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Vorwort. 

Der Hauptteil des zweiten Bandes enthalt in alphabetischer Reihenfolge von 
K-Z die chemischen Arzneistoffe und Drogen, in gleicher Weise bearbeitet 
wie im ersten Band. Die galenischen Zubereitungen, Rezeptformeln und Speziali. 
taten sind den einzelnen Abschnitten eingefiigt. An den Hauptteil schlieBt sich 
ein Anhang an mit zusammenfassenden Abschnitten iiber Verbandstoffe, homoo· 
patische Mittel, Tierheilmittel, kosmetische Mittel, Mittel gegen tierische und 
pflanzliche Schadlinge, technische Mittel, wie Lacke, Firnisse, Kitte usw., sowie 
iiber Gewinnung und Verarbeitung von Drogen, allgemeine Arbeitsverfahren usw. 

In den Anhang ist auch ein Abschnitt iiber "N euerungen des Deu tschen 
Arzneibuches 6. Ausgabe" aufgenommen worden. Wenn auch bei der Be. 
arbeitung des Handbuches das Deutsche Arzneibuch keine maBgebende Rolle 
gespielt hat, und in vielen Fallen, besonders bei den Priifungsvorschriften, die 
Angaben des Arzneibuches durch andere ersetzt worden sind, so war es doch 
notig, die Neuerungen der 6. Ausgabe moglichst zu beriicksichtigen. Dazu war 
eine griindliche Durcharbeitung des neuen Arzneibuches erforderlich, die ver· 
zogert wurde durch das verspatete Erscheinen des Arzneibuchs, das somit leider 
auch eine Verzogerung der Herausgabe des zweiten Bandes zur Folge hatte. 

An den Anhang schlieBt sich ein Nachtrag an, der wahrend des Druckes 
des Werkes in den Verkehr gekommene Arzneistoffe enthalt. 

Den SchluB des Werkes bildet das Sachverzeichnis, zu dessen Benutzung 
folgendes bemerkt sei: Bei der Bearbeitung des Werkes ist nach den Grund. 
satzen der von dem Verein Deutscher Ingenieure herausgegebenen "Recht. 
schrei bung der naturwissenschaftlichen und technischen Fremd. 
worter", bearbeitet von Dr. H. JANSEN, verfahren worden. Abweichend vom 
neuen deutschen Arzneibuch ist danach die Schreibweise: Calcium, Campher, 
Cocain, Citronensaure, Cyan, statt Kalzium, Kampfer, Kokain, Zitronensaure, 
Zyan usw. gewahlt worden. Man suche diese Worter deshalb zunachst unter C. 
Einige dieser Worter werden sich daneben auch unter K und Z finden. 

Auch bei der Bearbeitung des II. Bandes konnten wir uns des Entgegenkom. 
mens zahlreicher Firmen der chemischen und pharmazeutischen Industrie und 
der Apparatebauindustrie erfreuen, die uns durch Angaben iiber chemische 
und pharmazeutische Praparate, iiber Maschinen und durch Oberla-ssung von 
Druckstocken unterstiitzt haben. Allen diesen Firmen sprechen wir fiir ihre 
Mithilfe unseren Dank aus. 

Bonn, Chemnitz, Basel, im September 1927. 

G. FRERICHS, G . .ARENDS, H. ZijRNIG. 



Vorwort zum Neudrnck 1938. 
Vor der Herstellung des Neudruckes ist der gesamte Text des Werkes wieder 

einer genauen Durchsicht unterzogen worden. Einige Angaben sind a.uf Grund 
von Zuschriften berichtigt worden. Wo es anging, sind Zahlenangaben den An
gaben des Deutschen Arzneibuches 6. Ausgabe entsprechend geandert worden. 
Auch die Zahlen der Atomgewichtsta.fel sind nach den neuesten Feststellungen 
(1937) berichtigt worden. Weiter ist liberall, wo es zweckmii.Big erschien, auf 
die Angaben im Anhang des II. Bandes verwiesen, in dem die Neuerungen 
des wahrend des ersten Druckes des Werkes erschienenen Deutschen Arznei. 
buches 6 aufgefiihrt sind. 

Dm HERAUSGEBER. 
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Kalium. 
Kaliumsalze organischer Sauren sind unter den Sauren, die der Metall

sauren, z. B. Chromsaure, unter den Metallen, Chrom usw. aufgefiihrt. 

Kalium. Kalium. Potassium (engl. u. franz.). K. Atomgew.39,096. 
Gewinnung. Durch Destillation aus einem Gemisch von Kaliumcarbonat und Kohle, 

durch Einwirkung von Eisen auf Kaliumhydroxyd bei WeiBglut, durch Elektrolyse von geschmol· 
zenem Kaliumchlorid oder Kaliumhydroxyd. 

Eigenschaften. SilberweiBes, stark glanzendes Metall, bei gewohnlicher 
Temperatur wachsweich, in der Kalte hart und sprode; spez. Gew. bei 13 0 = 0,875, 
Smp.62,5 0• Bei 667 0 verwandelt es sich in einen griinen Dampf. An der Luft oxydiert 
sich das Kalium sofort, das blanke Metall wird blind und iiberzieht sich mit einer 
Haut von Kaliumoxyd oder Kaliumhydroxyd, das allmahlich in Kaliumcarbonat 
iibergeht. - Auf Wasser gebracht, zerlegt es dieses sofort unter Entweichen von 
Wasserstoff und Bildung von Kaliumhydroxyd; der Wasserstoff entziindet sich 
und brennt durch beigemengten Kaliumdampf mit violetter Flamme (Unter. 
schied von Natrium). 

In den Handel gelangt es meist in Form von etwa 10m dioken Kugeln. 
Erkennung. Zur Unterscheidung von dem ahnlichen Natrium bringt man 

ein Stiickchen des Metalles auf Wasser; beim Kalium entziindet sioh der entwiokelte 
Wasser stoff und brennt mit violetter Flamme. Beim Natrium entziindet sich der 
Wasserstoff nur, wenn das Metall sich auf dem Wasser nicht bewegen kann; der 
Wasserstoff brennt dann mit gelber Flamme. In der durch die Einwirkung des 
Kaliums auf das Wasser entstehenden Losung von Kaliumhydroxyd kann man 
letzteres nachweisen, indem man die Losung durch Eindampfen konzentriert und 
sie dann mit Weinsaure ansauert; es soheidet sich dann Kaliumbitartrat aus. 

Aufbewahrung. Unter reinem Petroleum so, daB es reichlich bedeckt ist. Das 
Glas schlie Be man mit einem Korkstopfen und setze es in ein groBeres GefaB, das mit trocke
nem Sand teilweise gefiillt ist. 

Kleine Mengen von Kalium.Abfii.llen macht man unschadlich, indem man sie nach und 
nach in eine Schale bringt, die etwas Alkohol enthalt. 

Anwendung. Lediglich zu chemischen Versuchen. In den meisten Fallen kann das Kalium 
durch das billigere und weniger gefahrliche Natrium ersetzt werden. 

Kalium-Natrium. Mit dem Natrium vereinigt sich das Kalium zu einer Legierung, die 
bei bestimmten Mengenverhaltnissen fliissig ist. Diese Legierung bildet sich schon, wenn 
Kalium und Natrium bei gewohnlicher Temperatur unter Petroleum zusammentreffen; sie ist 
daher wiederholt beobachtet worden, wenn versehentlich Kalium zu Natrium oder umgekehrt 
gebracht wurde. 

Erkennung und Bestimmung des Kaliums in Verbindungen. 1) Kaliumver· 
bindungen farben die nicht leuchtende Flamme violett. Bei Anwesenheit von Natrium, 
dessen gelbe Flammenfarbung die violette verdeckt, kann die Violettfii.rbung durch Beobach
tung durch ein Kobaltglas oder ein Indigoprisma erkannt werden. - 2) Fiigt man zu 
der neutralen pder alkalischen Losung eines Kaliumsalzes in Wasser Weinsii.ure in starkem 
OberschuB hinzu, so entsteht in der konz. Losung sogleich, in der nicht allzu verdiinnten 
Losung nach einiger Zeit ein kristallinischer Niederschlag von Kaliumbitartrat. Aus sauren 
Losungen muB die Saure vorerst durch Eindampfen und GJiihen verjagt oder sie muB durch Zusatz 
von Natriumcarbonat abgestumpft werden, bevor man die Weinsaure zusetzt. Der Nach
weis von kleinen Mengen von Kalium als Kaliumbitartrat gelingt am besten in folgender 
Weise: Man lost 5 g des zu priifenden Salzes in 100 ccm Wasser, fiigt zu der neutralen 
oder mit Natriumcarbonat neutralisierten Losung 0,5 g krist. Natriumacetat und 0,5-1,0 g ge
pulverte Weinsaure (nicht Weinsaurelosung) und schiittelt krii.ftig durch. Gepulverte Wein-

Hag e r, Handbuch. II. 1 



2 Kalium. 

saure ist besser geeignet als Weinsaurelosung, weil sie Spuren von Kaliumbitartrat enthalt, dIe 
das Auskristallisieren des Kaliumbitartrats aus der Losung beschleunigen. - S) Platinchlorid 
erzeugt in den neutralen und sauren Losungen der Kaliumsalze einen gelben, kristallinischen Nieder
schlag von Kaliumplatinchlorid, K 2PtCI., falls die Losungen nicht zu verdiinnt sind. -
4) Uberchlorsaure, HCIO" gibt eine kristallinische Ausscheidung von Kaliumperchlorat, 
KCIO,. - 0) Ko baltnatriumnitri tlosung (s. u. Cobaltum Bd. I S.1040) gibt mit Kaliumsalzen 
in essigsaurer Losung einen gelben kristallinischen Niederschlag von Kaliumnatriumkobaltnitrit, 
K1Na[Co(NOz).]. Ammoniumsalze, die mit dem Reagens ebenfalls einen Niederschlag geben, 
miissen durch schwaches G1iihen vorher entfernt werden. Die geringsten Spuren von Kalium 
lassen sich nach L. BURGESS und O. KAMM auf folgende Weise erkennen: 100 ccm der zu prii
fenden Losung, die frei sein muB von Schwermetallen und Ammoniumsalzen, werden mit 1 Tr. 
Kobaltnatriumnitdtlosung und einigen Tropfen 1/100-n-Silbernitratlosung versetzt; es entstEht 
auch bei Gegenwart von nur Ifl0mg Kalium sofort ein gelber Niederscblag von Silberkalium
kobaltnitrit K2AgLCo(N02)6]. 

Bestimmung. Ais Kaliumsulfat. Braucht das Kalium nicht von Natrium getrennt 
zu werden, und sind nichtfliichtige Sauren (z. B. Phosphorsaure) nicht zugegen, so scheidet man 
aile durch Schwefelwasserstoff, ferner durch Ammoniak, Schwefelammonium und Ammonium
oxalat fallbaren Elemente ab, beseitigt Magnesium durch Fallen mit Bariumhydroxyd, 
fallt den UberschuB des letzteren mit Ammoniumcarbonat, dampft das Filtrat ein, gliiht den 
Riickstand bis zur Verjagung der Ammoniumsalze, lost in Wasser, fiigt einen miiBigen Uber
schuB von verd. Schwefelsaure zu, dampft diese Losung in einer Platinschale zunachst im Wasser
bad moglichst weit ein. Dann erhitzt man die Schale mit kleiner Flamme (Pilzbrenner) bis zum 
Verdampfen der freien Schwefelsaure. Der Riickstand besteht aus Kaliumbisulfat. Urn dieses 
in Kaliumsulfat zu verwandeln, erhitzt man die Schale weiter und bringt ab und zu ein linsen
groBes Stiickchen Ammoniumcarbonatan cine nicht von dem Salz bedeckteStelle derSchale. 
Man erhitzt, bis zwei aufeinander folgende Wagungen gleiches Gewicht ergeben. - Urn sich zu 
iiberzeugen, daB das gewogene Kaliumsulfat rein war, kann man es in Wasser losen und eine 
Schwefelsaurebestimmung ausfiihren. - Organische Kalium ver bindungen werden mit 
einigen Tropfen konz. Schwefelsaure angefeuchtet und verkohlt oder verascht. Der Riickstand 
wird dann mit 1-2 ccm konz. Schwefelsaure vorsichtig abgeraucht, bis alle Kohle verschwunden 
ist und unter Zusatz von Ammoniumcarbonat gegliiht. IT. K 2S04 = 0,4487T. Kalium. - Als Ka
liumplatinchlorid. Dieses Verfahren wendet man besonders zur Bestimmung von Kalium 
neben Natrium an. Es beruht darauf, daB sowohl Platinchlorid wie Natriumplatinchlorid 
in Alkohol loslich sind, wahrend Kaliumplatinchlorid darin unloslich ist. Die Losung darf 
keine Ammoniumsalze enthalten, weil diese mit Platinchlorid ebenfalls einen Niederschlag geben 
[von PtCI6(NH,)J. - Man sauert die Losung in einer Porzellanschale mit etwas Salzsaure 
an, fiigt einen reichlichen UberschuBl) Platinchloridlosung hinzu und .dampft auf dem 
Wasserbad, zuletzt unter Umriibren, bis zur Sirupdicke (nicht bis zur volligen Trockne!) ein. 
Nach dem Erkalten riihrt man den Riickstand mit Weingeist von 80 0/ 0 an, laBt absetzen und 
gieBt die Losung auf ein mit dem gleichen Weingeist genaBtes Filter. Man wiederholt das An
riihren und Ausziehen mit Weingeist SO lange, bis letzterer nicht mehr gefarbt wird, dann bringt 
man den Niederschlag auf das Filter und wascht ihn aus, bis der Weingeist vollig ungefarbt ab
lauft. Hierauf lost man den Niederschlag durch Aufspritzen von siedendem Wasser, wobei 
man die Losung in eine gewogene Platinschale laufen laLIt, wascht das Filter gut nacho dampft 
zunachst auf dem Wasser bad zur Trockne, trocknet bei 130 0 und wagt. 1 T. PtCleK 2 = 0,1609T. 
Kalium. 

Kalium aceticum s. u. Acidum aceticum. Bd. I, S. 106. 

Kalium arsenicicum s. u. Arsenum. Bd. I, S. 513. 

Kalium bicarbonicum. Kaliumbicarbonat. Doppelt kohlensaures 
Kalium. Potassium Bicarbonate. Carbonate acide de potas
sium. Kalium carbonicum acidulum. KHCOa• Mol.-Gew.100 (genau 100,11). 

Darstellung. Man leitet in eine filtrierte konzentrierte wii.ssrige Losung von moglicbst 
reiner Pottasche durch weite Rohren Kohlendioxyd ein, bis dieses nicht mehr aufgenornmen 
wird. Die nach 24stundigem Stehen ausgeschiedenen Kristalle von Kaliumbicarbonat werden 
nach dem Abtropfen mit eiskaltem Wasser oder KaliumbicarbonatlOsung gewaschen und bei 
20-250 getrocknet. 

1) Es muB soviel Platinchlorid zugesetzt werden, daB alles Kalium und Natrium in die 
Platindoppelsalze iibergefiihrt wird, wei! nur das Natriumplatinchlorid in Alkohol loslich ist, 
wii.hrend Natriumchlorid darin unloslich ist. 



Kalium. 3 

Eigenschaften. Far blose, durchscheinende, trockene Kristalle. Es lost sich 
langsam in 4 T. Wasser, in absolutem Alkohol ist es unlOslich. Die wasserige Losung 
gibt beirn Erwarmen iiber 80 0 Kohlendioxyd ab unter Bildung von Kaliumsesqui
carbonat, das sich aus der erhitzten konz. Losung zuweilen kristallinisch in der 
Zusammensetzung K2COa +2 KHC03 +3 H2 0 ausscheidet. Trocken kann das Ka
liumbicarbonat bis auf 100 0 erhitzt werden, ohne daB es Kohiendioxyd abgibt. 
Auf 350 0 erhitzt hinterlaBt es Kaliumcarbonat. TIber Schwefelsaure laBt es sich 
unzersetzt trocknen. 

Erkennung. Die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) bUtut Lackmuspapier; 
beirn ttbersattigen mit Weinsaure braust sie auf und gibt allmahlich einen kristalli
nischen Niederschlag von Kaliumbitartrat. 

Prilfung. Je 10 ccm der Losung von 2 g Kaliumbicarbonat in etwa 5 ccm verd. 
Essigsaure und 15 ccm Wasser diirfen nicht verandert werden: a) durch Barium
nitratlOsung (Sulfate), - b) dureh Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle). _ 
e) Die Losung von 0,5 g Kaliumbicarbonat in etwa 2 ccm Salpetersaure und 10 ccm 
Wasser darf durch Sllbernitratlosung hoehstens opalisierend getriibt werden (Chloride). -
d) Die Losung von 1 g Kaliumbicarbonat in etwa 4 cem Salzsaure und 20 ccm Wasser 
darf durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanidlosung nicht sofort geblaut werden (Eisen). _ 
e) Es darf die Flamme aueh nicht voriibergehend gelb farben (Natrium). - f) Es darf 
sich beirn Gliihen auch nicht voriibergehend schwarzen (organische Salze). 

Anmerkung zu b). Eine sehr schwache Dunkelfarbung tritt in essigsaurer Losung ein, 
wenn Spuren von Eisen zugegen sind, die durch die Probe d noch gestattet sind. In diesem Falle 
ist auf andere Schwermetalle eine Losung von 0,5 g Kaliumbiearbonat in etwa 2 cern Salzsaure 
und 10 ccm Wasser mit Schwefelwasserstoffwasser zu priifen. 

Gehal ts bestimm ung. Zum Neutralisieren einer Losung von 2 g vorher 
iiber Schwefelsaure getrocknetem Kaliumbicarbonat in etwa 50 ccm Wasser mlissen 
genau 20 ccm n-Salzsaure erforderlich sein = 100% KHCOa (1 ccm n-Salzsaure 
= 100 mg KHCO a, 2 Tr. Dirnethylaminoazobenzollosung als Indikator). 1 g 
liber Schwefelsaure getrocknetes Kaliumbicarbonat muB beim Gliihen 0,690 g Riick
stand = K 2COa hinterlassen = 100% KHCOa. 

Anmerkung. Es wird durch die beiden Gehaltsbestimmungen ein volIig reines Kalium 
biearbonat gefordert. Ein Gehalt an Kaliumsesquiearbonat erhoht den Verbrauch an n-Salzsaure 
und die Menge des GIiiliriiekstandes. Ein Gehalt an Natriumbicarbonat wiirde den Verbraueh an 
n·Salzsiiure erhohen, die Menge des Gliiliriiekstandes etwas verringern. 

Anwendung. Medizinisch nur selten wie Natriumbicarbonat. Es dient zur Darstellung 
des Liquor Kalii acetici, von reinem Kaliumcarbonat, zur Herstellung einiger kiinstlieher Mineral
wasser. In der MaBanalyse zur Einstellung von Normalsauren (vgl. Bd. I, S.68). 

Kalium bioxalicum s. u. Acidum oxalicum. Bd. I, S. 186. 

Kalium bitartaricum S. u. Acidum tartaricum. Bd. I, S.244. 

Kalium bromatum. Kaliumbromid. Potassium Bromide. Bromure 
de potassium. Bromkalium. Bromidum Kalii (kalicum). Brometum 
kalicum. KBr. Mol.-Gew. 119. 

DarsteZ-ung. 1m GroBen durch Umsetzen von Eisen brom iirbromid, FeaBrs, das dUrch 
Einwirkung von Brom auf Eisen erhalten wird, mit Kaliumca.rbonat, oder durch Umsetzen 
von Barium bromid, BaBr2, das durch Einwirkung von Brom auf Bariumsulfid erhalten wird 
mit Kaliumsulfat. ' 

1m Kleinen IaBt es sich auf gleiche Weise darstellen wie Kaliumjodid. Man braueht in der 
unter Kalium fodatum angegebenen Vorschrift (s. S. 17) nur das Jod durch die berechnete Menge 
Brom zu ersetzen (fiir 127 T. Jod 80 T. Brom). 

Eigenschaften. Farblose, wiirfelformige, glanzende, luftbestandige Kristalle 
oder ein weiBes, kristallinisches Pulver von salzigem Geschmack. Es ist loslich in 
1,7 T. Wasser und in etwa 200 T. Weingeist. 

1* 



4 Kalium. 

Spezifisches Gewicht der Losungen von Kalium bromid bei 19,5°. 
Proz. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
Spez. Gew. 1,037 1,070 1,116 1,159 1,207 1,256 1,309 1,366 1,430 

Erkennung. Setzt man zur wasserigen -Losung (etwa 0,5 g + 10 ccm) 
einige Tropfen Chlorwasser und schiittelt dann mit Chloroform, so farbt sich dieses 
rotbraun; mit WeinsaurelOsung versetzt gibt die wasserige Losung allmahlich 
eine weiBe kristallinische .Ausscheidung von Kaliumbitartrat. 

Prilfung. a} Beim Erhitzen am Platindraht muB es die l!'lamme von Anfang 
an violett farben (Natrium). - b) Zerriebenes Kaliumbromid darf angefeuchtetes 
Lackmuspapier nicht sofort blauen (.Alkalicarbonat) oder roten (Sauren). - c) Die 
wasserige Losung (1 g + 20 ccm) darf auch nach dem Erhitzen zum Sieden durch 
Phenolphthaleinlosung nicht gerotet werden (Kaliumcarbonat und -bicarbonat). -
d) Die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) darf durch verd. Schwefelsaure nicht verandert 
werden (Barium, Kaliumbromat); Chloroform, das mit der Mischung geschiittelt 
wird, darf sich nicht far ben (Kaliumbromat gibt freies Brom). - Je 10 ccm der 
wasserigen Losung (3 g + 60 ccm) diirfen: - e) nach Zusatz von 3 Tr. Eisen
chloridlosung und etwas StarkelOsung innerhalb 10 Minuten keine Blaufarbung zeigen 
(Kaliumjodid), - f) durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwer
metalle), - g) durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Sulfate). - h) 
20 ccm der Losung diirfen nach Zusatz von einigen Tropfen Salzsaure durch 0,5 ccm 
KaliumferrocyanidlOsung nicht sofort geblaut werden (Eisen). 

Anmerkungen. Zu c) Kaliumcarbonat enthaltendes Kaliumbromid konnte durch Be
handeln mit Kohlendioxyd soweit probehaltig gemacht sein, daB es die Probe b halt; durch 
das vorherige Erhitzen der Losung wird auch Kaliumbicarbonat erkannt. 

Zu d) Durch diese Probe wird wohl eine Verunreinigung, nicht aber eine Verwechslung 
mit Kaliumbromat erkannt. Zum Nachweis einer solchen Verwechslung fiigt man, wenn die 
Losung nach Zusatz von Schwefelsaure farblos geblieben ist, etwa 0,1 g reines Kaliumbromid 
hinzu; es darf auch dann keine Gelbfarbung eintreten. Zum Nachweis von Kaliumchlorat, 
das als Verunreinigung in Kaliumbromid vorkommen kann, empfiehlt v. SCHULZ die Ausfiihrung 
der Probe d in folgender Weise: I g zerriebenes Kaliumbromid darf beim tJbergieBen mit 
0,5 ccm verd. Schwefelsii.ure hei gewohnlicher Temperatur keine Gelbfii.rhung geben (Kalium
bromat); nach Zusatz von 0,5 ccm Wasser darf auch beim Erwarmen keine Gelhfarbung auf· 
treten (Kaliumchlorat). Folgende Probe laBt nach V. SCHULZ auBer Kaliumbromat auch Kalium
chlorat erkennen: 0,5 g zerriebenes Kaliumbromid werden mit 2 ccm Salzsaure (25% HCl) 
2 Minuten lang geschiittelt; nach Zusatz von 6 ccm Wasser und 10 Tr. Jodzinkstarkelosung 
darf innerhalb 5 Minuten keine Blaufarbung auftreten. 

Gehaltsbestimmung. 3 g zerriebenes, bei 100 0 getrocknetes Kaliumbromid 
werden in Wasser zu 50U ccm gelost (MeBkolben). 60 ccm der Losung werden mit 
2 Tr. Kaliumchromatlosung versetzt und mit 1/10-n-SilbernitratlOsung titriert. Es 
diirfen nicht weniger als 25,1 ccm (25,2 ccm, siehe .Anmerkung) und nicht mehr als 
25,4 ccm (25,5) verbraucht werden = mindestens 98,7% KBr oder 66,3 % Br • 

.Anmerkung. Durch diese Priifung wird eine Beimengung von Kaliumchlorid erkannt. 
Fiir 1 gdes Salzes diirfen bis zu 84,66 ccm l/lO-n.Silbernitratlosung verbraucht werden. ReinesKBr 
verbraucht fiir 1 g 84ccm, reines KCll34ccm; 50ccm mehr als 84ccm fiirlg = 1000/0KCI, jeO,5ccm 
mehr als 84 fiir 1 g = 1010 KCl. Der gestattete Mehrverbrauch von 0,66 ccm zeigt also 1,32% KCI 
an. DaB Salz soIl also mindestens 98,680/0 KBr enthalten. Dabei ist zu beachten, daB diese Rech
nung nur stimmt, wenn die Sil bernitratlosung gegen 1/10-n.Natriumchloridlosung so eingestellt 
ist, daB fiir 25.ccm der letzteren genau 25 ccm der Silbernitratlosung verbraucht werden; dann 
ist sie in Wirklichkeit nicht genau l/lo·normal, sondern etwas starker (vgl. Bd. I, S. 74). Bei Titra
tionen mit einer wirklich genauen 1/10·n.Silbernitratlosung, die genau 16,989 g AgN03 im Liter 
enthii.lt, ist bei Anwendung von Kaliumchromat als Indikator immer 0,1 ccm abzuziehen. Von 
einer solchen Losung diirfen statt 25,4 ccm fiir 0,3 g Kaliumbromid 25,5 ccm verbraucht 
werden. VgI. Bd. II S. 1335. 

Anwendung. Das Kaliumbromid iibt eine beruhigende Wirkung auf das Nerven
system aus; man gibt es daher bei den verschiedensten nervosen Erkrankungen. Bei Epilepsie 
und bei nervoser Neurasthenie gilt es als Spezifikum. Man beginnt mit Gaben von 1--2 g 
und steigt, wo diese nicht wirken, zu Tagesgaben von 10-12 g. Man gibt es ferner bei 
Eklampsie der Gebarenden, Asthma, Veitstanz, bei Keuchhusten und bei Krampfen der Kinder 
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in Gaben von 0,1-0,2-0,5 g. Die Bromwirkung kann durch kochsalzarme Diat verswkt 
werden. Des schlechten Geschmackes wegen liillt man Kaliumbromid in starker Vl'rdiinnung, 
am besten in kohlensaurem Wasser nehmen. Aullerlich zu InhalationE'n, Salben, jedoch selten. 

Der lii.ngere und iibermallige Gebrauch von Kaliumbromid fiihrt zu einer "Bromismus" 
genannten Intoxikationsform, deren Symptomt' u. a. akneartiges Ekzem, Gedii.chtnisschwii.che, 
Blasse und Abmagerung, Zittern, Magen. u. Darmkatarrh, Impotenz sind. Mischungen der Bro· 
mide des Kaliums, Natriums und des Ammoniums sollen besser vertragen werden als das reine 
Kaliumbromid allein. 

Elixir Potassll Bromldi (Nat. form.). 
Kalii bromati 175,0 
Acidi citrici 4,0 
Elixir aromatici q.8. ad 1000ccm. 

Mlxtura nervina (F. M. Berol. u. Germ.). 
KalIi bromati 6,0 
Natru bromatl 3.0 
Ammonii bromati 3,0 
Aquae destlllatae ad 150,0. 

Pilulao reducentes Marlenbadenses. 
Marienbader Pillen. 

Kalii bromati 10,0 
Natrli bicarbonici 
Extractll Scillac aa 20,0 
Llgni Guajaci 
Radicis Senegae pulv. ii 40,0 
Extr acti Taraxaci q. 8. 

Fiant pliulllC ponderis 0,15 g 

Pulvls sedatlvus (F. M. Germ.). 
Kal. bromati 0,25 
Castore! 0,1 
Sacchar. albi 0,5. 

M.f. pulv. D. tal. dos. No. X. 

Slrupus Kalll bromatl. 
Sirop de bromure de potassium. 

Gall. 
Kalil bromati 50,0 
Sirupi simp!. 950,0. 

Risp. 
Kalil bromati 25,0 
Sirupi Aurantii flor. 500,0 
Aquae Aurantii flor. 25,0. 

Bei hllchstens 60· auf 500,0 einzudampfen. 

Bromsalztabletten nach Dr. RITTER bringt die 
und zwar nach folgenden Vorschriften: 

Hofapotheke in Dresden in den Hander, 

Tabulettae bromatae. 
zu 1 g 

Kalium bromatum 0,4 
Natrium bromatum 0,4 
Ammonium bromatum 0,2 

zu 0,5 g 
0,2 
0,2 
0,1 

Tabulettae bromatae c. Coffelno. 
zu 19 

Kalium bromatum 0,4 
Natrium bromatum 0,3 
Ammoulum bromatum 0,2 
Coffeinum natrio·brom. 0,1 

zu 0,5 g 
0,2 
0,15 
0,1 
0,05. 

Sirupus Bromidorum. - Nat. Form.: Je 80 g Bromkalium utld Bromnatrium, 50 g Brom· 
ammonium, 25 g Bromcalcium und 8 g Bromlithium lost man in 450 ccm Sirup. Sarsapa.rill. comp. 
und 400 ccm Zuckersirnp, setzt 16 ccm Tinct. Persionis (Nat. Form.) und 32 ccm Tinct. Vanil1ae 
hinzu und fiillt mit Zuckersirnp auf 1000 ccm auf. 4 ccm enthalten etwa 1 g Bromsalze. 

Antiepileptique Uten oder Elixir Uten ist cine griingefii.rbte, mit Euca.lyptusol parfii
mierte 10%ige BromkaliumloBung. 

VorBchrift des Luxembg. Apoth.-Ver.: Kal. bromat. 50,0, Aquae destill. 430,0, Tinct. 
arnar. 6,0, Chlorophyll. q. s. 

Aqua carbonica bromata (Luxemb. Ap.-V.) ist eine dem Bromwasser von Dr. ERLEN
MEYER nachgebildete Losung von Kalium-, Natrium- und Ammoniumbromid in kohlensaurem 
Wasser. 

Bromwasser von Dr. A. ERLENMEYER enthl1lt Kalium bromatum, Natrium bromatum 
ii,ii, 4,0, Ammonium bromatum 2,0, gelost in 750,0 natiirlichem kohlensaurem Wasser. Der Inhalt 
der kleineren Flaschen enthl1lt die Salze im gleichen Verhl1ltnis gelost. 

Castoreum-Bromid, Sal bromatum effervescens cum CaBtoreo et Valeriana, ist 
ein brausendes Bromsalz, von welchem 6 g 2,5 g ERLENMEYERscher Bromsalzmischung, 12 Tr. 
Bibergeil. und 20 Tr. BaJdriantinktur entsprechen. 

Pastor Koenigs Nervenstii.rker (Nerventonic) solI bestehen aUB KaJ. bromat. 30,0, Natr. 
brornat. 30,0, Ammon. bromat. 10,0, Extr. Viburni prunifol. 10,0, Tinct. Valerian. compo 130,0, 
Glycerin 30,0, Aqu. destill. 430,0 gel6st und nach 24 Stunden filtriert. 

Spasmosit ist ein Zwieback, der an Stelle von Kochsalz Bromsalz enthl1lt. Anwendung: 
AlB Schlaf. und Beruhigungsmittel. 

Tablettae antiepiIepticae Dr. H. MULLER, enthalten je 0,3 g Kaliumbromid und Natrium· 
bromid, 0,15 g Ammoniumbromid, 0,01 g Validol nnd 0,25 g Bromsalze. 

Kalium bromicum. Kaliumbromat. Bromsa ures Kalium. Potas
sTirn Bromate. Bromate de potassium. KBrOa. Mol.-Gew.167. 

Da1"stellung. Man lost 8 T. Brom in 18 T. Kalilaugl' (30% KOH), erhitzt einige Zeit 
zum Sieden und li~llt erkalten. Es hat sich Kaliumbromid nnd Kalinmbromat gebildet: 6 KOH + 6 Br = 5 KBr + KBrOa + 3 H20. Das schwer losliche Kaliumbromat kristallisiert aUB 
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und kann durch Umkristallisieren aus Wasser gereinigt werden. Die Mutterlauge wird auf Kalium
bromid verarbeitet. 

Eigenschajten. Farblose, tafelformige oder wiirfelige Kristalle, in 15 T. 
kaltem oder 2 T. siedendem Wasser loslich. Es zerfiillt beirn Erhitzen liber 350 0 
in Kaliumbromid und Sauerstoff. Beim Reiben oder Erhitzen mit leicht brennbaren 
organischen oder leicht oxydierbaren anorganischen Stoffen (Zucker, Schwefel, 
Phosphor) kann as ebenlilo wie das chlorsaure Kalium heftige Explosionen geben. 
In wasseriger Losung oxydiert as Schwefelwasserstoff unter Abscheidung von fein
verteiltem Schwefel. 

Ef'kennung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt nach Zusatz von 
Weinsaure allmahlich eine Ausscheidung von Kaliumbitartrat; nach Zusatz von 
Kaliumbromid wird sie durch verd. Schwefelsaure gelb gefarbt (durch freies Brom). 

Prilfung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf durch verd. Schwefel
saure nicht gelb gefarbt werden (Kaliumbromid gibt freies Brom). 

Gehaltsbestimmung. 1 g iiber SchwefeIsii.ure getrocknetes Kaliumbromat wird in 
Wasser zu 100 ccm gelost; 10 cern der Losung werden in einem Glasstopfenglas (100-200 ccm) 
mit etwa 10 ccm Wasser verdiinnt, und die Mischung mit 2 g Kaliumjodld und 5 ccm verd. 
Schwefelsii.ure versetzt und in dem geschlossenen Glas 1 Stunde stehen gelassen. Zur Bindung 
des Jods miissen mindestens 35,8 ccm 1/10-n-NatriumthiosulfatlOsung verbraucht werden (Starke
losung als Indikator) = mindestens 99,6% KBrOa. 

Anwendung. In der Mal3analyse zur Herstellung von BromlOsungen von bekanntem 
Gehalt, vgl. unter Phenolum S. 414 und Bestimmung der Jodzahl nach Germ. 6 S. 1298. 

Kalium camphoricum s. u. Acidum camphoricum. Bd. I, S.131. 

Kalium carbonicum crudum. Pottasche. Rohes Kaliumcarbonat. 
Potassii Carbonas (Brit). 

Daf'stellung. Friihoc wurde die Pottasche ausschliel3lich aus der Holzasche gewonnen. 
Jetzt wird sie gewonnen aus der Schlempekohle, die bei der Melasseentzuckerung durch 
Eindampfen und Erhitzen der letzten Mutterlauge erhalten wird und aHe Kaliumsalze der 
Zuckerriiben enthii.lt, ebenso aus dem Verdampfungs- und Verbrennungsriickstand der W 011-
waschwii.sser, die die Kaliumverbindungen des Wollscbweil3es und auBerdem die zum Waschen 
verwendete Kaliseife enthalten. Ferner aus Kaliumchlorid in gleicher Weise wie Soda nach 
dem LEBLANcschen Verfahren. 

Eigenschaften und Ef'kennung. WeiBes, korniges, trockenes, an der Luft 
feucht werdendes Pulver, in 1 T. Wasser vollig oder fast vollig loslich. Die wasserige 
Losung (1 g + 10 ccm) blaut Lackrouspapier; beirn 1lbersattigen mit Weinsaure
losung braust sie auf und 'scheidet allmahlich einen weiBen, kristallinischen Nie
derschlag von Kaliumbitartrat aus. 

Prilfung. 5 g Pottasche miissen mit 5 ccm Wasser eine fast klare Losung 
geben (unlosliche Veruureinigungen). 

Es ist stark arsenhaltige Pottasche in den Handel gekommen, die bei der 
Verwendung zum Backen tOdliche Vergiftungen verursacht hat. Arsenhaltig ist be
sonders die Pottasche, die aus dem Waschwasser der Wolle von Schafen gewonnen 
wurde, die mit arsenhaltigen Ungeziefermitteln behandelt wurden. Die Pottasche 
ist deshalb stets auf Arsenverbindungen zu priifen: 1 g Pottasche wird in einem Pro
bierrohr mit 2 ccm Salzsaure und die Losung mit 5 ccm Stannochloridlosung (BETTEN
DORFFsches Reagens) versetzt: innerhalb einer Stunde darf keine dunklere Farbung 
eintreten. Prlifung auf Arsen nach Germ. 6 s. S. 1336. 

Gehaltsbestimmung. Pottasche solI mindestens etwa 90% Kaliumcar. 
bonat enthalten. 1m GroBhandel wird sie nach ihrem Gehalt bewertet. Germ. 
Japon fordern mindestens 89,8%, NederZ. 90%, Brit. 81,5%. 

Man lost Ii g einer Durchschnittsprobe in Wasser zu 100 ccm auf. 20 ccm dieser Losung 
werden mit 2 Tr. Dimethylaminoazobenzollosung versetzt und mit n-Salzsii.ure titriert. Nach 
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Germ. miissen mindestens 13 ccm verbraucht werden = 89,8% KlOOs. 1 ccm n·Salzaaure = 
69.1 mg KlOOs. 

Aufbewah'I"Ung. Vor Feuchtigkeit geschiitzt in gut geachlossenen GefaBen aus GIaro 
oder Steingut, groBere Mengen in dichten HolzfiioSsern oder Eisenfassern. 

An'Wendung. Zu erweichenden Bii.dern. ("Ober die weitere Anwendung s. Kalium f4r· 
bonic. pur.) 1m Haushalt wie Soda ala Reinigungsmittel. Technisch fiir viele Zwecke. 
Kalium carbonicum depuratum, Gereinigte Pottasche, ist eine gute Sorte Pottasche, 
also rohes Kaliumcarbonat, etwas reiner als Kalium f4rbonioom cruaum, entspricht aber keines· 
wegs den an reines Kaliumcarbonat, Kalium carbonicum, gestenten Anforderungf'n. Ht1v. 
fordert mind. 89,9% KIOOa, 8uec. mind. 90%, also nicht mehr, als fiir Kalium carbonicum 
~um gefordert werden kann. 

Auch die gereinigte Pottasche kann arsenhaltig sein. Sie ist in gleicher Weise 
wie die gewohnliche Pottasche auf Arsenverbindungen zu prUfen. 

Kalium carbonicum (purum). Kaliumcarbonat. Kohlensaures Ka

lium. Potassium Carbonate. Carbonate neutre de potassium 

Weinsteinsalz. Sal Tartari. K2COa• Mol.·Gew.138. 
na1'stellung. Durch Erhitzen von Kaliumbicarbonat in blanken eisernen Schalen. 

Frtiher durch Verbrennen von Weinstein. 
Eigenschaften. Weilles, korniges, trockenes Pulver; an der Luft wird es 

feucht. Es ist loslich in 1 T. Wasser, unloslich in Alkohol. Bei Rotglut schmilzt 
es, bei Wei/lglut ist es fliichtig. 

Spezifisches Gewicht und Gehalt der Losungen von Kaliumcarbonat 
bei 15 0 (Wasser 15°). (Nach GERLACH.) 

~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~ ~ Gew. R.CO. Gew. K"CO. Gew. RoCO. Gew. R.CO. Gew. R.CO. Gew. R.CO. 

1,009141 1 1,092781 10 1,18265 19 1,27893 28 1,38279 37 1,493141 46 
1,01829 2 1,10258 11 1,19286 20 1,28999 29 1,39476 38 1,50588 47 
1,02743 3 1,11238 12 1,20344 21 1,30105 30 1,40673 39 1,51861 48 
1,03658 4 1,12219 13 1,21402 22 1,31261 31 1,41870 40 1,53135 49 
1,04572 5 1,13199 14 1,22459 23 1,32417 32 1,43104 41 1,54408 50 
1,05513 6 1,14179 15 1,23517 24 1,33573 33 1,44338 42 1,55728 51 
1,06454 7 1,15200 16 1,24575 25 1,34729 34 1,45573 43 1,57048 52 
1,07396 8 1,16222 17 1,25681 26 1,35885 35 1,46807 44 
1,08337 9 1,17243 18 11,257871 27 1,37082 36 1,48041 45 

E1'kennung. Die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) bliiut Lackmuspapier; 
beirn ttbersattigen mit Weinsaurelosung braust sie auf und gibt allmiLhiich einen 
weillen kristallinischen Niederschlag von Kaliumbitartrat. 

Prilfung. a) Beirn Erhitzen am Platindraht mull es die Flamme violett farben; 
.aine Gelbfar bung darf hochstens voriibergehend eintreten (Natrium). - b) 5 g Kalium
carbonat miissen sich in 5 ccm Wasser klar losen (unlosliche Verunreinignngen, z. B. 
{Jalciumcarbonat). Die Losung wird mit 95 ccm Wasser verdiinnt; je 10 ccm dieser 
Losung diirfen: - c) nach dem ttbersattigen mit Essigsaure durch Schwefelwasser· 
stoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle), - d) nach dem ttbersattigen 
mit Essigsaure durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Sulfate), - e) 
nach dem fibersattigen mit Salpetersaure (etwa 2 ccm) durch Silbernitratlosung 
innerhalb 2 Minuten hochstens opalisierend getriibt werden (Chloride). - f) 20 ccm 
der Losung diirfen nach dem ttbersattigen mit Salzsaure (2-3 ccm) durch 0,5 ccm 
Kaliumferrocyanidlosung nicht sofort geblaut werden (Eisen). - g) 1 ccm der Losung, 
in 10 ccm l/lO·n.Silbernitratlosung gegossen. mull einen gelblichweillen Nieder
schlag geben, der sich beim gelinden Erwarmen nicht dunkler farbt (Formiate). -
h) Wird die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) mit etwa 0,01 g Ferrosulfat und 1 Tr. 
Eisenchloridlosung versetzt, gelinde erwarmt und dann mit Salzsaure iibersattigt, 
so darf die Mischung nicht blau (oder griin) gefarbt sein (Kaliumcyanid). - i) Wird 
0,1 g Kaliumcarbonat in 10-15 Tr. verd. Schwefelsaure gelost, die Losung mit 
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2 ccm konz. Schwefelsa.ure gemischt, und die Mischung nach dem Erkalten mit 1 ccm 
Ferrosuliatlosung iiberschichtet, so darf keine gefii.rbte Zone auftreten (Nitrate).
k) Die Losung von 0,5 g Kaliumcarbonat in 10 ccm verd. Salzsa.ure dad durch Jod
zinkstii.rkelosung nicht gebla.ut werden (Kaliumchlorat). 

Anmerkung zu k). Eine Verunreinigung mit Kaliumchlorat ist beobachte-t worden 
bei Kaliumcarbonat, das aus elektrolytisch aus Kaliumchlorid gewonnenem Kaliumhydroxyd 
dargestellt war; in salzsaurer Liisung gibt das Kaliumchlorat mit Jodiden freies Jod. Man !mnn 
auch das Kahumcarbonat im Platintiegel gliihen und es dann mit Silbernitrat auf Kaliumchlorid 
priifen. 

Gehaltsbestimmung. Zum Neutralisieren einer Losung von 1 g Kalium
carbonat in 50 ccm Wasser miissen mindestens 13,7 ccm n·Salzsa.ure erforderlich 
sein (Dimethylaminoazobenzol als Indikator) = mindestens 94,7% K 2 COa (1 ccm 
n-Salzsa.ure = 69,1 mg K2COa). Es fordern: Germ., Japon. mindestens 94,7%, 
Hel'/}. 96,8%, NellerZ. 95%. 

Anmerkung. Kaliumbicarbonat, das meist in kleiner Menge zugegen ist, wird bei
der Bestimmung mittitriert. Der Rest hesteht aus Wasser. Frisch gegliihtes Kaliumcarbonat 
muB fiir 1 g mindestens 14,40 ccm n-Salzsii.ure verbrauchen = 99,5 0/ 0 KzOOs. Werden mehr 
als 14,5 eem fiir 1 g ve-rbraueht, so ist Natriumcarbonat oder Kalium- oder Natriumhydroxyd 
zugegen. 

AU/bewahrung. In gutschlieBenden Glasstopfenglii.sem. Der Hals der Glaser muB rein 
gehalten werden, um Einkitten der Stopfen zu verhindem. Korkstopfen sind mit Paraffin zu· 
diehten. 

Anwendung. In konzentrierter Liisung wirkt Kaliumcarbonat auf die Sehleimhaute 
und auf die Haut atzend, in verdiinnter Liisung auf die Haut erweiehend. Es findet Resorptiou 
durch die Haut statt. Nach Pottasehebii.dem reagiert der Ham alkalisch! Innerlich neutrali
siert es den Magensaft und erzeugt in gr1iBeren Gahen Magenentziindung. Es wirkt diuretischo 
und bef1irdf'rt die Oxydationsvorgii.nge im Organismus, soIl auch die Sekrete der Schleimhaut. 
der Atmungswege verfliissigeu. Man gibt das reine Kaliumcarbonat in Gaben von 0,2-1,0 g 
als diuretisches und harnsaurel1isendes Mittel bei Gicht, harnsaurer Diathe-se. Friiher war die 
Verwendung des Kaliumcarbonates namentlich fiir Saturationen ganz aIlgemein. Bei lii.ngerem 
Gebrauche gr1iBerer Gaben wiirde natiirlich die Kaliwirkung auf das Herz sich bemerkbar machen; 
es wird deshalb meist durch Natriumbicarbonat ersetzt. 

Liquor Kalii carbonici (Germ.), Kaliumearbonat16sung, ist eine wasserige Liisung. 
von reinem Kaliumcarbonat mit einem GehaIt von 33,30/ 0 K2C03• Spez. Gew. 1,334-1,338. 

Solutio Carbonatis kalici (Dan.) enthiLlt 20% K2C03, spez. Gew. 1,190-1,194. 

Aqua contra Prurltum (F. M. Germ.). 
Aq. Amygdal. amar. 15,0 
Kalil carbon. 30,0 
Aq. destlll. ad 500,0. 

Cataplasma alcaUna (Rlsp.). 
Kalil carbonicl 15,0 
Aquae 500,0 
Micae panls quo s. 

Liquor KaIll cltratl (Ramb. V.). 

Mit Xaliumcarbonat bereiteter Rln ARE-
scher Trank. 

XaIii carbonici 4,0 
Aquae destiJIatae 100,0 
Acldi citrlci crystaU. 4,3. 

Wie Potio Rlverli UDd nur aufVerordDung frisch 
zubereiten. 

lulaplum aaIlnum (Dan.). 
Solut. CarbOnatis kallci (Dan.) 125,0 
Aquae Menthae piperitae 775.0 
Sirupi simpllcis 50,0 
Acldi citrlci 25,0 
Aquae destillatae 25,0. 

Kalium chloratum. Kaliumchlorid. ChI or kalium. Potassium Chloride. 
Chlorure de potassium. Sal digestivum (febrifugum) Sylvii. Potassii 
Chloridum. Chloretum Kalii (kalicum). KC!. Mo!.-Gew. 74,5. 

Da'l'sfeUung. Durch wiederholtes Umkristallisieren des reinsten rohen Kaliumchlorids 
des Handels. 1m kleinen erhalt man es auf folgende Weise: Reine Salzsaure (250/ 0 HCI) wird 
in einer PorzeIlanschaIe nach und nach mit etwa der Halfte ihres Gewichts an reinem Kali um
carbonat oder einer entsprechenden Menge Kaliumbicarbonat versetzt, dann wird die
Schale erhitzt, die Losung wenn notig noch mit soviel Salzsaure versetzt, daB sie deutlich 
sauer reagiert und zur Trockne verdampft. Das Kaliumchlorid wird so lange im Sand bad er
hitzt, bis eine Probe eine vollkommen neutrale Liisung gibt. Durch langsames Eindunsten der 
L1isung erhii.lt man griiBere KristaIle. 
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Eigenschaften. Far blose, wiirfelformige Kristalle oder weiBes Kristall
pulver, luftbestandig, von bitter-salzigem Geschmack, in 3 T. kaltem Wasser, etwas 
leichter in siedendem Wasser loslich, unloslich in absolutem Alkohol oder in Ather. Es
Behmilzt bei Rotglut und verdampft schon bei heller Rotglut nieht unbetrachtlich· 

Erkennung. Die wasserige Losung gibt mit Silbernitratlosung einen weiBen 
kasigen, in Ammoniakfliissigkeit loslichen Niederschlag von Silberchlorid, mit Wein
sanrelosung allmahlieh einen weiBen, kristallinischen Niederschlag von Kalium
bitartrat. 

Priifung. a) Die Flammenfarbung muB violett sein oder hochstens voriiber
gehend gelb (Natrium). - b) Die wasserige Losung (3 g + 60 ccm) darf Lackmus
papier nicht verandern (Kaliumcarbonat, Salzsanre). - Je 10 ccm der Losung diirfen 
nicht verandert werden: - e) dnrch Sehwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), -
d) Bariumnitratlosung (Sulfate), - e) verd. Sehwefelsanre (Barium), - I) Ammoniak
fliissigkeit + Ammoniumoxalatlosung (Calcium), - g) Ammoniakfliissigkeit + Na
triumphosphatlosung (Magnesium). - h) 20 ccm der mit einigen Tr. Salzsanre an
gesauerten Losung diirfen dnreh 0,5 cem KaliumferrocyanidlOsung nicht sofort ge
blaut werden (Eisen). 

Anwendung. Dem Kaliumchlorid kommt die Wirkung der Kaliurnsalze zu; es wurde 
friiher als Antifebrile wie Kaliumnitrat benutzt in Mengen von 1-2,0-3,0 mehrmals taglich 
in Pulverform odeI' in Lasung. Heute ist es kaum mehr therapeutisch gebrauchlich. Es ist zu, 
beachten, daB Kalium chloratum = Kaliumchlorid, KCI und Kaliumchlorat = Kalium 
chloricum, KClOs ist. 

Kalium chloratum crudum, Rohes Kaliumchlorid (Chlorkalium), wird in den mit 
den Kalibergwerken verbundenen Fabriken aus den natiirlich vorkommenden Kalisalzen, be
sonders aus dem Carnallit, KCI.MgCl2 ·6 H 20, und dem Hartsalz, das neben Kaliumchlorid 
Natriumchlorid und Magnesiumsulfat enthalt, gewonnen. Es kommt in sehr verschiedener Rein
heit in den Handel. Die iiblichen Handelssorten haben folgenden Mindestgehalt an Kalium
chlorid: 70, 75, 80, 85, 88, 90, 95, 96, 97 und 980/0, DerWassergehalt so1120/0 nicht iibersteigen. 
Das 8alz mit 980/0 KCI soIl nicht mehr als 0,5% NaCl und 0,1 % 80s enthalten. An wend ung. 
Zur Darstellung anderer Kaliumverbindungen. In sehr groBen Mengen als Diingemittel. 

Kalium chloricum. 
tassi um Ohlora teo 
Ohloras Kalii (kalicus). 

Kaliumchlorat. Ohlorsa ures 
Ohlorate de potassium. 
KClO a• Mol.-Gew. 122,5. 

Kalium. Po
Potassii Ohloras. 

Darstellung.DurchUmsetzen von Ca1ciumchlorat mit Kaliumchlorid:Ca(ClOs)2 + 
2 KCI = CaCl2 + 2 KCIOs' Das Kaliumchlorat kristallisiert aus, wahrend das Calciumchlorid' 
in Lasung bleibt. Calciumchlorat erhalt man durch Einleiten von Chlor in heiBe Kalkmilch: 
6 Ca(OH)2 + 6 Cl2 = 5 CaCl2 + Ca(CIOa)2 + 6 H 20. - Durch Elektrolyse von Kalium
chlorid in heWer Lasung, wobei das freiwerdende Chlor auf das gleichzeitig entstehende Ka
liumhydroxyd einwirkt: 6 KOH + 3 Cl2 = 5 KCI + KCIOa• Das dabei wieder entstehende 
Kaliumchlorid wird bei der Elektrolyse fortwahrend wieder zerlegt. - 1m kleinen erhalt man 
es neben Kaliumchlorid durch Einleiten von Chlor in Kalilauge und Erhitzen der Lasung zum 
8ieden. Auch durch Kochen von Chlorkalk (oder mit Chlor gesattigter Kalkmilch) mit einer 
Lasung von Kaliumcarbonat und Erkaltenlassen der filtrierten Lasung kann es dargestellt 
werden. 

Eigenschaften. Farblose glanzende Kristalle (Tafeln oder Blattchen) oder 
Kristallmehl, luftbestandig, loslieh in 17 T. Wasser, in 2 T. siedendem Wasser, in 
130T. Weingeist. Es sehmilzt bei 3340 ; bei 352 0 tritt unter Abgabe von Warme 
Zerlegungin Kaliumchlorid, Kaliumperchloratund Sauerstoff ein: 2 KClO a = KCI + 
KClO4, + 02' Bei starkem Erhitzen geht auch daslKaliumperchlorat durch Sauerstoff
abgabe in Kaliumchlorid iiber, so daB beim Gliihen von Kaliumchlorat nur Kalium
chlorid zuriickbleibt. Die Zerlegung des Kaliumchlorats durch Erhitzen wird dnrch 
einen Zusatz von Mangandioxyd beschleunigt, so daB schon bei etwa 260 0 die Sauer
stoffentwicklung beginnt. Konz. Schwefelsanre zersetzt das Kaliumchlorat mit 
groBer Reftigkeit unter Entwieklung von Chlordioxyd, ClO 2, das leicht explodiert. 
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Gemische von Kaliumchlorat mit brennbaren oder leicht oxydier
baren Stoffen werden durch Reiben, StoBen, Schlagen oder Erhitzen zur Ex
plosion oder heftigen Verpuffung gebracht. Ein Gemisch von Kaliumchlorat und 
Zucker entziindet sich beim Hinzufiigen von einigen Tropfen konz. Schwefelsaure. 

Erkennung. Es fiirbt die Flamme violett. Die wasserige Losung (1 g+ 
20 ccm) farbt sich beirn Erwarmen mit Salzsaure griingelb und entwickelt Chlor: 
KClOa + 6HCI =KCl + 3H2 0 + 3C12 • Mit Weinsaurelosung (etwa 3-4 ccm auf 
10 ccm) gibt die Losung allmahlich einen weiBen kristallinischen Niederschlag von 
Kalium bitartra t. 

Prilfung. Je 10 ccm der wasserigen Losung (3 g + 60 ccm) diirfen nicht ver
andert werden: - a) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), - b) durch 
Ammoniumoxalatlosung (Calcium), - e) durch BariumnitratlOsung (Sulfate), -
d) durch Sllbernitratlosung (Chloride). - e) 20 ccm der Losung diirfen nach Zusatz 
von 3-4 Tr. verd. Schwefelsaure durch 0,5 ccm KaliumferrocyanidlOsung nicht 
Bofort geblaut werden (Eisen). - f) Wird 1 g Kaliumchlorat mit etwa 5 ccm Natron
lauge und je 0,5 g Zinkfe:Ie und Eisenpulver erwarmt, so darf der Dampf Lackmus
papier nicht blauen (Kaliumnitrat gibt Ammoniak). 

Anmerkungen. Zu a) Tritt auf Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser nach einiger 
Zeit eine weiBe opalisierende Triibung ein, so ist wahrscheinlich Kaliumbromat, KBrOs, zu
gegen, das im Gegensatz zum Kaliumchlorat Schwefelwasserstoff oxydiert unter Abscheidung 
von feinverteiltem Schwefel. Kaliumbromat ist haufiger in dem elektrolytisch aus technischem 
Kaliumchlorid dargestellten Kaliumchlorat beobachtet worden. Kaliumbromat l1iBt sich amch 
in folgendcr Weise erkennen: Die wsung von 1 g Kaliumchlorat in 50 ccm Wasser wird mit 2 bis 
3 ccm Starkelosung, 2-3 cern Kaliumjodidlosung und 2,5 ccm n-Salzsaure versetzt: innerhalb 
10 Mi~uten darf die Losung hochstens eine ganz schwache Blaufarbung zeigen. 

Nach E. PrESCZECK laBt sich das Kaliumbromat nachweisen, indem man das Kalium
chlorat schwach gliiht, nach dem Abkiihlen die Schmelze in wenig Wasser lOst und die Losung 
mit Chlorwasser versetzt, das beim Schiitteln mit Chloroform dieses gelb farbt. Es wurden in einer 
Probe 0,26% KBr03 gefunden. 

Zu f) Die Ferrosulfatprobe auf Nitrate ist hier nicht anwendbar. Die Natronlauge ist vorher 
auf Ammoniak zu priifen. 

Anwendung. Kaliumchlorat wirkt schwach antiseptisch. Innerlich gegeben zeigt es 
die allgemeine Kaliwirkung. Es spaltet in fauligem Gewebe, Eiter UBW. Sauerstoff ab, woraus 
man sich manohe Heilwirkung erklart. - GroBe Ga ben fiihren zu sch weren, sel bst tod
lioh verlaufenden Vergiftungen. In solchen Fallen zeigen sicb die Blutkorperchen stark zerfallen; 
das Blut enthalt Methamoglobin. Ausgeschieden wird das Kaliumchlorat als solches durch 
den Speicbel, ferner durch den Harn zum graBten Teil als Kaliumchlorat, zum Teil auch als Ka
liumchlorid. Man wendet es auBerlich als Mund- u. Gurgelwasser in 2-50/ oiger Lasung, und 
in Zahnpasten an, innerlich bei Diphtherie, Blasenkatarrh zu 0,1-1,0. Hochstgaben: Einzel. 
gabe 1,0, Tagesgabe 3,0 (Helv.). - Der Arzt vermeide die gleichzeitige Darreichung von Kalium
jodid und Kaliumchlorat, da sich andernfalls im Organismus die starkwirkende Jodsaure bildet.
In der Technik dient das Kaliumchlorat besonders zur Herstellung von Ziindmassen, Ziind
holzern und von Feuerwerkskorpern. Beim Mischen mit brennbaren Stoffen kann es 
gefahrliche Explosionen bewirken. Schon bei nicht groBen Mengen konnen sich auf diese Weise 
gefahrliche Explosionen ereignen. Deshalb darf man niemals das chlorsaure Kalium mit 
brennbaren Stoffen in einem Morser zusammenreiben oder stoBen. Man zerreibe 
es fiir sich in einem reinen Morser und vermische dann das Pulver mit den brennbaren Stoffen 
auf einem Bogen Papier mit einer Federfahne oder mit den Fingern. Will man das Kaliumchlorat 
beim Zerreiben anfeuch ten, um Stauben zu verhindern, so darf dies nur mit etwas Wasser 
geschehen, nicht mit Weingeist. 

Nachweis von Kaliumchlorat bei Vergiftungen. Vergiftungen mit Kaliumchlorat 
bei unvorsichtigem Gebrauch sind haufiger vorgekommen. In solcben Fallen ist das Kalium
chlorat im Mageninhalt, im Blut und im Harn aufzusuchen. 

Das zerkleinerte Objekt wird in einen Dialysator gebracht und an einem kiihlen Ort 2 bis 
3mal hintereinander je wahrend 12-24 Stunden der Dialyse unterworfen. - Die Ausziige werden, 
jeder fiir sieh, bei 50-60 0 eingedunstet, filtriert und auf ein bestimmtes Volum, z. B. 250 cern, 
gebracht. 

Man bestimmt nun in einem Teil der Losung, z. B. lOO cern, zunachst das als ChIorid vor
handene Chlor direkt und zwar entweder gewichtsanalytiseh oder maBanalytisch naeh VOLHARD. 
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Eine zweite gleiehe Menge der Liisung versetzt man in einem G1asstopfenglas mit 50cem 1/ 1O.n. 
Silbernitratliisung, 5 cem Formaldehydliisung und 5 cem Salpetersaure (256fo), iiberbindet die 
Flasehe mit Pergamentpapier und erhitzt unter gelegentliehem Umschiitteln 1/2-1 Stunde im 
lauwarmen Wasserbad. Nach dem Erkalten wird das entstandene Chlorsilber entweder gewiehts. 
analytisch bestimmt, oder man miBt den "O'berschuB des Silbernitrats nach VOLHARD mittels 
~/lo·n.Rhodanammoniumliisung (Ferriammoniumsulfat alB Indikator) zuriick. Ergibt der zweite 
Versuch eine griiBere Menge Chlor als der erBtere, so ist Kaliumchlorat zugegen. Die Menge deB' 
selben Iii.Bt sieh aus dem Unterschied in der Chiormenge Ieicht berechnen, 1 T. Chior = 3,45 T. 
Kaliumchlorat. 

Mit den Resten des Auszuges kann man den qualitativen Nachweis der Chlorsaure ausfiihren. 
Kaliumchlorat unterliegt in Deutschland den Vorschriften iiber die Behandlung feuer· 

cgefahrlicher Stoffe. Die Verschickung desselben geschieht getrennt von anderen Giitern in BOg. 
Feuerziigen. 

GargarismaRaliichlorici, Gargarisme au chlorate de potassi um: Kalii chiorici 10,0, 
Aquae destillatae 250,0, Sirupi Mororum 50,0. 

Pastilli (Tablettae, Trochisci) Ralii chlorici. Kali umchlorat· Pastillen. Potas. 
sium Chlorate Lozenges. Tablettes de chlorate de potassium. Trochisci po· 
t a s B ii chi 0 rat i s - Tabletten aus Kaliumchlorat werden unter sorgfaltigster Vermeidung jeder 
Verunreinigung durch Staub oder andere leicht oxydierbare Stoffe (!) ohne jeden weiteren Zusatz 
mit der TablettenmaBchine gepreBt. Pastillen bzw. Trochisci formt man in bekannter Weise 
mit Hilfe von Tragantsehleim oder Wasser, nachdem daB Kaliumchlorat Behr vorsiehtig den 
iibrigen Substanzen zugemischt worden ist. Meist wird Zucker oder Milchzucker als Konstituens 
vorgesehrieben, 80 von Erganzb. III., Amer., Gall., Ital., Japon., Nederl. - Brit.laBt die LozengeB 
mit Rosenkonserve anstoBen. Belg. und Helv. lassen die Pastillen mit Karmin rot farben. 
Helvet. schreibt auBerdem einen Zusatz von 10/ 0 Tolutinktur zur Masse vor. - Gehalt an 
chlorsaurem Kalium: 0,1 g pro dosi (Belg., Helvet., Ita!., Japon., Neder!.); 0,15 g (Amer.) 

{),2 g (Erganzb. Brit.). 

Kalium cyanatum s. u. Acidum hydrocyanicum. Bd. I, S. 163. 
Kalium chromicum f1avum s. u. Chromium. Bd. I, S. 1005. 
Kalium citricum s. u. Acidum citricum. Bd. I, S. 145. 
Kalium dichromicum s. u. Chromium. Bd. I, S. 1006. 
Kalium ferricyanatum s. u. Acidum hydrocyanicum. Bd I., S. 166. 
Kalium ferrocyanatum s. u. Acidum hydrocyanicum Bd. I, S. 165. 
Kalium glycerinophosphoricum s. u. Acid urn phosphoric urn. Bd I, S. 194. 

Kalium hydroxydatum (hydricum). Kalium~ydroxyd. Atzkali. Ka u

stisches Kali. Kalihydrat. Kali causticum (fusum). Potassium 
Hydroxyde. Caustic Potash. Hydroxyde de potassium. Hydrate 
potassique. Potasse caustique (fondue). Lapis causticus chirurgorum. 
Atzstein. KOH. Mol.·Gew. 56 (genau 56,11). 

Das Kali umhydroxyd kommt in folgenden Sorten in den Handel: 1. KaJ,ium 
kydricum crudum, Rohes Atzkali, 2. KaJ,ium hydricum depuratum, Gereinigtes 
Atzkali, 3. KaJ,ium hydricum purum (Alcohole depuratum), Reines Atzkali (mit 
.Alkohol gereinigt), 4. Kalium hydricum purissimum, Reines Kaliumhydroxyd. 

Kalium hydroxydatum crudum. Rohes Xtzkali. Hydroxyde de potassium 

ordinaire (Gall.). Gehalt an Kalillmhydroxyd etwa 80-90%. 
DU1'stellung. In chemischen Fabriken durch Kochen einer Liisung von rohem Kalium· 

{larbonat mit Calciumhydroxyd oder einer Liisung von Kaliumsulfat mit Barium. 
hydroxyd oder durch Elektrolyse einer Liisung von Kaliumchlorid. Die Liisungen des 
Atzkalis werden in eisernen Kesseln eingedampft, das Atzkali geschmolzen und in eiserne Fasser 
gegossen. 

Eigenschaften. Harte, weiBe bis grauweiBe kristallinische Massen, an der Luft leicht 
zerflieBlich, sehr leicht liislich in Wasser unter starker Warmeentwicklung. In Weingeist ist es 
infolge des Gehaltes an Verunreinigungen nicht viillig liislich. 

E1'kennung. Siehe Kalium hydricum purum. 
Priifung. Das rohe Atzkali ist mehr oder weniger verunreinigt mit Kaliumcarbonat, 

Kaliumchlorid und Kaliumsulfat, Kaliumaluminat, Kaliumsilikat, ferner kleinen Mengen von 
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Eisenoxyd. Es enthalt zuweilen auch Kaliumnitrat und Kaliumnitrit, weil beim Schmelzen des 
Atzkalis zur Erzielung eines reineren Aussehens zuweilen Kaliumnitrat zur Oxydation von Ver
unreinigungen zugesetzt wird. Der Gehalt an Kaliumhydroxyd soll mindestens 80% be
tragen (einschlieBlich Kaliumcar bona t). 

Die Priifung auf Verunreinigungen wird in gleicher Weise ausgefiihrt wie bei dem 
reinen Atzkali (s. d.), nur diirfen natiirlich nicht die gleichen Anforderungen gestellt werden. Auf 
Kaliumcarbonat priift man die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) durch Zusatz von verd. Salz
saure; es darf nur eine maBige Kohlendioxydentwicklung auftreten (Quantitative Bestimmung 
s. u.). 

Gehal ts bestimm ung. 5-6 g Atzkali (im geschlossenen Wageglaschen bis auf Zenti
gramme gewogen) werden in Wasser zu 100 ccm gelost. 25 ccm der Losung werden nach Zusatz 
von 2 Tr. Dimethylaminoazobenzollosung mit n-Salzsaure titriert. 1 ccm n-Salzsaure = 56,11 mg 
KOH. Das Kaliumcarbonat wird hierbei mit titriert und als Kaliumhydroxyd gerechnet. Zur 
Bestimmung des Carbonatgehaltes werden 50 ccm der Losung zum Sieden erhitzt und mit Barium
chloridlosung versetzt, bis kein Niederschlag mehr entsteht. Nach dem Erkalten wird das Ge
misch auf 100ccm aufgefiillt und filtriert. 50 ccm des Filtrates (= 25ccm der wasserigen Lbsung), 
werden wie vorher mit n·Salzsaure titriert. Der Unterschied im Verbrauch an n-Salzsaure bei 
den beiden Titrationen ergibt die Menge des Kaliumcarbonates in dem 4. Teil des ange
wandten Atzkalis (1 ccm n-Salzsaure = 69 mg K 2COS). 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in dichtschlieBenden GefaBen. 
Anwendung. Zur Darstellung von Kaliseife, als Reinigungsmittel und fiir andere tech

nische Zwecke. 

Kalium hydroxy datum depuratum. Gereinigtes Itzkali. 
Darstellung. Das gereinigte Atzkali wird in chemischen Fabriken in gleicher Weise ge

wonnen wie das rohe, nur werden reinere Ausgangsstoffe verwendet. In den Handel kommt es 
in Stangen (in baciUis), in Platzchenform (in guttia), in Tafeln (in tabulis), zu erbsengroBen Stiick
chen zerkleinert oder in Pulverform. 

Eigenschaften. WeiBe bis grauweiBe kristallinische Massen, die sich wie das rohe 
Atzkali verhalten. 

PrUfung. Das gereinigte Atzkali enthalt die gleichen Verunreinigungen wie das rohe. 
nur in geringerer Menge. 

Gehaltsbestimmung. Wie beim rohen Atzkali. Der Gehalt an Kaliumhydroxyd 
betragt etwa 85-88%; er kann trotz der geringeren Menge von Verunreinigungen etwas niedriger 
sein als beim roben Atzkali, weil das geremigte 1I.tzkali beim Schmelzen nicht so hoch erhitzt 
wird wie das rohe und infolgedessen etwas mehr Wasser enthalten kann. 

Au/bewahrung und Anwendung. Wie beim roben Atzkali. 

Kalium hydroxydatum (purum). Kaliumhydroxyd. .ittzkali. Kali 
causticum fusum (Genu.). Potassium Hydroxyde. Hydroxyde of
ficinal de potassium. Kalium hydroxydatum (Austr.). Kalium hydri
cum (Relv.). Potassa caustica (Brit.). Potassii Hydroxidum (Amer.). Hydras 
kalicus (Nederl. Norv. Suec.) Kalium hydroxydatum Alcohole depuratum. 

Gehalt an Kaliumhydroxyd etwa 85-90%. 
Darstellung. 10 T. zerkleinertes technisch remes Atzkali werden mit etwa 35 T. 

Weingeist (Feinsprit von 95-96 Vol.-o/o) haufig geschiittelt. Die verunreinigenden Salze 
wie Kaliumcarbonat, Kaliumchlorid usw. bleiben hierbei ungelost und sammeln sich beim Stehen 
der Losung am Boden an, zum Teil gelost in dem Wasser, das im Weingeist und im Atzkali ent
halten ist. Von der wasserigen Salzlosung wird die weingeistige Kaliumhydroxydlosung durcb 
Abbebern getrennt, dann wird der Alkohol abdestilliert, das Kaliumhydroxyd in silbernen Schalen 
geschmolzen und ausgegossen. Bei zu starkem Erbitzen greift es die Silberscbalen an und farbt 
sicb grau. (Der abdestillierte Alkohol ist fast wasserfrei und wird als absoluter Alkobol verwendet.) 
Das Kaliumbydroxyd kommt in Stangen, in Tafeln und in Platzcben oder Tropfen in den Handel. 
Die letztere Form ist sehr handlich (Kalium hydroxydatum in rotulis). 

Eigenschaften. Weille, harte, kristallinische Massen in Stangen-, Tafel
oder Platzchenform, an der Luft zerflieBlich. Es lost sich unter starker Warmeentwick
lung in I T. Wasser, auch ziemlich leicht in Weingeist. Beirn Erhitzen auf schwache 
Rotglut schmilzt es zu einer oligen Fliissigkeit, bei heller Rotglut verdampft es all
mahlich ohne Zersetzung, bei WeiBglut zerfallt es teilweise in Kalium, Sauerstoff 
und Wasserstoff. Kaliumhydroxyd und seine wasserigen Losungen wirken stark 
atzend auf die Raut. 
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E'I'kennung. Die wasserige Losungj blaut Lackmuspapier stark, auch in 
:starker Verdiinnung. Es farbt die Flamme violett. Beim Ubersattigen mit Wein
saure gibt die wasserige Losung (etwa 0,5 g + 5 ccm) allmahlich einen weiBen kristalli
.IDschen Niederschlag von Kaliumbitartrat. 

Priijung. a) Es darf die Flamme nur vOriibergehend gelb farben (Natrium
hydroxyd). - b) Eine Losung von 1 g Kaliumhydroxyd in 2 ccm Wasser darf nach 
-dem Vermischen mit 10 ccm Weingeist innerhalb einer Stunde nur einen sehr ge
ringen Bodensatz oder Ausscheidung geben (Kaliumcarbonat und andere Kalium
.salze). - c) Kocht man eine Losung von 1 g Kaliumhydroxyd in 10 ccm Wasser 
mit 15 ccm Kalkwasser und filtriert, so darf das Filtrat beirn EingieJlen in 5-6 cem 
Salpetersaure keine Gasblasen entwickeln (zu hoher Gehalt an Kaliumcarbonat; ge
'Stattet sind durch die Probe etwa 4,2-4,8% K 2COa). - d) Versetzt man 2 ccm einer 
Losung von 1 g Kaliumhydroxyd in 20 cem verd. Schwefelsaure mit 2 ccm konz. 
Schwefelsaure und iiberschichtet nach dem Erkalten mit 1 ccm Ferrosulfatlosung, 
.so darf sich keine gefarbte Zone bilden (Nitrate). - Je 10 ccm der wasserigen Losung 
(1 g + 50 ccm) diirfen nach Ubersattigung mit Salpetersaure ({'twa 10 Tr.): e) durch 
Barlumnitratlosung nicht sofort verandert werden (Sulfate), - f) durch Silber
nitratlosung hochstens opalisierend getriibt werden (Chloride). - g) Werden 3 ccm 
der wasserigen Losung (1 g + 50 ccm) mit verd. Schwefelsaure (etwa 5 Tr.) iiber
sattigt und mit 3 Tr. Kaliumjodidlosung und etwas Starkelosung versetzt, so darf 
.IDcht sofort Blaufarbung auftreten (Nitrite). 

An mer k u n g zu d). Die Priifung auf Ka.liumnitra t liiBt sich auch dadurch ausfiihren 
,daB man eine Losung von 1 g Kaliumhydroxyd in 10 ccm Wasser mit je etwa 0,2 g Eisenpulver 
und Zinkfeile versetzt und erhitzt. Der Dampf darf Lackmuspapier nicht bliiuen. Bei dieser 
Probe werden auch Nitrite erkannt. 

Gehaltsbestimmung. Man wagt etwa 5-6 g Kaliumhydroxyd in einem ge
:schlossenen Wageglaschen bis auf Zentigramme genau ab, lost es in Wasser zu 100 cern 
im MeJlkOlbchen). 20 ccm der Losung werden mit 2 Tr. Dirnethylaminoazobenzol
losung versetzt und mit n-Salzsaure titriert. 1 ccm n-Salzsaure = 56,11 mg KOH. 
Kaliumearbonat wird hierbei als entsprechende Menge Kaliumhydroxyd gerechnet. 
Angenommen, es Bojen 5,34 g angewandt und fiir 20 cem der Losung 16,8 cern n-Salz· 
saure verbraueht. Dann ist der Gehalt = 5 X 16,8 X 56,11 mg in 5,34 g = 88,2% 
KOH. Germ., Ital., Amer. fordem mindestens 85% KOH, Hel'/). 80%, Gall., Suec. 
'90%, Nederl. 89,80/ 0 ; der Rest ist Wasser (abgeeehen von den geringen Mengen 
zulassiger Verunreinigungen). 

Aufbewah'I"Ung. Vorsichtig, in gut geschlossenen GefiiBen. Korkstopfen werden mit 
Paraffin gedichtet. Glasstopfengliiser miissen im Balse immer gut gereinigt werden, weil sonst 
der Stopfen festgekittet wird. 

Anwendung. Kaliumhydroxyd wirkt in Substanz oder konz. Losung stark atzend, in 
verdiinnter Losung erweichend auf die Epidermis. Man verwendet es lediglich auBerlich, um 
tiefgehende Atzungen zu erzeugen, z. B. bei vergifteten Wunden, BiB toller Runde usw. (Kal. 
caU8tic. +Oalcar. 'IlBt. liB. = Wiener Atzpaste.) Als Reagens und zur Darstellung von Praparaten 
wird es meist in wiisseriger Losung, = Kalilauge, benutzt. 

Gegenmittel bei Vergiftungen mit Atzkali sind Losungen von Weinsaure, Citronen
saure, Essig, auch andere stark verdiinnte Sauren. 

Kalium hydroxydatum purissimum (pro analysi). Reinstes Kaliumhydroxyd. 
Da'l'stellung. In einem blanken eisernen Kesselerhitzt man eine Losung von 10T.reinstem 

Kaliumsulfat in lOO-120T. Wasser zum Sieden, gibt eine nicht filtrierte Losung von 1ST. 
krist. reinem Bariumhydroxyd hinzu und dann tropfenweise noch sovielBariumhydroxyd
losung, bis eine filtrierte Probe nach dem "Obersattigen mit verd. Schwefelsaure eine schwache Trii
bung zeigt. Die Liisung wird nach dem Absetzen von dem Niederschlag abgehebert und in einer 
Silberschale eingedampft. Der geringe "OberschuB an Bariumhydroxyd wird beim Stehen der 
Liisung und beim Eindampfen als Bariumcarbonat abgeschieden. Das Kaliumhydroxyd wird 
geschmolzen und in Formen gegossen. 

Priijung. a) Man lost in einer Platinschale 5 g Kaliumhydroxyd in 10 ccm Wasser, sauert 
mit Essigsaure deutlich an, macht mit Ammoniak schwach alkalisch, verdiinnt mit Wasser auf 
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etwa 100 ccm, erwii.rmt im Wasserbad etwa l/z Stunde, bis Dur Doch sehwacher Geruch nach 
AmmoDiak vorhanden ist, und lii.Bt dann mehrere Stunden bei gewohnlicher Temperatur stehen; 
es darf sich keine Abscheidung von Flocken (Aluminiumhydroxyd) zeigen. - b) Die unter 8 
erhaltene Losung darf weder durch Ammoniumoxalat (Calcium, Barium) nocb - c) durch Na· 
triumphosphat (Magnesium) getriibt werden, noch - d) durch Schwefela=oDium verii.ndert 
werden (Schwermetalle). - e) 5 g Kaliumhydroxyd werden in einer Platinschale in Wasser ge· 
lOst, diese Losung wird mit Sa.lzsii.ure iibersii.ttigt und zur Trockne verdampft. Der Riickstand 
wird 1 Stunde auf 150 0 erhitzt. Er muB in Wasser klar loslich sein (Triibung = Kieselsii.ure). -
f) 6 g Kaliumhydroxyd werden in einem Becherglas in etwa. 200 ccm Wasser gelost, und die 
LOsung mit Salzsii.ure angesii.uert. Die eine Halfte der Losung darf nacb dem Erhitzen zum Sieden 
durch verd. Schwefelsii.ure (Barium), die andere durch Bariumchloridlosung (Sulfate) nicht ver· 
ii.ndert werden, auch nach 6stiindigem Stehen diirfen keine Niederschlii.ge entstanden sein. -
g) Die mit Salpetersii.ure angesii.uerte wii.sserige LOsung (1 g + 20 ccm) solI auf Zusatz von Silber
nitrat nur sehr schwach opalisieren. Ein sehr geringer Chloridgehalt ist zuzulassen, weil die Dar
stellung eines vollkommen chloridfreien Kaliumhydroxyds fast unmoglich ist. - h) 50 g Kalium -
hydroxyd wE'rden in 200 cem Wasser gelost. Zu dieser Losung gibt man je 5 g arsenfreies Zink. 
pulver und reduziertes Eisen und destilliert, indem man das Ablaufrohr in 10 ccm einer etwa 
10/ oigen Schwefelsii.ure eintauehen lii.Bt, bei kleiner Flamme etwa 20 ccm ab. Die in der Vorlage 
befindliche Fliissigkeit wird mit dem zu priifenden Kaliumhydroxyd alka.lisch gema.cht, dann 
mit 2 ccm NESSLERschem Reagens versetzt. Es darf nur eine geringe gelbliche Fii.rbung auf
treten (Nitrate und Nitrite). - i) 5 g Kaliumhydroxyd miissen sich in 30 g Alkohol (spez. Ge. 
wicht 0,83) klar und farblos losen (Kaliumcarbonat und andepe Salze). 

Der Gehalt an KOH betrii.gt auch bei vollkommener Reinbeit nur 75-85%; der Rest ist 
Wasser. Beim Schmelzen bis zur volligen Verjagung des Wassers greift das Kaliumhydroxyd die 
Silberschale an und wird silberhaltig. 

Anwendung. Nur fiir besondere chemische Analysen. Zur Herstellung von Normal
losungen geniigt vollkommen ein den Anforderungen der Germ. entsprechendes Kalium
hydroxyd. 

Liquor Kali caustici (Germ.). Kalilauge. Kaliumhydroxydlosung. So
lutio hydratis kalici (Nederl., Suec.). Kali causticum solutum. Liquor Potassae 
Brit.). Liquor Potassii Rydroxidi (Amer.). 

Als Kalilauge bezeichnet man wasserige Losungen von Kalium
hydroxyd. Der Gehalt .ist nach den einzelnen Pharmakopoen verschieden. Es 
fordem Germ. spez. Gew. 1,138-1,140 = 15% KOR. ROBB. 1,126-1,130 = 13 
bis 14%. Bueo. 1,225-1,235 = 25%. Brit. 1,058 = 5,85%. Amer. 1,046 (25 0 ) 

='etwa 5%. Nederl. 1,180 = 19,5%. 
Da'l'sfellung. 1m groBen wird Kalilauge in der unter Kalium kydrozydatum angegebenen 

Weise hergestellt, indem man die Kaliumhydroxydlosungen anstatt zur Trockne bis zu einem be· 
stimmten Gehalt eindampft. Je na.ch der Reinheit der Ausgangsstoffe erhii.lt man Kalilauge von 
verschiedener Reinheit. 

Imkleinenstellt man Kalilaugeaus Ka Ii u m c ar bona t infolgenderWeiseher: Ineinemblanken 
eisernen Kessel oder in einer Porzellanschale erhitzt man eine Losung von 10 T. reinem Kalium
carbonat in 100-120 T. Wasser zum Sieden, trii.gt allmii.hlich den Kalkbrei aus 6 T. Atzkalk 
(gebranntem Marmor) und 30 T. Wasser ein und erhitzt, bis eine abfiltrierte Probe der Losung 
heim EingieJ3en in verd. Salzsii.ure keine Kohlendioxydentwicklung mehr zeigt, und das Calcium. 
carbonat dicht geworden ist und sich gut absetzt (im ganzen etwa 1/ .. - 1/ s Stunde). Dann lii.Bt man 
die Mischung in einer verschlossenen Flasche absetzen und hebert die klare LOaung ab. Den 
Rest der Losung kann man, am hesten mit Hille einer Sa.ugpumpe, durch Ashest filtrieren. Man 
erhii.lt auf diese Weise nur eine schwache Kalilauge (mit etwa 6-7% KOH). Durch Eindampfen 
kann man die Lauge konzentrieren. Es ist aher Dicht angii.ngig, hei der Herstellung der Lauge 
die Menge des Wassers zu vermindern, weilin stii.rkeren Losungen die Umsetzung KsCOa + Ca(OH)1 
= 2KOH + CaCOa Dicht vollstii.ndig verlii.uft. Wird beim Kochen der Kaliumcarbonatlosung 
mit Calciumhydroxyd zuviel Wasser verdampft, so verlii.uft die Umsetzung teilweise wiedE'r um· 
gekehrt. Einfacher ist es, die Kalila.uge im kleinen durch einfa.ches Aufioaen von reinem Atzkali 
(Kalium kydricum Alcohole depuratum) in Wasser herzustellen. Will man carbonatfreie Kalilauge 
herstellen, so werden die Atzkalistangen vorher durch rasches Abspiilen mit Wasser (einmaliges 
knrzes Eintauchen mit einer Zange) von dem auf der Oberflii.cbe baftenden Kaliumcarbonat befreit. 
Die Herstellung der Lauge aus Atzkali ist auch vorteilliafter, als der Bezug der Lauge, wenigstens 
dann, wenn das destillierte Wasser hillig zur Verfiigung steht. 

Eigenschajten und E'I'kennung. Klare, farblose Flfu!sigkeit, die Lack
muspapier auch in starker Verdiinnung stark blaut, die Flamme violett firbt und 
die Raut stark angreift und schlupferig macht. Einige Tropfen Kalilauge geben 
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naeh Zusatz von ubersehussiger Weinsaurelosuug allmahlieh einen weiBen kristalli
llisehen Niedersehlag von Kaliumbitartrat. 

Priifung. a) Werden 5 g Kalilauge mit 20 g Kalkwasser versetzt, und die 
Misehung gekoeht und filtriert, so darI das Filtrat beim EingieBen in 10 eem 
Salpetersaure keine Gasblasen entwickeln (mehr] als etwa 1 % Kaliumcarbonat). -
Je 10 eem eines Gemisehes von 6 g Kalilauge und 30 eem Wasser durfen naeh dem 
Ubersattigen mit Salpetersaure (etwa 2 eem): - b) dureh Schwefelwasserstoffwasser 
nieht verandert werden (Schwermetalle), - c) dureh BariumnitratlOsung nieht 
sofort verandert werden (Sulfate), - d) dureh SilbernitratlOsung hoehstens opali
sierend getriibt werden (Chloride). - e) Wird 1, eem1 Kalilauge mit etwa 10 Tr. 
verd. Sehwefelsaure und dann mit 2 eem konz. Schwefelsaure gemiseht, und die 
Misehung naeh dem Erkalten mit 1 eem FerrosulfatlOsung uberscbiehtet, so dad 
keine gefarbte Zone auftreten (Nitrate). - f) Werden 10 eem Kalilauge mit Salzsaure 
(etwa 4-5 eem) iibersattigt, und die Misehung mit ubersehussiger Ammoniakflussig 
keit (etwa 5-6 eem) versetzt, so darf innerhalb von 2 Stunden hoehstens eine opali
sierende Triibung auftreten (Aluminium, Kieselsaure). - g) Die Flammenfarbung 
darf nur voriibergehend gelb sein (Natriumhydroxyd). 

Anmerkung zu e) Zur Priifung auf Nitrate kann man auch 5 ccm Kalilauge mit 
je etwa. 0,2 g Eisenpulver und Zinkfeile erhitzen: der Dampf darf Lackmuspapier nicht blauen. 
Auf Ammoniak ist die Lauge vorher durch Erhitzen fiir sich zu priifen, der Dampf darf Lack
muspapier nicht blauen. 

Gehaltsb.estimmung. Spez. Gew. 1,138-1,140 = rund 15% KOH. Man 
verdiinnt I) cem Kalilauge mit etwa 20 eem Wasser, gibt 2 Tr. Dimethylaminoazo
benzollosung hinzu und titriert mit n-Salzsaure. 1 cem n-Salzsaure = 56,11 mg KOH. 
Fiir 5 cem der Kalilauge der Germ. mussen 15,1-15,3 eem n-Salzsaure verbraueht 
werden = 14,8-15,0% KOH. Germ. 6 s. S. 1339. 

SpeziIisehes Gewieht der Kalilauge bei verschiedenem Gehalt an KOH. 
Temperatur 150, Wasser 15° (naeh PICKERING). 

Proz. Spez. Gew. Proz. Spez. Gew. Proz. Spez. Gew. Proz. Spez. Gew. KOH KOH KOH KOH 

1 1,00834 14 1,12991 27 1,25918 40 1,39906 
2 1,01752 15 1,13995 28 1,26954 41 1,41025 
3 1,02671 16 1,14925 29 1,27997 42 1,42150 
4 1,03593 17 1,15898 30 1,29046 43 1,43289 
5 1,04517 18 1,16875 31 1,30102 44 1,44429 
6 1,05443 19 1,17855 32 1,31166 45 1,45577 
7 1,06371 20 1,18839 33 1,32236 46 1,46733 
8 1,07302 21 1,19837 34 1,33313 47 1,47896 
9 1,08240 22 1,20834 35 1,34396 48 1,49067 

10 1,09183 23 1,21838 36 1,35485 49 1,50245 
11 1,10127 24 1,22849 37 1,36586 50 1,51430 
12 1,11076 25 1,23866 38 1,37686 51 1,52622 
13 1,12031 26 1,24888 39 1,38793 52 1,53822 

Aufbewahrung. V ors ic h tig, in gut geschlossenen Flaschen. Korkstopfen werden durcb 
Kalilauge rasch zerstort und farben die Lauge brauD. Gummistopfen lassen sich verwenden. 
Glasstopfen miissen mit Vaselin eingefettet werden, weil sie sonst festgekittet werden. Zweck
maBig sind Stopfen aus Paraffin oder Ceresin, die man leieht passend schneiden kann. Auen 
Flaschen mit eingeschli£fenen Metallstopfen (aus Zinn) sind fiir Laugen sehr brauchbar. Das 
Glas wird dureh die Lauge allmahlieh angegri£fen, wobei sich ein Teil des Glases in Flittern aus
scheidet. Durch Filtrieren durch Asbest, Glaswolle oder Sandfilter laBt sieh die Lauge wieder 
klaren. Die Flaschen werden vor der Wiederbenutzung mit verd. Salzsaure und Sand gereinigt. 

Anwendung. Zuweilen auBerlich zu erweichenden Waschungen (1: 10) oder Badern 
(150-300,0 auf ein Vollbad), zu Injektionen (0,5-1,0: 100,0). Zur Bereitung von Sapo kalinus 
und Spiritus saponatu8. In der Teehnik dienen weniger reine Sorten Kalilauge zur Darstellung 
der Kaliseifen. In der Analyse; sie laBt sieh hier meistens dureh Natronlauge ersetzen. 
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Causticum viennense (Viennae). Causticum Potassae et Calcis. Kali 
~um Calce. Pulvis causticus. Caustique de potasse et de chaux. Caustique 
-de Vienne. 

Gall. Hisp. Ital. Belg. Portug. 
Kali caustici pulv. 50,0 50,0 
Calcariae ustae 60,0 50,0. 

Kalk und Atzkali werden getrennt im warmen Morser feingerieben, dann gemischt und vor 
,dem Gebrauch mit Alkohol zu einer weichen Paste verarbeitet. 

Pasta caustlca UNNA. 

Kalii caustici fusi 
Oalcariae ustae 
Sa ponis kalini 
Aquae aa p. aequo 

Tlnctura kaJl.na. 
Kali·Tinktur. 

Kalii caustici 1,0 
Alkohol absoluti 6,0 

Kalium hypochlorosum, Kaliumhypochlorit, UnterchlorigsauresKalium, KCtO, 
entsteht neben Kaliumchlorid beirn Einleiten von Chlor in kalte Kalilauge, durch Umsetzen 
von Chlorkalk mit Pottasche und durch Elektrolyse kalter LOsungen von Kaliumchlorid. 
Es ist nur in Losung bekannt. 

Liquor Kalii hypochlorosi. Kaliumhypochloritliisung. Javellesche Bleich
lauge. Eau de Javelle. 

Darstellung. 20 T. Chlorkalk werden allmahlich mit 400 T. Wasser fein verrieben. 
Dann wird eine Losung von 14 T. Pottasche in 200 T. Wasser hinzugefiigt, und die Fliissigkeit 
nach dem Absetzen filtriert. 

Eigenschaften, Erkennung, Priifung. Wie bei Liquor Natrii hypochlorosi. 
Anwendung. Als Bleichfliissigkeit. Meistens wird aber Natriumhypochloritlosung ver· 

wendet, weil sie billiger ist und die gleiche Wirkung hat. 

Kalium hypophosphorosum. Kaliumhypophosphit. Unterphosphorig
saures Kalium. Potassium Hypophosphite. Hypophosphite de 
potassi urn. KH2P02 • Mol.·Gew.104. 

Darstellung. Eine Losung von 10 T. Calciumhypophosphit in 15 T. Wasser wird 
mit einer Losung von 8,1 T. reinem Kaliumcarbonat versetzt. Die vom Calciumcarbonat 
abfiltrierte Fliissigkeit wird bei moglichst niedriger Temperatur, unter vermindertem Druck, 
oder iiber Schwefelsaure im Exsikkator zur Kristallisation gebracht. 

Eigenschaften und Erkennung. Weille Blattchen oder kristallinisehe Massen 
-oder ein korniges Pulver; an der Luft raseh zerflieBend, Gesehmaek steehend salzig. 
Es lost sieh in 0,6 T. kaltem oder 0,3 T. siedendem Wasser, in 7,5 T. kaltem oder 
3,6 T. siedendem Alkohol. Die wasserige Losung verandert Laekmuspapier nieht. 
Die wasserige Losung (0,5 g + 10 eem) gibt mit Weinsaure im UbersehuB all· 
mahlieh einen kristallinisehen Niedersehlag von Kaliumbitartrat. 1m iibrigen ver· 
halt es sieh genau wie Natriumhypophosphit (s. S. 225). 

Priifung. Die wasserige Losung (je 0,5 g + 10 cem) darf: a) dureh Calcium· 
sulfatlosung nieht verandert werden (Barium), - b) dureb BariumnitratlOsung 
nach dem Ansauern mit verd. Salzsaure hoehstens opalisierend getriibt werden 
{Sulfate), - c) durch Bleiaeetatlosung naeh dem Ansauern mit Essigsaure nieht 
so fort getriibt werden (Phosphorsaure und Phosphorige Saure), - d) dureh Sehwefel. 
wasserstoffwasser weder gefarbt, noch gefiillt werden (Schwermetalle). - e) 10 eem 
-der Losung diirfen naeh dem Ansauern mit:einigen Tropfen Salzsaure dureh 0,5 ccm 
Kaliumferrocyanidlosung nieht sofort geblaut werden (Eisen). - f) Eine Mischung 
von 1 g Kaliumhypophosphit mit 3 ccm Zinncbloriirlosung darf innerhalb 1 Stunde 
keine dunklere Fiirbung annehmen (Arsen). 

Gehaltsbestimmung. Man lost 0,1 g des getrockneten Salzes in 10 ccm Wasser, 
fiigt 40 ccm l/lO·n.Kaliumpermanganatlosung und 7,5 ccm konz. Schwefelsaure hinzu und 
halt 15 Minuten im Sieden; as sollen dann zur Entfarbung nicht mehr als 2 ccm l/lO·n.Oxal. 
saurelosung erforderlich sein = mindestens 98,8 0/ 0 Kaliumhypophosphit. 

Aufbewahrung. In gntschlieBenden Glasstopfenglii.sern. 
Anwendung. Taglich 0,5-2,0 g in Losung bei Knochenerweichung, Phthisis pulmonum. 
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Kalium jodatum. Kaliumjodid. J odkali um. Potassium Iodide. 
Iodure de potassium. Potassii Jodidum. Jodetum kalicum. KJ. Mol.. 
Gew.166. 

Da1'stellu:ng. I. In 100 T. Kalilauge (15% KOH) wird allmahlich unter gelinder 
Erwarmung und unter Umriihren so viel Jod (etwa 35 T.) eingetragen, daB eine gelbliche 
bis braungelbliche Losung erhalten wird. Die Losung wird zur Trockne verdampft; der Riick. 
stand wird mit 1/7 seines Gewichtes gepulverter, mit heiBem Wasser ausgewaschener Holzkohle 
gemischt und in einer Porzellanschale bis zum ruhigen Schmelzen erhitzt, bis die filtrierte Dosung 
einer Probe durch verd. Schwefelsaure nicht mehr gelb gefarbt wird. Man zieht die erkaltete 
Schmelze mit Wasser aus, filtriert, engt das Filtrat durch Eindampfen ein und laBt es in hohen 
Zylindern auskristallisieren, die man in warmes Wasser einstellt. Durch Einwirkung von Jod 
auf Kaliumhydroxyd unter Erhitzen entsteht Kaliumjodid und Kaliumjodat: 6 KOH + 6 J = 
5 KJ + KJOa + H 20. Das Kaliumjodat wird durch das Erhitzen mit Kohle zu Kaliumjodid 
reduziert. - II. Man bringt in einen Kolben 25 T. Eisen als feinen Draht, Drehspane oder Eisen· 
pulver, iibergieBt mit 200 T. Wasser und fiigt allmahlich in kleinen Anteilen 76,5 T. J od 
hinzu (vgl. Ferrum jodatum). In der unter Nachwaschen filtrierten Losung des Ferrojodids 
lost man 25,4 T. J od unter schwachem Erwii.rmen auf. Die Losung des Ferriferrojodids tragt man 
dann unter Umriihren in eine heiBe Losung von 56-58 T. reinem wasserfreien Kaliumcarbonat 
ein, so daB die Reaktionsfliissigkeit zum SchluB schwach alkalisch ist: FesJs + 4K2COa + xHl!O 
= 8 KJ + 4 CO2+ FeaO,' x ~O. Man erhitzt einigeZeit zum Sieden, um das ausgeschiedeneFerro
ferrioxydhydrat dichter zu machen, filtriert ab, wascht aus, neutralisiert dasFiltrat, wennerforder
lich, genau mit Jodwasserstoffsa.ure und bringt es durch Eindampfen zur Kristallisation. - Die 
urspriinglich durchscheinenden Kristalle werden beim Erhitzen auf 100 0 nach einiger Zeit porzellan. 
R.rtig lludurohsichtig. 

Eigenschaften. Farblose, glanzende, durchscheinende oder porzellanartig 
weiBe, wiirfelformige Kristalle von scharfem, salzigem, etwas bitterem Geschmack. 
Spez. Gew. 2,9-3,0. Bei 639 0 schmilzt es und verdampft bei starkerem Erhitzen. 
Vollkommen reines Kaliumjodid hiLlt sich an der Luft unverandert, es wird aber 
feucht, wenn es etwas Natriumjodid enthiLlt, und farbt sich im feuchten Zustande 
allmahlich gelb, indem durch den Einflu.Jl von Licht, Luft und Kohlensaure eine 
Zersetzung unter Abspaltung von Jod stattfindet. Wenn es kleine Mengen von 
Kaliumcarbonat enthiLlt, wird es weniger rasch gelb. In 0,75 T. Wasser lost es 
sich sehr leicht unter starker Temperaturerniedrigung, auch in 12 T. Weingeist 
und in 40 T. absolutem Alkohol. 

E1'kennuny. Aus der wasserigen Losung (etwa 0,1 g + 15 Tr. Wasser) scheiden 
1 Tr. Eisenchloridlosung, einige Tropfen Chlorwasser, Bromwasser oder rauchende 
Salpetersaure J od ab, das sich beim Schutteln mit Chloroform in diesem mit 
violetter Farbe auflost. Durch uberschussige Weinsaure entsteht in der wasserigen 
Losung (0,1 g + 2 ccm) ein Niederschlag von Kaliumbitartrat. 

Spezifisches Gewicht von Kaliumjodidliisungen bei 19,5 0• Nach KREMERS. 

Proz. KJ. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Spez. Gew. 1,038 1,078 1,120 1,166 1,218 1,271 1,331 1,396 1,449 1,546 

Prilfuny. 8) Beirn Erhitzen am Platindraht mu.Jl es die Flamme von Anfang 
an violett farben (Natrium). - b) Zerriebenes Kaliumjodid darf befeuchtetes Lack
muspapier nicht sofort violettblau farben (Alkalicarbonat). - Je 5 ccm der wasse
rigen Losung (2 g + 40 ccm) durfen: c) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwer
metallsalze), - d) durch Bariumnitratlosung (Sulfate) nicht verandert werden, -
e) mit einigen Kornchen Ferrosulfat und 1 Tr. Eisenchloridlosung nach Zusatz von 
Natronlauge (etwa 10 Tr.) gelinde erwarmt, beim fibersattigen mit Salzsaure nicht 
blau gefarbt werden (Kaliumcyanid), - f) nach Zusatz von etwa 5 Tr. Ammoniak
fiussigkeit durch Calciumchloridlosung (Oxalate, Phosphate), - g) durch verd. 
Schwefelsaure (Barium) nicht verandert werden. - h) 20 ccm der mit einigen Tropfen 
Salzsaure angesauerten Losung durfen durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanidlosung 
nicht sofort geblaut werden (Eisen). - i) Die mit ausgekochtem und wieder er
kaltetem Wasser frisch bereitete Losung (0,5g + 10ccm) darf nach Zusatz von Starke. 
losung durch einige Tropfen verd. Schwefelsaure nicht sofort blau gefarbt werden 

Hager; Handbuch. II. 2 
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(Kaliumjodat). - k) Wixd 1 g Kaliumjodid mit etwa 5 ccm Natronlauge und ,je 0,5 
Zinkfeile und Eisenpulver erwarmt, so darf der Dampf Lackmuspapier nicht blituen 
(Nitrate). -I) Wixd eine Losung von 0,2 g Kaliumjodid in 8 ccm Ammoniakfliissig
keit mit 15 ccm llIo-n-SilbernitratlOsung unter Umschiitteln gemischt und filtriert. 
I!IO dan das Filtrat nach dem Ubersattigen mit Salpetersaure innerhalb 10 Minuten 
weder bis zur Undurchsichtigkeit getriibt (Chloride, Bromide), noch dunkel gefarbt 

werden (Thiosulfate) (s. S. 1336). 
Anmerkungen. Zu b) Eine schii.rfere Probe auf Alkalicarbonate ist folgende: Die 

wii.sserige Losung (1 g+ 10 ccm) darf auch nach dem Kochen durch Pbenolphthaleinlosung nur 
schwach gerotet werden. Hierbei wird auch Kaliumbicarbonat erkannt. Die Rotung mull nach 
Zusatz von 1 ccm l/lOO-n-Salzsii.ure verschwinden. Das Kaliumjodid wird jetzt so rein dargestellt, 
dall es auch diese Probe hii.lt und gegen Lackmuspapier vollig neutral ist. Die Menge des etwa 
vorhandenen Kaliumcarbonats kann durch Titration mit l/lOO-n-Salzsii.ure festgestellt werden 
(Phenolphthalein als Indikator). 1 ccm Ihoo-n-Salzsaure = 1,38 mg ~C03' 

Zu i) Hei dieser Probe darf natiirlich duruh die Stii.rkelosung allein auch keine Blaufii.rbung 
hervorgerufen werden (freies Jod). Mit der Probe kann die Priifung auf Thiosulfate verbunden 
werden. Man fiigt zunii.chst nur Stii.rkelOsung hinzu und teilt die Losung in 2 Teile. Die eine 
Hii.lfte darf durch Zusatz von verd. Schwefelsii.ure nicht geblii.ut werden (Jodat), die andere Hii.lfte 
mull durch 1 Tr. l/lO-n.Jodlosung geblii.ut werden (Thiosulfate). 

Zu k) Die Ferrosulfatprobe auf Nitrate ist hier nicht anwendbar. Die Natronlauge ist vor
her auf Ammoniak zu priifen und notigenfalls dUrch Kochen von Ammoniak zu befreien. 

Zu I) Germ. 5 liell nur 2 ccm Ammoniakfliissigkeit verwenden. Diese Menge reicht nicht aus, 
wenn das Kaliumjodid mit Kaliumbromid verfii.lscht ist. Es sind Falschungen mit bis zu 250/0 
Kaliumbromid vorgekommen, die durch die Probe der Germ. nicht erkannt wurden, durch Ver
mehrung der Menge der Ammoniakfliissigkeit auf 8 ccm aber leicht erkannt werden, weil dann 
das Silberbromid gelost bleibt. Die Menge der l/lO-n-Silbernitratlosung wird zweckmallig auf 
15 ccm erhoht (statt 13 ccm nach Germ.). 

Auch die Bestimmung des Jodgehaltes nach dem unter J odeisensirup (Bd. I, S. 1265) an
gegebenen Verfahren lallt sich zur Priifung des Kaliumjodids verwenden. Man lost 0,3 g Kalium
jodid in einem Glasstopfenglas von etwa 200 ccm in 5 ccm Wasser, fiigt 4 g Eisenchloridlosung 
hinzu, mischt durch sanftes UJPschwenken und lallt die Mischung I-II /2 Stunden im geschlossenen 
Glas stehen. Dann setzt man 100 ccm Wasser, 10 ccm Phosphorsaure (250/ 0) und nach dem Um. 
schwenken 1 g Kaliumjodid hinzu und titriert sofort mit l/lO-n-Natriumthiosulfatlbsung. Es 
mUssen mindestens 18 ccm verbraucht werden = 76,150/ 0 , Reines Kaliumjodid enthalt 76,450/ 0 

Jod. 
Eine Beimischung von Kaliumbromid kann auch durch eine Titration mit l/lO-n-Silber

nitratlosung erkannt werden: Eine Losung von 0,8 g, Kaliumjodid (genau gewogene zerriebene 
Durchschnittsprobe) in etwa 10 ccm Wasser wird in einem Erlenmeyer-Kolben mit 25 ccm 
l/lO-n-Silbernitratloaung versetzt. Die Mischung wird geschiittelt, bis sich der Niederschlag zu
sammengeballt hat. Nach Zusatz von Ferriammoniumsulfatlosung (etwa 10 ccm) und Salpeter
saure (2-3 ccm) wird mit l/lO-n-Ammoniumrhodanidlosung titriert. Bis zur rotlichen Farbung 
diirfen nicht weniger als 6,8 und nicht mehr als 6,95 ccm verbraucht werden, so dall fiir 0,3 g Kalium
jodid hOchstens 18,2 ccm l/lO-n-Silbernitratlosung zur Fallung verbraucht sind. Reines Kalium
jodid verbraucht fiir 0,3 g 18,07 ccm l/lO-n-Silbernitratlosung. Ein Mehrverbrauch von je 0,07 ccm 
zeigt 1% Kaliumbromid an. Helv. schreibt vor, daB auf 0,6 g Kaliumjodid nicht mehr als 31,3 
und nicht weniger als 31,12 ccm l/lO-n-SilbernitratlOsung verbraucht werden diirfen_ 

Aufbewah:rung. Vorsichtig, in gut schliellenden Glasstopfenglii.sern. Korkstopfen 
Bind mit Paraffin zu dichten. 

Anwendung. Bei sekundii.rer und tertiii.rer Syphilis, namentlich nach vorhergegangenen 
Quecksilberkuren, bei Driisenhypertrophien, Arteriosklerose, Struma, Skrofulose, Rheumatis
mus, Asthma, zur Verfliissigung des Bronchiaischleimes, bei Aktinomykose, chronischen BIei
und Quecksilbervergiftungen, Neuralgien. Innerlich in Wasser oder Milch gelost, gewohnlich 
zu 0,3 g bis 0,5 g, manchmal auch steigend bis auf 2 g bis 3 g pro d08i bis zu 10 g tii.glich. Auller
lich in Form von Salben, Gurgelwii.ssern (selten), Klistieren, auch subc:utan. Langer fortgesetzter 
Gebrauch groilerer Gaben von Kaliumjodid bewirkt eine chronische Jodvergiftung (Jodismus), 
die sich besonders in katarrhalischen Erscbeinungen und Hautausscblii.gen ii.ullert. Man gebe 
das Kaliumjodid nicbt zugleich mit solcben Stoffen, die Jod daraus abspalten konnen, wieKalium
chlorat, Kaliumbromat, Kaliumjodat, ferner mit Sii.uren und Metallsalzen, sowie AIkaloidsalzen, 
die sich damit umsetzen konnen. Auch verordne man nie Kaliumjodid innerlich bei Anwen. 
dung von Kalomel bei Augenerkrankungen, weil sich dann ii.tzendes Quecksilberjodiir und -jodid 
am Auge bilden konnen I 
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Unguentum Kalii jodati. Kalillmjodidsalbe. Ointment of Potas
sium Iodide. Pommade d'iodure de potassium. Pomatum Jo
duri potassici. Ungt. Jodeti kalici. Ungt. Potassii Jodidi. 

Germ. Brit. Gall. Helvet. Amer.VIII Ross. 
Kalii jodati 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 
Aquae destillatae 15,0 9,4 10,0 8,0 10,0 10,0 
Natrii thiosulfurici 0,25 0,1 0,2 0,& 
Kalii carbonici 0,6 0,6 
Adipis 200,0 165,0 80,0 80,0 82,0 80,0 170,0 

Germ.: Wird Kaliumjodidsalbe mit freiem J od verordnet, so ist SIe ohne Natriumthio-
sulfat frisch zu bereiten. 

Croat.: Wie Germ. aber mit Ungt. simplex. - Hisp.: 100/0 Jodkalium mit Vaseline. -
ltal.: 10Jodkalium, 5 Wasser, 85 Benzoefett, Lanolin oder Vaseline. -Nederl.: 10 0/0 Jodkalium mit 
Ungt. simplex.-Brit.,Amer. undGall. schreibenBenzoefett vor. Besser als Schweineschmalz eignet 
sioh fur die Herstellung der Kaliumjodidsalbe ein Gemisch von 8 T. weiBem Vaselin und 2 T. Wollfett. 

Glyeerltnm Kalil jodatl. G1ycere d'iodure de Slrupus Lactls j odatl. 
potassium. Sirop de lait iodique. 

Gall. 1884 Portug. 1. Kalii jodati 5,0 
Kalii jodati 
Aquae 
Unguenti Glycerini 

4,0 
4,0 

22,0 

10,0 
10,0 
80,0. 

Llnlmentum Potassll Iodldi cum Sapone (Brit.) 
1. Saponis animaUs (s. S. 644) 40,0 g 
2. Kalii jodati 30,0 g 
3. Glycerini 20,0 cem 
4. Olei Citri 2,0 ccm 
6. Aquae 200,0 ccm. 

Man lOst 1 in der Mischung von 3 und 5, riihrt 
das feingepulverte 2 darunter, riihrt bls zur 
Losnng nnd fiigt 4 zu. 

Mlxtura Kalil jodatl (Miinch. V.) 
Kalii jodati 
Aquae desti11atae 
Aquae Menthae pip. 

4,0 
120,0 
30,0. 

PlIulae Kalll jodatl. 
Kalii jodati 15,0 
Maguesii carbonici 1,0 
Olei Cacao 5,0 
Adipis Lanae 2,5. 

M. f. pilu!. No. 30. Consperg. Talco veneto. 
Pille enthllit 0,5 g J odkallum. 

Jede 

Pllules de iadure potassique (Belg.). 
Kalil jodati 20,0 
Amyli 5,0 
Sirupi simp!. q.8. 

F. pi1.100. 

Pulvls contra Stromam. 
Pulvis strumalis. Pulvis Spongiae 

tostae compositus. 
Kalil jodati 
Spongiae tostae 
Magnesiae carbonicae 
Pulveris aromatici 

5,0 
50,0 
10,0 
2,0. 

Tliglich viermal eine Messerspltze voll mit Wasser 
zu nehmen (gegen Kropf und andere Driisen· 
anschwellungen). 

Sirop d'iodure de potassium (Gall.). 
Sirupus Kalii jodati. 

Kalil jodati ' 25,0 
Sirupi Cort. Aurantll 975,0. 

Sirupus ferrojodatus LEBERT. 
Kalii Jodati 2,5 
Ferri sulfurici crystallisati 2,0 
Morphini acetic! 0,05 
Aquae Cinnamomi 30,0 
Sirupi Aurantii Florum 200,0. 

Taglich 2- 3mal einen EJlUlffeI. 

2. Kalii bicarbonici 
3. Jodi aa 2,5 
4. Boracis 5,0 
5. Lactis vaccinirecentis 1000,0 
6. Sacchari albi 400,0 
7. Glycerini 200,0. 

Man lOst 1-4 in 5, fiigt dann 6 und 7 hinzu und 
dampft im Wasserbad auf 1000,0 ein. An einem 
kalten Ort aufzubewahren. 

Bei skrophulOsen Leiden drei- bis viermal taglich 
1-2 TeelOffel fiir sich oder 1m Kaffee-AufguB 
zu nehmen. 

Solutio Kalil jodatl cum Dlgltale (F. M. Germ.> 
Kalii jodati 
Tinct. Digitalis 
MucH. Gummi arab. 
Aq. destill. 

Portug. 

aa 1,0 
5,0 

ad 150,0 

Tincturae Digitalis (e FoI. recent.) 1,0 
Kalil Jodati 4,0 
Sirupi Florum Aurantii 15,0 
Aquae Lactucae virosae (Portug.) 80,0. 

Spiritus strumalls. 
Kalil jodati 2,0 
Spiritus saponati 30,0 
Aquae Coloniensis 3,0. 

Tliglich zweimal zu bepinseln (den Kropf odeI' 
andere Driisenanschwellungen). 

Kropfgelst (F. M. Germ.) 
Kalil jodati 4,0 
Spiritus saponato-camphor.96,0. 

Unguentum Kalil jodatl cum Jodo. 
Jodjodkaliumsalbe_ Pomatum Ioduri po
tassici Jodatum. Pommade de lodure de 

potassium iodure_ 

Gall. 
Jodi 
Kalil Jodati 
Adipis benzoati 
Aquae 

Hisp. 
Jodi 
Kalil jodati 
Glycerini 
Adipis benzoati 

Hung. 

2,0 
10,0 
80,0 

8,0. 

4,0 
4,0 

12,0 
80,0. 

Kalil jodat! 5,0 
Aquae destillatae 5,0 
Jodi 0,5 
Unguent! ,Adipis Lanae 40,0. 

Nach Hung. auf Verordnung von Ungt. Kalii 
Jodati oder Ungt. jodatum zu dispensieren. 
Ungt. Kalil jodati cum Extracto Clcutae 

(Hisp.). 
Ungt_ Kalii jodatl (Hisp.) 80,0 
Extracti Cicutae (ConU) 10,0 
Aquae 10,0. 

2* 
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Alberts Remedy (Albertol) soll bestehen aus 7,5g Tinctura Colchici, 7,5g Tinctura Opii 
simplex, 10 g Kalium jodatum, 20 g Aqua destillata, 10 g Spiritus und etwas Tinctura Sacchari 
(LORENZEN). 

Bejeans Gichtmittel, Specifique contre la goutte, soli bestehen aus: 01. Gaultheriae 
gtt. V, Spiritus 20,0, Aq. destill. 80,0, Extr. Gent. 5,0, Ka1. jod. und Natr. salicy1. aa 4,0 (PRUYS). 

Gloria-Tonic, SMITHS, gegen Gicht und Rheumatismus angepriesen, besteht aus Tabletten, 
die je 0,05 g Jodkalium und 0,02 g Eisen (als Saecharat) enthalten. Der Ortsges.-Rat Karls
ruhe warnte vor dem Praparat! 

Hairs Asthma Cure ist eine Fliissigkeit, die etwa 5,6% Jodkalium in einer Mischung von 
Wein, Wasser und Alkohol enthalt; auBerdem waren in Spuren dem Holzteer entstammende 
Stoffe, sowie ein bitterer Pflanzenstoff nachweisbar (KOOHS). 

Joddiuretal (KNOLL-A.-G. Ludwigshafen a. Rh.). Tabletten mit Teilstrich, die je 0,2 g 
Kaliumjodid und 0,5 g Theobromin enthalten. Anwendung. Wie Jod-Caleium-Diuretin. 

Jod-Calcium-Diuretin (KNOLL-A.-G. Ludwigshafen a. Rh.). Tabletten mitje 0,1 g Kalium
jodid und 0,5g Calcium-Diuretin. Anwendung: Bei stenokardischen und asthmatischen Zu
standen 3mal taglich 1 Tablette nach dem Essen. 

Jodkalium-Liniment. (Wiener Spezialitat.) Saponis stearinici dia.lysati 50,0, Spiritus 
Lavandulae 850,0, Glycerini 50,0, Kalii jodati 50,0. 

JodlavendeIgeist, Kropfgeist. (Wiener Spezialitat.) Kalii jodati 5,0, Spiritus La
vanqulae 95,0. 

Kalium jodicum. Kaliumjodat. J odsa ures Kalium. Potassium 
Ioda teo Iodate de potassium. KJOa. Mol.-Gew. 214. 

Darstellung. In eine heiBe Losung von 10 T. Kalium bicarbonatin 100 T. Wasser tragt 
man nach und nach 17,6 T. Jodsaure ein, erhitzt weiter bis zur volligen Losung, wobei man 
notigenfalls noch etwas Wasser zusetzt, und llWt erkalten. Die ausgeschiedenen Kristalle werden 
abfiltriert, mit wenig Wasser gewaschen und getrocknet, zuletzt bei 105°. Die Mutterlauge wird 
weiter zur Kristallisation eingedampft. - Man kann es auch als Nebenprodukt bei der Darstellung 
von Kaliumjodid durch Einwirkung von Jod auf Kaliumhydroxyd gewinnen (s. S. 17), indem 
man das Kaliumjodat vor dem Erhitzen mit Kohle auskristallisieren laBt. 

Eigenschaften. Weil3es, kristallinisches Pulver, loslich in etwa 13 T. kaltem, 
in etwa 5 T. siedendem Wasser. Aus der wasserigen Losung kristallisiert es in der 
Zusammensetzung 2KJOa + H 20. Das Kristallwasser entweicht bei 1050 voll
standig. 

Erkennung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit Weinsaure 
allmahlich einen weil3en kristallinischen Niederschlag von Kaliumbitartrat. - Wird 
die wasserige Losung mit Kaliumjodidlosung und verd. Schwefelsaure versetzt, so 
farbt sie sich durch Ausscheidung von J od gelb bis braun. -- Wird die wasserige 
Losung mit wenig Schwefliger Saure versetzt und mit Chloroform geschiittelt, so 
farbt sich letzteres violett. 

Prilfung. a) Es mull die Flamme violett farben (Gelbfarbung = Natrium). 
Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf: - b) Lackmuspapier nicht verandern 
(Sauren, Alkalien), - c) durch verd. Schwefelsaure nicht gefarbt werden; beim 
Schiitteln der angesauerten Losung mit Chloroform darf sich dieses nicht violett 
farben (Jodide). 

Gehaltsbestimmung. 0,1 g iiber Schwefelsaure getrocknetes Kaliumjodat wird in 
20 cern Wasser geHist und mit 2 g Kaliumjodid und 5 cern verd. Schwefelsaure versetzt. Die 
Mischung laBt man 1 S.tunde lang in einem verschlossenen GefiiB stehen. Zur Bindung 
des ausgeschiedenen Jods miissen mindestens 27,9 cern l/lO-n-NMriumthiosulfatlOsung erforder
lioh sein (Starkelosung, etwa 10 ccm) = mindestens 99,5% Kaliumjodat (1 cern l/lO-n-Natrium
thiosulfatlosung = 3,567 mg Kaliumjodat). 

Anwendung. Wie Kaliumjodid und Kaliumchlorat (Vorsicht!) zu 0,2-0,5 g mehrmals 
taglich in Losung oder Pillen. Ais Reagens. 

Kalium bijodicum. Kaliumbijodat. Saures Kaliumjodat. KJO a +HJOa oder 
KHJ 206' Mol. - Gew. 390. Dieses Salz scheidet sich aus, wenn man zu einer heiB 
gesattigten Losung von 214 T. Kaliumjodat (KJ03 ) 176 T. J odsaure (HJ03) fiigt. Glanzende, 
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farblose, in Wasser schwer Hisliche Kristalle. Es ist von MEINECKE zusammen mit Kalium
jodid als UrmaB fiir die Jodometrie empfohlen worden. Die Reaktion verlii.uft nach der 
Gleicbung: KHJ206 + IOKJ + llHCl= 12 J + 11 KCl+6H20. 

Kalium-Natrium tartaricum s. u. Acidum tartaricum Bd. I, S.247. 

Kalium nitricum. Kaliumnitrat. Salpetersa ures Kalium. Potas
sium Nitrate. Azotate (Nitrate) de potassium. Kalisalpeter. Sal
peter. Sal Nitri. Nitrum. KNOa. Mol.-Gew. 101. 

Da'l"stellung. In Fabriken durch Umsetzen von Natriumnitrat (Chilesalpeter) mit; 
Kaliumchlorid oder von Calciumnitrat (Norgesalpeter) mit Kaliumsulfat. Durch Ein· 
wirkung der aus dem Stickstoff der Luft oder durch Verbrennen von Ammoniak gewonnenen 
Stickoxyde auf Kalilauge oder KaliumcarbonatliisUIlg. Durch langsames AuskristallisJeren· 
lassen erhiilt man es in groBen Kristallen, durch gestiirte Kristallisation alB feines Kristallmehl. 
Filr die A potheke ist das Kristallmehl handlicher. 

Eigenschajten und E'l"kennung. Far blose, durchsichtige luftbestandige Prismen 
oder ein sehneeweiBes, kristallinisehes Pulver, von kiihlend saJzigem, etwas bitterem 
Gesehmaek. Die groBeren Kristalle enthalten in der Regel etwas Mutterlauge ein
gesehlossen, geben daher beim Zerreiben ein feuehtes Pulver. Es lost sieh in 4 T. 
Wasser von 15 0, in 0,4 T. siedendem Wasser. Beim Auflosen in kaltem Wasser findet 
eine starke Abkiihlung statt (bis unter 0 0). Die wasserige Losung verandert Laekmus
papier nieht. In Weingeist ist es unloslieh. 

100 T. Wasser losen bei 10 0 21 T., bei 20 0 31 T., bei 50 0 86 T., bei 80 0 172 T., 
bei 1000 247 T., bei 114,5 0 (Sdp. der gesattigten Losung) 327,4 T. Kaliumnitrat. 
Es sehmilzt bei etwa 340 0 ohne Zersetzung zu einer farblosen Fliissigkeit; bei 
hoherer Temperatur geht es unter Abgabe von Sauerstoff in Kaliumnitrit iiber: 
KNO a = KN0 2 + O. Bei sehr hoher Temperatur zerfallt aueh dieses unter Hinter
lassung von Kaliumoxyd, K 20. An leieht oxydierbare oder brennbare Stoffe gibt 
es in der Hitze seinen Sauerstoff leieht ab, oft unter Verpuffen. Auf gliihende Kohlen 
geworfen verpufft es unter Funkenspriihen mit violetter Liehterseheinung. Die 
wasserige Losung (1 g + 10 eem) seheidet auf Zusatz von Weinsaurelosung (etwa 
3 eem) allmahlieh einen weiBen, kristallinisehen Niedersehlag von Kaliumbitartrat aus. 
Einige Tropfen der Losung geben beim Vermisehen mit etwa 1 cem konz. Sehwefel
saure und Ubersehiehten der Misehung :mit Ferrosuliatlosung eine braunsehwarze 
Farbung. 

Prilfung. a) Beim Erhitzen am Platindraht muB es die Flamme violett 
farben; eine Gelbfarbung darf hOehstens voriibergehend eintreten (Natrium). -
b) Die wasserige Losung (4 g + 80 eem) darf Laekmuspapier nieht verandern. Je 
10 eem der Losung diirfen nieht verandert werden: - c) dureh Sehwefelwasserstoff
wasser (Sehwermetalle), - d) dureh Bariumnitratlosung (Sulfate), - e) dureh Silber
nitratlosung (Chloride), - f) naeh Zusatz von Ammoniakfliissigkeit dureh Ammonium
oxalatlosung (Calcium) oder g) NatriumphosphatlOsung (Magnesium). - h) 20 eem 
der Losung diirfen naeh dem Ansauern mit einigen Tropfen Salzsaure dureh 0,5 eem 
Kaliumferroeyanidlosung nieht sofort geblaut werden (Eisen). - i) 1 eem konz. 
Sehwefelsaure darf in einem mit Sehwefelsaure gespiilten Probierrohr durch 0,1 g 
aufgestreutes Kaliumnitrat nieht gefarbt werden (Kaliumehlorat, das gelbes Chlor
dioxyd geben wiirde). - k) Wird 1 g Kaliumnitrat sehwaeh gegliiht und darauf in 
20 eem Wasser gelost, so darf die mit Salpetersaure versetzte Losung dureh Silber
nitratlOsung nieht verandert werden (Kaliumperehlorat, aueh Kaliumehlorat). 

Anmerkun~ zu i) Die Probe lii.Bt sich sehr gut in einem Porzellantiegel oder .schalchen 
ausfiihren. Sie ist iiberfliissig, wenn die Probe k keine Chloridreaktion gibt. Die Probe kist 
sicherer als i. 

Bestimmung. Siehe unter Nitrogenium S.250. 
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Spezifisches Gewicht wasseriger Losungen von Kaliumnitrat 
bei 150 (nach GERLACH). 

Spez. I proz'l Spez. I proz'l Spez. i proz'l Spez. 
I proz'l Spez. I Proz. 

Gew. KNOa Gew. KNOa Gew. KNOa Gew. KNOa Gew. KNOa 

1,00641 I 1 1,03207 5 1,05861 9 1,09286 I 14 1,12150 I 18 
1,01283 2 1,03870 6 1,06524 10 1,09977 15 1,12875 19 
1,01924 3 1,04534 7 1,07215 11 1,10701 16 1,13599 20 
1,02566 4 1,05197 8 1,07905 12 1,11426 17 1,14361 21 

I I 1,08596 I 13 I 
Anwendung. Kaliumnitrat wirkt auf Schleimhaute reizend, lOst Fibriu und verhiudert 

die Geriunungdes Bluteg. Eswirkt in groBerenGaben diuretisch. Man benutzte es auBerlich 
, als Mund- und Gurgelwasser, innerlich bei fieberhaften und entziindlichen Krankheiten, auch 

als Diuretikum. Gabe: 0,3-1,5 g. Jetzt w~nig mehr gebrauchlich. Zum Pokeln des Fleisches, 
das in salpeterhaltiger Salzlosung rot statt grau wird. - In der Feuerwerkerei, zur Herstellung 
von schwarzem SchieBpulver. Zu Kaltemischungen. Zur Herstellung von Salpeterpapier. 

Kalium nitricum lusum. Geschmolzener Salpeter. Kalium nitricum 
rotulatum (tabulatum), Lapis (Sal) Prunellae. Brunellenstein. 

Kaliumnitrat, oder eiu Gemisch von Kaliumnitrat mit Kaliumsulfat (bis zu 20%), 
wird geschmolzen und iu Formen ausgegossen oder auf kalte Platten tropfen gelassen. Er kommt 
in den Handel iu Stabchenform (in bacilli8), in Kugeln (in globuli8) oder in Platzchenform (in 
rotali8). Da beim Schmelzen des Kaliumnitrates durch Sauerstoffabgabe Kaliumnitrit gebildet 
wird, enthalt der geschmolzene Salpeter wechselnde Mengen von Kaliumnitrit. Anwendung. 
Zum PokeIn von Fleisch. Das Kaliumnitrit bewirkt noch mehr als das Nitrat das Rotwerden 
des Fleisches. 

Mlxtura nltrlca (F. M. BeroI. u. Germ.). 
Mixtura nitrosa. 

Kalii nltrici 
Sirupi Sacchari 
Aquae destillatae 

6,0 
30,0 

ad 150. 

Poudre dluretlque (Gall.). 
Kalii nitrici 10,0 
Gummi arablci 60,0 
Radicis Althaeae 10,0 
Radlcis Liquiritiae 20,0 
Sacchari Lactis 60,0. 

Man nlmmt 10 g dieses Pulvers mit Il Wasser 
angeriihrt. 

Pulvls aerophorus nltratus. 
Niederschlagendes Brausepul ver. 

Kalii nitrici. 0,5 
Pulveris aerophori 2,5. 

Auf einmal in Wasser zu nehmen. 

Pulvls IIntlphlogisticus Hufellindl 
(F. M. Germ.). 

Kalii nitrici 8,0 
KaJli sulfurici 8,0 
Tartari depurati 30,0. 

Solutio temperans (F. M. Germ.). 
Tartari depurati 
Kalii nitrici 
Sacchar. albi 
Aq. destillatae 

5,0 
1,0-2,0 

25,0 
ad 500,0. 

Pulvls temperllns. 
Niederschlagendes Pulver. 

Pul vis refrigerans. 

Kalii nitrici 
Kalii bitartarici 
Sacchari albi 

Erganzb. 
1,0 

F.M.Germ. 
2,0 

Norveg. 
Kalii nitrici 
Tartari depurati 
Elaeosacchari Citri 

3,0 
6,0 

12,0 
76,0 
12,0. 

Pulvis temperllns ruber. 

5,0 
10,0. 

Pulvis antispasmodicus STAHL. "Pulvis 
aureus ZELL. Pulvis salinus compositus. 

Rotes Schreckpulver. 
Kalii sulfurici 
Kalii nitrici aa 5,0 
Cinnabaris 1,0. 

Kalium nitrosum. Kaliumnitrit. Salpetrigsaures Kalium. Potas
sium Nitrite. Azotite de potassium. KN0 2• Mol.-Gew. 85. 

Darstellung. Technisch durch Schmelzen von Kaliumnitrat mit oxydierbaren 
Metallen, besonders Blei, vgl. Natrium nitrosum, S.229. 

1m kleinen kann man es auf folgende Weise darstellen: 160 T. Kaliumnitrat werden 
mit 100 T. gefalltem Kupfer (s. Bd. I, S. 1138) und wenig Wasser innig gemischt. Der Brei wird 
in eiuer Schale im Sandbad eingetrocknet und erhitzt, bis die Masse ins Glimmen gerat. Nach 
dem Erkalten wird die Masse mit Wasser ausgelaugt, und die filtrierte Losung eingedampft. Noch 
unzersetztes Kaliumnitrat IaBt man aus der Losung auskristallisieren; die von diesem getrennte 
Losung wird dann zur Trockne verdampft, der Riickstand geschmolzen und iu Stangenform 
gegossen. Auch das technisch dargestelite Kaliumnitrit kommt meist in Stangen in den Handel. 
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Eigenschajten. Wellie oder sohwaoh gelbliohe Stangen oder Salzmasse. 
Es zerflieJlt an der feuohten Luft und lost sioh sehr leioht in Wasser. Die wasserige 
Losung blaut Laokmuspapier. 

E1'kennung. Die wasserige Losung CO,5 g + 10 oom) gibt mit iibersohiissiger 
Weinsaurelosung eine lebhafte Entwioklung von braunen Stiokoxyden und allmahlioh 
einen kristallinisohen Niedersohlag von Kaliumbitartrat. 

P1'ilJung. a) Die wasserige Losung (0,5 + 10oom) darf naoh Zusatz einiger 
Tropfen Salzsaure duroh Bariumnitratlosung nioht verandert werden (Sulfate). -
b) Die wasserige Losung (0,5 g + 10oom) darf naoh Zusatz von 200m Salpetersaure 
und Aufkoohen duroh Sllbernitratlosung hOohstens opalisierend getriibt werden 
~Chloride). - c) Werden 0,5 g Kaliumnitrit und 0,5 g Ammoniumohlorid in einer 
Porzellansohale in 5 com Wasser gelost, und die Losung auf dem Wasserbad zur 
Trookne verdampft, so darf die Losung des Riiokstandes in 10 ccm Wasser duroh 
Schwefelwasserstoffwasser nioht verandert werden (Sohwermetalle). 

Anmer kung zu c) Eine Losung von Kaliumnitrit kann nicht ohne weiteres mit Schwe. 
felwasserstoffwasser gepriift werden, weil sie damit eine Ausscheidung von Schwefel gibt. Durch 
das Eindampfen mit Ammoniumchlorid wird unter Entweichen von Stickstoff Kaliumchlorid 
gebildet: KNO. + NH,Cl = KOl + N2 + 2H20. 

Gehaltsbestimmung (annii.hernd). Die Losung von 1 g Kaliumnitrit in 50ccm 
Wasser wird in einem Kolben von 200-300 ccm auf der Wage nach und nach mit einer kalten 
Losung von 1 g Kaliumpermanganat in 49 g Wasser und 50 g verd. Schwefelsii.ure versetzt. 
Es miissen mindestens 70 g der Permanganatlosung entfii.rbt werden = mindestens 94 % KN0 2• 

(1 g der Permanganatlosung = 13,4mg KNO •. ) 
Aujbewah'I'Ung. Vorsich tig. 
Anwendung. Therapeutisch wird es kaum angewandt. In der Analyse zur Trennung 

von Kobalt und Niokel, ferner wie Natriumnitrit zum Freirnachen von Jod aus Jodlden und zum 
Diazotieren. 

Kalium osmicum s. u. Osmium S. 372. 
Kalium oxalicum s. u. Acidum oxalicum Bd. I, S. 186. 
Kalium percarbonicum. Kaliumpercarbonat. Uberkohlensaures Kalium. 
K 2C20 •. Mol..Gew. 198. 

Da1'stellung. Dureh Elektrolyse einer gesii.ttigten wasserigen Losung von Kalium. 
(Jarbonat bei _10°. Es bildet sieh an der Anode. 

Eigenschajten und E1'kennung. Farblose KristalIe (feucht ist es blau gefarbt), 
in Wasser loslieh; die Losung zersetzt sieh alImahlieh, raseher beirn Erhitzen, unter Abgabe von 
Sauerstoff und Bildung von Kaliumbiearbonat: K2CsOe+ HIO = 2KHCOa + 0. Dureh Sii.uren 
wird es zerlegt unter Bildung von Wasserstoffsuperoxyd und Entweiehen von Kohlendioxyd. 
Die mit verd. Schwefelsaure angesii.uerte Losung gibt aIle Reaktionen des Wasserstoffsuperoxyds. 

Gehalts bestimm ung. Man lost 1 g des Salzes in Wasser zu 100 eem und titriert20 cem 
der Losung naeh dem Ansii.uern mit verd. Schwefelsaure mit l/lO·n.KaliumpermanganatlOsung. Es 
werden 20 ccm verbraucht, wenn das Kaliumpercarbonat rein ist. 1 ccm l/lO·n.Kaliumperman. 
ganatlosung = 9,9 mg K 2CsO •• 

Anwendung. Als Bleichmittel fiir BaumwolIe, Wolle, Seide, Haare, Federn. 

Kalium perchloricum. Kaliumperchlorat. itberohlorsaures Kalium. Ka· 
lium hyperchloricum. Kalium superchloricum. Potassium Perchlorate. 
Perchlorate de potassium. KOlO,. Mol.·Gew. 138,6. 

Da1'stellung. Kaliumchlorat wird etwas iiber seineD Schmelzpunkt erhitzt (auf 350 
bis 3600 ) und auf dieser Temperatur einige Zeit lang erhalten. Dabei entwickelt sich anfangs 
lebhaft, spater langsamer, Sauerstoff. Sobald die Sauerstoffentwicklung abnimmt, beginnen sieh 
feste Krusten aus dem fliissigen Salz abzuscheiden, und wenn sich bei gleich hoch erhaltener 
Temperatur kein Gas mehr entwickelt, ist die ganze Masse zu einem Gemenge von Kaliumehlorid 
und Kaliumperchlorat erstarrt. 2 KOlOa = KCl+ KOlO, +02' 

Die erstarrte Salzmasse wird in einem PorzelIanmorserfein zerrieben und mit dem P / ,fachen 
ihres Gewichtes Wasser unter wiederholtem Umschiitteln 1-2 'Tage lang in der KaIte stehen ge. 
lassen. Dabei lost sich das leichter losliche Kaliumchlorid zum groBen Teil auf, wahrend die 
Hauptmenge des schwer loslichen Perchlorates ungelost bleibt. Letzteres wird dann abfiltriert, 
am besten mit Hilfe der Saugpumpe, mit wenig kaltem Wasser nachgewaschen und aus heiBem 
Wasser umkrist,!tllisiert. 
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Eigenschajten und E'I'kennung. Kleine, farblose, rhombische Baulen, in 88 T. 
kaltem und 5 T. siedendem Wasser loslich, in Weingeist unloslich. Beirn Erhitzen iiber 400 0 zer
fii.llt es in Kaliumchlorid und Sauerstoff. Es fii.rbt die Flamme violett. Mit oxydierbaren Stoffen 
zusammen erhitzt verpufft es wie Kaliumchlorat. Beirn Erhitzen mit Salzsaure entwickelt es 
kein Chlor (Unterschied von Kaliumchlorat). 

Priljung. Es kann in gleicher Weise gepriift werden wie Kaliumchlorat. Auf Kalium
chlorat priift man es durch Erwarmen mit Salzsaure; es darf kein ChIor entwickelt werden. 

Anwendung. Friiher hei Malaria, pemiziosem Fieber in Gaben von 0,3-I,Og. Technisch 
zu Blitzlicht fUr photographische Aufnahmen. Gleiche Teile zerriebenes, vollig trockenes 
Kaliumperchlorat und Magnesiumpulver werden vorsichtig auf trockenem Papier mit einer Feder
fahne gut gemischt. Beim Zusammenreiben im Morser kann das Gemisch explo
dierenl 

Kalium permanganicum s. u. Manganum S. 135. 
Kalium persulfuricum. Kaliumpersulfat. trberschwefelsaures Kalium. 
Anthion. K 2S20 S• Mol.-Gew.270. Entsteht durch Elektrolyse einer LOsung von Kalium
bisulfat oder durch Umset2ung von Ammoniumpersulfat mit Kaliumcarbonat. Farb
lose, saulenformige Kristalle, in 50 T. Wasser loslich. Anwendung: In der Photographie; es 
oxydiert Natriumthiosulfat zu Natriumsulfat. 

Kalium phosphoricum. Es sind 3 Phosphate des Kaliums bekannt, KH.PO" K 2HPO, und 
KaPO" die nach der Reaktion ihrer wasserigen Losung gegen Lackmuspapier als saures, neu. 
trales und basisches Phosphat unterschieden werden, besser aber als primares Kaliumphosphat 
oder Monokaliumphosphat, KHsPO" sekundares oder Dikaliumphosphat, K.HPO, und 
tertiares oder Trikaliumphosphat, KaPO" bezeichnet werden. Die heiden ersten Salze 
entstehen durch Zusammenbringen von Phosphorsaure mit der berechneten Menge Kalium
carbonat in wasseriger Losung, das dritte erst beim Schmelzen des zweiten mit der notigen 
Menge Kaliumcarbonat. 

Kalium phosphoricum acidum. Primares Kaliumphosphat. Saures Kalium
phosphat. Kalium phosphoricum monobasicum. KH2PO,. Mol.-Gew. 136. 

Man neutralisiert (gegen Lackmus) 100 T. Phosphorsaure (25 0/ 0) mit 35 T. reinem Ka
liumcarbonat und fiigt der Losung nochmals 100 T. der gleichen Phosphorsaure zu. Das Salz 
kristallisiert alsdann in groBen farblosen, quadratischen Kristallen. Es reagiert sauer. Beim 
Gliihen geht es unter Abspaltung von Wasser in Kaliummetaphosphat, KPOa, iiber. 

Dieses Salz ist Bestand einiger Nahrsalzlosungen, im rohen Zustande auch Bestandteil 
einiger Pflanzendiinger_ 

Kalium phosphoricum. Kaliumphosphat (sekundares). Phosphorsaures Ka
Ii um. Kalium phosphoricum bibasicum. K2HPO,. Mol.-Gew. 174. 

Es entspricht in seiner Zusammensetzung dem gewohnlichen Natriumphosphat. 
Man erhii.lt es, indem man 100 T. Phosphorsaure (25 0/ 0) mit rund 35 T. reinem Kalium

oarbonat neutralisiert (gegen Lackmus). Das Salz kristallisiert nicht gut, man stellt es daher 
in trockenem Zustande durchEindampfen der Losung dar und erhalt es so als ein amorphes, weiBes 
Salzpulver, das in Wasser leicht lOslich ist. Die Losung reagiert neutral oder schwach alkalisch. 
Anwendung: Friiher als Alterativum in Gaben von 0,6-1,2 g hei Skrofeln, Rheumatismus 
und Phthisis. 

Kalium phosphoricum neutrale. Tertiares Kaliumphosphat. Basisches Ka
liumphosphat. Kalium phosphoricum tribasicum. KaPO,. Mol.-Gew. 212. 

Zur Darstellung lost man in 100 T. Phosphorsaure (25%),60 T. reines Kaliumcarbonat. 
dampft die Losung zur Trockne und gliiht den Salzriickstand bis zum Aufhoren der Kohlensaure
entwicklung, d. h. bis er ruhig flieBt. Lost man die erkaltete Schmelze in siedendem Wasser, 
so kristallisiert das Salz in kleinen Nadeln aus. Die Losung reagiert alkalisch. 

Kalium picrinicum s. u. Phenolum S. 422. 
Kalium pyrostibicum acidum s. u. Stibium S. 770. 
Kalium pyrosulfurosum. KaUumpyrosulfit. KaIiummeta bisulfi t. Met a bisulfi te 
de potassium (Gall.). Kalium metabisulfurosum. K 2S20 o• Mol.-Gew. 222. 

Da'l'stellung. Durch Einleiten von Schwefeldioxyd in eine heiJ3e konzentrierte Losung 
von Kaliumcarbonat bis zum Aufhoren der Kohlendioxydentwicklung. Beim Erkalten scheidet 
sich das Kaliumpyrosulfit kristallinisch aus. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle, loslich in 2 T. Wasser. 
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Gehalts bestimm ung. Werden 100 cern einer Losung von 0,5 g Kaliumpyrosulfit in 
Wasser zu 500ccm zu 20 cem l/lO·n.Jodlosung gegeben, so diirfen zur Bindung des iiberschiissigen 
Jods nicht mehr als 4 cern Ilto·n.Natriumthiosulfatiosung verbraucht werden = mindestens 
88,8% K2S20 5• 1 ccm l/lO·n.Jodlosung = 5,55 mg K2S20 5• 

Anwendung. Wie Natriumsulfit. 
Kalium rhodanatum S. u. Acidum hydrocyanicum Bd. I, S.186. 
Kalium salicylicurn s. u. Acidum salicylicum Bd. I, S. 204. 
Kalium silicicum S. u. Acidum silicicum Bd. I, S.22l. 
Kalium sozojodolicum S. u. J odum Bd. I, S. 1558. 
Kalium sulfocarbonicum. KaIiumsultocarbonat. Sulfoearbonsaures Kalium. 
Trithiokohlensaures Kalium (Kaliumthioearbonat). K 2CSa + x aqua. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Sch wefelkohlenstoff auf eine wasserige Losung 
von Kaliumsulfid: CS2 + K2S = K2CSa. 

Eigenschaften. Gelbe, zerflieLlliche Kristalle, in Wasser leicht loslich. Die durch Sauren 
als schwere, olige, dunkelgelbe Fliissigkeit abgeschiedene Thiokohlensaure zerfallt sehr bald in 
Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff. 

Anwendung. Gegen Pflanzenschadlinge, besonders gegen die Reblaus. 
Kalium sulfoguajacolicum s. u. Guajacolum Bd. I, S. 1395. 

Sirupus Guajaeolsulfonatis Kalii. - Suec.: 65 T. Kal. sulfoguajacolicum, 65 T. Wasser, 
330 T. Zuckersirup, 540 T. Pomeranzenschalensirup. 
Kalium sulfokreosoticum s. u. Kreosotum S. 38. 

Kalium sulfuratum. Die Bezeiehnung Kalium sulfuratum kommt eigent
lieh der Verbindung K 2 S, Kaliumsulfid, zu, sie wird aber ausschlieBlich ange
wandt fiir die sogenannte Schwefelleber, die durch Zusammenschmelzen von 
Schwefel mit Kaliumcarbonat erhalten wird und im wesentlichen aus einem 
Gemisch von Kaliumtrisulfid, K 2 Sa, und Kaliumthiosulfat, K2 S2 0 a, besteht: 
3K2 COa + 8S = 2K2 Sa + K 2 S2 0 a + 3C02 • Bei langerem Schmelzen entsteht 
aus dem Kaliumthiosulfat Kaliumsulfat und Kaliumpentasulfid: 4K2 S20 a 
= K 2 SS + 3K2 S04 _ An der Luft wird das Kaliumtrisulfid allmahlich durch Oxy
dation und durch die Einwirkung des Kohlendioxyds zersetzt; es entweicht 
Schwefelwasserstoff, und es bilden sich Kaliumthiosulfat und Kaliumsulfat. 

Kalium sulfuratum (Germ.). Schwefelleber. Hepar Sulfuris. Sulphurated 
Potash (Liver of Sulphur). Sulfure de potasse (Foie de soufre). Kalium 
sulfuratum crudum (Helv.). Kalium sulfuratum pro balneo. Potassa sulphu
rata (Brit.). 

Darstellung. Ein Gemisch von 2 T. Pottasche (Kalium carbonicum crudum) und 1 T .. 
Schwefel (Sulfur 8ublimatum oder gepulverter Stangenschwefel) wird in einem eisernen GefaB, 
das mit der Mischung etwa zur Halfte gefiillt ist und mit einem Deckel geschlossen wird, auf 
maBigem Feuer erhitzt, bis die Masse aufhort zu schaumen, und eine herausgenommene Probe 
sich ohne Abscheidung von Schwefel fast klar in Wasser lost. (Langeres Schmelzen ist zu ver· 
meiden.) Die Masse wird dann auf eiserne oder steinerne Platten ausgegossen und nach dem 
Erstarren in Stiicke zerschlagen. Das Erhitzen wird auf einem Windofen im Freien oder unter 
einem Abzug ausgefiihrt. Die eigene Darstellung ist durchaus zu empfehlen, weil die Schwefel
Ie ber des Randels haufig minderwertig ist. 

Eigenschaften und Erkennung. Leberbraune, allmahlich gelbgriin wer
dende Stucke, schwach nach Schwefelwasserstoff riechend. In 2 T. Wasser lost 
es sich fast kIar auf. Die Loaung ist gelbgriin, bUtut Lackmuspapier und entwickelt 
mit verd. Essigsaure Schwefelwasserstoff unter milchiger Triibung durch fein ver
teilten Schwefel. Die von dem Schwefel abfiltrierte Losung gibt mit Weinsaure
lOsung allmahlich einen kristallinischen Niederschlag von Kaliumbitartrat. 

Priifung. Die Schwefelleber muE sich in 2 T. Wasser fast klar losen und mit 
Sauren eine kriiftige SchwefelwasserstoffentwickIung geben. Die Stiicke miissen 
auf der ganzen Bruchflache eine leberbraune Farbe zeigen. 
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Gehaltsbestimmung. (Annii.hernd.) Wird eine Liisung von 4g Kupfersulfat in 
-etwa 10000m Wasser mit einer Liisung von 5 g Schwefelleber in etwa 20 ccm Wasser versetzt 
'und nach krii.ftigem Schiitteln filtriert, so darf das Filtrat mit weiterer Schwefelleberliisung keine 
Aussoheidung von Schwefelkupfer mehr geben. 

AU/bewahrung. In gut geschlossenen Gefii.Ben, am besten in nicht zu groBen, dicht
schlieBenden Glasstopfenglii.sern. Bei allzu langer Aufbewahrung wird die Schwefelleber unbrauch
bar, weil das Kaliumtrisulfid sich oxydiert. 

Anwendung. Die gewiihnliche Schwefelleber wird zu Booern und Waschungen bei Gicht, 
Rheuma, chronischen Metallvergiftungen verwendet, 30-100 g auf ein Vollbad, auch unter Zu
-satz von Salzsaure oder Essig. Bei Zusatz von Sauren ist wegen der Moglichkeit einer Vergiftung 
-<lurch Schwefelwasserstoff V orsic h t angebracht. Teohniso h in groDer Menge in der Pelzfarberei, 
zusammen mit Bleiaoetat, zum Braun- bis Sohwarzfarben. 

Kalium sulfuratum purum (ad usum internum). Reine Sehwelelleber. 
Datrstellung. Ein Gemisch von 20 g gewasohenem Schwefel und 10 g reinem Ka

.liumcarbonat wird in einem bedeckten Porzellantiegel auf mii.Digem Feuer gesohmolzen, und 
die Schmelze nach dem Aufhiiren der Kohlendioxydentwicklung in einen eisernen Pillenmiirser 
gegossen. Nach dem Erkalten wird die Masse zu erbsengroBen Stiickchen zerkleinert und in 
'mehrere kleine Glii.ser gefiillt, die luftdioht verschlossen werden. 

Eigenschaften und E'l'kennung. Wie bei Kalium sulfuratum orudum. 
Au/be'Wahrung. In diohtsohlieDenden Glasern. 
An'Wendung. Die reine Schwefelleber wird, sehr selten, innerlioh angewandt zu 0,05 

<bis 0,3 g, hiichstens 0,5 g zwei- bis viermal taglioh in Pillen, die mit Ton hergestellt werden. 
Granula Enghlen. 

Grains sulfureux d 'Enghien. 
Kalli carbonici 
Calcii carbonici 
Natrii sulfurici exsiccati all 10,0 
Magnesii carbonici 
Magnesii sulfurici crystallisatl 
Alumlnli sulfurici crystallisati 
N atrii hyposulfurosi crystallisati Ali 5,0 
Kalii sulfurati 
Tragacanthae Ali 2,5 
Aquae q. s. 
400 Pillen, mit Blattgold zu iiberziehen. 

Lotio 8ulfurata. 
Lotion sulfuree (Gall.). 

Kalii sulfurati 20,0 
Aquae destillatae 1000,0. 

Solutio Hepatl8 8ulfurel kallcl (Portug.). 
Kalli sulfuratl 300,0 
Aquae destillatae 700,0 
Spez. Gew. 1,260. 

Pommade sulfureuse (Gall. vet.). 
Kall1 sulfurati pulv. 10,0 
Vasellni albi 300,0. 

Kalium sulfuricum Kaliumsulfat. Schwefelsaures Kalium. Po
tassium Sulphate. Sulfate neutre de potassium. K2SO,. Mol.
Gew.174. 

Da'l'stellung. Technisch duroh Umsetzen von Kaliumchlorid mit Magnesiumsulfat . 
.un kleinen erhalt man es auf folgende Weise: Man verdiinnt 100 T. reine Soh wefelsaure mit 
1000 T. Wasser und neutralisiert die Saure duroh allmahliches Zugeben einer filtrierten Liisung 
von etwa 138 T. reinem Kaliumoarbonat. Die filtrierte Liisung wird auf 600 T. eingedampft. 
Die nach dem Erkalten ausgeschiedenen Kristalle werden mit wenig Wasser abgespiilt und ge
trooknet. Duroh rasohes Abkiihlen unter Umriihren erhli.lt man das Salz als Kristallmehl 

Eigenschaften. WeiBe, harte, luftbestiindige Kristal1e oder Kristallkrusten. 
Loslieh in 10 T.~Wasser von 150 und in 4 T. siedendem Wasser, in Weingeist unloslieh. 

E'l'kennung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 eem) soheidet auf Zusatz 
'Von Weinsaurelosung allmahlieh einen kristallinisohen Niedersohlag von Kalium
bitartrat aus; mit Bariumnitratlosung gibt sie einen weiBen, in verdiinnten Sauren 
unlosliohen Niedersohlag von Bariumsulfat. 

pmfung. 8) Es mull die Flamme violett farben; eine Gelbfarbung darf Moh
.stens voriibergehend eintreten (Natrium). - b) Die wasse~e Losung (je 0,5 g + 
10oom) darf Laokmuspapier nieht verandern. - Die Losung darf nieht verandert 
werden: - e) dureh Sehwefelwasserstoffwasser .(Sehwermetalle), - d) naoh ZUbatz 
'Von Ammoniakfliissigkeit dureh Ammoniumoxalatlosung (Calcium), - e) naoh 
Zusatz von Ammoniakfliissigkeit dureh Natriumphosphatlosung (Magnesium), -
f) Duroh Sllbernitratlosung darf die Losung Mohstens opalisierend getriibt werden 
,(Chloride). - g) 2000m der Losung diirfen nach Zusatz von einigen Tropfen SalzsaurE.' 
.dureh Kaliumferroeyanidlosung nioht sofort geblaut werden (Eisen). Bd. II S. V~36. 
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Anwendung. Es wirkt in Gaben von 1-2 g in Pulver, Pillen oder Losung gelind eroff. 
nend, groBere Gaben wirken stark abfiihrend, sind jedoch nicht ungefahrlich. Gaben von 10-20 g 
konnen schwere Vergiftungen herbeifiihren. 

Kalium bisulfuricum. Kaliumbisulfat. Saures schwefelsaures Kalium. 
Kalium sulfuricum acidum. KHSO,. Mol.·Gew.136. 

Darstellung. 100 T. Kaliumsulfat werden in einer Porzellanschale mit 60 T. konz. 
Schwefelsaure verriihrt. Die Mischung wird mit der eben hinreichenden Menge Wasser unter 
Erwarmen gelOst, und die Losung im Sandbad unter Umriihren zur Trockne verdampft. 

Eigenschaften. WeiBe kristallinische Massen oder ein weiBes Salzpulver. Es lost sich 
in 2 T. Wasser. Die Losung schmeckt stark sauer und rotet Lackmuspapier stark. Es schmilzt 
bei etwa 200°, gibt bei 700° Wasser ab (unter feinem Spritzen) und verwandelt sich dabei in 
Kaliumpyrosulfat, K 2S20 7, das bei noch hoherer Hitze Sch wefelsaureanhydrid abspaltet 
und neutrales Kaliumsulfat zuriicklaBt. 

Anwendung. In der chemischen Analyse zum AufschlieBen von Mineralien, ferner zum 
Reinigen von Platintiegeln. 

Kalium tartaricum s. u. Acidum tartaricum Bd. I, S. 245. 

Kalium xanthogenicum. Kaliumxanthogenat. Xanthogensaures Kalium. 
Athylxanthogensaures Kalium. C2H50CSSK. Mol.·Gew. 160. 

Darstellung. Man lost 100 T. Atzkali in 300 T. Alkohol (90%), fiigt zu dieser Lo· 
sung 150 T. Schwefelkohlenstoff, schiittelt um und stellt die Mischung kalt. Nach kurzer Zeit 
hat sich ein gelblicher Kristallbrei gebildet: CS2 + KOH + C2H 50H = H 20 + C2H 50CSSK. 
Man sammelt die Kristalle in einem Trichter, wascht sie nach dem Abtropfen mit etwas Ather 
und laBt sie bei gewohnlicher Temperatur trocknen, am besten auf porosen Tontellern. 

Eigenschaften. Farblose oder schwach gelbliche, seidenglanzende Kristallnadeln, 
Geruch eigenartig, Geschmack schwefelartig. Es ist leicht loslich in Wasser, schwer loslich in 
Alkohol, unloslich in Ather. Beim Erwarmen mit wenig Wasser auf 80-90° wird es zersetzt unter 
Bildung von Athylalkohol, trithiokohlensaurem Kalium, K 2CSa, Schwefelwasserstoff und Kohlen. 
dioxyd. Die gleiche Zersetzung erfolgt langsam schon bei gewohnlicher Temperatur durch Ein. 
wirkung feuchter Luft. Mineralsauren scheiden aus dem Salz die freie Xanthogensaure als ein 
farbloses OJ ab; sie zerfallt schon bei 24° in Schwefelkohlenstoff und Alkohol. - Versetzt man 
die wasserige Losung des Kaliumxanthogenats mit einem Cuprisalz, so scheidet sich zunachst 
braunes Cuprixanthogenat aus, das sehr bald in eigelbes Cuproxanthogenat iibergeht. 

Anwendung. Es ist friiher als Antiseptikum, in Mischung mit Milchzucker (l: 50) zu 
Einblasungen bei Diphtherie angewandt worden. Gegen Pflanzenschadlinge (Reblaus, Pilzkrank· 
heiten u. a.). 

Kamala. 
Mallotus philippinensis (LAM.) MULL . .ARG. (Rottlera tinctoria Ron.). 
Euphor biaceae -Crotonoideae - Acalypheae. Heimisch im siidlichen 
.Asien (Vorder· und Hinterindien, die gesamte Inselwelt, Siidchina), Neu.Guinea, 
im Norden und Osten .Australiens, lieferi: 

Kamala. Kamala. Glandulae Rottlerae. 
Der aus Driisen und Biischelhaaren der Epidermis bestehende, von den etwa 

1 cm groBen Friichten abgeriebene, dichte, driisig-haarige Uberzug. Ein leichtes, 
feines, weiches, ungleichformiges, nicht klebendes Pulver von braunroter, mit Grau 
gemischter Farbung, ohne Geruch und Geschmack. Mit dem Finger auf Papier zerrie· 
ben, farbt es dieses gelb. Die Droge enthalt geringere oder je nach der Qualitat 
groBere Mengen von Bruchstiicken des Peri carps, ferner Sand und Erde. Man pfliickt 
die Friichte im Marz, schiittelt und siebt sie in Korben oder auf Sieben, wobei man, 
um die Reibung beim .Abreiben der Driisen von den Friichten zu erhohen, .Asche, 
Ton usw. zusetzt. Die sich ablosenden Driisen fallen auf unter die Korbe oder Siebe 
gelegte Tiicher. Die Rohdroge kommt meist aus Vorderindien nach London und 
wird in Europa gereinigt. 
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Mikroskopisches Bild. UnregelmaBig kugelige, zuweilen fast nier?nfi:irmige, oben 
und unten etwas eingedriickte, 40-100 p. groBe Driisen, die aus etwa 60 strahlig angeordnete~, 
vom Anheftungspunkt der Driise divergierenden, keulenfo~migen Zellen gebil~~t werden .. DH~· 
Stielzelle fehlt in der Droge meist. Zwischen den stark verdickten, dunkelrotgefarbten, drel Ver. 
dickungsschichten aufweisenden Wanden dieser Zellen un~ zwischen den.Zellen und der das Ga.nze
umhiillenden Cuticula eine gelbliohrote Masse, das von Ihnen ausgeschleden~ Sekret. Nur .?iese 
Driisen enthalten das wirksame Prinzip. Ferner in der Droge stets graue, gelbliohe oder ungefarbte 
Biisohelhaare aus 5-20 kurzen, einzelligen, dickwandigen Armen mit oft hakenartig gekriimmten 
Spitzen, im Lumen korniger Inhalt, roter Farbstoff oder Luft. Die Struktur ist besser erkenntlich 
nach Behandlung mit Kalilauge oder Chioralhydratliisung. 

Q, 

Abb.1. Abb.2. 
Bilschelhaare der Kamala. Kamaladrilsen, a von unten, b von der Seite. 

Das Pulver benetzt sich schwierig mIt Wasser; siedendes Wasser wird von Kamala nur schwacb 
gelb gefarbt, Eisenchloridlosung farbt diesen Auszug braun, Alkalien farben ihn dunkelrot. An 
Weingeist, Ather, Chloroform und Kalilauge gibt die Droge einen rotgelben Farbstoff abo 

Verun1'einigungen und Verfiilschungen. 1. An erster Stelle stehen Mineral
substanzen: Z. B. rotbrauner Quarzsand, Ton, Bolus rubra, die den Aschengehalt erhohen. 

2. Zerriebene Bliiten von Carthamus tinctorius, Zimtpulver, gepulverte Blatter 
von Mallotus. Diese und ahnliche Verfalschungen sind durch das Mikroskop leicht zu ermitteln 
und durch Absieben und Abschlammen ziemlich leicht zu entfernen. 

3. Mit Fuchsin gefarbtes Starkemehl, durch das Mikroskop leicht zu ermitteln. 
4. Warras, Wars, Wurrus, die auf den Hiilsen der Crotalaria erythrocarpa, 

Leguminosae.Papilionatae, in Siidarabien und Nordostafrika vorkommenden ahnlichell 
Driisen, die iiber Aden in den Handel kommen. Die Driisen sind langlich, bis 200 (-t lang, 
sie enthalten ebenfalls zahlreiche Zellen, die aber durch Querwande mehrfach geteilt sind, so daB 
3-4 Etagen iibereinanderstehender Zellen vorhanden sind. In der Droge finden sich stets ein. 
fache, nicht gebiischelte, dickwandige Haare. Warras wird beim Erhitzen auf 100° schwarz
Kamala nicht. An Stelle des Warras erscheint zuweilen eine Droge, die aus mehr oder weniger 
isolierten, rundlichen Zellen besteht, die mit ei· oder nierenfOrmigen Starkekornchen gefilllt 
sind; dane ben finden sich besonders Palisadenzellen einer Samenschale. Anscheinend handelt es 
sich urn die zerkleinerten Samen der Crotalaria. Beziiglich der Bestandteile ahnelt der Warras 
dllr Kamala sehr, doch sind die Stoffe nicht identisch. 

Bestandteile. Die Kamala enthalt 800/0 Harz, Spuren atherisches 01, Wachs 
vom Smp. 820, Gerbstoff, Zellstoff, einen gelben, in Nadeln kristallisierenden Farb. 
stoff, Smp. 192-1930. SIEDLER und WAAGE fanden: 2,4-3,9% Wasser, 5,4-8,7% Asche, 
62,9-73,4% atherisches Extrakt; Asche des Extraktes 0,45-0,480/0' Asche des Riiekstandes 
4,9-8,3%; die Asche enthalt Mangan. Der wichtigste Bestandteil des Harzes ist das Rottlerin, 
C32H2u07COOH, Smp. 199-200°, in gelben Nadeln kristallisierend, identisch mit Mallotoxin 
Isorottlerin, Kamalin; nach THOMS, HERMANN und TELLE ist das Rottlerin eben so wie Kosin 
und Filixsaure ein Phloroglucinderivat. 

P1'iifung. Kamala darf beim Verbrennen hOchstens 6 0/ 0 Asche hinterlassen. 
Man verascht 1 g Kamala vorsichtig, zuerst mit kleiner Flamme, da das Pulver sich beim 

Erbitzen stark aufblaht und iiber den Tiegelrand steigen kann. Der Aschengehalt ist nicht selten 
viel hoher, da die Kamala oft mit rotem Sand verfalscht ist ; es wurden in einlgen Proben 20-65 0/ () 

Asche gefunden. Die Rohdroge wird einer Reinigung unterworfen, wodurch der Aschengehalt 
auf 5-60/0 herabgedriickt wird. 

Aufbewahrung. Trocken, vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Als gutes, von unangenehmen Nebenwirkungen ziemlich freies Mittel 
gegen Bandwiirmer (sicher nur bei Taenia Solium), gegen Spul. und Madenwiirmer, besonders 
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bei Kindern und schwachlichen Personen. Man gibt Erwachsenen 8-10 gin zwei Dosen, kleinen 
Kindern 1,5, groJ3eren 2 g in Gallertkapseln, Tabletten, in Pulver oder Latwergeform. Die Wiir· 
mer werden getotet; Abfiihrmittel sind in der Regel unnotig, da Kamala an und fiir mch abfiih
~end wirkt. Auch in der Tierheilkunde viel gebrauchlich. AuJ3erlich gegen Flechten. 1m Orient 
dient Kamala zum Farben der Seide. 

In Deutschland ist Kamala dem freien Verkehr entzogen. 

Kamala depurata. Gereinigte Kamala. - Hung.: Kaufliche Kamala wird vorsichtig 
durch ein Sieb gestrichen und ohne jede scharfe Reibung mit Wasser zu einer weichen Paste ver
.arbeitet. Diese Paste wird dann mit destilliertem Wasser ausgewaschen und die gewaschene 
Kamala bei gewohnlicher Temperatur an dunklem Orte getrocknet. Aschengehalt Mch
stens 5%. 

Remedium contra Taeniam, Bandwurmmittel (Sachs. Kr.V.): 9,6T. fein gepulverte 
Kosobliiten, 6 T. Kamala, 1,2 T. Pfefferminz-Olzucker werden unter Vermeidung von Druck 
gemischt und in Gaben von 1,4 g in viereckige Sackchen aus Oblatenmasse abgefiillt. 

Kamakosin ist ein Bandwurmmittel, dessen wirksame Bestandteile Kamala und Koussin sind. 

Kuohenmeisters Bandwurmkapseln enthalten je 0,2 g Coffein, 1 g Pelletierin (tannicum?), 
5 g Kamala und 5 g RicinusoL 

Keratinum. 
Keratinum. Keratin. Hornstoff. Kera tine. Keratina. 

Ais Keratin im pharmazeutischen Sinne ist aus Federspulen gewonnener 
Hornstoff zu verstehen, der frei ist von Feit und von Bestandteilen, die durch den 
"Sauren Magensaft verdaut werden. Man benutzt Losungen dieses Keratins zum Uber
ziehen von Pillen, die im Magen nicht gelost werden (siehe unter Pilulae S.441), 
sondern erst im Bereiche der alkalischen Pankreasverdauung zur Wirkung gelangen 

"Sollen. 

Darstellung. 10 T. kleingeschnittene oder geschabte Federspulen werden mit 
einer Mischung aus 10 T. Ather und 50 T. Weingeist 8 Tage lang unter ofterem Umschiitteln ans
gezogen. Dann gieJ3t man die Ather-Alkohol-Mischung ab und spiilt die Federspulen noch 2-3mal 
mit kleineren Mengen Alkohol (96 Vol.-%) abo Man laJ3t den Alkohol abtropfen, spiilt die Feder
spulen einige Male mit lauwarmem destillierten Wasser ab, iibergieJ3t sie mit einer Losung von 
1 T. Pepsin und 6 T. Salzsaure (25%) in 1000 T. Wasser und laJ3t sie damit 24 Stunden unter 
haufigem Umschiitteln bei etwa 400 in BeriIhrung. Nach Verlauf dieser Zeit gieJ3t man die saure 
Fliissigkeit ab, wascht die Federspulen gut aus und trocknet sie. Darauf iibergieJ3t man die ge· 
trockneten Federspulen in einem Kolben mit 100 T. Eisessig und erhitzt das Ganze unter Ruck
fluJ3kiihlung etwa 30 Stunden lang zum maJ3igen Sieden. Man laJ3t darauf absetzen, filtriert durch 
Glaswolle, dunstet die Losung in einer Porzellanschale zur Sirupdicke ein, streicht den Riickstand 
auf Glasplatten und trocknet ihn auf diesen bei 60-700, worauf man die Lamellen abstoJ3t. 

Eigenscllaften. Ein braunlich-gelbes Pulver oder ebenso gefarbte durch. 
scheinende Lamellen ohne Geruch und Geschmack. Beim Erhitzen gibt das Keratin 
unter Verbreitung des Geruches nach angesengten Federn eine schwer verbrennende 
Kohle. In den gewohnlichen Losungsmitteln ist es unloslich, ebenso in verdiinnten 
Sauren, dagegen loslioh in Eisessig, ferner in Alkali enthaltendem Wasser und in 
Ammoniakfliissigkeit. 

Pril/ung. a) Es dad weder an Wasser, Weingeist, Ather oder verdiinnte Sauren, noch 
an eine mit Salzsaure angesauerte w8.sserige Pepsinlosung (von der bei der Darstellung vorgeschrie
benen Starke) etwas abgeben. Zur Priifung auf in Wasser, Weingeist, Ather oder verdiinnten 
Sii.uren losliche Anteile werden kleinere Mengen der Ausziige in Glasschalchen eingedampft; zur 
Feststellung, ob durch salzsaure Pepsinlosung etwas gelost wird, wird der Verdampfungsriickstand 
eines bestimmten Teiles des Filtrates gewogen. Von dem bei 100° getrockneten Riickstand ist 
die Menge des angewandten Pepsins in Abzug zu bringen. - b) Beim Verbrennen darf es nicht 
mehr als 1 % Asche hinterlassen. - 0) 1 T. Keratin hinteriasse nach 24stiindigem Digerieren 
(bei 25-40 0) mit 15 T. Essigsaure oder mit 15 T. Ammoniakfiiissigkeit nicht mehr als 3 % un
losIichen Riickstand. In der 15fachen Menge Eisessig oder Aromoniakfiiissigkeit (10% NHs) 
muJ3 es nach 24stiindigem Stehen bei 25--400 (unter ofterem Umschiitteln) bis auf h6chstens 
3% Riickstand loslich sein. 
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Pilulae Calcli sulfuratl keratlnatae (UNNA). 

(0,01 pro dos.). 
Calc. sulfurat. puriss. 1 
Calc. hydric. 0,5 
Sulfur. praee. 1 
Carbon pulv. 2,5 
Seb. pHu!. kerat. 5. 

Daraus werden 100 Pillen geformt, die man mit 
Keratm liberzieht. 

Sapon. med. ply. 
Seb. pHu!. kerat. 

1,5 
10. 

Man verrelbt Ferr. sesquichlor. mit Kaolin 
mischt Sapo und Amy!. und sto/3t beide Mi
schungen mit dem Talggemisrh zu einer Masse 
an, aus der 100 Pillen geformt werden. Diese 
liberzieht man mit Keratin. 

Sebum pro Pllulis keratlnatls (UNNA). 

Cerae flay. 15 
Seb. taurin. recent. 85 Pllulae Ferri sesqulehlorati keratinatae 

(UNNA). werden geschmolzen und mit einer Losung aUB 
(0,03 pro dos,) Cumarin. 0,1 

Ferr. sesquichlor. sicc. 3 m Spiritus 5 
Kaolin. 5,5 gemischt. Dann erhitzt man auf dem Dampfbad 
Amyl. Oryzae 3 bis zum Verdunsten des Spiritus. 

H umagso Ian (FATTINGER u. Co., Berlin NW 7) ist nach einem Verfahren von ZUNTZ herge
steilter hydrolytisch abgebauter Hornstoff in Form versilberter Tabletten. Es enthalt die 
Bausteine des Hornstoffs und der Haare und solI, innerlich genommen, den Haarwuchs befiirdern. 
Wirkung fraglich. 

Ovagsolan ist ein dem Humagsolan ahnliches Praparat, das bei Schafen zur Vermehrung 
der W oile angewandt werden solI. 

Kino. 
Kino. Kino. Kino Gum. Gomme Kino. Gummi Kino. Resina 
Kino. Kino optimum (indicum). Ostindisches (malabarisches)' Kino. 
Amboina- (Malabar-) Kino. Cochin Kino. Pterocarpus Kino. KIno d'Jnde. 

Mit dem Namen Kino bezeichnet man eine Anzahl adstringierender, roter oder 
rotbrauner Pflanzensekrete. Pharmazeutische Verwendung findet im wesentlichen 
nur das Kino von 
Plerocarpus marsupium ROXB. Le gu min 0 sa e -Pap ilia na t a e- D a I b er g ie a e. 
Heimisch in Vorderindien von den siidlichen Abhangen des Himalaya bis Ceylon. 

Nach MASON wird auf der Kiiste von Tenasserin (Hinterindien) auch von 
Pterocarpus indicus WILLD. und P. Wallichii Kino gewonnen und exportiert. 

Das Kino ist del' aus rinnenformigen Einschnitten in die Stammrinde aus
geflossene, aufgefangene odeI' am Baume erhartete, an der Sonne getrocknete Saft. 
Das offizinelle indische oder malabarische Kino kommt von Bombay und Tellicherry 
nach Europa. 

Eigenschajten. Kino bildet unregelmaBige, kantige, glanzende, leicht zerbrech
Hche Stiicke von schwarzlicher oder dunkelrotbrauner Farbe, die am Rande rot 
durchscheinend sind und ein rotbraunes Pulver geben. In kaltem Wasser quillt es 
auf und farbt dieses rotlichbraun. In heiBem Wasser und in Alkohollost es sich fast 
vollstandig ~uf mit dunkelrotbrauner Farbe; die wasserige Losung laBt beim Erkalten 
einen rotbraunen Niederschlag fallen. Die wasserige Losung reagiert schwach sauer, 
mit Alkalien wird sie violett, Eisenchlorid erzeugt einen griinen Niederschlag, ebenso 
geben Mineralsauren und Kaliumdichromat Niederschlage. Kino ist geruchlos, del' 
Geschmack ist stark adstringierend, schwach sauerlich, der Speichel wird rot gefiirbt. 

Priijung. Beim Verbrennen darf es hiichstens 20/ 0 Asche hinterlassen. 

Bestandteile. Bis zu 85 0/ 0 Kinorot, C28~20W amorph, in Salzsaure unliishch, mit 
Eisenchlorid sich schmutziggriin farhend, Leimliisung fallend; ferner Kinoger h saure (amorph), 
Brenzcatechin. Beim Schmelzen mit Atzkali liefert es Phloroglucin und Protocatechusaure; 
beim Kochen mit Salzsaure Hefert es Kinoin, C14H120a, farblose Prismen, mit Eisenchlorid 
sich rot farbend. 

Anwendung. Innerlich zu 0,3-1,2 in Pulver, Pillen oder Dekokt bei Durchfallen und 
Blutungen, als zusa=enziehendes Mittel in Mund- und Zahnwassern - ahnlich wie Catechu. 
doch seltener als dieses. In ziemlichem Umfange soli es zum Farbe.n von Portwein und Burgunder 
verwendet werden, 
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Tinctura Kino. Kinotinktur. Tincture of Kino. 
Die Mazeration von Kino mit Weingeist geschieht am besten unter Zugabe von etwas

Sand oder Glaspulver, die vorher dem grob gepulverten Kino beigemiseht werden, damit es
nioht zu einem festen Klumpen zusammenbaekt. Rein weingeistige Kinotinktur wird oft 
gallertartig durch Ubergang der kolloid gelosten Bestandteile des Kinos in die Gelform; 
wasser- und glycerinhaltige Kinotinktur neigt weniger zum Gelatinieren. - Ergimzb.: 1 + 5 mit 
Weingeist (900/ 0) durch Mazeration zu bereiten. -Amer.: 100 g Kino werden in einer geraumigen 
Flasehe mit 500 cern kochendem Wasser iibergossen, haufig geschiittelt und eine Stunde auf dem 
Wasserbad warmgehalten. Nach dem Abkiihlen wird notigenfalls mit abgekochtem Wasser auf 
500 ccm aufgefiillt und 500 ccm Weingeist (92,3 Gew.-OJo) zugefiigt. Nach 24 Stunden wird die 
Tinktur klar abgegossen und koliert. - Helvet.: 2 T. Kino, 1 T. Glycerin, 9 T. Weingeist zu 
mazerieren. - Brit.: Kino 100 g, Glycerin 150 ccm, Wasser 250 ccm, Weingeist ad 1000 ccm. 

Pulvia Kino compoaitus (Brit.) 
Pulvia Kino cum Opio. Compound Powder of Kino. 

Kino pulver. 75,0 
Opii pulver. 5,0 
Cort. Clnnamom. ceyl. pulver. 20,0 

Tinctura Kino composita. Compound Tincture of Kino.- Nat. Form.: Man ver
reibt 8,5 g Co chenille mit 8 ccm Spiritus Ammoniae aromatic. (Amer.), fiigt allmahlich 652 ccm 
verd. Weingeist (41,5 Gew._ % ), dann 200 ccm Tinctura Kino '(Amer.) und 100 ccm Tinctura 
Opii (Amer.), 65 ccm Spiritus Camphorae (Amer.) und 1,5 ccm Nelkenbl hinzu, filtriert und er
ganzt das Filtrat durch Nachwaschen des Filters mit verd. Weingeist auf 1000 ccm. 

Andere Kinosorten. 
1. Pterocarpus erinaceus POIR., von Senegambien und Angola bis zu den 

ostafrikanischen Seen, liefert Gambia-Kino. Es soli hinter dem Malabar-Kino nicht zuruck· 
stehen, nach einigen Angaben besser sein. Die mit Gambia-Kino bereitete Tinktur soli nicht 
gelatinieren. Pterocarpus Bussei HARMS liefert ein Kino, das das offizinelle Kino er
setzen kann. 

2. Butea monosperma (LAM.) TAUB., B. frondosa ROXB., B. superba 
ROXB. und B. parviflora RoxB., Papilionatae - Phaseoleae - Erythrininae, in 
Ostindien, liefern bengalisches oder BaIasa-Kino, Kino bengalense, Buteagummi, in 
flachen Stiicken oder Kornern, oder stalaktitenartigen Massen von fast schwarzer Farbe. Enthiilt 
stets anhaftende Rindenstiicke. Diese beidenSorten werden wie Malabar-Kino vielfach angewandt. 

3. Angophora intermedia D.C., A. lanceolata CAV., A. melanoxylon 
CAV., Myrtaceae - Leptospermoideae - Eucalyptinae, in Australien. Diese und 
anscheinend auch andere Arten liefern ein mehr braunes oder gelbbraunes Kino. 

4. Dagegen scheint ein ebenfalls aus Australien stammen des Kino von Milletia mega. 
sperma F. v. M., Papilionatae - Galegeae - Tephrosiinae, von guter Be
schaffenheit zu sein. 

5. Die australischen Kinosorten, Kino australe, Eucalyptus-Kino.
Eucalyptus Gum, Creek Gum, Red Gum, Gummi Eucalypti, Gummi rubrum, 
werden in Australien von einer groBeren Zahl von Eucalyptus-Arten, besonders aber von Euca
lyptus rostratus SCHLECHTENDAL, Myrtaceae, gewonnen. - In England, Amerika 
Australien mit Erfolg als Ersatz des Pterocarpus-Kino medizinisch gebrauchlich. Kommt nach 
Melbourne auf den Markt. Das australische Kino ist anfangs sirupartig, von saurem Geruch. 
trocknet aber nach wenigen Tagen zu einer festen, brockeligen, roten bis fast schwarzen Masse 
zusammen. Form und Farbe ist je nach der Abstammung verschieden. Enthalt nach MAIDEN 
46-47 0/ 0 Tannin. Nach KREMEL neben Protocatechusaure geringe Mengen an Gallus. 
saure. Das atherische 01 enthalt Baldriansaurealdehyd. Sehr viele Eucalyptus-Kino
Arten sind gummihaltig. Das Kino von E. hemi phloia F. v. M. enthalt Eudesmin und 
Aromadendrin. 

6. Vonguter Beschaffenheit scheintferner das afrikanische Kino von Brachystegia spicae
formis BENTH., Caesal piniaceae, zu sein. 

7. Ahnliche Produkte liefern noch Coccoloba uvifera JACQ., Polygonaceae, in West
indien (Jamaika. oder westindisches Kino) und verschiedene Arten von Myristica. 

Kinoahnliche Pflanzensafte liefern noch zahlreiche andere Baume, so z. B. Cerate· 
petalum apetalum DON. und Ceratopetalum gummiferum SPATH, Saxifragaceae. 
Das mexikanische Drachenblut von Croton Draco und das Drachenblut von Co
I urn bia und Venezuela stimmen mit dem Malabar-Kino iiberein. KiH-J adikai ist ein Kin9 
von Myristica mala baric urn, stimmt ebenfalls mit dem Malabar-Kino iiberein. Siidfranzo
sisches Kino aus Kultur stammt von Eucalyptus leucoxylon und E. viminalis. Derris 
Stuhlmannii HARMS und Berlinia Eminii TAUB., Ostafrika, liefern minder gute Kino
sorten. 
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Koso. 
Hagenia abyssinica GMELIN (Brayera anthelmintica KUNTH). Rosaceae 
Sanguisorbeae. Heimisch in den Gebirgen Abyssiniens, am Kilimandscharo 
und im Usambaragebirge. Ein bis 20 m hoher Baum mit unterbrochen gefiederten 
Blattern. Bliiten in achselstandigen, sehr astigen, dicht driisig behaarten, polygam
diozischen, bis 30 cm langen Rispen. Bei den mannlichen Bliiten sind die Frucht· 
blatter steril, bei den weiblichen die Staminodien. Von den lockeren griinlich blei
,benden mannlichen Bliitenstanden sind die sehr dichtbliitigen weiblicben aucb schon 
,durcb die rot-violette Farbe der zwei stengelumfassenden Vorblatter zu unterscbeiden. 

Flores Koso. Kosobliiten. Kousso. Fleurs de cousso. Flores Brayerae 
(Hageniae). Kusso. Cusso. Wurmbliiten. Kussobliiten. 

In den Handel kamen frillier die nacb dem Abbluhen gesammelten getrockneten 
weiblicben, bis 30 cm langen ganzen Blutenstiinde. Offizinell sind nur die von der 

,~ etwa 1 mm dicken bebaarten Hauptacbse sorgfiiltig abge-
~ streiften weiblicben Bluten mit den beiden rundlicben, 

',"', ) biiutigen, netzadrigen Vorbliittern. Die Bluten (Abb. 3) 
sind perigyn, das Receptaculum bebaart, fast kreiselfor
mig, innen krugformig vertieft, oben durcb einen Ring ver-

Abb.3. AbgebJiihte weibliche engt, sie besitzen je einen ~5blatterigen AuJlen- und lnnen
Kosobliite. 

kelcb; die auJleren rotlicb-violetten bis purpurroten, hervor-
tretend geaderten und am Grunde borstig bebaarten Kelcbblatter sind flacb ausge hreitet 
und etwa dreimallanger als die inneren ovalen, kaum 3 mm langen, nacb auJlen zu um· 
gescblagenen Kelcbblatter. Die kleinen,leicbt abfallenden, linealen Kronenbliitter sind 
in der Droge nicbt mebr vorbanden. Androeceum aus etwa 20 Staminodien, GynaeceuID 
aus 2 oder 3 Frucbtbliittern, von denen gewobnlicb nur eines sicb zu einer ScblieJl
frucht entwickelt. Der Gescbmack ist anfangs scbleimig, dann unangenebm bitter 
und zusammenziebend, der Gerucb cbarakteristisch, kraftig, unangenebm. Der 
kraftige Gerucb und die verbaltnismallig lebbaftrote Farbe sind Zeicben fUr die Giite 
der Droge. Alte Ware siebt braun aus und ist zuruckzuweisen. Die Droge darf von 
den Zweigen der Blutenstandacbse nur wenige der dunnsten, bocbstens 0,5 mm 
dicken entbalten und nur die geringe Menge von Hochblatteilen, die beim Abstreifen 
der Blutenstande in sie bineingelangen. Sie mull frei sein von den kleinen, durcb ihre 
pollenreichen Antheren al1sgezeichneten miinnlichen Bluten. 

Mikroskopiscbes Bild. Am Rande der Vorblatter und AuBen- und Innenkelch· 
blatter starre, einzellige, sehr verschieden groBe Borstenhaare, einzellige, diinnwandige Schlauch· 
haare und gestielte Driisenhaare mit 2-4zelligem Stiel und 1-4zelligem Kopfchen. Auf del' Unter
seite der Vorblatter groBe Driisenhaare mit mehrzelligem Stiel und einzelligem Kopfchen. 1m 
Mesophyll der Vor· und Kelchblatter Drusen; im Gewebe des Bliitenbechers kleine Einzelkristalle 
von Kalkoxalat. Das Innengewebe der Blatter des AuBenkelches besteht aus diinnwandigen 
sternformigen Zellen mit sehr groBen Intercellularraumen. 

Pul ver. Nur Fragmente del' weiblichen Bliite und der beiden Vorblatter, eventuell geringe 
Beimengung del' Zweiglein der Bliitenstandachsen. Hochblattfragmente diirfen nur in sehr geringer 
Menge vorkommen, keine Antherenfetzen. Hauptsachlich Stiicke des Mesophyllgewebes del' 
Vor- und Kelchblatter mit Kalkoxalatdrusen; Gewebsfragmente des Bliitenbechers mit kleinen 
Einzelkristallen von Kalkoxalat. Reichlich stark verdickte, verschieden groBe, einzellige, glatte 
Borstenhaare und einzellige diinnwandige Schlauchhaare vom Rande der Vorblatter und AuBen
wie Innenkelchblatter, meist alsBruchstiicke; reichlich kleine, kurzgestielte, mehrzellige Driisen. 
haare (2-4zelliger Stiel, 1-4zelliges Kopfchen); groBe Driisenhaare mit mehrzelligem Stiel und 
einzelligem Kopfchen von der Unterseite der Vorblatter. GefaBbiindelfragmente, die Breite der 
Tracheen soli 18 ft nicht iibersteigen; Sklerenchymfasern, einzeln und in Komplexen. Kleine, 33 bis 
35 ft groBe Pollenkorner mit 3 Austrittsporen; freiliegende kleine Oxalatdrusen und Einzelkristalle. 
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Ve1'fiilschungen. Die mannlichen Bliiten, die haufig in der Droge nachzuweisen 
sind. Diese sind kleiner, griinlich, haben sehr stark behaarte, in Form wesentlich verschiedene 
Kelchblatter. Antheren und reichliche Pollenkorner (Abb.4). 

P1'ufung. In 1 mg der Bliiten diirfen hochstens bis 200 Pollenkorner gefunden 
werden (unzulassige Beimischung von mannlichen Bluten, Germ. 6). 

Zum Zahlen der Pollenkbrner benutzt man nach O. LINDE einen Objekttrager, der in der 
Mitte ein in 100 gleiche Quadrate geteiltes quadratisches Feld von 15 mm Seitenlange bat. Man 
untersucht das mit Chloralhydratlosung aufgehellte Pulver am besten bei 400facher VergroBerung. 

Bruchstucke der Antherenwande, kenntlich an den spiralig verdickten fibrosen Zellen, 
durfen nicht vorhanden sein (mannnliche Eluten). 

Beim Ver brennen d iirfen Koso blii ten hochstens 14 Ofo Asche hin terlassen. (Germ. 6. ) 
Bestandteile.Der als wirksamer Bestand-

teil angegebene Bitterstoff Kosin oder Kussin 
ist nicht einheitlich. Das kristallisierte Kosin 
(MERCK) besteht nach DACCOMO und MALA
GNINI in der Hauptmenge aus einer Verbindung A 
C22H2607' die in gelben Nadeln kristallisiert, 
Smp. 160-1610. Die Verbindung enthalt drei 
OH-Gruppen,eine CO.Gruppe und eineIsopropyl. 
gruppe; sie ist in mancher Beziehung der Filix
saure ahnlich. Nach LEICHSENRING istdasKosin 
nicht urspriinglich in den Bliiten enthalten, son-
dern Kosotoxin, C26H34010, das beim Erhitzen 
mit Barytwasser Kosin liefert. Das Kosotoxin Abb. 4 (nach ARTHUR MEYER). Pollenkorner der 
ist amorph, Smp. 80, loslich in Weingeist, mannl1chen Kosobllite . .A im Durchschnitt. 
Ather, Chloroform und in Alkalicarbonatlosung. 

Nach SCHATZ hat das Kosotoxin die Formel C25Ha40g und den Smp. 760; kristallisiertes 
Kosin hat nach SCHATZ die Formel C22Hao07 und den Smp. 148°. LOBECK fandfiir krist. Kosin die 
Formel C23H3007 und stellte fest, daB die bei 1480 schmelzende Verbindung nicht einheitlich ist, 
sondern ein Gemisch von a-Kosin (Smp. 1600) und {3-Kosin (Smp. 1200) darstellt. Aus dem atheri
schen Kosoextrakt isolierte LOBECK ferner die schon von LEICHSENRING beschriebenen Be
standteile: Proto kosin (C29H3S09' Smp. 1820), Kosidin (Smp. 1780) und Kosotoxin, 
das als ein gelbes Pulver vom Smp. 620 erhalten wurde. Er gibt diesem die Formel C26Hs4010, 
die aber wahrscheinlich zu verdoppeln ist. Aus kauflichem Kosoextrakt wurde noch ein neuer 
Stoff als gelblichweiBes, aus feinen Nadelchen bestehendes Pulver von der Zusammensetzung 
(C19H12010)n erhalten. Alle Kosostoffe haben 2 (Kosotoxin eine) Methoxylgruppen. 

Ferner sind vorhanden: eisengriinender Ger bstoH (bis 240/0)' Wac hs, Zucker, Gummi, 
Harz, atherisches 01, Oxalsaure, Essigsaure, Baldriansaure. 

Aufbewah1'ung. SorgfMtig, iiber Atzkalk oder bei hOchstens 40 0 getrocknet, in gut 
schlieBenden GefaBen, moglichst nicht langer als 1 Jahr. 

Anwendung. Kosobliiten sind ein vorziigliches Mittel gegen Bandwurm und Spulwiirmer, 
das um so sicherer wirkt, je frischer die Droge ist und je sorgfaltiger die unwirksamen Stiele 
entfernt sind. Die Anwendung ist frei von Nebenwirkungen, hbchstens tritt "Obe1keit oder 
Brechneigung ein. Man gibt sie als feines Pulver in Form einer Schiittelmixtur, in Latwergen, 
gepreBten Tabletten oder als Species compressae (Aufgiisse oder Abkochungen sind unwirksam. 
do. der wirksame Bestandteil in Wasser wenig loslich ist) bei Erwachsenen zu 15-20 g auf einmal 
oder in zwei Teilen mit einstiindiger Pause. in der, falls sich "Obelkeit einstellt, Citronensaft, Rum, 
Pfefferminzgeist oder -kiigelchen genommen werden. Eine geeignete Vorkur ist zweckmaBig. 
Als Abfiihrmittel eignet sich Rizinusol oder Natriumsulfat, falls nach 3-4 Stun den keine frei. 
willige Entleerung erfolgt. SCHATZ empfiehlt die Anwendung eines atherisch-alkoholischen Ex
traktes. 

Das Kosotoxin ist ein heftiges Muskelgift. wahrend es auf das Zentralnervensystem wenig 
einwirkt, wogegen Filixsaure vorwiegend zentrale Lahmungen hervorruft. - Der Honig von 
Bienen, die aus Ko~obliiten gesammelt haben, soll ebenfalls anthelmintisch wirken. - Kosobliiten 
sind in Deutschland dem freien Verkehr entzogen. 

Kosinum (Erganzb.). Kosinum crystallisatum (E. MERCK). Kosin (kristallisiertes). 
Kussin. Koussin. 

Da1'stellung. Amorphes Kosin (s. S. 34) wird in heiBem Weingeist oder Eisessig gelost, 
die nach dem Erkalten ausgeschiedenen Kristalle werden gesammelt, mit wenig Weingeist ge
waschen und getrocknet. 

Eigenschaften. Geibe. nadelformige Kristalle, Smp. 1480, geruch- und ge
schmacklos, in Wasser, auch in heiBem, nahezu unloslich, schwer loslich in Wein-

Haller _ Hllndblloh. II. 3 



34 Kreosotum. 

geist, leiohter in .Ather lwd Chloroform. Das Kosin ist nach LOBECK nicht ein. 
heitlich, sondern besteht aus a-Kosin (Smp. 1600) und ,B-Kosin (Smp. 1200) (vgl. 
Flores Koso, S.33, Bestandteile). 

Brkennung. Schwefelsaure lost das Kosin mit gelblicher Farbe, die bei 
langerem Stehen in eine tiefgelbe, dann braunliche und bei gelindem Erwarmen in 
eine scharlachrote iibergeht. Die kalt gesattigte, weingeistige Losung des Kosins 
wird durch Eisenchloridlosung zunachst wenig verandert, nach einiger Zeit jedoch 
bleibend rot gefarbt. Die gleiche Farbung tritt ein, wenn die Losung des Kosins 
in verd. Natronlauge langere Zeit sich selbst iiberlassen wird. 

Priijung. Beim Verbrennen darf Kosin hochstens 0,1 Dfo Riickstand hinter
lassen. 

Anwendung. Man gibt das krist. Kosin zu 1,5-2,0 g niichtern, und zwar diese Menge 
in 2-3 Gaben verteilt in Zwischenraumen von 1/2_ 1 / 1 Stunde in Oblaten oder Gelatinekapseln. 
auch in Pillen, als Bandwurmmittel. 

Kosinum amorphum. Amorphes Kosin. Koussin (BEDALL). Koussein (MERCK). 
DaTsteliung. Die zerkleinerten Kosobliiten werden mit Kalkmilch eingetrocknet und 

dann mit stiirkstem Weingeist wiederholt heW ausgezogen. Man filtriert die Auszuge und destil
liert den Alkohol zum graBten Teil abo Dann filtriert man die Fliissigkeit nochmals und sauert 
Hie mit Essigsaure an. Der ausfallende Niederschlag bildet zunachst weiBe Flocken; er wird ge
sammelt, gewaschen und getrocknet, wobei er ein braunliches Aussehen annimmt, schlie13lich 
zerrieben. 

Eigenschajten. Amorphes oder undeutlich kristallinisches braunliches oder gelbliches 
Pulver, von kratzend bitterem Geschmack und saurer Reaktion. Wenig lbslich in Wasser, leicht 
100lich in Alkohol, Ather und atzenden Alkalien. Mit' konz. Schwefelsaure, sowie mit einer alko
holischen LOsung von Eisenchlorid gibt es eine rote LOsung. Das amorphe Kosin ist ein Gemisch 
von kristallisiertem Kosin (so d.) und harzartigen Stoffen. 

Anwendung. Zu 1-2 gals Bandwurmmittel. 

Infu8um Koso. 

Apoz6me de COUSIO (Belg. u. Gall.>. 
20: 150 zu bereiten. 

Tabulettae Koso et Kamalae. 
Flor. Koso pulv. 
Kamalae 
Saccharl albi 
Gumml arabic! 
Cacao deol. pulv. 
Aquae destill. 

M 4,0 

ali 1,5 
gtts. V. 

Man preSt 10 Tabletten. 
Bandwurmmittel, Genler, vOn Apotheker E. RONN in Genf, sind etwa 0,27 g schwere, 

mit einer gelatineahnlichen Masse iiberzogene Pillen, die die wirksamen Bestandteile der Koso
bliiten enthalten. 

Kreosotum. 
Kreosotum. Kreosot. Buchenholzteerkreosot. Creosote. Crt30-
sote officinal. Kreosotum faginum. 

Gewinnung. Das Buchholzteerkreosot wird in gleicher Weise aus dem Schwerol 
der Buchenholzteeldestillation gewonnen, wie die Phenole aus dem Schwerol der Steinkohlen
teerdestillation, namlich durch Ausschiitteln mit NatronJauge und Wiedera.bscheiden der darin 
gelbsten Phenole durch Sauren. Durch Waschen mit sehr verdiinnter Natronlauge wird es von 
orga.nischen Sauren und von kleinen Mengen Phenol befreit und dann destilliert, wobei die 
zwischen 200 und 220 0 iibergehenden Anteile fiir sich aufgefa.ngen werden. 

Zusammensetzung. Das Kreosot aus Buchenholzteer ist ein Gemisch von 
Phenol en und Monomethylathern zweiwertiger Phenole. Die Haupt
bestandteilesind Guaj akol, CsH4(OCHa)OH[I,2] und Kreosol, CsH3(CHa)(OCHa)O H 
[I, 3, 4], die zusammen etwa 50-600/ 0 des Kreosots ausmachen, daneben sind vor
handen: Methylkreosol, CuH 2(CHaMOCHa)OH, Kresole, C8H4(CHa)OH, und 
Xylenole C8Ha(CH3hOH. 
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Als Steinkohlenteerkreosot wird ein aus dem Steinkohlenteer gewonnenes 
Phenolgemisch (Phenol, Kresole, Xylenole) bezeichnet. 

Das aus Fichtenholzteer gewonnene, sogenannte englische Kreosot ent
halt nur sehr wenig Guajakol und Kreosol; es besteht in der Hauptmenge wie das 
Steinkohlenteerkreosot aus Phenol, Kresolen und Xylenolen. 

Eigenschaften. Klare, schwach gelbliche, stark lichtbrechende, olige Fliissig. 
keit. Geruch durchdringend rauchartig, Geschmack brennend. Am Licht braunt 
es sich nicht. Es siedet grOBtenteils zwischen 200 und 220°, und erstarrt bei -20° 
noch nicht. Es lost sich in Ather, Weingeist und Schwefelkohlenstoff. In Wasser 
ist es sehr schwer lOslich; mit 120 T. Wasser erhalt man erst beim Erhitzen eine 
klare Losung, die sich beim Erkalten wieder milchig triibt. 

Erkennung. Die wasserige Losung (1 Tr. + 10 ccm Wasser) gibt mit Brom
. wasser eine anfangs hellere, allmahlich dunkler werdende Triibung und nach einiger 
Zeit eine Abscheidung von dunkelbraunen Oltropfchen. - Durch 1 Tr. Eisenchlorid
losung wird die wasserige Losung unter gleichzeitiger Triibung graugriin oder schnell 
voriibergehend blau gefarbt; die Mischung wird schlieBlich schmutzigbraun unter 
Abscheidung von schmutzigbraunen Flocken. - Die weingeistige Losung (1 Tr. + 
10 ccm) wird durch 1 Tr. Eisenchloridlosung tiefblau, durch weiteren Zusatz dunkel
griin gefarbt. 

Prufung. a) Spez. Gewicht nicht unter 1,080. - b) Siedepunkt nicht unter 
2000; iiber 2200 diirfen nur kleine Mengen iibergehen (Phenol, etwa 180°, und 
hochsiedende Phenole). - c) Es darf angefeuchtetes Lackmuspapier nicht roten 
(Sauren). - d) 0,5 g Kreosot miissen sich in 60 ccm Wasser beim Erhitzen klar losen. 
Die Losung muB sich beim A bkiihlen triiben. - e) 1 ccm Kreosot und 2,5 !lcm N atron
lauge miissen beirn Schiitteln eine klare, hellgelbe Losung geben, die sich auch beim 
Verdiinnen mit 50 ccm Wasser nicht triibt (Teerole, Naphthalin). - f) Eine Mischung 
von 1 ccm Kreosot mit 10 ccm einer Losung von Kaliumhydroxyd in absolutem 
Alkohol (1 + 4) muB nach einiger Zeit zu einer festen, kristallinischen Masse er
starren (geniigender Gehalt an Guajakol und Kreosol). - g) Werden 2 ccm Kreosot 
in einem trockenen Glas mit 2 ccm Kollodium geschiittelt, so darf keine Gallert
bildung eintreten (Steinkohlenteerkreosot oder Fichtenholzteerkreosot). - b) In 
3 Raumteilen einer Mischung aus 1 T. Wasser und 3 T. Glycerin muB Kreosot fast 
unloslich sein (Steinkohlenteerkreosot). - i) Wird 1 ccm Kreosot mit 2 ccm Petroleum
benzin und 2 ccm Barytwasser geschiittelt, so darf die Benzinschicht keine blaue 
oder schmutzige, die wasserige Fliissigkeit keine rote Farbung annehmen (Coerulignon 
und hochsiedende Bestandteile des Holzteers). - Germ. 6 hat Probe g nicht mehr. 

Anmerkungen. Zu c) Schwache Rotung des Lackmuspapieres tritt fast stets ein, 
ist auch von anderen Pharmakopoen gestattet. . 

Zu e) Die Losung in Natronlauge kann bei Gegenwart von Kohlenwasserstoffen klar sein, 
weil diese in einer konzentrierten Losung der entstehenden Natriumphenolate loslich sind; sie 
scheiden sich dann erst beim Verdiinnen mit Wasser aus. 

Zu f) Guajakol und Kreosol geben kristallinische Kaliumverbindungen, CaH4(OCHs)OK 
und C6Ha(CHs)(OCHa)OK, die in Alkohol sehr schwer lo:;lich sind. 

Zu b) Man bringt in einen eingeteilten MeBzylinde, von 20-25 ccm, wie er zur Priifung 
des Essigathers verwendet wird, 5 ccm Kreosot und 15 ccm des Gemisches aus 5 g Wasser und 
20 g Glycerin, schiittelt kraftig durch und laBt 24 Stunden lang absetzen. Die Menge des Kreosots 
darf dann kaum abgenommen haben. Phenol aus Steinkohlenteerkreosot lost sich in dem Glycerin
gemisch auf. 

Zu i) Bei reinem Kreosot ist die Benzinschicht ungefarbt, die w3.&serigeFliissigkeit olivengriin 
gefarbt. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Kreosot hat stark garungs- und faulniswidrige Eigenschaften und iiber

trifft hierin die Karbolsaure. Es koaguliert EiweiB und Schleim und wirkt auf Haut und Schleim
haute reizend, aber nicht so stark atzend wie Karbolsaure. 

Man gibt es innerlich zu 0,1-0,3 in Kapseln, Pillen, spirit. Losung (Tinctura Gentianae) 
oder in Emulsionen, bei abnormen Garungserscheinungen im Magen und Darm, insbesondere hei 

:l* 
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Lungentuberkulose es ist aber hierbei nur als Hilfsmittel, nicht als Heilmittel anzusehen. Zu 
Inhalationen bei Kehlkopfleiden. AuBerlich zur Desinfektion carioser Zahne, zu Salben usw. 

GroBte Einzelgabe: 0,3 g (Austr.), 0,5 g (Germ. und Helv.); Tagesgabe 1,0 g (Au8tr.), 1,5 g 
(Germ. Helv.). Bei langsamer Steigerung werden sehr viel groBere Gaben gut vertragen. 

Aqua Kreosoti. Kreosotwasser. Creosote Water. Liquor Kreosoti, Kreosotum 
solutum. - Amer.: Man schiittelt 10ccm Kreosot mit 990ccm frisch gekochtem Wasser und 
filtriert unter ZuriickgieBen, bis das Filtrat kIar ist. Nur im Bedarfsfalle zu bereiten. - Hamb. 
Vorschr.: Kreosot 1,0, Aqu. dest. 100,0. 

Pilulae Kreosoti. Kreosotpillen. 
Kreosotpillen stellt man am besten nach der Vorschrift der Germ. her, indem 

man das Kreosot mit Glycerin emulgiert und die Mischung mit SuBholzpulver 
anstoBt. Kreosotpillen. die Wachs enthalten, passieren den Darmkanal oft unver. 
andert, solche mit Seife wirken reizend. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1354. 

Germ., Helvet. u. Japan.: Kreosot 5,0, Glycerin q,5, SiiBholzpulver 9,5 zu 100 Pillen; mit 
Zimtpulver zu bestreuen. - F. M. Germ.: Kreosot 5,0, SiiBholzpulver 5,0, Pottasche 0,5, Gly. 
cerin q. s. zu 50 Pillen. - Austr.: Kreosot 5,0, gelbes Wachs 2,5, SiiBholzpulver und SiiBholzsaft 
je 6,0 zu 100 Pillen. - Gall.: Kreosot 10,0, Medizinische Seife q. s. zu 100 Pillen. - DIETERICH: 
1,0 Magnesia usta verreibt man mit 2,0 Glycerin, setzt 10,0 Kreosot zu, verreibt gut und fiigt 
der Reihe nach zu 5,0 Magnesia usta, 5,0 gepulverten SiiBholzsaft und 16-18,0 SiiBholzpulver 
auf 100 Pillen zu 0,1 Kreosot oder zu 200 Pillen zu 0,05 Kreosot. Vor dem "Oberzuckern (siehe 
unter Pilulae S. 443) rollt man diese Pillen erst in gebrannter Magnesia und glattet sie dann durch 
Ausrollen mit Talcum. 

Pilulae Kreosoti fortiores (F. M. Germ.) erhii.lt man aus 10 g Kreosot auf 50 Pillen durch 
Emulgieren desselben mit Gelatineliisung und AnstoBen mit SiiBholzpulver. 

UnguentumKreosoti salicylatum extensum. Creosote.Salicylic Acid Sal ve Mull 
(Nat. Form.). Die Salbenma.sse besteht a.us 10 T. Salicylsaure, 20 T. Kreosot, 5 T. gelbem Wa.chs 
und 65 T. Benzoefett. 

Elixir creosote (Gall. 1884). 
Kreosot·Elixir. 

Kreosoti 15,0 
Spiritus Sacchari (Rum) 985,0. 

Ein EBlOffel enthlHt etwa 0,2 g Kreosot. 

Gelatlna Kreosotl. 
Kreosot·Gelatine (Miinch. V.). 

1. GeJatinae albae 11,0 
2. Sacchar! 5,0 
3. Aquae destlllatae 24,0 
4. Kreosoti 80,0. 

Man lOst 1 und 2 in 3 unter Erwiirmung und 
schiittelt die noch warme Fliissigkeit mit 4. 

Kreosotum chlorotormlatum. 
Kreosoti 
Chloroformii 
Spiritus (90"10) aa 5,0. 

Auf Watte in den hohlen Zahn zu bringen. 

Kreosotnm dlIutnm. 
Kreosoti 
Spiritus aa part. aequ. 

Liquor Kalil sulfokreosotlcl saccharatu8 
(D.-Apoth.-V. u. F. M. Germ.). 

Sulfo kreosotsirup. 
Kalii sulfokreoBoticil) 10,0 

solve In 
Aq. destillatae 10,0 
Sirupi simplicia 73,2 
Elaeosacchari Aurantil 
Sacchar! Vanillae (1: 50) 
Extr. Cort. Aurant.fluid. aliO,6 
Spirit. Vini 5,0. 

1) Man achte auf den Geschmack des sulfokreoBot· 
sauren Kaliums, da Prliparate 1m Handelsind, 
die elne kaum genieBbare LOsung ge ben. 

Mlxtura KreoRoti. 
Creosote Mixture (Brit.). 

Spiritus Junlperl 
Kreosoti aa 1,0 ccm 
Sirupl Saccharl 30,0 cern 
Aquae q. s. ad 480,0 ccm. 

Pasta Kreosotl cum Acldo sallcylleo. 
Salicyl-Kreosot·Pasta nach UNNA. 

Acldi salicylicl 40,0 
Kreosoti 80,0 
Cerati simplicis 60,0 
Cerae albae 20,0. 

Gegen Lupus. 

Pilulae Buddll. 
B UDD'sche PiUe n. 

Kreosoti 1,0 
Micae panis 6,0 
Mucilaginls Gnmmi arabici q. s. 

Flant pilulae Nr.40, obduce Gelatina. 

Pllulae Kreosotl et Tannlnl (Luxembg. Ap.·V,») 
Tanosal·PiUen. 

ACid. tannlci 5,0 
Kreosoti 5,0 
G Iycerini 1,0 
Rad. Althaeae quo s. 

1II. f. pH. No. 50, obd. Saccharo. 

Sirupus Kalil sulfokreosotlcl (F. M. Germ.). 
Kalii sulfokreoBot. 
Kalii sulfoguajaco!. 
Aq. destill. 
Extr. Gentian. fluid. 
Sirup. simp!. 

aa 
7,5 

35,0 
1,0 

100,0. 

Slrupus Kreosotl cum Magnesia 
(Miinch. Vorscbr.) 

Sirupus Kreo8otl (Dresd. Vorschr.). 
Kreosotsirup. 

Kreosoti 10,0 
Magnesiae ustae 3,5 
Sirupi simp!. 70,0 
Aquae Menth. pip. 16,5. 

Man verreibt 1 und 2 mehrere Tage lifters, bls 
eine glelchmll.B1ge zerreibllche Masse entstanden 

1st; dlese wlrd mit 3 und 4 feln verrleben. 
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Tlnctura Kreosotl (Form. Berol.). 
Kreosoti 6,0 
Tincturae Gentianae 24,0. 

Unguentum Kreosotl (Brit.). 
Kreosoti 30,0 
Paraffini solidi 120,0 
Paraffini mollis 150,0. 

Vlnum Kreosotl. Vln creosote. 
F. M. Germ. Gall.1884. 

Kreosoti 2,0 10,0 
Spirit. Vini 9,0 90,0 

Sirupi simplicis 10,0 100,0 
Vin! malacensis ad 150,0 800,0 

Vlnum Kreosoti et CaicH phosphoric. 
Kreosotcalci u mphos pha twein. 

Kreosoti 10,0 
Spiritus (90·.) 90,0 
Caicii phosphoric! 20,0 
Aquae des till. 20,0 
Sirupi simpl. 100,0 
Vin! Malacens. ad 1000 ccm. 

Beatin (Deutsche Beatin-Fabrikation, Berlin N 54) im Ausland unter dem Namen 
Sirop Famel gegen Lungentuberkulose angewandt, enthiilt nach Angaben des Herstellers: 
Lactocreosot. solub. Famel 3,0, Calc. lactophosphoric. gel. sol. 1,60, Codeini 0,12, Alcoholat. 
Aconiti 3,0, Sirupi Citrie Alcoholat. ad 310,0. Das Priiparat enthiilt kein Cocain. 

Kreosotum carbonicum, Kreosotcarbonat, Creosotal (FARBENFABRIKEN 

LEVERKUSEN und V. HEYDEN, Radebeul), besteht aus den Kohlensaureestern der 
Phenole des Kreosots, z. B. CO(OCeH,OCHs)2' Guajakolcarbonat. 

DaTstellung. Durch Einwirkung von Chlorkohlenoxyd, COCI2, auf Kreosot-Na
trium. VgI. Guajacolum carboni cum Bd. I S. 1392. 

Eigenschaften. Dicke, zahe, farblose bis gelbliche Fliissigkeit. Geruch 
schwach nach Kreosot. In Wasser ist es unloslich, loslich in Weingeist, fetten und 
atherischen Olen. Bei langerem Stehen scheiden sich KriBtalle von Guajakolcarbonat aus. 

ETkennung. Werden einige Tropfen KreoBotcarbonat mit 20 ccm klarer 
(carbonatfreier) weingeistiger Kalilauge einige Minuten lang erhitzt, so scheidet 
sich ein weiBer kristallinischer Niederschlag von Kaliumcarbonat aus, der nach dem 
AbgieBen der Fliissigkeit und Nachspiilen mit Weingeist mit Sauren aufbraust. 
Die abgegossene Fliissigkeit gibt nach dem Verdiinnen mit Wasser beim Ansauern 
mit verd. Schwefelsaure eine Abscheidung von KreoBot in oligen Tropfchen. 

Prilfung. a) Es darf nicht nach Kreosot schmecken und nicht stechend riechen. 
b) 0,2 g Kreosotcarbonat miissen sich in 2 ccm konz. Schwefelsaure mit hell· 

gelber bis hochstens hellbrauner Farbe lOsen. - c) Beim Erhitzen darf es hochstens 
0,1 % Riickstand hinterlassen. - Germ. 6 s. Bd. II S. 1337. 

AufbewahTUng. Vorsichtig. 
Anwendung. Ais geschmackloser und reizloser Ersatz des Kreosots. Fiir Kinder 0,2 bis 

0,5 g, fiir Erwachsene 1 g und mehr in Schleimsuppen, Weinbrand, in Emulsionen oder in Kapseln. 
Creosotalemulsionen. Die Emulsionen bleiben weiB, wenn man sie im Lichte stehen liiBt. 

Eine Creosotalemulsion, die sich im DunkeIn gefiirbt hat, wird wieder weW, wenn man sie dem 
Lichte aussetzt. StelIt man das Kreosotcarbonat vorher einige Tage ins Sonnenlicht, so gibt es 
dauernd weiB bleibende Emulsionen. 

Nach GEORGI: I. Traganth. pulv., Gummi arab. pulv. aa 3,0, 01. Amygdal. dulc. 50,0, 
CreosotaI 20,0, Glycerin 27,0, Aqu. dest. 35,0, f. emuls., adde 01. aromatic. gtt. 30, Sol. Sac
charini (1/2%) gtt. 20, Spirit. e vino (Weinbrand) 20,0, Aqu. dest. ad 200,0. - II. Tragant, Gummi 
arab. aa 2,0, Creosotal 20,0, Aqua dest. 12,0, f. emula., adde 01 aromatic. gtt. 30, Sol. Saccharin, 
(1/2 %) gtt 20, Aqu. dest. ad 100,0. Beide Vorschriften bieten den Vorteil, daB spirituose LOBungen. 
Tinkturen oder, wie bei Nr. I, Weinbrand bis zu 200/°' ferner SalzlOsungen zugefugt werden 
konnen, ohne daB AusBcheidung von Creosotal eintritt; auch ermoglichen sie die Herstellung 
von Emulsionen mit noch hoherem Creosotalgehalt. 

Mlxtura Creosotal1. 
AlB beste Form der Creosotalanwendung Boll sich 

folgende Mischung bewahrt haben: 
Infus. Ipecacuanh. 0,5:95,0 
J,iquor. Ammon. anis. 5,0 
Creosotali 30,0 
Sirup. Althaeae ad 200,0. 

Viermal taglich einen TeelOffel voll. 

PUulae CreosotaJl. 
Cre osotal-Pille n. 

Creosotali 
Magnes. ustae 

10,0 
5,0 

Rad. Liquirit. pulv. 
Carragheen pulv. aa 6,0 

M. f. pilUI. Nr.100. 

Funcks Creosotaller enthalt in Nr. I (rot) pro dosi 10 Tropfen Kreosotcarbonat, in Nr.II 
(bIau) 5 Tropfen. Nr. III enthalt neben KreoBotcarbonat nach Natr. cinnamylic., Natr. benzoic. 
und Menthol. 
Kreosotum phosphoricum, Kreosotphosphat, Phosphorsaure - Kreosotester, 
PhOBOt, besteht aus den Phosphorsaureestern der verschiedenen Phenole des 
Kreosots, Z. B. PO(OC6H40CHsla, Phosphorsaure-Guajakolester. 
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Darstellung. Durch Einwirkung von Phosphorsaureanhydrid auf Kreosot. Die 
entstehende dickfliissige Masse wird mit Wasser gewaschen und dann der fraktionierten Destil
lation unterworfen. Die zwischen 190-2030 iibergehenden Anteile werden besonders gesammelt 
und durch Auflasen in Alkohol und Fallen mit Wasser gereinigt. 

Eigenschaffen. Dickes 01, kaum nach Kreosot riechend, Geschmack adstringierend, 
etwas bitter, ohne Scharfe. Es ist unlaslich in Wasser, Glycerin und Olen, laslich in Alkohol. 
Die alkoholische Lasung gibt beim Vermischen mit Wasser eine milchige Fliissigkeit. Von atzen
den Alkalien wird es sehr leicht verseift. Es enthalt etwa 25 0/0 Phosphorsaure und 75 0/0 Kreosot. 

Anwendung. Ais geschmackloser Ersatz fiir Kreosot, selten. 

Kreosotum valerianicum, Kreosotvalerianat, B aldriansa urekre os otes ter, E os ot 
(J. LEHMANN, Berlin), besteht aus' den Baldriansaureestern der Phenole des 
Kreosots. 

Darstellung. Ein Gemisch von 15T. Kreosot, 20T. Baldriansaure und 7 T. Phos
phoroxychlorid wird so lange erhitzt, bis kein Chlorwasserstoff mehr entweicht. Man wascht 
das Reaktionsprodukt mit verd. Natronlauge (3 0/0 NaOH), schiittelt mit Benzol aus, verjagt 
dieses und trocknet. 

Eigenschaften. HeUgelbe, alige, bei etwa 240 0 siedende Fliissigkeit, Geruch deutlich 
nach Baldriansaure und etwas nach Kreosot. Unlaslich in Wasser, leicht laslich in Alkohol und 
in Ather. mischbar mit fetten Olen. 

Anwendung. InHaferschleim, Lebertran oder in Kapseln von 0,2 g Inhalt, 3-9Kapseln 
taglich wie Kreosot. Es atzt nicht und start nicht die Verdauung. 

Crllosocamphre, falschlich Kreosotum cam phoricum genannt, ist ein Gelllisch von 
Campher und Kreosot. Olige Fliissigkeit, in Wasser unlaslich, 16slich in Weingeist, Ather, 
Glycerin. Anwendung. Ala Sedativum in Kapseln zu 0,2g 3-5mal taglich. 

Kalium sulfokreosoticum (Erganzb.) Kreosotsulfosaures Kalium. 
Besteht aus den Kaliumsalzen von Sulfonsauren der im Kreosot enthaltenen 

Phenole, hauptsachlich aus guajakolsulfonsaurem Kalium, vgl. Bd.1, S.1395. 

Darstellung. Es wird aus Kreosot in gleicher Weise gewonnen wie guajakol. 
sulfonsaures Kalium aus Guajakol (s. Bd. I, S. 1395). 

Eigenschaften und Erkennung. Braunliches oder graubraunes, schwach 
nach Kreosot riechendes Pulver, das sich in Wasser mit brauner Farhe lost. Die 
wasserige Losung blaut Lackmuspapier; sie nimmt beim Ansauern eine gelbe Farbe 
an und wird, je nach Verdiinnung, durch Eisenchlorid rotviolett bis blallviolett ge
farbt. Beim Erhitzen schmilzt kreosotsulfosaures Kalium und verbrennt schlieBlich 
unter starkem Aufblahen und Hinterlassung eines die Flamme violett farbenden 
R iickstandes. 

Prufung. Die mit Salpetersaure angesauerte wasserige Losung (O,2g -+ 10 ccm) 
darf weder durch BariumnitratlOsung (Schwefelsaure), noch durch SilbernitratlOsung 
(Salzsaure) mehr als opalisierend getriibt werden. 

Anwendung. Wie guajakolsulfonsaures Kalium. 

Eosolsaure Salze (Kapaelfabrik J. LEHMANN, Berlin) sind Salze der durch Behandeln von 
Acetylkreosot mit konz. Schwefelsaure bei einer 1500 nicht iibersteigenden Temperatur dar. 
gesteUten Acety Ikreosottrisulfonsauren. 

Calcium eosolicum, graues, wasser1asliches Pulver von stechendem Geruch und scharfem 
Geschmack, wurde empfohlen ala Antisepticum, bei Diabetes, Phthisis, Nephritis in Gaben von 
0,3-0,75 g 3-4mal taglich. 

Argentum eosolicum soUte gegen Gonorrhae angewandt werden. 
Chininum eosolicum gegen Malaria, in Verbindung mit Strychnin, Arsen und Eisen. Auf

bewahrung: Vorsichtig. 

Kreoform (G. F. HENNING, Berlin) wird durch Einwirkung von Formaldehyd auf Kreosot 
und Guajakol dargesteUt. Geruch- und geschmackloses gelbliches Pulver, unl6slich in Wasser, 
16slich in Alkohol und Ather, auch in verdiinnter Natronlauge. Aus letzterer wird es beim An
sancrn wieder abgeschieden .. <\n wend ung: Wie Kreosot. 
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Pneumin (DR. SPEYER und v. KARGER, Berlin) wird ebenfalls durch Einwirkung von Form· 
aldehyd auf Kreosot dargestellt. Gelbliches Pulver. 
Fagol (TAKAKASm, Tokio) wird ebenfal1s durch Einwirkung von Formaldehyd auf Kreosot 
dargestellt. WeiBes kristallinisches Pulver. 
lanosal oder Kreosal (E. FEIGEL, Miilhausen, Els.) Boll KreoBottannat sein. Braunes 
Pulver, IOslich in Wasser und Weingeist. 1m Handel in Pillen zu 0,33 g und in Losung mit 6,6%. 
An wendung: Wie Kreosot. 
Kreosolid (DR. DENZEL, Tiibingen) bestehtaus den Magnesiumverbindungen der Phe· 
nole des Kreosots, die durch Einwirkung von Magnesiumoxyd auf Kreosot entstehen. 
WeiBes Pulver, Geruch und Geschmack schwach nach Kreosot. Es enthii.lt 50 % Kreosot. 
An wendung: Wie Kreosot zu 0,5 g mehrmals tii.glich. 
Phosphotal oder Phosphatol (CLIN u. Co., Paris) besteht aus den Phosphorig. 
saureestern der Phenole des Kreosots. Es wird dargestellt durch Einwirkung 
von Phosphortrichlorid auf Kreosot bei Gegenwart von Alkali. Dicke, rotlichgelbe Fliissig
keit. Geruch schwach nach Kreosot, Geschmack scharf. Anwendung: Wie Kreosotcarbonat. 
Kreosol. Homobrenzcatechin-MethyUither. (Homoguajakol). CaHs(CHs)(OCHs)OH [1,3,4]. 
Mol.-Gew.138. Es ist im Buchenholzteerkreosot enthalten und wird aua diesem zusammen 
mit dem Guajakol gewonnen. Aua dem beim Auskristallisieren des Guajakols zuriickbleibenden 
fliissigen Phenolgemisch wird es durch fraktionierte Destillation gewonnen. 

Farblose, olige Fliissigkeit, Sdp. 2'21°, leicht loslich in Alkohol und Ather. Gerach ahnlich 
dem Guajakol. Es ist in Wasser kaam loslich. Die alkoholische Losung wird durch Eisenchlorid 
griin gefii.rbt. Anwendung. Wie Guajakol und Kreosot. 

Kresolum s. Cresolum. Bd. I, S. llii. 

Lac. 
Lac. Milch. Milk. Lai t. Unter "Milch" im allgemeinen versteht man die von 
der Milchdriise der weiblichen Sauger nach einem Geburtsakte langere Zeit abo 
gesonderte, fUr die Ernahrung der Sauglinge bestimmte Fliissigkeit. 

Bestandteile. Die Milch aller Sanger ist im wesentlichen eine wasserige 
Auflosung von Milchzucker und Salzen, in der Eiweillstoffe (Proteine) im 
Zustande starker Quellung und Fett im Zustande feinster emulsionsartiger Ver· 
teilung (in Form mikroskopisch kleiner Kiigelchen) enthalten sind. Das Fett 
ist unterkiihlt und fliissig; das Zusammenfliellen der einzelnen Milchfettkiigelchen 
wird durch die Wirkung von Molekularkraften, wie sie in Suspensionen und 
Emulsionen vorhanden sind, verhindert. Das Milchfett besteht aus Glyceriden 
von Fettsauren. Aullerdem ist darin noch Cholesterin (0,25-0,55%) und Leci· 
thin nachgewiesen. - Unter den Proteinen iiberwiegt das Casein; daneben 
ist Milchalbumin oder Lactalbumin und ferner in sehr geringen Mengen Lac· 
toglo bulin vorhanden. Nur die Frauenmilch und die Eselinnenmilch enthalten 
weniger Casein als Albumin. Das Casein findet sich als neutrale Calciumverbindung 
in gequollenem Zustande vor; durch einfaches Erhitzen der Milch gerinnt es nicht, 
wohl aber durch Einwirkung von Lab oder Sauren. Lab spaltet das Caseinjn Para· 
casein und eine geringe Menge leichtloslichen Molkenproteins; durch Sauren 
wird das Casein unter Entziehung des Calciums als saure Verbindung ausgefallt (vgl. 
Bd. I, S. 866 Saurecasein). Das Lactal bumin ist in der Milchfliissigkeit gelost und 
nicht durch Lab oder Sauren, wohl aber durch Erhitzen fallbar. - Der Milchzucker 
- die Lactose - ist das ausgepragte Kohlenhydrat der Milch. Der Gehalt an Milch· 
zucker ist in der Frauenmilch am hochsten. - Den Hauptbestandteil der Mineral· 
stoffe, wie sie in der l\-Iilchasche gefunden werden, bilden Phosphate, namentlich 
Calciumphosphat; daneben sind reichliche Mengen Alkalisalze, und zwar meist mehr 
Kalium· als Natriumsalze vorhanden, wahrend in der Blutasche die Natriumver
bindungen vorherrschen. Der Eisengehalt der Kuhmilch betragt nur 0,5-1,4 mg Fe 
in 1 Liter; er kann durch BeifUtterung von Eisensalzen nicht erhoht werden. 
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AuBer den hier besprochenen Hauptbestandteilen sind in der Milch noch als 
regelmiWige Bestandteile nachgewiesen worden: Citronensaure, ferner Spuren 
Harnstoff, Xanthin, Hypoxanthin, Kreatinin, Rhodanide, Nuklein, 
Lactomuc in, Lecithin, Cholesterin und ein dextrinartiges Kohlenhydrat. 
Die in der Milch enthaltenen Gase - in der Regel 7-9 ccm in 100 ccm - be
stehen vorwiegend aus Kohlensaure und Stickstoff und nur zum geringen Teil 
aus Sauerstoff. Zu erwii.hnen sind dann noch die noch wenig erforschten, nicht 
organisierten Enzyme: Peroxydase, Diastase, Reduktase, Katalase. 
Sie kommen teils in der Milch urspriinglich vor, tells werden sie erst durch die Tatig
keit von Bakterien erzeugt. Durch Erhitzen der Milch auf 70-80 0 werden sie zer
stort (8. Nachweis gekochter Milch S.48). 

Nach neuesten Forschungen ist auch dem Vitamingehalt der Milch hohe 
Bedeutung beizulegen. Die Kuhmilch ist bei geeigneter Fiitterung reich an allen 
3 Gruppen von Vitaminen. Ihr Fett ist fiir uns die Hauptquelle fiir das anti
rachitische Vitamin A. Der Gehalt der Kuhmilch an Vitaminen ist am hochsten, wenn 
die Kiihe frisches Gras fressen. 

SchlieBlich sei noch darauf hingewiesen, daB sich in der Milch stets auch Zell
reste aus der Milchdriise und unaufgelOste Lymphkorperchen (Leukocyten) vorfinden. 
Die aus den Driisenblaschen gesunder Milchdriisen austretende Milch ist bakterien
frei. Bei der Gewinnung und Behandlung gelangen aber stets mehr oder weniger 
Bakterien in die Milch hinein. 

Die mittlere Zusammensetzung der Milch verschiedener Sauger wird von 
KONIG wie folgt angegeben: 

Milchsorte 

Frauenmilch • 
Kuhmilch: 

Niederungsvieh • 
Hohenvieh. 

Ziegenmilch 
Schafmilch (Milch-

schaf) • 
B 
Re 
S 
E 

iiffelkuhmilch . 
nntiermilch 

tutenmilch 
selinnenmilch • 

Spez. 
Ge-

wicht 

1,0312 

1,0315 
1,0317 
1,0318 

1,0383 
1,0376 
1,0887 
1,0350 
1,0333 

In der natiirlichen Substanz 

~ .§ .; , ... ~.s ~ ~Ja 
~ 

~ .... 
~ ..5 ~ ~ s::.£ 01 

0 :;a ~ ., 

% % % Ofo Ofo Ofo 
87,62 0,67 0,89 3,75 6,82 0,25 

87,97 2,78 0,51 3,25 4,78 0,71 
87,08 2,85 0,56 3,95 4,84 0,72 
87,05 2,81 0,75 3,93 4,65 0,81 

82,82 4,46 0,98 6,12 4,73 0,89 
82,04 5,02 0,53 6,93 4,61 0,87 
65,40 8,48 1,56 19,05 4,05 1,46 
89,96 1,36 0,75 0,88 6,67 0,38 
89,9 0,79 1,06 1,25 6,58 0,42 

In der Trockensubstanz 

"Cs:: 
~ G) §,S ..... ' ... 

~Ja ~ 

J~ .S ..5 " =0 ~ ~~ ~:;a 
0 

Ofo Ofo Ofo Ofo 
12,60 30,29 55,09 2,02 

27,35 27,02 39,73 5,90 
26,46 30,61 37,39 5,54 
27,49 30,35 35,91 6,25 

31,66 35,62 27,54 5,18 
30,90 38,59 25,67 4,84 
29,01 55,06 11,71 4,22 
20,99 8,76 66,47 3,78 
18,32 12,38 65,14 4,16 

Durch Einfliisse der verschiedensten Art (vgl. Kuhmilch S.41) konnen diese Mittelwerte, 
zumal beim Fettgehalt, erheblich unter- und iiberschritten werden, was bei der Benutzung der 
Tabelle zu beriicksichtigen ist. 

Allgemeine Eigenschaften der Milch. Die Milch stellt in frischem Zustande eine 
weiBe bis gelbIichweiBe, mild schmeckende Fliissigkeit dar. Ihre Reaktion ist amphoter (gegen Lack
mus alka.Iisch, gegen Phenolphthalein sauer). Sie gerinnt in diesem Zustande beim Kochen nicht. 
Die sich beim Erwii.rmen iiber 50 0 an der Oberfla.che bildende Haut besteht aus Casein, das etwas 
Fett einschlieBt. LaBt man Milch bei gewohnIicher Temperatur an der Luft stehen, so "rahmt sie 
auf", d. h. es sondern sich die in ihr enthaltenen mikroskopisch kleinen, spezifisch leichteren Fett
kiigelchen an der Oberflache ab (Rahm, Sahne), wahrend die untere fettarme Fliissigkeit (ent
rahmte oder Magermilch) eine blauIiche Farbe und ein hOheres spez. Gewicht annimmt. Eine fast 
vollstandige Entrahmung ist nur durch Zentrifugieren der Milch moglich; auch hier bleiben noch 
einige Hundertstel Prozente Fett in der Magermilch zuriick. - Bei langerem Stehenlassen "gerinnt" 
die Milch; sie scheidet sich dabei in einen festen AnteiI, das Casein (Ka.sestoff). das gleichzeitig das 
Fett einschlieBt, und in einen fliissigen AnteiI, Serum oder sauere Molken, die eine Losung von 



Lao. 41 

Milohzucker, Albumin, Salzen und Milohsaure darstellen. Die Aussoheidung des Kasestoffs wird 
bewirkt duroh die aus dem Milo)J.zucker durch die Tatigkeit von Bakterien entstandene Milchsaure. 
Vor der freiwilligen Gerinnung tritt ein Zeitpunkt ein, in welohem die Milch bei gewohnlicher 
Temperatur noch unverandert erscheint, beim Aufkochen aber und schlieBlich schon bei geringer 
Erwarmung plotzlich gerinnt, zusammenlauft (sog. ansaure Milch). 

Kuhmilch. Die Kuhmilch ist die fUr die menschliche Ernahrung wichtigste 
Milch. Sie kommt hauptsiichlich als frische Milch, Vollmilch, in den Verkehr. 
Daneben spielen sauere Milch, Rahm, Magermilch, Buttermilch und zahl· 
reiche andere Milcherzeugnisse eine Rolle. 

Frische Milch. Vollmilch. Unter Vollmilch oder "Milch" schlechthin versteht 
man unveranderte Kuhmilch, wie sie durch vollstandiges .Ausmelken einer oder 
mehrerer Kiihe und griindliche Mischung des Gemelkes wenigstens einer Tageszeit 
gewonnen wird (s. auch S. 49). 

Chemische Zusammensetzung. Die durchschnittliche Zusammensetzung 
der Kuhmilch und die beobachteten Gehaltsschwankungen sind aus der nachstehenden 
Zusammenstellung (nach KONIG) ersichtlich: 

Durchschnitt 
Niederungsvieh Hohenvieh Schwankungen: 

Spez. Gewicht bei 15 ° C. . 1,0315 1,0317 1,027-1,035 
Wasser . . . . . . . . . 87,97% 87,08% 86,0-89,5% 
Fett. . . . . . . . . . . 3,25 " 3,95" 2,3-5,00 " 
Fettfreie Trockensubstanz. 8,78" 8,97" 7,8-10,5". 

Einfliisse auf die Zusammensetzung der Kuhmilch. Die wichtigsten sind folgende 
(unter Benutzung der yom Verein Deutsoher Nahrungsmittelchemiker aufgestellten Leitsatze): 

1. Rasse und Eigenart der Kuh: 1m allgemeinen liefern Niederungsrassen mehr Milch 
mit geringerem Fettgehalt, Hohenrassen dagegen weniger, aber fettreichere Milch. Auch die Ver· 
anlagung der Einzelkuh spielt eine Rolle. 

2. Dauer des Milchendseina (Lactationaperiode). Die Miloh friachmilchender Kiihe 
ist in der Regel etwas weniger gehaltreich, wahrend der Fettgehalt im letzten Drittel der Lactation 
zumeist anateigt. Die erste Milch nach dem.Kalben, das Colostrum (oder Biestmilch) ist gelblich 
bis braunlich gelb, dickfliissig, schleimig und gerinnt infolge ihres abnorm hohen Gehalts an Stick· 
atoffsubstanz beim Kochen. Durchschnittlich am 7. Tage nach dem Kalben hat die Milch ihre 
normale Beschaffenheit angenommen. Colostrum darf nicht ala Milch verkauft werden. - Ein 
starkes Sinken im Fettgehalt tritt oft bei einer der Tagesmelkzeiten infolge der Menstruation 
(Brunst oder Rindern der Kiihe) ein. 

3. EinfluB der J ahreszeit. Die Mischmilch groBerer Viehbestande pflegt den niedrigsten 
Fettgehalt in den Friihjahrsmonaten und den hochsten in den Herbstmonaten zu haben. 

4. Melkzeit. Gebroohenes Melken. Je langer die Ruhepause zwischen den Melkzeiten 
ist, desto groBer ist zwar die Milohmenge, aber desto fettarmer die Milch. Die Morgenmilch hat 
daher meist den niedrigsten Fettgehalt, die Abendmilch, bzw. - bei dreimaligem Melken - die 
Mittagsmilch dagegen den hiichsten Fettgehalt. - Die zuletzt gemolkene Milch eines jeden Ge· 
melkes ist fettreicher ala die zuerst gemolkene. Daher muB vollstandig ausgemolken und das Ge· 
samtgemelke gemischt werden. 

5. Art und Menge des Futters. Die Fiitterung iibt gewohnlich einen groBeren EinfluB 
auf die Milchmenge als auf den Fettgehalt aus. Immerhin erhiiht reichliches gutes Futter den 
Fettgehalt etwas. Die anhaltende Darreichung von ungeniigendem und wasserreiohem Futter er· 
zeugt eine diinne fettarme Milch. Auch plotzlicher Futterweohsel kann vorilbergehend die Ab· 
sonderung einer gehaltarmen Milch bewirken. Weide und Griinfutter rufen eine schone gelbe 
Farbe der Miloh und einen hohen Gehalt an Vitaminen hervor. 

6. Beim Versand und bei der Aufbewahrung von Milch kann eine mehr oder weniger 
starke Aufrahmung stattfinden, so daB die obere Milchschicht 0,5-2% fettreicher sein kann als die 
untere. Griindliohe Durchmischung der Milohvorrate vor der Entnahme von Milch ist daher not· 
wendig. Dieses ist besonders beim Handel mit Miloh zu beaohten. 

Verunreinigung der Miloh durch Sohmutz und niedere Pilze. Eine aseptisohe 
Gewinnung der Handelsmiloh ist praktisch undurchfiihrbar. Bei der landlaufigen Art der Vieh· 
haltung und der Milohgewinnung gelangen vielmehr stets Schmutz und niedere Pilze in die Milch, 
und zwar urn so mehr, je geringer die Sauberkeit im Stalle und beim Melken ist. Leider bleibt in 
dieser Beziehung noch viel zu wiinschen iibrig. Was die Art der Schmutzbestandteile anbetrifft, 
so bestehen diese gewohnlich aus Stallstaub, Futterresten, Kotresten, Kuhhaaren und dergleichen. 
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Die niederen Pilze, die sog. Milchbakterien, riIhren meist aus diesem Schmutz und auch von den 
Handen des Melkers und den Melkgeraten her. Sie finden in der Milch einen sehr giinstigen Nahr· 
boden flir ihre Fortentwicklung und l6sen dadurch zahlreiche chemische Zersetzungen aus, von 
denen die Sauerung bzw. die freiwillige Gerinnung der Milch die bekannteste und haufigste ist 
AuBer diesen verhaltnismal.lig harmlosen, zum Teil sogar niitzlichen Keimen konnen aber auch 
von Kuhen, die an Maul- und Klauenseuche, an Euterentziindung oder an Rindertuberkulose er
krankt sind, die gesundheitsschadlichen Erreger dieser Krankheiten in die Milch gelangen, was weit 
bedenklicher ist. Besonders Tuberkelbazillen sind haufig in der Milch anzutreffen. SchlieBlich 
k6nnen auch menschliche Infektionskrankheiten, vor allem Typhus, durch die Milch iIbertragen 
werden. Durch griindliches Abkochen, wobei man die Milch einige Minuten im Wallen erhalt, werden 
diese Krankheitserreger sicher vernichtet. 

Milchfehler. Man versteht hierunter eine Reihe von spezifischen Veranderungen der Milch, 
die durch abnorme oder krankhafte Milchabsonderung und durch die Einwirkung besonderer 
Bakterienarten hervorgerufen werden. Es geh6ren hierher: GrieBige, sandige Milch, blutige Milch, 
fischige Milch, Milch mit seifigem Geschmack, bittere Milch, schleimige Milch, faulige Milch, Milch 
mit Rtibengeruch und Riibengeschmack, blaue, rote, gelbe Milch, nicht gerinnende Milch usw. 
Auch Arzneistoffe (z. B. Aloe, Arsen, Brechweinstein, Jod, Quecksilberpraparate, Arekolin und 
andere Alkaloide), mit denen die Kiihe behandelt wurden, sollen in die Milch iIbergehen 
k6nnen. 

Reinigung und Haltbarmachung der Milch. Die scbadlichen Einfliisse der Verunreinigungen, 
die baim Melken in die Milch gelangen, miissen durch eine nachtragliche Behandlung der Milch 
beseitigt oder doch abgeschwacht wer!ien. Zu diesem Zwecke wird die Milch einer Reinigung, 
Liiftung, A bkiihl ung und Er hi tzung unterworfen. Grundsatzlich zu verwerfen ist dagegen der 
Zusatz von Konservierungsmitteln, wie Borsaure, Salicyisaure, Formaldehyd, Wasserstoffsuperoyxd. 
Die Reinigung der Milch erfolgt durch moglichst sofortiges Durchseihen derfrisch ermolkenen 
Milch durch Tiicher, Siebe oder Wattefilter. In groBeren Betrieben (Molkereien) wendet man auch 
Kiesfilter und neuerdings meist sog. Reinigungszentrifugen an, in denen die spez. schwereren 
Schmutz9toffe ausgeschleudert werden. Alle diese Reinigungsverfahren haben den Nachteil, daB 
dadurch im wesentlichen nur die sichtbaren Fremdkorper aus der Milch beseitigt werden; die ge
losten Schmutzstoffe und die bakteriellen Verunreiniguugen, die meist weit bedenklicher sind, 
werden nicht oder doch nur teilweise entfernt. Die Reinigung ist daher in Wirklichkeit mehr eine 
Art "Schonung" der Milch. Eine wirkliche Verbesserung dagegen wird durch die Liiftung er
reicht, die meist mit der Reinigung oder der gleich zu besprechenden Kiihlung verbunden wird und 
vorwiegend den Zweck hat, etwa vorhandene scharfe Geruche (Stallgeruch) zu beseitigen. - Durch 
die Abkiihlung der Milch sucht man eine Hemmung des Bakterienwachstums und damit eine 
groBere Haltbarkeit zu crreichen. Sie erfolgt in kleinen Betrieben durch Einstellen der Milch
gefaBe in kaltes Wasser, in grolleren durch Anwendung besonderer Kiihlapparate, in denen die 
Milch iiber einen durch flieBendes Wasser oder tiefgektihlte Salzliisung gespeisten Rippenkorper 
herabrieselt; hierbei findet gleichzeitig eine ausgiebige Liiftung der Milch statt. Durch geeignete 
Aufbewahrung (Kuhlraume, MilchkelIer, Eisschranke usw.) und durch geeigneten Transport muG 
man danu dw niedrige Temperatur bis zur Abgabe an den Verbraucher moglichst zu erhalten 
suchen. Die Herstellung von gefrorener Milch (Eismilch) hat einige Nachteile (Ausbuttem des 
Fettes, Entmischung) und ist daher durchweg durch die einfache Tiefktihlung ersetzt worden. - Die 
E r hi t z ung der Milch verfolgt den Zweck, ihre Haltbarkeit zu verIangem und etwaige Krankheits
keime abzut6ten. Sie ist das sicherste Mittel zur erfolgreichen Bekampfung des Bakterienlebens 
in der Milch. Dabei ist jedoch zu beriicksichtigen, daB hiihere Warmegrade in der Milch Verande
rungen hervorrufen, die je nach der Intensitat und Dauer der Erhitzung mehr oder weniger tief
gehend sind. Die gelosten Gass werden ausgeschieden, der Milchzucker und das Casein teilweise 
zersetzt, das Albumin nebst einem Teil der geliisten Kalksalze ausgefaIlt, die Milchenzyme zerstort 
und das Lecithin zum Teil gespalten. Die gekochte Milch verliert ihren frischen, angenehmen Ge
schmack und nimmt den sog. Kochgeschmack an. Je nach Art und Dauer der Erhitzung unter
scheidet man "abgekochte", "pasteurisierte" und "sterilisierte" Milch. Sofortige Ab
ktihlung nach erfolgter Erhitzung begiinstigt die Haltbarkeit der Milch. Durch das Pasteurisieren, 
das bei etwa. 65 0 erfolgt, wird die Milch am wenigsten in ihren natiirlichen Eigenschaften be
eintrachtigt. In den Molkereien wird jetzt meist die Dauerpasteurisation angewandt 
bei der die durch Zentrifugieren gereinigte Milch eine halbe Stunde lang auf 63-650 erhitzt 
und dann sofort tief gekiiWt wird. Neuerdings wird die Milch auch durch ultra violette 
Strahlen entkeimt. 

Als Kur-, Kinder-, Vorzugs- oder Sauglingsmilch darf nur Vorzugsmilch im Sinne 
des Milchgesetzes verkauft werden (s. S. 49). 

Homo~enisierte Milch. Das Homogenisieren der Milch geschieht in der Weise, daB die auf 
85 0 vorgewarmte Milch unter hohem Druck durch sehr feine Kanale gepreGt wird. Hierdurch 
werden die Milchfettkiigelchen in feinste Tropfchen zerteiIt, und eine derartige Milch rahmt im 
sterilisierten Zustande selbst bei langerer Aufbewahrung nicht auf. 
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Saure Milch (dicke Milch) ist gesauerte Vollmilch. Durch die Wirkung der Milchsaure
bakterien wird etwa 1/5 des Milchzuckers in Milchsaure iibergefuhrt. Der Nahrstoffgehalt wird da
durch nur unwesentlich herabgesetzt. 

Untersuchung der Milch. 1. Probenentnahme. Vor der Entnahme der 
Probe ist eine griindliche Durchmischung der Milch durch Umriihren oder mehrfaches 
UmgieBen erforderlich. Fiir Fettbestimmungen allein geniigen 100 ccm, wahrend fiir 
umfangreichere Untersuchungen 250-500 ccm erforderlich sind. - Gefrorene 
Milch muB zuvor durch vorsichtiges Erwarmen (nicht iiber 50 0 !) vollstandig auf
get aut werden. Geronnene Milch, die auf Verfalschung untersucht werden soIl, 
kann durch Zusatz von starkem Ammoniak (10 ccm auf je 100 ccm Milch) verfliissigt 
werden. Die nach den iiblichen Methoden erhaltenen Werte werden dementsprecbend 
umgerechnet. Zur Haltbarmachung von Milchproben fiir spater auszu
fiihrende Untersuchungen wird Formaldehyd (auch 0,10f0 Kaliumdichromat!)l) 
empfohlen, und zwar setzt man auf je 100 ccm Milch 1-2 Tropfen Formaldehyd
losung (35-40 Ofo) zu. Ein groBerer Zusatz erschwert die AuflOsung des Caseins bei 
der GERBERschen Fettbestimmung. - Besonderer Erwahnung bedarf noch die 
StaUprobenentnahme (vgl. S.50). Die "Vereinbarungen zur einheitlichen Unter
suchung und Beurteilung von N ahrungs - und GenuBmitteln" ge ben hierfiir folgende 
Anhaltspunkte: 

1. Die Stallprobe ist bei derjenigen Melkzeit bzw. denjenigen Melkzeiten vorzunehmen, 
weloher bzw. welchen die fragliche Probe entstammte. 

2. Die Stallprobe ist am besten schon 24 Stunden, auf keinen Fall spater ala 3 Tage nach 
der Melkzeit der fraglichen Milch zu entnehmen. 

3. Die Probe mull sich auf alle Kuhe erstrecken, denen die fragliche Milch entstammte. 
4. Es ist dafiir zu sorgen, daB die zum Melken benutzten Gef1ille leer sind, sowie darauf zu 

achten, daB samtliche Kuhe vollstandig ausgemolken werden. 
5. Von der gut durchmischten, abgekiihlten Milch samtlicher in Frage kommender Kilhe ist 

eine Durchschnittsprobe von 1/2-1 Liter in einer reinen, trockenen, fast vollstandig gefiillten 
Flasche versiegelt moglichst schnell der Untersuchungsstelle einzusenden, wobei es sich im Sommer 
empfiehlt, mit Eis zu kiihlen (oder die Milch mit Formaldehyd zu konservieren). 

6. Es ist moglichst genau zu erforschen nnd anzugeben: 
a) die Anzahl der vorhandenen milchenden Kiihe, von denen die Milch stammt;, 
b) Ernahrungs- und Gesundheitszustand, sowie Zeit der Lactation der Kiihe; 
0) ob und welche Veranderungen in der Haltung der Kiihe zwischen der Zeit, welcher die 

fragliche Probe entstammt, bzw. kurz vorher, nnd der Zeit der Stallprobe stattgefunden haben; 
d) ob in dieser Zeit ein Witterungsumschlag stattgefunden hat. 
II. Umfang der Untersuchung. Sofern es sich nicht um die Beantwortung 

besonderer Fragen handelt, sind im allgemeinen zunachst folgende Bestimmungen 
vorzunehmen: Sinnenpriifung, Priifung auf Schmutzgehalt, Alkohol
probe, Bestimmung des spezifischen Gewichts und des Fettgehalts, 
Berechnung der Trockensubstanz, der fettfreien Trockensubstanz und 
des Fettgehalts der Trockensubstanz. Wiinschenswert und in Verdachtsfii.llen 
unter Umstanden sogar erforderlich sind ferner die Bestimmung des spezifischen Ge
wichts oder besser noch des Lichtbrechungsvermogens des Serums, die Ermittlung 
der Mineralstoffe der Milch oder des Serums, der Nachweis von Salpetersaure, 
die Bestimmung des Sauregrades und die Priifung auf Konservierungsmittel. 
Sonstige Bestimmungen sind nur in besonderen Fallen vorzunehmen. 

III. Un ters uch ungs verf ahren. 
1. Sinnenpriifnng. Eine gute Milch von normalem Fettgehalt sieht gelblichweill aus, ist 

frei von sichtbaren Schmlltzstoffen (s. S. 48), von angenehmem Geruch und Geschmack und gerinnt 
beim Kochen nicht. Von Natur fettarme Milch, sowie gewasserte und abgerahmte Milch konnen 
bei einiger "O"bung an der mehr ins Blauliche iibergehenden Farbe erkannt werden. Milch, welche 
auffallend gefarbt ist oder auffallenden Geruch und Geschmack besitzt, ist unter allen Umstanden 
verdachtig. 

1) Kaliumdichromathaltige Milch ist fur die Priifung auf Nitrate mit Diphenylaminscbwefel
saure nicht geeignet. 
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2. Spezifisches Gewicht der Milch. Man bestimmt dieses am einfachsten mit Hilfe be
sonderer Senkwagen, der Laktodensimeter oder Milcharaometer. Am meisten zu emp
fehlen sind die von SOXBLET konstruierten Laktodensimeter mit Thermometer, die in l/s Grade 
geteiIt sind und 1/10 Grade noch zu schii.tzen gestatten. Sie konnen von JOHANNES GREINER in 
Miinchen bezogen werden. - Die Laktodensimeter geben sog ... Grade" an, d. h. sie geben die 
2. und 3. Dezimale des spez. Gewichts ala ganze und die 4. Dezimale ala Zehntel-Grade an. Es 
bedeuten daher die Anzeigen eines Laktodensimeters. 

32,8 Grade = ein spez. Gewicht von 1,0328, 
29,6 .. =.. .. .. .. 1,0296. 

Am zweckmaBigsten ist es natiirlich, wenn die zu priifende Milch gerade die Normaltempera
tur von 15 0 C hat. Weicht ihre Temperatur nur miLBig (hOchstens ± 50) hiervon ab, so kann man 
sich der nachstehenden Umrechnungstabellen bedienen; anderenfalls ist die Milch durch Warmen 
oder Kiihlen der Normaltemperatur von 150 anzugleichen. Der Gebrauch der Tabellen ergibt sich 
leicht aus folgendem Beispiel: 

Angenommen, man hatte 31 Laktodensimetergrade und eine Temperatur der Milch von 11 0 C 
beobaohtet. Alsdann sucht man in der mit .. Laktodensimetergrade" bezeichneten ganz links 
atehenden Spalte die Zahl 81 auf und verfolgt die von dieser Zahl ausgehende Horizontal-Zahlen
reihe, bis sie sich mit der von 11 ausgehenden Vertikalreihe schneidet. Man findet die Zahl 30,2. 
D. h.: Eine Milch, welche bei 11 0 C = 31 Laktodensimetergrade anzeigt, wilrde bei 15 0 C nur 
30,2 Grade anzeigen. 

Korrektionstabelle zur Umrechnung des spez. Gewichtes der Milch auf 16 0 c. 
a) Vollmilch. 

LaktodenSl-/ Warmegrade der Milch 

metergrade 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 

20 19,3 19,4 19,5 19,6 19,8 20 20,1 20,3 20,5 20,7 20,9 21,1 21,3 
21 20,3 20,4 20,5 20,6 20,8 21 21,2 21,4 21,6 21,8 22,0 22,2 22,4 
22 21,3 21,4 21,5 21,6 21,8 22 22,2 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2 23,4 
28 22,3 22,4 22,5 22,6 22,8 23 23,2 23,4 23,6 23,8 24,0 24,2 24,4 
24 23,3 23,4 23,5 23,6 23,8 24 24,2 24,4 24,6 24,8 25,0 25,2 25,4 
25 24,2 24,3 24,5 24,6 24,8 25 25,2 25,4 25,6 25,8 26,0 26,2 26,4 
26 25,2 25,3 25,5 25,6 25,8 26 26,2 26,4 26,6 26,9 27,1 27,3 27,5 
27 26,2 26,3 26,5 26,6 26,8 27 27,2 27,4 27,6 27,9 28,2 28,4 28,6 
28 27,1 27,2 27,4 27,6 27,8 28 28,2 28,4 28,6 28,9 29,2 29,4 29,6 
29 28,1 28,2 28,4 28,6 28,8 29 29,2 29,4 29,6 29,9 30,2 30,4 30,6 
30 29,0 29,2 29,4 29,6 29,8 30 30,2 30,4 30,6 30,9 31,2 31,4 31,6 
31 30,0 30,2 30,4 30,6 30,8 31 31,2 31,4 31,7 32,0 32,3 32,5 32,7 
82 31,0 31,2 31,4 31,6 31,8 32 32,2 32,4 32,7 33,0 33,3 33,6 33,8 
33 32,0 32,2 32,4 32,6 32,8 33 33,2 33,4 33,7 34,0 34,3 tl4,6 34,9 
84 32,9 33,1 33,3 33,5 33,8 34 34,2 34,4 34,7 35,0 35,3 35,6 35,9 
36 33,8 34,0 34,2 34,4 34,7 35 35,2 35,4 35,7 36,0 36,3 36,6 36,9 

b) Magermilch 
20 19,5 19,6 19,7 19,8 19,9 20 20,1 20,2 20,4 20,6 20,8 20,9 21,1 
21 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9 21 21,1 21,2 21,4 21,6 21,8 21,9 22,1 
22 21,5 21,6 21,7 21,8 21,9 22 22,1 22,2 22,4 22,6 22,8 22,9 23,1 
28 22,5 22,6 22,7 22,8 22,9 23 23,1 23,2 23,4 23,6 23,8 23,9 24,1 
24 23,4 23,5 23,6 23,7 23,9 24 24,1 24,2 24,4 24,6 24,8 24,9 25,1 
25 24,3 24,4 24,5 24,6 24,8 25 25,1 25,2 25,4 25,6 25,8 25,9 26,1 
26 25,3 25,4 25,5 25,6 25,8 26 26,1 26,3 26,5 26,7 26,9 27,0 27,2 
27 26,3 26,4 26,5 26,6 26,8 27 27,1 27,3 27,5 27,7 27,9 28,1 28,3 
28 27,3 27,4 27,5 27,6 27,8 28 28,1 28,3 28,5 28,7 28,9 29,1 29,3 
29 28,3 28,4 28,5 28,6 28,8 29 29,1 29,3 29,5 29,7 29,9 30,1 30,3 
30 29,3 29,4 29,5 29,6 29,8 30 30,1 30,3 30,5 30,7 30,9 31,1 31,3 
81 30,3 30,4 30,5 30,6 30,8 31 31,1 31,3 31,5 31,7 31,9 32,1 32,3 
82 31,3 31,4 31,5 31,6 31,8 32 32,2 32,4 32,6 32,8 33,0 33,2 33,4 
33 32,3 32,4 32,5 32,6 32,8 33 33,2 33,4 33,6 33,8 34,0 34,2 34,4 
84 33,3 33,4 33,5 33,6 33,8 34 34,2 34,4 34,6 34,8 35,0 35,2 35,4 
36 34,2 34,3 34,5 34,6 34,8 35 35,2 35,4 35,6 35,8 36,0 36,2 36,4 
36 35,2 35,3 35,4 35,6 35,8 36 36,2 36,4 36,6 36,9 37,1 37,3 37,5 
37 36,2 36,3 36,4 36,6 36,8 37 37,2 37,4 37,6 37,9 38,2 38,4 38,6 
38 37,2 37,3 37,4 37,6 37,8 38 38,2 38,4 38,6 38,9 39,2 39,4 39,7 
39 38,2 38,3 38,4 38,6 38,8 39 39,2 39,4 39,6 39,9 40,2 40,4 40,7 
40 39,1 39,2 39,4 39,6 39,8 40 40,2 40,4 40,6 40,9 41,2 41,4 41,7 
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Das spez. Gewicht leicht geronnener Milch, die durch Zusatz von 10 0/ 0 Ammoniakfliissigkeit 
(s. S. 43) fur die Untersuchung brauchbar gemacht ist, berechnet sich nach der Formel von 

WEIBULL n,sl - S2 Sl = spez. Gewicht der Milchammoniakmischung, 
S = --10-- S2 = spez. Gewicht der Ammoniakfhissigkeit. 

In frisch gewonnener Milch darf das spez. Gewicht erst mehrere (etwa 5) Stunden nach dem 
Melken bestimmt werden, da es sich im Verlaufe dieser Zeit um etwa I Grad erhoht. - 1st die ein
gelieferte Milchmenge fur die Bestimmung mittels des Laktodensimeters zu gering, so wendet man 
die WESTPHALsche Wage oder das Pyknometer an. 

Das spezifische Gewicht des Milchserums wird meist mit der WESTPHALSchen Wage 
oder dem Pyknometer bestimmt. Als sehr zweckmaJ3ig hat sich auch das kleine Araometer von 
H. PODA erwiesen, das nur sehr geringe Milchmengen erfordert und von J OH. GREINER in Miinchen 
bezogen werden kann. Fur die Herstellung des Milchserums, d. h. der casein- und fettfreien Molken, 
laBt man die Milch am zweckmaBigsten in verschlossener Flasche im Brutschrank oder an einem 
anderen warmen Ort freiwillig gerinnen. Nach dem Abkuhlen schuttelt man tuchtig durch und 
filtriert durch ein Faltenfilter unter Bedeckung des Trichters mit einer Glasscheibe (Spontanserum). 
Will man rasch ein Ergebnis haben, so versetzt man 100 ccm Milch in einer Arzneiflasche mit 2 ccm 
20 0/ oiger Essigsaure, verschlieBt die Flasche, erhitzt sie im Wasserbade einige Zeit auf 40 0 und 
filtriert nach dem Erkalten. Die Art der Serumgewinnung ist in dem Gutachten anzugeben, da das 
spezifische Gewicht des Essigsaureserums etwas hoher (nach BURR um 0,0008) ist, als dasjenige des 
Spontanserums. 

An Stelle des spezifischen Gewichts des Milchserums wird neuerdings vielfach, besonders bei 
Massenuntersuchungen, die Refraktion des sog. Chlorcalciumserums nach dem Verfahren 
von E. AOKERMANN bestimmt. Diese Methode, die besonders von MAL und ROTHENFUSSER nach
geprlift wurde und sehr prazise Werte fur die Dichte des Milchserums liefert, ist sehr empfehlens
wert, kommt aber wegen der Kostspieligkeit der erforderlichen Apparate (Eintauchrefraktometer) 
nur fur groBere Laboratorien in Frage. Bezuglich der Ausfuhrung muB daher auf die nahrungsmittel
chemischen Spezialwerke verwiesen werden. 

2. Fett. a) Nach GOTTLIEB-RoSE (wissensohaftliche Methode): 10 ccm der gut durch
mischten Milch bringt man in den GOTTLIEB-ROSEschen Schiittelapparat (Glasrohre von besonderer 
Form und Einteilung)l), gibt dann nacheinander 2 ccm Ammoniakfliissigkeit (10%ig), 10 ccm 
absoluten Alkohol, 25 ccm Ather und zuletzt (am besten nach einigen Minuten) 25 ccm niedrig
siedenden, ohne jeden Riickstand fliichtigen Petrolather (Siedep. bis 500 ) hinzu und schiit
tl'lt nach jedem Zusatz kraftig durch. Alsdann laJ3t man 1-2 Stunden stehen, liest das 
Volum der Atherpetrolatherschicht ab und pipettiert soviel wie moglich davon (mindestens 
25 ccm) in ein gewogenes Kolbchen. Nach dem Verdunsten des Losungsmittels trocknet man im 
Wassertrockenschrank bis zur Gewichtskonstanz, die im allgemeinen nach I Stunde erreicht ist. 
Aus der Menge des gefundenen Fettes (a), der angewendeten Atherpetrolatherlosung (VI) und dem 
Gesamtvolumen (v2 ) der letzteren berechnet man die in 100 ccm Milch vorhandene Fettmenge (x) 

nach der Formel x = a.v2 ·10. Durch Division dieses Wertes mit dem spezifischen Gewichte der 
VI 

Milch erhalt man Gewichtsprozente. Der urspriingliche GOTTLIEB-ROSEsche Schuttelapparat wird 
jetzt meist durch die von ROHRIG angegebene Zusammenstellung ersetzt, bei der die FettlOsung 
durch einen seitlichen Hahn abgelassen werden kann. Ohne jede besondere Apparatur kann man 
auskommen, wenn man die Mischung in einer gewohnlichen Arzneiflasche vornimmt, diese zur Ab
scheidung der Atherpetrolatherschicht auf den Kopf stellt und darauf die wasserige Schicht durch 
vorsichtiges Liiften des Stopfens bis auf etwa 1,5 ccm abflieJ3en laBt. Um den Rest des Wassers zu 
beseitigen, schiittelt man die in der Flasche verbliebene Fliissigkeit mit etwa 0,4 g Traganth. Die 
klare Fettlosung wird abgegossen und einschlieBlich des zum Nachspulen der Flasche benutzten 
Petrolathers (etwa 2 mal 5 ccm) eingedampft; weitere Behandlung wie vorhin. Der erhaltene 
Ruckstand stellt die Gesamtmenge des in der angewandten Milch enthaltenen Fettes dar (E. Rupp 
und A. MULLER). 

b) Extraktionsmethoden (wissenschaftliche Methode). Eine abgewogene oder abge
messene Milchmenge (10 ccm) verriihrt man mit Seesand, Bimstein, Kieselguhr, Gips u. dgl. 
oder man laBt sie von Filtrierpapier (ADAMS), Watte (DIETRICH) oder einem ahnlichen poriisen 
Material2 ) aufsaugen, trocknet bei 100 0 und extrahiert mit wasserfreiem Ather in einem SOXHLET
schen oder ahnlichen Extraktionsapparat bis zur Erschiipfung (etwa 4 Stunden). Von dem 
atherischen Auszuge destilliert man den Ather ab und trocknet den Fettriickstand im Wasser
trockenschrank bis zur Gewichtskonstanz. - Die Extraktionsmethoden sind in der Praxis meist 
viillig durch das GOTTLIEB-ROSEsche Verfahren verdrangt worden. 

c) Von den Schnellmethoden ist GERBERS Acid butyrometrie die empfehlenswerteste. 
Sie besteht darin, daB man eine bestimmte Menge Milch zur Auflosung des Caseins mit konz. 

1.) Es geniigt auch ein in 1/10 cem geteilter MeJ3zylinder von 100 ccm Inhalt mit Stopfen. 
~) Die Aufsaugungsmateralien miissen natiirlich frei von atherlosliehen Stoffen sein. 
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Schwefelsaure und Amylalkohol schuttelt, darauf zentrifugiert und das Volum der klar abge
schiedenen FettlOsung abliest. Die dazu benutzten "Butyrometer" sind so graduiert, daB die Fett· 
menge unmittelbar in Gewichtsprozenten angegeben wird. Die Ausfuhrung geschieht in folgender 
Weise: Man bringt in ein solches Butyrometer 10 ccm Schwefelsaure yom spez. Gewicht 1,820 bis 
1,825 (Butyrometerhals nicht benetzen!), laBt darauf aus einer Pipette 11 ccm der gut durch· 
mischten Milch vorsichtig (uberschichten!, nicht mit der Saure mischen) hinzuflieBen und fugt 
schlieBlich 1 ccm reinen Amylalkohol Yom spez. Gewicht 0,815 bei 15 0 und dem Siedepunkt 
128-130 0 hinzu. Man verschlieBt nun das Rohrchen mit einem gut passenden Gummistopfen, 
nimmt es in ein Handtuch (wegen der starken Erwarmung) und schuttelt zunachst krii.ftig, bis 
eine gleichmaBige braune Flussigkeit ohne feste AusBcheidungen entstanden iat, und wendet 
schlieBlich noch einige Male langsam hin und her. Alsdann wird das Butyrometer 2-3 Min. in 
einem Wasserbad von 65-70 0 erwarmt, darauf zentrifugiert (etwa 4 Min. bei 1000 Umdrehungen) 
und schlieBlich in das Wasserbad zuruckgebracht. Nach einigen Minuten kann die Ablesung des 
Fettgehaltes erfolgen. Hierbei sorgt man durch vorsichtiges Drehen des nach unten gerichteten 
Stopfens daflir, daB der untere Rand der Fettsaule mit einem ganzen Teilstriche der Skala zu· 
sammenfallt und stellt dann bei Vollmilch die Lage des unteren, bei abgerahmter diejenige des 
mittleren Meniscus fest. Die auf der Skala befindlichen Zahlen geben unmittelbar den Prozent
gehalt der Milch an Fett an. Die Ablesung kann mit Sicherheit auf 0,05 0/ 0 geachehen. Bei An. 
wendung einer Lupe laBt sich auch noch eine grol3ere Genauigkeit erzielen. - Die GERBERsche 
Methode ist vielfach nachgeprUft und durchweg als uberaus genau und bequem befunden worden. 
Die erforderlichen Zentrifugen werden in allen GroBenverhaItnissen geliefert 1), so daB bis zu 24, 
ja sogar 48 Untersuchungen gleichzeitig ausgefuhrt werden konnen. Fur Massenuntersuchungen 
werden zweckmaJ3ig automatische Pipetten zum Abmessen der Schwefelsaure und des Amyl. 
alkohols verwendet, ferner auch besondere Schuttelgestelle mit Zinkblechmantel, in denen auf 
einmal bis zu 24 Butyrometer ges,chuttelt werden kimnen. - Fur Magermilchuntersuchungen 
sind sog. Prazisionsbutyrometer empfehlenswert, deren graduierter Teil stark verjungt ist. Auch 
hat es sich aIs zweckmaJ3ig erwiesen, bei der Fettbestimmung in Magermilch (sowie in homogeni. 
sierter Milch) die Butyrometer nach dem Zentrifugieren und dem Erwarmen im Wasserbad noch 
einmal in genau derselben Weise zu behandeln, ehe die Ablesung erfolgt. - Da das Hantieren mIt 
konz. Schwefelsaure von manchem Praktiker aIs ein Nachteil der Acidbutyrometrie empfunden 
wird, hat man einige neuere Verfahren ausgearbeitet, bei denen die Schwefelsaure durch alkalische 
bzw. neutrale Salzlosungen ersetzt ist. An Stelle des Amylalkohols, dessen Geruch nicht jeder
mann zusagt, wird auch wohl Isobutylalkohol (auch kli.nstlich gefarbt) verwendet. Es sind dieses: 
GERBERS Salmethode, SICHLERS Sinacidbutyrometrie und WENDLERS Neusalmethode. 
Die Genauigkeit dieser Ersatzmethoden wird verschieden beurteilt, kann aber im allgemeinen als 
fur praktische Zwecke hinreichend bezeichnet werden. Der Chemiker wird jedoch stets die Acid· 
butyrometrie bevorzugen. 

3. Trockensu bstanz: 2-3 g Milch, deren genaues Gewicht man am besten durch Ruck· 
wagung aus einem hohen, mit Glasplattchen verschlieBbaren Zylinderchen ermittelt, werden in 
einer genau gewogenen, flachen Schale 2 ) im Wasser· oder Soxhlettrockenschrank eingetrocknet 
und nach Eintritt einer genugenden Gewichtskonstanz (meist nach 2 Stunden) gewogen. Dber· 
maBig langes Trocknen ist zu vermeidl:Jll, da sonst Zersetzungen eintreten konnen. - Bei Einwage 
groBerer Milchmengen ist ein Aufsaugungsmittel (Seesand) hinzuzufiigen. - Die Trockensubstanz 
kann auch mit einer fUr die Praxis vollig ausreichenden Genauigkeit berechnet werden aus 
dem spez. Gewicht und dem Fettgehalt nach der FLEISCHMANNschen Formel t = 1,2 . t 

[ 1008- 100J + 2,665. ---8 -- , in welcher t den Trockenruckstand, / den Gehalt an Fett und 8 das 

spez. Gewicht bei 15 0 C bedeutet. Eine wesentliche Vereinfachung der Berechnung wird durch 
die Benutzung der FLEISCHMANNschen Hilfstabellen 3) herbeigefuhrt, aus denen die Werte 1,2-f 
. . d 6 1008- 100 d . . Ib bId k emerselts un 2,6 5 ---- an ererselts unmltte ar a ge esen wer en onnen. 

8 

d 
AuBerder Formel nach FLEISCHMANN hat sich auch die vereinfachte Formel, t = 1,2/ + 4-+0,26, 

in welcher d Laktodimsimetergrade bedeutet, als durchaus brauchbar erwiesen. 

4. Die fettfreie Trockensu bstanz (T) ergibt sich aus der Gesamttrockensubstanz durch 

Abzug des Fettgehaltes. Sie kann auch na.ch der Forillel r = 0,2/ + -: + 0,26, in welcher f den pro

zentischen Fettgehalt und d Laktodensimetergrade bedeuten, ermittelt werden. 

1) Hersteller sind die Firmen: HUGERSHOFF·Leipzig und FUNKE·Berlin. 
2) Sehr geeignet ist auch nach REINSCH und LUHRIG ein groBerer Porzellantiegeldeckel, 

von dem der Griff abgesprengt worden ist. 
3) Siehe KRAUS·SCHWENZER, Hilfstabellen fUr Nahrungsmittelchemiker. 
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5. Das spezifische Gewicht der Trockensubstanz (m) berechnet sich nach der Formel 
t'8 

m = t 8 _ 100 8 + 100' in welcher t den Gehalt an Trockensubstanz, 8 das spez. Gewicht der 

Milch darstellt. 
6. Die Berechnung des Fettgehalts der Trockensubstanz (F) erfolgt nach der Formel 

F = 100· / , in welcher / den Fettgehalt der Milch und t den Trockensubstanzgehalt der Milch bedeuten. 
t . 

7. Asche. Etwa 10 g Milch (genau gewogen!) werden in einer gewogenen Platinschale auf 
dem Wasserbad zur Trockne verdampft und unter Beobachtung der unter Fleisch (Bd. I, S. 837) 
angegebenen VorsichtsmaBregeln verascht. - Die Asche reiner Milch ist rein weiB und besitzt 
schwach alkalische Reaktion. 

8. Stickstoffsubstanz. a) Gesamt·Stickstoff: 10-15 g Milch (genau gewogen!) 
werden nach KJELDAHL (S. 250) verbrannt. Der gefundene Stickstoff X 6,37 ergibt die Menge der 
Gesamt·Stickstoffsubstanz. 

b) Gesamt·EiweiB (Casein, Albumin, Globulin) nach RITTHAUSEN: 25 g Milch (genau 
gewogen!) werden mit 400 cem Wasser verdimnt, mit 10 ccm FEHLINGscher Liisung I (69,268 g 
Kupfersulfat im Liter) und mit 6,5-7,5 ccm einer Lauge versetzt, welche 14,2 g KOH oder 
10,2 g NaOH im Liter enthalt. Die Fliissigkeit, welche nach dem Absetzen des Niederschlages noeh 
ganz sehwach sauer oder neutral reagieren muB, aber keinesfalls alkaliseh sein darf, wird naeh 
volliger Klarung durch ein stiekstofffreies Filter filtriert, der Niederschlag einige Male mit 
Wasser dekantiert, alsdann auf das Filter gebracht, mit Wasser ausgewaschen und schlieBlich 
nebst Filter nach KJELDAHL (S. 250) verbrannt. Die gefundene Stickstoffmenge wird mit dem 
Faktor 6,37 vervielfaltigt. 

c) Casein: 10 g Milch werden nach A. SCHLOSSMANN mit 30-50 ccm Wasser verdimnt, 
vorsichtig auf 40 0 erwarmt und soviel konzentrierte Kalialaunliisung - zuerst I ccm und nachher 
in Zeitabstanden von einer halben Minute je 1/2 ccm - zugegeben, bis eine glatte Abscheidung des 
Caseins erfolgt ist. Das Casein wird abfiltriert, wobei man zur Vermeidung eines trilben Durch· 
laufens etwas Calciumphosphat hinzusetzt, und nach dem Auswaschen mit Wasser nach KJELDAHL 
verbrannt. - Aus dem Filtrate kann man Al bumin und Glo bulin mit 10 ccm einer ALMENschen 
Tanninl6sung (2 g Gerbsaure, 4 ccm 25°/oige Essig~aure und 95 ccm 40-500/oiger Alkohol) fallen. 

9. ,Milchzucker. 25 g Milch werden in einem 500 ccm·MeBkolben in gleicher Weise be· 
handelt, wie bei der EiweiBbestimmung nach RITTHAUSEN (s. Ziff. 8b). Die den EiweiBnieder· 
schlag enthaltende Flussigkeit versetzt man zur Entfernung der gelosten Kalksalze noch mit 
20 ccm einer kalt gesattigten Natriumfluoridlosung, fillit nach halbstiindigem Stehen zur Marke 
auf und filtriert durch ein trockenes Filter. 100 ccm des Filtrates werden mit 50 ccm FEHLINGscher 
Losung 6 Min. gekocht und dann, wie unter Saccharum (S. 612) angegeben, weiter behandelt. Die 
dem gewogenen Kupfer bzw. Kupferoxyd entsprechende Menge Milchzucker wird der Tabelle 
von SOXHLET (S. 617) entnommen. Auf die polarimetrische Bestimmung des Milchzuckers, die 
ebenfalls brauchbare Resultate liefert, kann hier nur verwiesen werden. 

10. Nachweis von Salpetersaure. Da normale, unverfalschte Milch keine Salpetersaure 
(auch keine Salpetrige Saure), Brunnenwasser dagegen fast stets mehr oder weniger Salpetersaure 
enthaIt, so kann der Nachweis von Salpetersaure in der Milch unter Umstanden sehr wertvoll 
fUr die Erkennung eines etwaigen Wasserzusatzes sein. Man fuhrt die Prufung am zuveriassigsten 
nach dem Verfahren von TILLMANNS und Sl'LITTGERBER aus: 25 ccm Milch werden in einem ver· 
schlieBbaren Schilttelzylinder von 50 ccm Inhalt mit 25 ccm einer Mischung aus gleichen Teilen 
einer 5 01 oigen Quecksilberchloridliisung (Hydrarg. bichlorat puriss. p. a.) und einer 201 oigen Salz. 
saure (8 ccm offizineller Salzsaure + 92 ccm Wasser) versetzt und kurz umgeschiittelt. Darauf 
wird durch ein Faltenfilter filtriert und I ccm des wasserklar ablaufenden Filtrates sofort mit 
4 ccm Diphenylaminschwefelsaure (s. unter Vinum) versetzt. Die unter der Wasser· 
leitung sofort abgekilhlte Fliissigkeit laBt man unter mehrfachem Umschiitteln I Stunde stehen 
und betrachtet die Farbe. Jede Blaufarbung ist fiir die Gegenwart von Salpetersaure beweisend, 
nitratfreie Milch gibt einen gelblichen bis rosa Farbenton. Die Grenze der Empfindlichkeit liegt 
zwischen 0,1 und 0,25 mg N 20 S in I Liter Milch. Das beschriebene Verfahren ermoglicht auch 
die quantitative Bestimmung der Salpetersaure, auf die hier jedoch nur verwiesen werden 
kann1). - Nach FRITZMANN kann man die Priifung auf Nitrate auch in der Weise aus· 
fuhren, daB man 10 ccm Milch mit 5 Tropfen stark verdiinnter Formaldehydliisung (10 Tropfen 
400/oiges Formalin auf 250 ccm Wasser) versetzt und vorsichtig mit nitratfreier Schwefelsaure 
(spez. Gew. 1,71) unterschichtet. Ein blauvioletter Ring deutet auf Salpetersaure. (Vorsicht bei 
der Beurteilung, da rotviolette Farbentiine oft auch bei reiner Milch entstehen.) - Es ist zu be· 
achten, daB die angefilllrten Methoden versagen, wenn die Milch Ferrisalze, Kaliumdichromat oder 
Wasserstoffsuperoxyd enthaIt. 

II. Frische und hygienische Beschaffenheit. a) Alkoholprobe: Man vermischt 
Milch mit der gleichen Raummenge verd. Alkohol von 68 Vol..o/o; frische Milch gerinnt nicht. -
Sehr gute Dienste fiir die Erkennung des Frischzustandes der Milch leistet auch die Alizarol-

1) Zeitschr. f. Nahr.· u. GenuBmittel 22. 1911, S. 401. 
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pro be nach MORRES. Alizarol ist eine gesattigte Losung von Alizarin in Alkohol von 68 Vol._%' 
Es gibt daher mit der gleichen Menge Milch, 2 zu 2 ccm in einem Probierrohrchen, nicht nur eine 
dem Sauregrade entsprechende Gerinnung durch den Alkohol, sondern auch eine entsprechende 
Veranderung im Farbenton des Alizarins. Die Farbenanderung ist eine stufenweise und regel
mMlige (lilarot bis gelb). so daB man aus ihr noch besser als aus der Gerinnungsstarke den Saure
grad der Milch wenigstens annahernd erkennen kann. Die Allzarolprobo crmoglioht auBerdem 
auch die Erkennung der sog Labgarung, die gelegentlich statt oder neben der Sauerung die Zer
setzung der Milch verursacht. Alizarol sowie eine von MORRES aufgestellte Farbentafel nebst 
Gebrauchsanweisung kann von der Firma Dr. GERBER-Leipzig bezogen werden. - b) Saure
grad nach SOXHLET und HENKEL. 50 ccm Milch werden unter Zusatz von 2 ccm Phenol
phthaleinlosung (2: 100) mit 1/4 -n-Natronlauge bis zur schwachen Rotung titriert. Verdannung 
der Milch mit Wasser ist unzulassig. Unter einem Sauregrade der Milch versteht man die Anzahl 
ccm 1/4-n-Natronlauge, welche zur Neutralisation von 100 ccm Milch erforderlich ist. Der Sauregrad 
frischer Milch betragt 5,5-7,2, meist 6-6,5. Milch mit mehr aIs 10 Sauregraden gerinnt beim 
Aufkochen. 

c) Schmutzgehalt: 1/2 Liter Milch laBt man in einer Flasche mit ebenem, durchscheinen
dem Boden 1/2 Stunde ruhig stehen und beobachtet alsdann, ob sich deutlich sichtbare Schmutz
mengen abgesetzt habeu. Bei reiner Milch darf dieses nicht der Fall sein. Zur Isolierung etwa 
vorhandener Schmutzstoffe gibt man die gleiche Milchmenge durch eine Wattescheibe. Man ge
winnt auf diese Weise auch ein ungefahres Bild iiber die Menge und Art der vorhandenen Schmutz
stoffe. Fiir diesen Zweck konstruierte besondere Apparate werden von den Firmen Dr. GERBER
Leipzig und P. FUNKE-Berlin in den Handel gebracht. Eine genaue quantitative Bestimmung 
der Schmutzstoffe ist meist iiberfliissig. 

Der Keimgehal t der Milch wird nach dem bakteriologischen Plattenverfahren (Milch
serum-Agar als Nahrboden) ermittelt. Anhaltspunkte far den Keimgehalt bietet bei Handelsmilch 
(Mischmilch) nach LOHNIS auch die folgende Modifikation der Alkoholprobe. In der Regel waren 
zur Koagulation von 2 ccm Milch erforderlich bei Milch mit 

unter 50000 Keimen je ccm mehr als 4 ccm Alkohol von 80 Vol._%, 
50000-5000000 Keimen je ccm 2-4 ccm Alkohol von 80 Vol.-O/o, 
5000000-50000000 Keimen je cern weniger als 2 ccm Alkohol von 80 Vol._%, 
mehr als 50000000 Keimen je ccm weniger als 2 ccm Alkohol von 70 Vol._%' 
12. Unterscheidung pasteurisierter und gekochter Milch von ungekochter 

(frischer) Milch. 
a) Die einfachste Probe ist das Erhitzen des Serums: Bei frischer Milch scheidet sich Albu

min abo 
b) Nach STORCH: Dieses Verfahren griindet sich wie das folgende auf den Nachweis eines 

Enzyms, der Peroxydase, das in jeder rohen Milch vorhanden ist, aber durch Erhitzen der Milch 
auf 800 und dariiber zerstort wird. Die Probe wird wie folgt ausgefiihrt: Zu 10 ccm Milch fiigt 
man 1 cern verd. WasserstoffsuperoxydlOsung (0,2% H 20 2 ) und 2 Tropfen wasserige Paraphenylen
diaminlosung (2: 100), schattelt urn und achtet auf eine etwaige Verfarbung. Wird die Milch 
sofort stark indigoblau gefarbt, so ist sie nicht bis 78 ° bzw. iiberhaupt nicht erhitzt worden. Wird 
die Milch sofort oder binnen 1/2 Minute hellblaugrau gefarbt, so ist sie auf 79-800 erwarmt worden. 
Behalt sie dagegen ihre weiBe Farbe oder nimmt sie nur einen auBerst schwachen violettroten Farb
ton an, so ist sie iiber 80° erwarmt worden. Nach SIEGFELD tritt die Reaktion schon bei einem Ge
halt an 5% roher Milch sofort ein. - Die Losungen sind am besten stets frisch zu bereiten. 

c) Guaj akpro be: Ungekochte Milch gibt mit frisch bereiteter Guajaktinktur (hergestellt 
aus Guajakharz mit Aceton) und einigen Tropfen Wasserstoffsuperoxydlosung Blaufarbung. 

Der Nachweis einer Erhitzung der Milch spielt vor allem eine Rolle bei sog. Seuchenmilch, 
d. h. bei Milch aus Geh6ften, in denen die Kiihe an Maul- und Klauenseuche erkrankt sind. Nach 
den meisten Polizeivorschriften muB derartige Milch entweder abgekocht oder mindestens auf 85° 
erhitzt sein. 

13. Nachweis von Konservierungsmitteln. Es kommen hauptsachlich Form
aldehyd, Wasserstoffsuperoxyd und N atriumcarbonat oder - bicarb on at in Betracht. 
Die Prlifung ist aber meist nur in VerdachtsfaIlen erforderlich, wenn z. B. die Milch durch eine 
iiber normale Verhaltnisse hinausgehende Haltbarkeit auffallt. 

a) Formaldehyd: Man destilliert von 100 ccm Milch 20 ccm ab und priift diese nach dem 
bei Caro (Bd. I, S. 838) angegebenen Verfahren. Meist geniigt es aber, wenn man unmittelbar 
2 ccm Milch mit 7 ccm eisenchloridhaltiger Salzsaure (100 ccm Salzsaure + 0,2 ccm Eisenchlorid
lOsung) 2 Min. im Wasserbad erhitzt: Violettfarbung zeigt Formaldehyd an. Fiir den Fall, daB 
man bei der GERBERschen Fettbestimmung rohe, nitrathaltige Schwefelsaure verwendet, gibt sich 
der Formaldehyd auch durch eine Violettfarbung des Butyrometerinhaltes zu erkennen. 

b) Wasserstoffsuperoxyd: Man fiigt zu 10 ccm Milch etwas Vanadinsaure und 10 Tropfen 
verd. Schwefelsaure: Rotfarbung zeigt Wasserstoffsuperoxyd an. 

c) Natriumcarbonat und -bicarbonat. Diese Stoffe werden bekanntlich vielfach ver
wendet, urn leicht gesauerte Milch wieder kochfahig zu machen. Wird hierbei mehr zugesetzt, 
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ala zur Neutralisation der iiberschiissigen Milohsli.ure erforderlioh ist, so verrat sioh der Zusatz meist 
duroh eine verstii.rkte alkalisohe Reaktion der Milch (besonders bei der Alizarolprobe S. 48 duroh 
den mehr oder weniger violettroten Farbenton) und beim Koohen duroh Gelbfii.rbung und 
laugigen Geruch infolge ZersetzuIlg von EiweiBstoffen. 1m ubrigen ist ala Nachweis die durch den 
Natriumoarbonatzusatz eintretende Erhbhung der Aschenmenge und ihres Kohlensauregehalts 
heranzuziehen. Die Asche natiirlicher Milch entha.lt nur 1,5-2% Kohlensimre, wii.hrend ein 
Zusatz von 1 g Natriumoarbonat auf 1 Liter Miloh den Kohlensa.uregehalt auf mehr ala das 
Dreifache steigert. Der natlirliche Aschengehalt der Milch schwankt meist um 0,75%, 

Nach TxLLMANNS und LUCKENBACH kann neutralisierte Milch auoh duroh ein einfaches 
titrimetrisohes Verfahren erkannt werden, auf das hier nur verwiesen werden kann1). 

Beurteilung. Gesetze und Verordnungen. Der Verkehr mit Milch unterliegt den Be. 
stimmungen des Reiohsmilchgesetzes vom 31. 7. 1930 (Rgbl. 1930 I S.421-430) und den dazu 
erlassenen Erganzungsgesetzen. 

Das sehr umfangreiohe Gesetz zerfallt gewissermaBen in 11 Abschnitte: 
1. Saohlicher Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen, 
2. Gesundheitszustand der Kiihe, 
3. Zusammensetzung der Miloh, 
4. Gewinnung und Behandlung der Milch bis zur Abgabe an den Verbraucher, 
5. AussohlieBung kranker Personen vom Milohhandel, 
6. Erlaubniszwang fiir den Handel mit Milch, 
7. Vorschriften iiber Markenmilch, 
8. Das Nachmaohen von Milch und Miloherzeugnissen, 
9. MaBnahmen zur planmaBigen Ordnung der Milohwirtschaft, 

10. t1bergangs. und Strafbestimmungen, 
11. SchluBbestimmungen. 
Die Durchfiihrung des Gesetzes ist geregelt durch die Erste Reichs· Verordnung zur Duroh. 

fiihrung des Milchgesetzes vom 15. 5. 1931 (Rgbl. 1931 I S. 150-157) und die dazu erlassenen 
Erganzungsverordnungen, sowie duroh Verordnungen der Lander, fiir PreuBen duroh die preuBische 
Verordnung zur Durchfiihrung des Milchgesetzes vom 16. 12. 1931 (Pr .. Ges. 1931, Nr.51 S.259 
bis 275). - Aus den Bestimmungen des Gesetzes und der Durchfiihrungsverordnungen sind 
folgende, teils wortliche. teils durch Abanderungen erlauterte Angaben entnommen: 

I. Begrlffsbestlmmungen. 
1. Milch ist das durch regelmaBiges. vollstandiges Ausmelken des Euters gewonnene und 'griindllch 

durchgemlsohte Gemelk von elner oder mehreren Kiihen aus elner oder mehreren Melkzeiten, dem nichts ent
zogen oder zugeftigt ist. 

2. Vollmllch 1st Milch, die den von der obersten LandesbeMrde gesteIlten Mindestforderungen an Ihre 
Zusammensetzung, besonders an den Fettgehalt und an das speziflsche Gewlcht, geniigt oder, soweit solche 
Mindestforderungen nicht gestellt werden, nicht erhebllch hinter der Zusammensetzung zuruckbleibt, die die 
Milch des In Betracht kommenden Verbrauchergeblets durchschnittlich aufweist. Minder·, fettarme oder 
g1eichslnnig bezelchnete Milch 1st MIlch, die den von der obersten Landesbeh6rde an die Zusammensetzung 
von Vollmilch gestellten Mlndestforderungen nicht genugt oder, soweit solche Mindestforderungen nicht gestellt 
werden, erheblich hinter der Zusammensetzung zurUckblelbt, die die MIlch des In Betracht kommenden Ver· 
brauchergebietes durchschnittllch aufweist. 

3. Markenmllch muB auBer den allgemeinen Anforderungen, die das Mllchgesetz stellt, besonderen 
Anforderungen entsprechen, die von den bel den Milchwlrtschaflsverbanden errichteten Markenmilchfiber· 
wachungsstellen an die Gewlnnung, Beschaffenheit und Behandlung der Markenmilch gestellt werden. 

4. Vorzngsmllch 1st Vollmilch, die den von der obersten Landesbeh6rde gestellten, besonders hoch 
bemessenen Anforderungen an ihre Gewinnung (Beschaffenhelt des Stalles, Gesundheltszustand der Kuhe und 
seine ttberwachung, Ftitterung, Haltung und Pflege der Kuhe, Melken, ttberwachung des Gesundheit8zustandes 
des Personals), Ihre Zusammensetzung (Fettgehalt, spezlflsches Gewicht), Ihre Beschaffenheit (Kelmgehalt, 
Keimart, Fr1sche),lhre Behandlung (Reinigung, Kilhlung, Aufbewahrung), ihre Verpackung und Ihre Bef6rderung 
genilgt. Vorzugsmilch darf nicht erhitzt sein. 

6. Erhitzte Milch. a) Gekochte Milch 1st bis zum wlederholten Aufkoohen erhitzte Milch. 
b) Pasteurisierte Milch 1st Milch, die spatestens 22 Stunden nach dem Melken nach ausrelchender 

Reinigung mlttels eines anerkannten Pasteurlslerungsverfahren sachgemaB erhltzt und im unmlttelbaren An· 
achluB daran tiefgektihlt worden ist (auf mindestens 5', nicht aber unter 00); die obersten LandesbeMrden 
konnen aus zwingenden wirlschaftlichen Grtlnden 1m Elnzelfalle die ttberschreltung der 22stiindlgen Frist bis 
zu 3 Stunden zulassen, sofern durch zweckmaBige MaBnahmen elner nachteiligen Veranderung der Milch vor 
dem Pasteurisleren entgegengewirkt wlrd. 

Ais anerkannte Pasteurislerungsveriahren gelten: Hocherhltzung auf mind. 85', Kurzzelterhltzung auf 
71-74', Dauererhitzung auf 62-65' auf die Dauer von mind. 1/. Stunde, und ferner ausnahmswelse Hooh· 
erhltzung im Wasserbad auf mind. 85' auf die Dauer von mind. 1 Min. Die Arbeitsweisen und Apparate· 
typen bedllrfen der vorherigen Genehmigung der Relchsregierung bzw. der LandesbehOrden. 

6. Entrahmte Milch (Magermilch), auch erhitzt, 1st das bel der Entrahmung von MIlch anfallende 
Erzengnls. 

7. Buttermllch 1st das bel der Verbutterung von Milch oder Sahne nach Abscheldung der Butter an· 
fallende Erzeuguls, wenn das dem Butterungsgut zugesetzte Wasser nicht mehr als 10'1, des anfallenden Er· 
zengnlsses oder, wenn statt Wasser Magermilch verwendet wIrd, die dem Butterungsgut zugesetzte Magermllch 
nicht mehr als 15'1, des anfallenden Erzeugnlsses betragt. Reine Buttermilch 1st Buttermilch ohne Zusatz 
von Wasser oder Magermilch zum Butterungsgut. 

1) Zeiteohr. f. Nahrungs. u. GenuBm. 50, S. 103-111, 1925. 
Hager, Handbuch II. 4 
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8. Sahne (Rahm), Kaffeesahne, Trlnksahne, auch homogenislert oder erhltzt, 1st das durch .A.b-
schelden von Magermllch aus Milch gewonnene Erzeugnis mit elnem M1ndestfettgehalt von 10'/ •. 

9. Saure Sahne let In vorgeschrittener milchsaurer Girung befindliche 8ahne. 
10. Schlagsahne 1st Sahne mit elnem Mlndestfettgehalt von 28'/ •• 
11. Ungezuckerte Kondensmllch 1st elngedlckte Milch ohne Zusatz von Zucker, die mlndestens 

7,5'/. Fett und mlndestens 17,5'/. fettfreie Trockenmasse enthii.lt. 
12. Gezuckerte Kondensmllch 1st elngedickte Milch mit Zusatz von Zucker, die mlndestens 8,3'/, 

Fett, mlndestens 22'/, fettfrele Mllchtrockenmasse und hochstens 27'/. Wasser enthii.lt. 
13. Gezuckerte Kondensmagermilch 1st eingedlckte Magermilch mit Zusatz von Zucker, die mln

destens 26'/, fettfreie Milchtrockenmasse und hOchstens 30'/. Wasser enthalt. 
14. Milchpulver (Trockenmilch) 1st das Erzeugnls, das durch weitgehende Entziehung des Wassers 

der Milch nach Elnstellung auf elnen flir die Verarbeitung n6tlgen Fettgehalt entweder mlttels Zerstaubung In 
warmem Luftstrom gewonnen ist und mindestens 25"10 Fett In der Trockenmasse und hbchstens 4"10 Wasser 
enthii.lt (Sprlihmilch, Zerstaubungsmilch) oder unter .A.nwendung von heillen Walzen gewonnen 1st und 
mlndestens 25'/. Fett in der Trockenmasse und h6chstens 6"10 Wasser enthaIt (Walzenmilch). 

15. Magermilchpulver (Trockenmagermilch) wlrd wle Mllchpuiver gewonnen. Sprfihmager
milch (Zerstaubungsmagermllch) oder Walzenmagermllch diirfen hbchstens 6'/. Wasser enthalten. 

U. Die Verbote zum Sehutze der Gesundheit sind In dem Mllchgesetz sehr elngehend behandelt, 
§§ 3-4 des Mllchgesetzes und §§ 3-6 der Relchsdurchfilhrungsverordnung. 

UI. Grundslltze liir die Beurtellung. 
1 • .A.ls verdorben 1m Sinne des § 4 Ziff.2 des Lebensmittelgesetzes vom 17.1.1936 1st insbesondere 

anzusehen und in den Fallen der Nr. 1, 2, 4 auch bel Kenntlichmachung vom Verkehr ausgeschl08sen: 
1. MUch, die kurz vor oder In den ersten 5 Tagen nach dem .A.bkalben gewonnen 1st. 
2. MIlch, die in Ihrem Geruch, Geschmack, .A. ussehen oder in ihrer sonstigen sinnfiiJIlgen Beschaffenhelt 

sO verandert 1st, daB Ihr GenuB- oder Gebrauchswert erheblich beelntrachtlgt 1st, abgesehen von Milch 
die ledlgllch sauer geworden 1st (Nr.3). 

3. Milch, die belm .A.ufkochen oder Vermlschen mit gleichen Raumtellen .A.lkohol von 68 Raumhundert
teilen gerlnnt oder die ledlgllch sauer geworden ist. (.A.Is Sauermllch kenntlich gemacht 1m Verkehr 
zulllsslg.) 

4. Milch, die erhebllch verschmutzt 1st. 

2) .A.ls verflllscht 1m Sinne des § 4 Ziff.1-2 des Lebensmlttelgesetzes vom 17.1.1936 1st Insbesonder 
anzusehen und In den Fallen der Nr.1, 3, 4, 5 auch bel Kenntlichmachung vom Verkehr ausgeschlossen: 

1. Milch, die bel der Entnahme aus GefaBen oder Behllltern n1cht grilndlich durchgemlscht 1st. 
2. Milch, die ganz oder tellweise entrahmt ist, sofem sle n1cht ala entrahmte Milch (Magermllch) bezelchnell 

wird. 
3. MIlch, der Wasser, Eis oder MIIchels zugesetzt ist. 
4. Milch, der Magermllch zugesetzt 1st. 
6. MIlch, der fremdartige Stoffe zngesetzt sind, sofem diese n1cht ffir besondere dlatetlsche Zwecke be-

stlmmt sind. 
6. MIlch, der fremdartige Stoffe zu besonderen dIlltetischen Zwecken zngesetzt sind. 
7. MIlch, der MIlch anderer Tlerarten zngesetzt 1st. 
3) Ffir die Beurtellung von Mllcherzeugnissen sind I1hnllche Grundsatze aufgestellt wle in Ziff. 1-2 

(vgl. §§ 7, 9 u. 11 der Relchsdurchffihrungsverordnung zum Milchgesetz). 
4) Das Nachmachen von Milch und Mllcherzeugnissen zur Verwendung als Lebensmittel 1st 

abgesehen von Margarine, durch § 36 des Milchgesetzes verboten. 
6) Ffir die Beschaffenheit der SUlle, In denen Kiihe gehalten werden, ffir die POege des Stalles 

und der Kiihe, ffir das Meiken, ffir die Beschaffenheit der Rl1ume, In denen die Milch aufbewahrt wlrd, und 
ffir die Einrichtungen und Gegenstande In dlesen Raumen sind In den §§ 14-19 der Reichsdurchflihrungs
verordnung Vorschrlft,en enthalten. 

Verfiilschnngen. Als solche kommen fast nur Entrahmung, Zusatz von Wa888r oder beide 
Fii.lschungen gleichzeitig (sog. kombinierte FaIschung) in Betracht. Fiir den Nachweis dieser 
FaIschungen konnen bestimmte Grenzwerte nicht aufgestellt werden. Es wird vielmehr meist not
wendig sein, die Zusammensetzung der verdil.chtigen MarktmiIch mit derjenigen der sachgemil.Jl 
entnommenen Stallprobe (a. S. 43) zu vergleichen, um sichere Schliisse ziehen zu konnen. Zumal 
bei Milch einzelner oder weniger Kiihe wird aich dieser Weg nicht umgehen la888n. In zweifelhaften 
Fii.llen kann eine wiederholte Unterauchung der MarktmiIch nebat Stallprobe notwendig werden. 

Bei Misch- und SammelmiIch kann man vielfach ohne Stallprobe auskommen, wenn man 
zum Vergleich die in der betreffenden Gegend ermittelten Durchschnittswerte von StalIproben zu
grunde legt. 

Unter Beriicksichtigung dieser Gesichtspunkte ergibt sich fiir die Ermittlung der einzelnen 
Fil.lschungsarten folgendes: 

a) WasBerzusatz. Durch Wasserzusatz werden aIle Werte der Milch erniedrigt mit Aus
nahme des Fettgehalts der Trockensubst&nz und des spezifischen Gewichts der Trockensubst&nz. Bei 
MiachmiIch wird man im allgemeinen eine Milch dann ala gewil.ssert bezeichnen konnen, wenn bei 
normalem Fettgehalt der Trockensubst&nz daB spez. Gewicht der Milch unter 1,028, das des Serums 
unter 1,026 und der Gehalt an fettfreier Trockensubstanz unter 8 0/ 0 liegt. Eine positive Nitrat. 
reaktion (s. S. 47) ist ein weiteres sehr wesentliches Beweismittel. - AlB Wil.sserung ist auch die 
Beimischung des sog. Nachspiilwassers der Melkgerate zur Milch und das Eindringen von Waaser 
aus undichten Kiihlapparaten anzusehen. Die Wil.sserung ist die am meisten verwerfliche Milch-
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flLlschung, weil sie den Nli.hrwert am stliorksten herabsetzt. ti'berdies ist das zugesetzte Wasser oft 
auch von recht fragwiirdiger Beschaffenheit. 

b) Entrahmung bnn durch Abrahmung (Fortnehmen des Rahms von der freiwillig auf
gerahmten Milch), durch Zentrifugieren oder durch Beimischung von Magermilch erfolgen. Jede 
Milch, der auf die eine oder andere Weise Fett entzogen ist, und die unter Bezeichnungen in den 
Verkehr gel)racht wird, die auf unveranderte Milch hindeuten, hat ala verfruscht zu gelten, auch 
wenn sie einen hoheren Fettgehalt ala den etwa durch Polizeiverordnung vorgeschriebenen Mindest
fettgehalt besitzt. 

Die Entrahmung gibt sich zu erkennen durch Steigen des spezifischen Gewichts der Milch 
und der Trockensubstanz, durch Fallen der Trockensubstanz, des Fettgehaltes der Trockensubstanz 
und des Fettgehalts der Milch. Das spezifische Gewicht des Serums bleibt unverandert und auch 
die fettfreie Trockensubstanz wird kaum merkbar beeiufluBt. Eine Mischmilch wird man im all
gemeinen dann ala entrahmt ansprechen kbnnen, wenn bei erhohtem spezifischen Gewicht der 
Milch und normaler fettfreier Trock,ensubstanz der prozentische Fettgehalt der Trockensubstanz 
erheblich unter 20 0/ 0 sinkt bzw. ihr spezifisches Gewicht erheblich fiber 1,4 steigt. 

Entrahmung und Wii.sserung nebeneinander liegen vor, wenn das spezifische Gewicht 
des Serums erheblich unter 1,026 sinkt, und bei erniedrigtem Gehalt an samtlichen Milchbestand
teilen der Fettgehalt der Milchtrockensubstanz erheblich unter 20 0/ 0 fruIt bzw. deren spezifisches 
Gewicht erheblich iiber 1,4 steigt. Das spezifische Gewicht der Milch kann dabei unter Umstanden 
normal bleiben. 

Der Grad der Fii.lschung kann in allen 3 Frulen nur durch Vergleich mit der Stallprobe er
mittelt werden, und zwar bedient man sich hierzu der folgenden Formeln von Fr. J. HERZ. 

a) bei gewiisserter Milch: 

b) bei Entrahmung: 

rp = I -I + la (/1 -/a) 
1 a 100· 

c) bei gleichzeitiger Wiisserung und Entrahmung: 

[100- (M/l~100f2)l~l_ (M/l~100f2)] 
rp=h- ~ . 

In diesen Formeln bedeutet 
w = das in 100 Teilen gewasserter Milch entha.ltene zugesetzte Wasser, 
1/ = das zu 100 Teilen reiner Milch zugesetzte Wasser, 
rp = das von 100 Teilen reiner Milch durch Entrahmung hinweggenommene Fett, 
r = den Gehalt der Milch an fettfreier Trockensubstanz, 
f = den Fettgehalt der Milch, 
M = 100 - w = die in 100 Teilen gewiisserter Milch enthaltene Menge ungewasserter Milch. 

Die mit Index 1 bezeichneten GraBen beziehen sich auf die Stallprobenmilch, die mit Index 2 
auf die verdachtige Milch. 

Bei der Bewertung der mit Hllie dieser Formeln errechneten Ergebnisse ist zu beriicksichtigen, 
daB einmal geringe Fruschungen sich filr die Fruscher nicht lohnen und daB ferner auch bei richtig 
entnommenen Stall proben Schwankungen in der Zsuammensetzung unvermeidlich sind. GroBe 
Voraicht ist deshalb notwendig. Man wird daher im allgemeinen eine Milch erst dann ala gewassert 
beanstanden, wenn der errechnete Wasserzusatz wenigstens 10 0/ 0 ausmacht oder erst dann von 
einer Entrahmung sprechen, wenn der Fettgehalt der Trockensubstanz bei der Stallprobe um 
wenigstens 5 0/ 0 hbher ist ala bei der verdachtigen Probe. Durch Serienuntersuchungen bzw. durch 
lange Zeit fortgesetzte unauffii.llige Untersuchungen, ferner auch an Hand genauer Kenntnie der 
Milchverhaltnisse der betreffenden Gegend gelingt es unter Umstanden aber, besonders bei Wasse
rungen, auch geringere Falschungsgrade zu ermitteln. Derartige Feststellungen sind vorzuglich 
dann notwendig, wenn die Milch dem GroBhandel entstammt, bei dem sich auch geringe Fru
echungen lohnen. 

Nachmaohung von Milch iet besonders in der eraten Zeit naoh dem Kriege hin und 
wieder beobachtet worden, diirfte heute aber hum noch vorko=en. 
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Die weitere Beurteilung der Milchuntersuchungsergebnisse ergibt sich in auareichendem 
MaBe aua den S. 49 und 50 wiedergegebenen Bestimmungen des Milchgesetzes. Von einer Be
sprechung kann daher hier abgesehen werden. 

Marktkontrolle. Man versteht hiemnter die Vorpriifung einer mbglichst groBen Anzahl von 
Proben der Handelamilch durch geelgnete Beamte der Marktpolizei zu dem Zwecke, verdachtige 
Proben auszuwahlen und der chemlschen Unterauchungsstelle einzusenden. Ohne diese AUElese 
wlirde die Milchkontrolle meist zu kostsplelig und zu weitlaufig werden oder an Wirksamkeit ein
biiBen. Eine intensive Kontrolle ist aber gerade bei der Milch unbedingt erforderlich. Die geeig
netsten Apparate fur die Ausubung der Marktkontrolle sind hinreichend genaue Laktodensimeter. 
Es befinden sich solche im Handel, die fiir diesen Zweck besonders eingerichtet sind und u. a. 
besondera die durch die Temperatur der Milch bedingte Korrektur erleichtern (z. B. der BISCHOFF
sohe Marktmilchprober). 1m allgemeinen diirften Milchproben mit weniger ala 29 und mehr als 
33 Laktodensimetergraden als verdaohtig der Untersuohungsstelle einzusenden sein. Da hierdurch 
jedooh in erster Linie nur die der Wasserung verdachtigen Proben erfaBt werden, wird man auBer
dem auch Milchproben, die bei normalem spezifischen Gewicht ein auffallend diinnes mageres Aus
sehen zeigen, sowie ferner stichprobenweise auch eine Anzalll unverdachtiger Proben zur genauen 
Untersuchung einsenden miissen. SchlieBlich wird es auoh Aufgabe der Kontrollbeamten sein, 
auf den Reinheitsgrad (Schmutzprobe!) und den Frischezustand (Alkoholprobe!) der Milch, sowie 
auf die hygienische Beschaffenheit der TransportgefaBe zu achten. Anhaltspunkte fiir die Beur
teilung in dieser Richtung ergeben sich aus den "Grundsll.tzen fiir die Beurteilung" (S. 50). 

Milcherzeugnisse. Die an saure Milch, Sahne, Magermilch undButter
milch zu stellenden Anforderungen sind bereits (S. 50) angegeben. Die nahere 
Zusammensetzung ist aus der Tabelle Bd. I, S. 832 ersichtlich. Rier sei daher nur 
folgendes erwahnt: 

Sahne ist meist nur auf ihren FettgehaIt zu untersuchen. Dieses geschieht am 
einfachsten nach GERBER. Man verdiinnt zu diesem Zweck 20 g Sahne mit Wasser 
auf 100 ccm und bestimmt hierin den FettgehaIt wie in Milch. Das Resultat muS mit 
dem Verdiinnungsfaktor 5 und aullerdem, wegen des gegeniiber Milch geringeren 
spezifischen Gewichts der Sahnelasung, mit 1,03 multipliziert werden. Die Fett· 
bestimmung kann natiirlich auch nach GOTTLIEB-ROSE (S. 45) erfolgen, indem man 
3-5 g Sahne als Einwage verwendet und diese mit Wasser auf 10 ccm erganzt. -
In Schlagsahne sind mebrfach sog. Verdickungsmittel, die alsFettsparer dienen 
und gleichzeitig auch konservierend wirken, beobachtet worden. Es kommen hier 
vor allen Dingen Zuckerkalklasungen in Frage. Wegen des Nachweises der
artiger Zusatze, die natiirlich als VerfaIschung zu geIten haben, mull auf die nahrungs
mittel-chemischen Lehrbucher verwiesen werden. 

Magermilch kann durch Abrahmung oder Zentrifugieren erhalten werden. 
Durch Abrahmung nach freiwilligem Auftrieb des Fettes gewonnene Magermilch 
pflegt noch 0,5-0,8 Ofo Fett zu enthalten, wii.brend durch Zentrifugieren der Fett
gehalt auf 0,1 Ofo und darunter herabgesetzt wird. Das spez. Gewicht der Magermilch 
schwankt zwischen 1,032 und 1,036 bei 15°. . 

Buttermilch iiJmelt in ihrer chemischen Zusammensetzung der Magermilch, 
sie ist aber stets mehr oder weniger gesauert. Ihr Fettgehalt betriigt bei regelrechtem 
Buttern 0,4-0,5 %. Infolge des aus molkereitechnischen Griinden fast stets erfolgen
den Wasserzusatzes zum Butterungsgute treten aber erhebliche Schwankungen in der 
Zusammensetzung auf. - Man ermittelt den Fremdwassergehalt der Buttermilch 
aus dem spez. Gewicht des Serums oder aus dessen Aschengehalt, indem man als 
niedrigste Werte bei ungewasserter Buttermilch 1,026 bzw. 0,7 Ofo annimmt. 

Molken nennt man die fliissigen Riickstande der Kiiserei. Nach FLElSOHlllANN 
enthalten die verschiedenen Arten von Molken 6,5-7,5% Trockenmasse, die zu 
60-70 Ofo aus Milchzucker besteht. Der Gehalt an eiweillartigen Stoffen betragt 
etwa 1 Oft. Der Fettgehalt richtet sich nach dem Fettgehalt der verkasten Fliissigkeit. 
Die Molken kannen auf Ziegenkase und auf Milchzucker verarbeitet werden, werden 
aber meistens als Schweinefutter verwendet. 
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fiber pasteurisierte, sterilisierte und homogenisierte Milch s. S. 42 
u. S.49. 

Kondensierte Milch. Dieses Erzeugnis wird durch Eindampfen von Milch im 
Vakuum mit oder ohne Zusatz von Rohrzucker hergestellt. Die mit Rohrzucker ein· 
gedampfte Milch hat die Konsistenz eines dicken Extraktes und ist ohne iibertrieben 
angstliche Aufbewahrung verhiiJ.tnismaBig gut haltbar. Die ohne Zuckerzusatz ein
gedampfte Milch besitzt infolge ihres mehr als doppelt so hohen Wassergehaltes eine 
wesentlich geringere Haltbarkeit und gelangt daher meist nur sterilisiert in den Ver
kehr. Der Wert der kondensierten Milch ist im iibrigen auller von dem Fettgehalt 
der urspriinglichen Milch wesentlich von dem Eindickungsgrade abhangig. Besondere 
Vorschriften hieriiber sind in dem Milchgesetz enthalten (vgl. S. 50). Aus der Auf
schrift an den Gefii.llen ist ersichtlich, mit wieviel Wasser das Erzeugnis zur Erzielung 
einer normalen Vollmilch verdiinnt werden mull. Gewohnlich schwankt der Ein. 
dickungsgrad zwischen % bis Ya des urspriinglichen Volums. Der Zuckerzusatz 
betragt bei kondensierter Milch etwa 12 kg auf 100 Liter urspriingliche Milch. - Kon· 
densierte Milch ist fUr die Ernahrung weniger wertvoll als frische Milch, weil ihr das 
antiskorbutische Vitamin fehlt. - Die hauptsachlichste VerfiiJ.schung von konden
sierter Milch besteht darin, daB kondensierte Magermilch als kondensierte V ollmilch 
ausgegeben wird oder dall der Eindickungsgrad nicht mit den auf der Packung ge
machten Angaben im Einklang stebt. 

Die Untersuchung von kondensierter Miloh erfolgt am einfaohsten in der Weise, 
daB man 40 g der gut durohgemisohten Probe mit Wasser auf 100 oom verdiinnt und diese Misohung 
wie Miloh untersuoht. Die Fettbestimmung fiihrt man am besten naoh GOTTIJEB·RoSE aus. Zur 
Bestimmung der Summe von Milohzuoker + Rohrzuoker empfehlen die "Vereinbarungen", wenn 
duroh mikroskopisohe Untersuohung die Abwesenheit von Starke und anderenFremdstoffen erwiesen 
ist, Fett, Stiokstoffsubstanz und Asohe von der Trookensubstanz abzuziehen. Der Gehalt an Miloh· 
zuoker betra.gt etwa 60% der Summe von Fett + Stiokstoffsubstanz + Asohe. Wegen der genauen 
Bestimmung des Rohrzuokers, die gewisse Sohwierigkeiten bietet, muB auf die einsohlagigen 
nahrungsmittelohemisohen Lehrbuoher verwiesen werden. 

Zusammensetzung kondensierter Miloh versohiedenen Eindiokungsgrades 
(naoh KONIG). 

In der natilrlichen Substanz In der .. .., Trockensubstanz = .. 
t§ S .... 

"''' 'tl"" , ~ 

~ 
, ~i 

Nil.here Angaben ~] Ii! :t:IMf'oo. , ... ==~ lj .. .sOl'" .... II -51J III ., S ",' 
~ :g~ .. 

" ~.s ~ ~i Cl~ .. 'UX "" Slii -S < "" .. r:: ~~ ~ " ~'§ ~~ :;3illi!< .. 
auf <ll ~ <ll <ll'" :;3 

<ll 
etw. °/0 °/0 I °/0 °/0 °/0 0/0 ~/o 0/0 °/0 

a) Ohne Zusatz von Zuoker I 
Kondens. Vollmiloh • • . . Yz 73,80 7,54 8,07 9,101- 1,47 28,79 30,8 34,73 1,07 

" " .... % 75,37 7,41 7,45 8,57 - 1,36 30,08 30,25 34,79 1,01 

" " Y:J 63,96 10,12 9,5 14,26 - 2,16 28,04 26,36 39,56 0,94 

" ". Y:J 64,71 8,68 10,25 14,15 - 2,21 24,59 29,04 40,09 1,18 
Kond. teilweise entfettete M. Y:J 68,94 8,33 6,39 14,03 - 2,31 26,82 20,57 44,85 0,77 
Kondens.Magermiloh. Y:J 68,62 12,34 0,26 15,73 - 2,96 39,32 0,82 50,13 0,02 

b ) Mit Zusatz von Zuoker 
Kondens. Vollmiloh Y:J 23,69 10,24 12,57 13,69 37,54 2,27 13,42 16,47 17,94 1,23 

" " Y:J 23,5 8,80 10,5 14;33 40,99 1,91 11,50 13,73 18,86 1,19 

" " % 15,65 15,99 18,85 23,43 22,40 3,68 18,95 22,34 27,77 1,18 
Kondens. Magermiloh. Yz 34,22 9,46 3,5 11,74 39,42 1,96 14,39 5,32 17,86 0,37 

" " Y:J 25,50 10,33 0,78 10,92 50,35 2,16 13,86 1,05 14,64 0,08 

" " % 28,99 11,6 1,04 17,41 38,29 2,61 16,34 1,46 24,52 0,09 

Milchpulver, Trockenmilch. (Vgl. S. 50.) Milchpulverwurdeurspriinglich herge
stellt, indem man Milch im Vakuum auf rotierenden hei.Ben Walzen in d iinner Schicht ein-
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trocknete und die entstehende Kruste abschabte. Neuerdings verfahrt man meist so, 
daB man die Milch nebelartig zerstaubt und in dies em Zustande der Einwirkung von 
heiBer Luft aussetzt. In Deutschland wird gewohnlich das KRAusE·Verfahren an
gewandt, bei dem die im Vakuum vorkondensierte Milch in einem groBen ausge
kachelten Turm durch die Schleuderkraft einer sich schnell drehenden Scheibe in 
feinste Tropfchen zerstaubt wird, die dann. durch einen durch den Turm hindurch
streichenden heiBen Luftstrom in Bruchteilen einer Sekunde zu einem lockeren weiBen 
Pulver getrocknet werden. Die Milchbestandteile werden dabei moglichst wenig ver
andert, auch die Vitamine bleiben erhalten. Etwaige Krankheitskeime werden nicht 
immer sicher abgetotet, was jedoch leicht durch Kochen der aufgelOsten Milch nach
traglich erreicht werden kann. Gutes Milchpulver liefert beim Auflosen in etwa 
8 Teilen lauwarmem Wasser eine der Milch ahnliche Emulsion, die wohlschmeckend 
und bekommlich und besonders in aufgekochtem Zustande von frischer Milch kaum 
zu unterscheiden ist. Je nach der Zusammensetzung der Ausgangsmilch unterscheidet 
man Vollmilch- und Magermilchpulver. Unter Milchpulver schlechthin ist selbst
verstandlich Vollmilchpulver zu verstehen. Der Fettgehalt des Vollmilchpulvers 
schwankt zwischen 25 und 28 Dfo. 

Bei der Aufbewahrung ist Milohpulver vor allem vor der Einwirkung von Feuchtigkeit, 
Luft und Licht zu sohiitzen. Es kann sonst sehr sohnell verderben, indem es sandig (infolgeKristal
linisohwerden des Milchzuckers) und unloslich wird und einen ranzigen oder talgigen Geschmack 
annimmt. Vollmilchpulver verdirbt besonders leicht. Schon bei einem Wassergehalt von mehr 
als 6-7 0/ 0 sind Milchpulver naoh TILLMANNS und STROHECKER stark gefahrdet. Minimale Spuren 
Kupfer, wie sie bei der Fabrikation aus der Apparatur in das Pulver gelangen konnen, Bollen kata
lytisoh die Oxydation des Fettes und damit das Ranzigwerden stark beschleunigen. In luftdicht 
abgesohlossenen GefaJ3en (verloteten Blechkanistern, Bleohbiichsen, paraffinierten Pappschaohteln 
u. dgI.) ist das Milohpulver oft monatelang haltbar. 

Bei der Untersuohung von Milohpulver verfahrt man sinngemaB naoh den fiir pulver
formige Substanzen und fUr Milch iibIichen Verfahren. Der Wassergehalt wird durch Trocknen 
von 2-3 g bei 100 0 bis zur Gewiohtskonstanz, das Fett naoh TILLMANNS und STROHECKER 
am besten mit Hilfe der sog. Trockenmilchbutyrometer naoh GERBER-TEICHERT ermittelt. Das 
TEICHERT-Butyrometer wird nacheinander, ohne zu mischen, mit 10 ccm Schwefelsaure (spez. 
Gew. 1,82-1,825), 800m Wasser, I com Amylalkohol und 2,5 g Milohpulver (durch einen weit
halsigen, kurzstieligen Trichter) beschickt. Man verschlieBt mit einem Gummistopfen, schiittelt 
tiiohtig um, bis keine Milchpulverkliimpohen mehr sichtbar sind und zentrifugiert nach dem Er
warmen auf 70 0 so lange (meist geniigt 1/", Stunde), bis die bei 70 0 abgelesene Fettschicht nicht mehr 
zunimmt. - Die Fettbestimmung nach GOTTLIEB-RoSE (I g Milchpulver + 9 ccm warmes Wasser 
als Einwage) soil sich nicht immer bewahrt haben. - Der Sauregrad wird in der normaJen Trocken
milchlOsung (12,5 g Pulver + 87,5 ccm Wasser) in bekannter Weise nach SOXHLET-HENKEL er
mittelt. 

KONIG gibt ffir Milchpulver folgende Zusammensetzung an: 

Stiokstoff-
Wasser substanz Fett Milchzucker Asche 

Dfo % % % % 

Vollmilohpulver 5,28 25,15 26,84 36,97 5,76 
Halbfettmilohpulver 5,73 31,90 14,17 41,36 6,64 
Magermilohpulver 6,71 33,48 1,64 50,\)3 7,65 
Rahmpulver. 3,57 18,01 43,52 30,89 4,01. 

Rahmpulver wird wegen seiner schleohten Haltbarkeit wenig hergestellt. Magermilch
pulver wird wegen seines hohen Gehalts an Milchzuoker und EiweiBstoffen vielfach ale Nahr
mittel verwendet. 

Verschiedene Milcharten. Die durchschnittliche Zusammensetzung ist aUB der 
Tabelle S. 40 ersichtlich. 1m einzelnen sei noch folgendes erwahnt: 

Frauenmilch. Normale Frauenmilch reagiert amphoter, jedoch waltet die alkalische Re
aktion vor. Die Analysen der Frauenmilch zeigen bedeutend groBere Schwankungen als diejenigen 
der Kuhmilch, was jedoch zum Teil mit der Sohwierigkeit der Entnahme riohtiger Durchschnitts
proben zusammenhangen mag. Nach KONIG betragen die Sohwankungen: 
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Wasser .... . 
Fett ..... . 
Stickstoffsubstanz 
Milchzucker . . . 
Asche ..... . 

84,7-90,45%, 
1,00-6,11 0/0' 
0,87-4,14%' 
3,68-9,09%' 
0,11-0,45%. 
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Der Zuckergehalt der Frauenmilch ist ein hbherer, der Gehalt an EiweiB und Salzen ein 
geringerer als bei Kuhmilch. Das Verhaltnis von Casein zu den lbslichen EiweiBkorpern (Albumin 
+ Globulin) betragt bei Frauenmilch 1: 1, bei Kuhmilch dagegen 5,6: 1. Frauenmilchcasein hat 
iiberdies andere Eigenschaften als das Kuhmilchcasein. Es wird durch Lab und Saure unvoll
kommen bzw. schwerer ausgefallt. Das Gerinnsel ist feinflockig. Frauenmilchcasein enthalt auch 
weniger Phosphor als andere Milchcaseine. - Die GroBe der Fettkiigelchen schwankt bei Frauen
milch von 0,9-22 p. gegen 0,2-10 II- bei Kuhmilch. Die Reichert-Meissl-Zahl des Frauenmilchfetts 
betragt nur 2-3 gegen 20-34 bei Kuhmilchfett. - Der Eisengehalt der Frauenmilch ist an 
sich auch gering, aber hiiher als bei der Kuhmilch, namlich 1,3-7,2 mg gegen 0,5-1,4 mg im 
Liter. 

Es ist ersichtlich, daB bei diesen erheblichen chemisch-physikalischen Unterschieden zwischen 
Frauenmilch und Kuhmilch, zu denen noch andere in der Arteigenheit begriindete treten, ein voll
standiger Ersatz der Frauenmilch durch Kuhmilch fiir die Zwecke der Sauglingsernahrung nicht 
mbglich ist. Man versucht aber, die Zusammensetzung der fiir die Ernahrung von Sauglingen be
stimmten Kuhmilch wenigstens insofern der Frauenmilch ahnlich zu machen, indem man den Ei
weiBgehalt herabsetzt und den Zuckergehalt erhiiht. Die beste Ernahrung fiir Sauglinge bleibt aber 
auf alle Falle die Muttermilch. 

Die Untersuchung der Frauenmilch erfolgt wie die der Kuhmilch. Eine Unterscheidung 
der Frauenmilch von Kuhmilch bzw. von Tiermilch uberhaupt kann durch die 
UMIKoFFsche Reaktion erfolgen, die wie folgt ausgehihrt wird: 5 cern Milch werden mit 2,5 cern 
Ammoniak (10%) 15-20 Min. bei 60° im Wasserbad erwarmt: Eine riitlich-violette Verfarbung 
der Fliissigkeit zeigt Frauenmilch an. 

Ziegenmilch. Sie besitzt einen eigenartigen Geruch und Geschmack, der jedoch bei sauberer 
Einstallung der Ziegen und Fernhaltung der Ziegenbiicke, die einen besonderen Geruch verbreiten, 
aus den Stallen wesentlich gemildert oder ganz beseitigt werden kann. Fiir die Zusammensetzung 
gibt KONIG folgende Schwankungen an: Wasser 82,02-90,16%' Stickstoffsubstanz 3,32-6,5%' 
Fett 2,29-7,55%, Milchzucker 2,80-5,720f0, Asche 0,35-1,360f0. 

Schafmilch. Sehr reich an Trockensubstanz, Casein und besonders an Fett (3,75-9,50%). 
Die Schafmilch dient meist zur Bereitung von Kase. 

Eselinnenmilch. Sie steht in ihrem Nahrstoffverhaltnis der Frauenmilch naher als Kuh
milch und wird daher an manchen Orten, so besonders in Frankreich, als Ersatz der Muttermilch 
ffir Kinder verwendet. 

Stutenmilch. Sie ahnelt in ihrer Zusammensetzung der Eselinnenmilch und steht wie diese 
der Frauenmilch naher als die Kuhmilch. In den Steppen RuBlands dient die Stutenmilch be
Bonders zur Bereitnng von Kumys (s. S. 58). 

Serum Laotis. Molken. Petit-Iait. Behandelt man die Milch mit gewissen 
Enzymen, z. B. mit Lab oder auch mit Sauren, so wird das Casein als Rase 
unloslich abgeschieden (vgl. Bd. I, S. 866). Das Milchfett wird von dem Rase ein
geschlossen und ebenfalls mit abgeschieden. Durch Rolieren laBt sich von dem so 
ausgeschiedenen Rase eine Flussigkeit abtrennen, die Molken genannt wird. Die
selbe ist eine wasserige Auflosung des Milchzuckers und der Salze sowie des Lact
albumins der Milch, in der noch Spuren von Fett und kleine Mengen von Casein 
verteilt sind. Die so gewonnenen Molken sind in der Regel trube; will man sie klar 
und blank haben, so versetzt man sie mit zu Schnee geschlagenem EiweiB, kocht auf 
und filtriert. Durch diese Operation erhalt man zwar klare Molken, indessen ist 
nunmehr auch das Lactalbumin entfernt, das beim Erhitzen me Albumin gerinnt. 
Die mit Hilfe von Lab gewonnenen Molken sind suBe Molken. Zur Abscheidung 
des Caseins mit einer Saure verwendet man in der Regel einen kleinen Uberschull 
an Saure; man erhalt so saure Molken. Durch Neutralisation der Saure mit einem 
Alkali kann man auch bei Anwendung von Sauren suBe Molken herstellen. Saure 
Molken erhalt man auch bei der freiwilligen Gerinnung der Milch; bei der durch die 
Milchsaurebakterien aus dem Milchzucker Milchsaure gebildet wird. Letztere be· 
wirkt dann die Abscheidung des Caseins. 
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Serum Lactis (dulce). Serum Lactis. Erganzb.: Man mischt 1 T. Labessenz (LiqUOl' 
seriparus Erganzb.) mit 200 T. frischer Kuhmilch bei gewohnlicher Temperatur. Diese Mischung 
erwltrmt man unter zeitweiligem Umriihren auf 35-400 und erhltlt sie bei dieser Temperatur, 
bis sie geronnen ist. Man bringt die geronnene Milch auf ein Kolatorium oder in einen Spitzbeutel 
und laI3t die Molken ablaufen. - Amtr.: Man kocht 800,0 g frische Kuhmilch auf. Bei Beginn 
des Siedens fiigt man hinzu 8,0 g Essig (von 6%). Nach erfolgter Gerinnung wird die halb er
kaltete Fliissigkeit abgeseiht und mit dem zu Schaum geschlagenen EiweiB eines Eies wieder 
aufgekocht. Nach abermaligem Abseihen ist Magnesiumcarbonat q. s. bis zur Neutralisation 
zuzusetzen. Die erkalteten Molken sind zu filtrieren. 

Serum Lactis acidum. Saure Molken. - Erganzb.: 100 T. frische Kuhmilch werden 
nach Zusatz von 1 T. Weinstein (Tartarus depuratus) zum Kochen erhitzt. Nach erfolgter Ge
rinnung werden die erkalteten und mittels Durchseihens vom Kasestoff getrennten Molken filtriert. 
Auatr.: .A1s saure Molken werden die nach der unter Serum Lactis angegebenen Vorschrift her
gestellten nicht mit Magnesiumcarbonat neutralisierten Molken verwendet. 

Serum Lactis aluminatum. Alaunmolken. - Ergiinzb.: 100 T. frische Kuhmilch werden 
nach Zusatz von 1 T. Kalialaun zum Kochen erhitzt. Nach erfolgter Gerinnung werden die er
kalteten und mittels Durchseihens vom Kasestoff getrennten Molken filtriert. Sie sind etwas 
triibe und schmecken sauerlich und zusammenziehend. 

Serum Lactis tamarindinatum. Tamarindenmolken. - Ergiinzb.: 100 T. frische 
Kuhmilch werden nach Zusatz von 4 T. Tamarindenmus (Pulpa Tamarindorum cruda) zum Kochen 
erhitzt. Nach erfolgter Gerinnung werden die erkalteten und mittels Durchseihens vom Kase
stoff getrennten Molken filtriert. Tamarindenmolken sind etwas triibe, gelblich und schmecken 
sauerlich. 

Serum Lactis vinosum. Weinmolken. Werde~ bereitet aus 1000 T. Kuhmilch, die bis 
auf 900 erhitzt iat, und 250 T. eines sauren WeiBweines (Moselweines). Die Kolatur wird 
filtriert. 

Serum Lactis cum Sarsaparilla (Portug.). 900 T. klare, frische Molken werden mit 
100 T. Sirupus Sarsaparillae (Portug.) gemischt. 

Liquor seriparus. Labessenz. Molkenessenz. Liquid Rennet: Die Schleimhaut 
des vierten Magens der Kiilber (des Labmagens) enthiilt ein Enzym oder Ferment, das nicht 
identisch ist mit dem Pepsin, und das die Eigenschaft hat, das Casein der Milch bei etwa 40 ° 
zu fallen. Man nennt dieses Enzym Labferment oder Chymosin. In reinem Zustande ist 
die Substanz noch nicht dargestellt worden, doch weiB man, daB sie dorch Glycerin konserviert 
wird, durch verd. Salzsiiure extrahiert werden kann, daB ihre Wirkung durch Alkalien beein
trachtigt wird, und daB die Labwirkung vernichtet wird, wenn man die Losung zum Sieden er
hitzt. Da man die reine Substanz nicht kennt, so benutzt man zur Herstellung von Molken 
Ausziige des Labmagens in f1iissiger Form, auch Praparate in trockener Form 

Ergiinzb.: 10 T. Labmagen von Kalbern werden gewaschen, zerkleinert und mit einer Losung 
von 3 T. Natriumchlorid in 50 T. Wasser iibergoBsen. Man Bchiittelt um, gibt noch 10 T. Spiritus 
(90%) hinzu und mazeriert unter bisweiligem Umschiitteln 8 Tage bei 15°. Dann wird koliert 
ond die Kolatur nach dem Absetzen filtriert. - Nat. Form.: Man lOst 40,0 g Kochsalz in 810 ccm 
Wasser, fiigt 190 ccm Alkohol (96 Vol.-%) hinzu und bringt zu der Mischung 100,0 g frischen ge
reinigten Labmagen in gehOriger Zerkleinerung (oder die von diesem abgetrennte und gewaschene 
Schleimhaut). Man maceriert 3 Tage unter ofterem Umschiitteln, koliert und filtriert. 

Eine einfache, sehr gute Vorschrift ist folgende: Man lasse sich vom Schlachter saubere 
Kalbermagen aufblasen (wie Schweinsblasen) und trockne dieselben; alsdann werden die Blut
und Fettstrahnen herausgeschnitten und verworfen. Der Riickstand (die hellen klaren Stellen) 
wird in kleine Wiirfelform zerschnitten. 100 g dieser Wiirfel werden mit 900 g destilliertem Wasser 
und 100g Spiritus (95 VoI.-%) iibergossen, eine Nacht stehen gelassen, durchgeseiht (ohne zu 
driicken), nachgespiilt mit der Mischung von Wasser und Spiritus, die erhaltene Fliissigkeit auf 
1000 g gebracht, alsdann filtriert und abgefiillt. 5 g dieser Fliissigkeit kiisen 1 Liter Milch bei 35°. 

Aufbewahrung. Kiihl und vor Licht geschiitzt. 
Labkonserve. Labmagen von Kalbern wird mit Wasser, das 0,3-0,4% Salzsaure ent

halt, 6-48 Stunden bei 400 extrahiert. Man filtriert, neutralisiert mit Natronlauge und be
stimmt den Wirkungswert des Auszuges gegeniiber Milch. Man lost alsdann in 1 Liter des Aus
zuges 25 g Gelatine, fiigt einige Tropfen Glycerin hinzu, streicht auf Glasplatten und trocknet 
bei 40°. 

Labpulver ist ein auf ahnliche Weise wie die Labkonserve gewonnenes Praparat. Es ist 
liingere Zeit haltbar. 1 T. koaguliert in 30-40 Minuten bei 35-40° 250000 T. Milch. 

Trocbiscl seripari. Molkenpastillen. Pastilli seripari. Zur Bereitung der Molken
pastillen werden die Koagnlationsmittel mit Milchzucker gemischt, worauf man die Mischung 
mit Gummischleim, der mit der gleichen Menge Wasser verdiinnt ist, zu Pastillen oder in der 
Tablettenpresse zu Tabletten formt. 
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PastiIli seripari acidi. Tartari depurati 50,0, Sacchari Lactis 100,0. Zu 100 Pastillen. 
Oder: Acidi tartarici 25,0, Sacchari Lactis 75,0 (Hamb. Vorschr.). 

Pastilli seripari aluminati. Aluminis 20,0, Sacchari Lactis 100,0. Zu 100 PastilIen. 
Pastilli seripari tamarindinati. Acidi tartarici 20,0, Sacchari Lactis 80,0, Pulpae Til.· 

marindorum depuratae 5,0. Zu 100 PastilIen. Man verreibt das Tamarindenmus mit dem Milch. 
zucker, trocknet an der Luft, ftigt die Weinsaure hinzu und stoBt mit Gummischleim zur Masse an. 

Von den vorstehend aufgeftihrten Pastillen rechnet man zur Verkasung von 1 Liter Milch 
etwa 4-5 Stiick. 

Pegnin (FARBWERKE HOOHST) ist ein mit Milchzucker gemischtes Labferment. 

Darstellung. Reines, aus Kalbermagen gewonnenes Labferment wird mit Milchzucker 
gemischt. 

Eigenschaften. Feines weiBes Pulver von schwach siiBsalzigem Geschmack, das sich 
leicht in Wasser oder Milch lost und letztere schnell zum Gerinnen bringt. 

Prufung. Versetzt man 200 g abgekochte Vollmilch, die auf 400 erwarmt ist, mit 2 g 
Pegnin, schiittelt urn und laBt 3-4 Minuten lang stehen, so soli die Milch koaguliert sein. Das 
Koagulum soli nach kraftigem Schiitteln ganz feinflockig sein und sich gleichmaBig in der Milch 
verteilen. 

Antoendung. Ala Zusatz zu Milch fiir gesunde wie fiir magen· und darmkranke Kinder. 
Die mit Pegnin gelabte Milch ist besonders leicht verdaulich. Auch fiir Erwachsene bei Krank· 
heiten, die eine Herabsetzung der Verdauungstatigkeit bedingen. 

Getranke aus gegorener Milch. 
Kefir. Kephir. Dieses Getrank wird von den nomadisierenden Bewohnern 

der Steppen Rumands aus Stutenmilch mit Rilfe eines besonderen, als "Kefir
ferment" oder "Kefirkorner" bezeichneten Fermentes gewonnen. Da sich wohl das 
Ferment einfiihren, nicht aber die Stutenmilch allerorts beschaffen laBt, so wird der 
Kefir bei uns mit dem Ferment aus Kuhmilch bereitet. Kefir ist eine stark 
schaumende, rahmartige Fliissigkeit von angenehm sauerlichem Geschmack und 
buttermilchartigem Geruch. Das gefallte Casein muB sich in dem Kefir in auBerst 
feiner Verteilung befinden. Man bewahre ihn liegend an einem kiihlen Ort (im 
Keller) auf. Raben sich in der Ruhe zwei Schichten gebildet, so muB durch sanftes 
Neigen der Flasche die urspriingliche Verteilung vor dem GenuB wieder hergestellt 
werden. 

Herstellung. Unter Milch ist im Nachstehenden Kuhmilch zu verstehen, 
die vorher abgekocht und wieder auf etwa 20 0 erkaltet ist. - Ergiinzb.: Die luft
trockenen Kefirkbrner werden mit Wasser von 30 0 tibergossen und 4-5 Stunden stehen gelassen. 
Man gieBt das Wasser ab, wascht die Korner mehrmals mit frischem Wasser, tibergieBt sie mit 
der zehnfachen Menge ihres ursprtingJichen Gewichtes Milch und schtittelt diese Mischung 
sttindlich urn. - Taglich zweimal gieBt man die J\filch ab, wascht die aufgequollenen Kefirkorner 
mehrmals mit Wasser, tibergieBt sie mit einer neuen Menge Milch und fiihrt in dieser Wcise fort, 
bis nach etwa 5-7 Tagen die Milch einen rein sauermilchartigen Geruch angenommen hat, die 
Kefirkbrner vollkommen aufgequollen sind und sich an der Oberflache der Fliissigkeit ansammeln. 
Die in dieser Weise vorbereiteten Kefirkorner tibergieBt man wiederum mit der zehnfachen 
Menge ihres ursprtinglichen Gewichtes an Milch, laBt unter bfterem Umschtitteln 6-12 Stunden 
stehen und seiht durch Gaze. 75 ccm der durchgeseihten Fltissigkeit gieBt man in eine wohl. 
gereinigte, starkwandige Flasche von etwa 750 cern Fassungsraum, mit PatentverschluB, fiillt 
diese mit Milch nahezu vollstii.ndig an und verschlieBt sie fest. Unter ofterem Umschiitteln 
laBt man die Mischung bei 15° stehen, wobei das Get-rank innerhalb 1-3 Tagen zum GenuB 
fertig wird. 

Nach KOBERT: 50 g trockene Kefirkorner iibergieBt man mit 1 1 Wasser von 30 bis 
35°. Nach 30 Minuten gieBt man das Wasser ab und gieBt die gleiche Menge 200 warmes 
Wasser zu. In diesem bleiben die Korner bei Stubentemperatur 24 Stunden. Man trennt sie 
dann durch ein Tuch oder ein feines Sie b yom Wasser und bringt sie in 1/2 1 eben gemolkene, 
noch warme oder wieder auf 20 ° angewarmte, mogJichst saubere Kuhmilch. In dieser 
verweilen sie 24 Stunden bei Stubenwarme unter 6fterem Umschtitteln. Darauf wird die 
Milch abgegossen und durch AufgieBen von kaltem Wasser alles abgesptilt, was von Milch· 
gerinnseln etwa noch an den Pilzen sitzt. Man gieBt dann wieder 1/2 1 Milch auf, schtittelt im 
Laufe des Tages mehrmals um und gieBt auoh diese Milch nach 24 Stunden weg. Dieser ProzeB 
des Einweichens mit Milch wird zunachst 3-4-7 Tage wiederholt. Der Endpunkt des vor· 
bereitenden Einweichens ist erreicht, wenn die PiIze, die bis dahin am Boden des GefaBes lagen, 
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anfangen, obergarig zu werden, d. h. in die Hbhe zu steigen. Gleichzeitig schwindet ein ihnen 
bis dahin anhaftender unangenehm kasiger Geruch, und ihr Aussehen wird wieder gelblich. Schiit· 
telt man jetzt das GefaB, so hort man Knisterrasseln. Aber auch in diesem Stadium sind die 
Pilze noch nicht kriiftig genug, technisch verwendet zu werden, sondern erst nach weiterer etwa 
5 tagi/!er Kraftanreicherung durch tiigliches neues BegieBen mit Milch. 

Von dem entwt)der so selbstbereiteten oder fertig aus einer Kefiranstalt bezogenen Brei 
der stark Kohlensaure bildenden aufgeweichten Pilze iibergieBt man etwa 250 ccm mit 2-3 I 
frischer Milch und laBt unter hiiufigem UmschiitteIn 12-24 Stunden bei Zimmertemperatur 
stehen. Dabei wird das Ganze rahmahnlich und nimmt einen angenehm sauerlichen Geruch an 
Man gieBt nun durch ein Tuch und fiilIt die Kolatur, der jetzt die etwa gewiinschten Nahrzusatze 
zu machen sind, in Flaschen mit PatentverschluB, wahrend man den Riickstand auf dem Tuche 
sofort in neue Milch bringt. Den Inhalt der Patentflaschen schiittelt man bin und wieder und 
UtBt die Flaschen im iibrigen im 'warmen Zimmer stehen. Nach 24 Stunden ist der Kefir fertig. 

Manche ziehen es vor, die Patentflaschen nur halb mit der angegorenen Milch und im iibrigen 
mit frischer Milch zu fUllen. Auch in diesem FaIle entsteht Kefir, nur dauert es etwas langer, 
ehe er fertig ist. SolI der ProzeB der ReHung des Kefirs verIangsamt werden, so stellt man ihn 
kalt. 1m Eisschrank erlischt die Garung vollig, um nach dem Erwarmen wieder aufzutreten. 
Vor dem Trinken wird der Kefir gekiihlt und umgeschiittelt. 

Das Kefirferment. Will man im Gebrauch gewesene Kefirkorner aufbewahren, so nimmt 
man sie aus der Milch heraus, wascht sie mit Wasser, bis dieses vollig klar ahlauft und breitet 
sie alsdann auf Filtrierpapier an einem zugigen warmen Ort (in der Sonne) zum Trocknen aus. 
Sorgfaltig getrocknet bebalt das Kefirferment seine Wirksamkeit etwa. 2 Jahre lang. 

Das Kefirferment besteht nach VON FREUDENREIOH aus einer besonderen Hefe (Saccha. 
romyces Kefir), femer groBen, in Kettenform angeordneten Kokken (Streptococcus a), 
kleineren Kokken (Streptococcus b), endlich einem gera.den Bazillus mit abgerundeten 
Enden (Bacillus caucasicus). Von diesen spaltet der Streptococcus b den Milchzucker, 
worauf dann die Spa.ltprodukte von der Hefe vergoren werden. 

Arzneikefir. Man versteht hierunter Kefir, dem Arzneistofie, z. B. Creosotal, Liquor 
Kalii arsenicosi, Guajakolcarbonat, Natriumjodid u. a. m. zugesetzt worden sind, urn neben der 
ernahrenden noch eine arzneiliche Wirkung zu erzielen. 

Kepbir·Pastillen von HEUBERGER in Merlingen bestehen ans Kefirferment, Zucker und 
Milchzucker. I Pastille solI etwa 3/« Liter gekochte Milch in Kefir verwandeln. 

Kefyrogen sind Tabletten, die aus reinem Kefirferment hergestellt sind und durch ein· 
faches Auflosen in Milch einen trinkfertigen Kefir liefern sollen. 

Kumyss. Kumiss. Galazyma. Lac fermentatum. Man versteht unter Kumyss ein Pra
parat aus Kuhmilch und Rohrzucker, das durch Bierhefe in Garung versetzt worden ist. Zur 
Bereitung lost man nach Nat. Form. 35 g Zucker in I Liter frischer Kuhmilch, setzt 5 ccm ge· 
waschener Bierhefe zu und fiillt diese Mischung auf Champagnerflaschen, die gut verschlossen 
werden. Diese Flaschen halt man zunachst etwa 6 Stunden bei 250 und laBt sie dann an einem 
kiihlen Ort reifen. Nach einer anderen Vorschrift nimmt man nur 10 g Zucker auf 11 Milch, und 
nach weiteren Vorschriften wird die Milch vorher mit dem gleichen Volum Wasser verdiinnt. 

Mazun. Man versteht hierunter eine der sauren Milch ahnliche. in Armenien aus Milch 
(Biiffelmilch) mit Hilfe eines besonderen Fermentes (Mazun, Mazoni, Katych) bereitete 
Milch von sehr angenehm aromatischem Geschmack, die aber noch keine weitere Verbreitung 
gefunden hat. 

Yogburt, Yaoiirt, wird eine in Bulgarien und der Tiirkei viel genossene Sauermilch ge· 
nannt. Sie wird vornehmlich bei Verdauungsstorungen und DarmfauInis als nahrhaftes und 
leicht bekommliches Nahrpraparat empfohlen, besitzt aber nach Urteilen aUB arztlichen Kreisen 
nicht die arzneiliche Wirkung, die ihr mehrfach zugesprochen wird. Die Herstellung des Yoghurt 
solI im Orient in folgender Weise geschehen: 

Kurz abgekochte Milch wird Iangsam auf etwa 500 abgekiihlt und dann mittels einer Spritze 
unter die beim Abkiihlen entstandene Haut mit dem Ferment geimpft. Das Ferment (im wesent· 
lichen Glycobacter peptolyticus) fiihrt den Namen Maia oder Maya und wird dadurch 
gewonnen, daB man etwas vom Yoghurt des Vortages in Milch aufschwemmt. Um nun die 
Garung bei erhohter Temperatur durchzufiihren, umgibt man die warmen Topfe mit Lappen 
u. dgl., als schlecht Warme leitenden Stoffen, oder man setzt sie in eine Kochkiste. Schon 
nach 4-5 Stunden ist die Milch zu einer weiBen Masse geronnen und kann nach vollstiindigem 
Erkalten genossen werden. Von anderer Seite wird empfohlen, die Milch auf ein Drittel oder 
die Halfte einzudampfen, das Ferment zuzufiigen und das Gauze einer 8-12stiindigen Erhitzung 
auszuBetzen. Die reife Masse ist ein Pudding und hat einen angenehm rahmartigen, siiBen. ganz 
leicht sauerlichen Wohlgeschmack. Man genieBt sie iiberstreut mit Zucker und geriebenem Brot. 

Zebr-Yogburt wird durch 4-6stiindiges Einwirken des Yoghurtfermentes auf Mager
milch bei einer Temperatur von 40-42° gewonnen. Das Praparat soll niichtern ohne Zucker 
genossen werden. 
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Yoghurt-Tabletten enthalten wie die Kefirtabletten das Yoghurtferment in trockener Form. 

GIycobacter-Tabletten Dr. Klebs sollen den von METSCHNIKOFF entdeckten und von 
ihm Glycobacter genannten, aus starkehaltigen Stoffen Zucker abspaltenden Bazillus entbalten 
und zur Erganzung der Yoghurtkur dienen. 

Taette, Tatmj olk, Dickmilch, ist eine bei der arischen Bevolkerung des Nordens seit alters 
her bekannte Sauermilch, die sich durch hohen Gehalt an Milchsaure und Kohlensaure auszeichnet. 
Das wirksame Prinzip, die "Taette", ist eine Symbiore von mindestens drei Pilzarten, von denen 
die eine fadenziehende Milch bildet, die nicht gerinnt und fiir sich allein nicht sondE'rlich sauer 
wird. Der andere Pilz ist der Lactobazillus und der dritte Symbiot ist die Hefe, die ~esentlich 
am Geschmack der Taette beteiligt ist. 

Milchpraparate. 
Albulactin, das IOsliche Albumin frischer Kuhmilch, soil der Kindermilch zugesetzt wer

den, urn sie der Muttermilch gleichwertig zu machen. 
Albumose-Milch von Dr. RIEHT enthiiIt eine losliche, beim Kochen nicht gerinnende 

Alkaliverbindung der Albumose. Durch diese wird der Milch das im Verhiiltnis zur Frauenmilch 
fehlende EiweiB zugefiihrt. 

Nr. I. 120,0 Kuhmilch, 195,0 Sahne, 8,0 HiihnereiweiB, 45,0 Milchzucker, 0,16 Natrium-
carbonat (Na2COa), 0,07 Natriumchlorid. Wasser q. s. ad 1 Liter. • 

Nr. I A. 120,0 Kuhmilch, 195,0 Sahne, 14,0 HiihnereiweiB (etwa = 2 Eiern), 48,5 Milch
zucker, 0,14 NaCI und 0,28 Na2COa, Wasser q. s. ad 1 Liter. Zum vOriibergehenden Gebrauch 
fiir kranke Kinder. 

Albumose-Milch von Dr. SCHREIBER und Dr. WALDVOGEL. Abgerahmte Milch 350,0, 
Rahm 300,0, Wasser 350,0, Milchzucker 20,0, Caseose 3,2. Fiir Kinder im 1.-3. Monat. 

Anamosemilch ist eine Jod-Eisen-Buttermilchkonserve mit 0,15°/0 Jodeisen. 
BACKHAUS Kindermilch. Vollmilch wird durch Zentrifugieren in Rahm und Magermilcb 

geschieden. Die MagermIlch wird bei 400 mit Trypsin und Alkali behandeit. Hierdurcl. 
wird das Casein zum Teil peptonisiert, zum Teil zum Gerinnen gebracht. Nach 30 Minuten 
werden die Enzyme durch Erhitzen auf 80° getotet, alsdann wird die Mischung zentrifugiert 
und durch Zusatz von Rahm auf den erforderlichen Gehalt von Fett und Casein gebracht, 
schlieBlich mit 1°10 Milchzucker versetzt, auf Flaschen gefiillt und sterilisiert. Eine Ideal
milch soil die Zusammensetzung haben: Wasser 88,25, Trockenriickstand 11,75, EiweiB 1,75, 
Fett 3,5, Milchzucker 6,25, Asche 0,25. 

BIEDERTS Rahmgemenge. Zur Bereitung desselben wird durch Zentrifugieren ein Rahm 
mit 15,50/ 0 Fett und eine Magermilch von 0,3 % Fett hergestellt. Diese dienen dann nach Zusatz 
von abgerahmter Milch. Wasser und Milchzucker in bestimmten Verhaltnissen zur Herstellung 
von Saugling&nahrung. 

BIEDER'l'S Ramogen zur Herstellung von Kindermilch enthalt 16.5 % Fett, 7 % EiweiB, 
34,5 % Kohienhydrate, (davon 10,5 % Milchzucker) und 1,5 % SaIze. Nicht zu verwechsein mit 
BIEDERTS Rahmgemenge. 

Bu-Co der Deutschen Milchwerke in Zwingenberg wird aus Magermilch gewonnen und 
entbalt einen kleinen Zusatz von Mehi (siehe auch Buttermilchkonserve). 

Buttermilchkonserve. Zur Herstellung einer Dauernahrnng aus Buttermilch wird nach 
D.R.P. 182276 von PH. MULLER in Vilbel und J. PETERS in Mas.enheim b. Vilbel ein Gemisch 
von roher Buttermilch, deren Sauregehalt 50 nach THORNER nicht iibersteigen darf, mit Mehl 
und Zucker in dem Verhaltnis von 14 g Mehl und 60 g Rohrzucker auf 1 I Buttermilch unter 
fortwahrendem Umriihren dreimal aufgekocht, hierauf bei etwa 90 ° in vorher sterili8ierte Gefal3e 
gefiillt und, nachdem die GefaBe geschiossen sind, etwa 10 Minuten auf 100 ° erhitzt. urn den 
Sauregehalt der Milch unveranderlich zu rna chen. Dieses Gemisch wird etwa sechs Wochen bei 
18° in luftdicht geschlossenen Gefallen gelagert und schlieBlich zur Trockne eingedampft (siehe 
auch Lactoserve). 

Cratos Muttermilchersatz soll im wesentlichen aus aufgeschlossenem Weizenmehl bestehen 
und 17,5 Ufo Ei weill sowie 10 Ufo Fett enthalten. 

Diabetes-Milch von Prof. VON NOORDEN. Entbalt 6,65% Fett und nur 0,9% Zucker. 
HerstE'llung unbekannt. (Vielleicht durch Zentrifugieren vE'rdiinnter Vollmilch!) 

II. (Englisches Patent 17818 von J. BOUMA und S. B. SELHORST im Haag, Holland): Der 
Rahm wird durch Zentrifugieren abgeschieden und der Zucker damus durch Waschen entfernt. 
Aus der abgerahmten Milch wird das Casein durch Essigsaure gefallt, abfiltriert. die zuckerhaltige 
Fliissigkeit abgf\spiilt und das Casein in verdiinnter Sodalauge wieder gelost. so daB die FJiissig
keit noch schwach sauer reagiert. Dazu gibt man ein IOsliches Phosphat, am besten Natrium
phosphat, zur Erzielung einer amphoteren Reaktion und Verhinderung der Koagulation beim 
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Sieden, femer ein losHohes Caloiumsa.lz (Ca.loiumchlorid), etwas Kochsa.lz und endlich zum SiiBen 
Krista.llose, das Natriumsa.lz des Methylsaccharins. Die so hergestellte Losung wird dann 
wieder mit dem zuerst abgesohiedenen, ausgewaschenen Milchfett vereinigt. Diese Diabetiker
milch Iii-Bt sich bei 100 ° sterilisieren, ohne zu koaguHeren. 

EiweiBmilch nach KERN und MULLER: 1 Liter gewohnliche Buttermilch wird mit einem 
Liter Wasrer gemischt, unter Riihren kurz einmal aufgekocht und nach dem Kochen mit Wasser 
wieder auf 2 Liter aufgefiillt. Dann r.tellt man beiseite und laBt das Casein ruhig sich absetzen. 
Nach ungefahr 30 Minuten hat sich eine geniigend klare Molke gebildet, von der nun 1125 g ab
genommen werden. Der zuriickbleibende Molkenrest mit dem Caseinsatz wird (um den norma.len 
Fettgehalt zu erhalten) mit 125 g 20 0/ oiger gekochter Sahne auf ein Liter auf~efiillt. Der Zucker· 
geha.lt wird je nach Verordnung auf 3, 5, 7 und mehr Prozent gebracht. Die EiweiBmilch 
nach Prof. FINKELSTEIN und MAYER enthalt 9 °/0 EiweiB. 7,5 °/0 Fett, 3-3,75 % Milch
zuoker und 1,2 °10 Asche. 

Eulactol ist ein Nahrmittel aus Vollmilchpulver und PflanzeneiweiB. 
Extractum Lactis (MARPMANN). Nach Angabe des Herstellers die von EiweiB, Fett 

und Zucker befreite und eingedampfte Milch. Das Praparat enthalt die anorganischen Sa.lze 
und nucleinartigen Verbindungen der Milch und 8011 besonders zur Darreichung von Kalk ge
eignet seine 1 g entspricht = 2 I Milch. 

Giirtnersche Fettmilch. Kuhmilch wird mit Wasser verdiinnt, alsdann zentrifugiert. 
Hierdurch wird die Milch in einen fettreichen und einen fettarmen Anteil geschieden. Der fett
reiche Anteil ist die GARTNERsche Fettmilch. Die Verdiinnung mit Wasser und die Geschwindig. 
bit der Zentrifuge werden so gewihlt, daB nach Zusatz von 30-35.0 g Milchzucker auf 1 Liter 
die Milch folgende Zusammensetzung hat: Spez. Gew. 1,016-1,024, Trockenriickstand 9,6-11,4. 
Fett 2,73-3,90, Casein 1,2-1,68, Milchzucker 4,5-6,0, Asche 0,3-0,4. 

Hygiama. Ein Produkt aus kondensierter Milch, CereaHen und Kakao, das in Milch wie 
Kakao genommen wird. 

Krartmilch von JAWORSKI zur 'Oberemihrung wird durch Verdiinnen von Vollmilch mit 
Wasser und Versetzen mit Rahm und Milchzucker hergestellt. Lac triplex enthii.lt in 100 g: 
Fett 10,0, EiweiB 1,8, Milchzucker6,O, Asche 0,3. Lac duplex Fett 7,0, EiweiB 1,8, Milchzucker 
6,0, Asche 0,3. 

Kiinstliche Milch von Dr. ROSE besteht aus Kuhmilchcasein, Butterfett, Milchzucker, 
Salzen und Wasser. Das Casein gerinnt auf Saurezusatz in sehr feinflockiger Form und wird 
durch Pankreas innerha.lb 2-3 Stunden verdaut. Die Zusammensetzung ist der Frauenmilch ahn
Hch. Fiir Diabetiker wird das Praparat mit Saccharin hergestellt. 

Lactoserve ist eine Buttermilchkonserve (siehe S. 59). Man versetzt nach D.R.P. 173875 
sterilisierte Milch mit Reinkulturen von Milchsiturebakterien und litBt dann stehen, bis ein be· 
stimmter Siuerungsgrad erreicht ist usw. 1 T. wird mit 5 T. kochendem Wasser verdiinnt. 

Lahmanns vegetabile Milch wird aus Mandeln und Niissen unter Zusatz von Zucker 
hergestellt. ' 

Lecilacton, ein Nll.hrprll.parat in Pulverform, soli aus Trockenvollmilch mit 10% Eierlecithin 
bestehe~ . 

Milch-Gelee, Gelatina Lactis nach SIGMUND.L!EBREICH: Man kocht 1000 T. Milch 
mit 500 T. Zucker auf 1200 T. ein, lost darin 30 T. Gelatine und fiigt kurz vor dem Erkalten 
(nicht eher!) 200 T. WeiBwein, sowie den Saft von 2-3 Citronen hinzu. Das Ganze laBt man 
dann in Glasem von 100 ccm ~elatinieren. 

Odda K, NlI.hrmittel fii! Kinder, wird hergestellt aus entfetteter Milch, Eidotter, Kakao
butter, Mehl und Zucker. 

Odds M. R., Nahrmittel fiir Magenkranke und Rekonvaleszenten, enthii.lt die Bestandteile 
von Odds K., auBerdem dextriniertes Hafer. und Weizenmehl und etwas Kakao. 

Pegnimnilch ist mit Pegnin gelabte Kuhmilch, die hauptsll.chlich zur Sll.uglingsemihrung 
dient. Pegnin (FARBWERKE HOCHST) ist mit Milchzucker gemischtes Labferment, s. S.57. 
Zur Herstellung der Pegninmilch wird frische Kuhmilch in einer groBen Glasflasche, die nicht 
ganz gefiillt sein darf, in lauwarmes Wasser gesetzt, das zum Kochen erhitzt und 1/2 Stunde im 
Kochen erhalten wird. Dann wird die Milch langsam auf etwa 400 abgekiihlt und mit Pegnin 
versetzt, auf je 200 ccm ein MeBglaschen voll (etwa 2 g). Durch kurzes Schiitteln wird das Pulver 
in der Milch verteilt. Die Milch gerinnt nach etwa 2-3 Minuten. Dann wird die Flasche geschlossen 
und krll.ftig geschiittelt, bis das Gerinnsel vollstandig verschwunden ist. Die so sehr feinflockig 
gelabte Milch soil von gesunden und magendarmkranken Kindern sehr gut vertragen werden. 
Auch bei magenkranken Erwachsenen wird die Pegninmilch mit gutem Erfolg angewandt. 

Pfunds Siiuglingsnahrung. Besteht aus zwei Praparaten. I. Verdiinnter und sterili· 
~ierter Rahm. II. Mit Ferrum lactosaccharatum versetzte Mischung von Eieralbumin und Milchzucker. 

Plasmon, 5mBOLDS Mil c h e i wei B, ist ein Nahrpraparat, welches hergestellt wird, indem 
die aus der Magermilch gewonnenen EiweiBstoffe mit einer gerlngen. eben zur volligen Losung 
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ausreichenden Menge Natriumcarbonat vermischt und in einer Knetmaschine bei einer Tempe
ratur bis 700, evtl. unter Zuleitung von Kohlensii.ure verarbeitet werden. Das Produkt wird 
zu einer fast trocknen, pulverigen Masse zerkleinert, welche auf fla.che Hiirden ausgebreitet 
und r80sch getrocknet wird. Es stellt ein schwa.ch gelb gefii.rbtes, grieBartiges Pulver dar, daB 
sich in heiBem Wasser vollkommen lost, mit ungenugenden Mengen Wasser jedoch nur auf
quillt und eine Gallerte bildet. Es ist geruchlos und besitzt schwa.ch siiGen, an Milch er
innemden Geschmack. 

Prolaeta, Getreideniihrmileh (C. A. F. KAHLBAUM, Adlershof bei Berlin) wird hergestellt 
aus aufgeschlossenem Getreidemehl (Malz), entfetteter Milch und Mineralsa.1zen. 

R6bmanns Milehpulver zur kiinstlichen Herstellung von Frauenmileh. Saures Casein
calcium 2,0 g, Milchzucker 5,4 g, krist. Dinatriumphosphat 0,125 g, Monoka.liumphosphat 0,045 g, 
Calciumchlorid 0,013 g, Ka.1iumchlorid 0,075 g, Magnesiumcitrat 0,082 g, Ferricitrat 0,0018 g. 
Die Mischung, in 100 ccm Wasser gelbst, gibt fettfreie Frauenmilch. Das Fett muB ala Rahm 
oder ala Butter zugesetzt werden. Zugesetzte Butter verteilt sich leicht emulaionsartig. 

R6bmanDS Milchpulver zur kiinstliehen Herstellung von Kubmileh. Saures Casein
calcium 3,0, Milchzucker 4,5, krist. DinatriumphoBphat 0,375, Monokaliumphosphat 0,135, Cal
ciumchlorid 0,04, Kaliumchlorid 0,3, Magnesiumcitrat 0,01. Die Mischung, in 100 ccm Wasser 
gelost, gibt fettfreie Kuhmilch. Das Fett muB ala Rahm oder Butter zugesetzt werden. 

Voltmers Muttermileh. Kuhmilch wird mit Wasser verdiinnt, alsdann mit Pankreas vor
verdaut und mit Rahm und Milchzucker versetzt. Es gibt 3 Stufen mit steigendem Gehalt an 
EiweiB und an Fett. 

Lacca. 
Resina Lacca. Sehellaek. Gum Lac. Resine laque. Gummilack. Lackharz. 
Gummi Lacca. Lacca in tabulis. 

Der Schellack wird von der GummilackschildJaus, Carteria Jacca SIGNORET (Coc
cus lacca KERR), Hemiptera, heimisch auf den Molukken, in den Ganges
landern, in Siam, Anam, auf Sumatra usw., erzeugt auf den jungen Zweigen von 

Croton aromaticus WILLDEN OW, Croton lacciferus L. - Euphor
biaceae, Ceylon, Antillen, Ficus religiosa L., F. indica L. - Artocar
peae, Zizyphus Jujuba LAM. - Rhamnaceae, Butea frondosa 
ROXB. Papilionatae, Schleichera trijuga WILLD. - Sapindaceae 
und anderen, Ostindien, Ceylon usw. 

Die ungefliigelten Weibchen der GummilackschildlauB setzen sich nach der Befruchtung in 
groBen Mengen an die saftigen Spitzen der Zweige der Pflanzen. Sie verlieren hier allmii.hlich 
die Beweglichkeit, saugen sich fest und entziehen mit ihrem 1a.ngen RiiBsel soviel wie moglioh 
den jungen Trieben den Saft, der durch die Verdauung eine ohemisohe Verii.nderung erfll.hrt. Es 
ist darnach der Schellack ala das Exkrement der Lackschildlaus, die damit wie mit einer Hiille 
umgeben ist, anzusehen. Die chemische Zusammensetzung des Harzes fiihrt zu der Verm~tung, 
daB das Harz, wenn nicht ganz, so doch zum Teil ein animalisches Produkt ist, und daB die Ent
stehung des Harzes durch Umbildung des Pflanzensaftes durch das Tier erfolgt. Das Harz er
starn allmii.hlich und bildet Krusten, innerhalb derer das Tier zu einer mit schOn roter FliiBsig
keit gefiillten, ovalen Blase aufschwillt und abstirbt. Zweimal im Jahre werden die mit den in
krustierten, roten Lackschildlii.usen besetzten Zweige gesammelt und kommen ala Stocklack in 
den Handel. Die Sammelzeit beginnt etwa im Februar. Die Weibchen legen etwa 1000 Eier. 
Die ausgeschliipften Larven setzen sich auf denselben Zweigen fest, so daB ein einmlil besetzter 
Baum seine Kolonien fortwil.hrencl ausbreitet. 

Man sammelt den Gummilaok hauptsachlich in Ostindien (in den Distrikten Assam, Pegu, 
Bengalen, Malabar, in den Gangeslii.ndern). ferner auf den Molukken, in Siam, Anam, auf Sumatra 
usw. Die beste Sorte kommt aus Bengalen und yom Irawaddy, Hauptausfuhrort ist Calcutta. 

Man unterscheidet: I. Stock-, Stick- oder Stangenlack, Sticlac, Laque en ba'i.tons, 
Lacca. in ramulis. Die Zweige mit der bis 8 und mehr Millimeter dicken Lage von dunkelbraun
rotem rohen Gummilack; letzterer enthii.lt in vielen Hohlrii.umen die Schildlii.use. Unter La.cque 
en grappes versteht ma.n die nach Entfernung der Zweige erhaltenen zylindrischen Gummilack
stiicke. II. K6rnerlack, Seedlac, Laque en graines, Lacca in granis. Der von den 
Zweigen befreite, zerkleinerte Gummilack wird duroh wiederholtes Waschen und Ausziehen mit 
heiBem Wasser vom Farbstoff befreit, getrocknet und kommt als rundliche, kleine, braune Kilmer 
oder 0.18 III. Klumpen- oder Rlocklack. Blocklac, Lumplac, Lacca. in maBBis, a.us 
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dem Kornerlack durch Schmelzen erhalten, oder alB IV. Schellack, Tafellack, Shellac, 
Laque plate, Laque en ecailles (en feuilles), Lacca in tabulis in den Handel. 
Letzterer bildet geruch. und geschmacklose, diinne, orangegelbe, braunrote oder leberfarbene 
sprode Blatter oder Platten, durch Schmelzen deB mit Wasser ausgezogenen, yom Farbstoff be
freiten, getrockneten Stocklackes, Durchpressen durch Tiicher und AusgieBen auf Steinplatten 
oder Pisangblatter erhalten. Je nach der Farbe unterscheidet man verschiedene Sorten, der durch
sichtige, orangefarbene Schellack ist der am hochsten bewertete. Dieser Lack enthalt weniger 
Farbstoff als die vorherigen. Schellack verbreitet beim Erhitzen einen angenehmen Geruch, lost 
sich in Amylalkohol, Aceton, Holzgeist und in heiBem Weingeist vollig, in kaltem Weingeist nur 
zu 90%. Ather und atherische Ole losen nur die wachsartige Substanz; wasserige Salzslture, Essig
slture, Alkalilaugen, Boraxlosung IOsen den Schellack voilkommen, ebenso Ammoniakflfrssigkeit, 
in der er erst aufquillt. Schellack ist in fetten Olen fast unloslich, Petroleumather nimmt nur 
ganz wenig auf. Sein spez. Gewicht ist zwischen 1,13-1,44. V. WeiBer Schellack, Lacca 
alba, Laque blanche (s. weiter unten) ist der kiinstlich gebleichte Schellack. 

Ve'l'fiilschungen. Colophonium und ahnliche alkohollosliche Harze. Ais "Rubin
lack" kommen sehr haufig Gemenge von Schellack mit Colophonium im Handel vor. 

Bestandteile. Wachs (Myricyl- und Cerylalkohol, frei undan Melissin-, Cerotin-, 
01. und Palmitinsaure gebunden) 6,00/0, Farbstoff (Laccainsaure, C16H120S) 6,50/0, 
Harz 74,50/0 (davon in Ather unloslich 650/0 = Resinotannolester der Aleuritinsaure 
~2Hzo02COOH; in Ather loslich 350/0' £reie Fettsauren, ein Resen und Erythrolaccin, 
CuHs 0o'Hz0), ein kristallisierbarer Bitterstoff, Verunreinigungen 9,50/0' Wasseretwa3,5 0/ 0• 

Priifung. Zum Nachweis von Colophonium in Schellack eignet sich nach AHRENS die 
Bestimmung der Jodzahl; reiner Schellack hat die Jodzallll6-17, Colophonium 110,0-185; 
wegen der groBen Verschiedenheit der Werte kann man sogar ungefiihr berechnen, wieviel Prozent 
Colophonium zugesetzt worden sind. Die JodlOsung liiBt man 6 Stunden lang einwirken. 

Auch die Bestammung der in Petrolather ltislichen Anteile kann zur Priifung auf fremde 
Harze, besonders Colophonium dienpn: 5 g gepulverter Schellack werden mit gewaschenem FluB. 
sand reichlich vermengt, im SOXHLET-Apparat einige Stun den mit Petroliither ausgezogen, daB 
Ltisungsmittel dann verdampft und der Riickstand gewogen. Es enthielten nach WEIGEL: Dunkler 
Tonkin.Blutlack 1,60/o, dunkler geblockter Tonkin-Schellack 1,6% und orangefarbiger Blatter
Schellack 1,80/0 in Petrolather liisliche Bestandteile; dagegen ergab ein heller indischer sog. Blut. 
oder Knopflack 14,60/0 petrolatherltisliche Bestandteile, war also mit etwa 10 % fremdem Harz, 
dessen Geruch auf Fichtenharz deutete, verfalscht. 

ENDEMANN hat folgende Probe auf VerfiHschungen vorgeschlagen: 2 g auBerst fein zer
riebener Schellack werden in einer Porzellanschale mit 10 g gereinigtem Sand gemischt, 4 ccm 
Alkohol zugesetzt und BchlieBlich 20 ccm konz. Salzsaure eingeriihrt; es wird dann auf dem Was
serbad zur Trockne verdampft, der Zusatz von Alkohol und Saure wiederholt und abermals ein
gedampft. Nach 2Btiindigem Stehen im Luftbad bei 100-1050 wird erkalten gelassen, mit 20 ccm 
Alkohol angefeuchtet und ungefahr 12 Stunden stehen gelassen. Die Losung wird nun durch 
ein Filter in ein gewogenes Kolbchen gegosBen, der Inhalt naeh und nach mit Mengen von je 
20 ccm Alkohol gewaschen, zuletzt auf dem Filter, bis etwa 250 cem Filtrat erhalten sind. Der 
unlosliche Teil besteht aus Wachs und den kondensierten Oxysauren, die chlorhaltig sind; von 
dem geltisten Teil wird der Alkohol abdestilliert und der Kolben weiter im Luftbad bei lOO-102() 
getrocknet. Hierbei werden aIle Sauren erhalten, die nicht Oxysauren sind. 1m besten Schellack 
finden sich 870/u Oxysauren, 50/0 Schellackwachs und 80/0 losliche Fette und Harzstoffe neben 
anorganischen Salzen. Ein hijherer Gehalt an letzteren als 80/ 0 deutet auf Minderwertigkeit oder 
Verfalschung des Schellacks hin. 

Anwendung. Zur Herstellung von JAICk, Firnis, Mobelpolitur, von Siegellack und Kitt. 
Als Zusatz zu Feuerwerksmischungen zur Erzielung eines gleichmaBigen liingeren Abbrennens. 

Lacca alba. WeiJler (gebleichter):Schellack. 
Darstellung. lOOT. Schellack (Knopflack des Han(1els) werden in einerLosung von 40T. 

krist. Soda in 1500 T. Wasser durch Erhitzen geltist. Die Ltisung wird mit einer filtrierten Na. 
triumhypochloritlosung aus 100 T. Chlorkalk und 100-120 T. Soda und 2000 T. Wasser 
versetzt. Nach 2tagigem Stehen scheidet man durch verd. Salzsaure das Harz ab, wascht es 
mit heiBem Wasser unter Durchkneten so lange, bis es seidenglanzend erscheint. Das Harz wird 
dann in Zopfe gedreht und getrocknet oder auch unter Wasser aufbewahrt. 

Eigenschaften. Der gebleichte Schellack ist ein weiBes, durch die beim Kneten ein
geschlossene Luft seidenglanzendes Harz. In seinem Verhalten gegen LosungsmitteJ gleicht er 
dem gewohnlichen Schellack. Die Ltislichkeit in Weingpist nimmt bpi langerer Aufbewahrung 
an der Luft ab, doch lost sich alterer Schellack auch noch leicht in Weingeist, wenn man ihn 
vorher pulvert, dann mit wenig Weingeist oder Ather quellen laBt und dann mit dem Weingeist 
gelinde erwarmt. 
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P1'ufung. Der weiBe Schellack ist noch hiiufiger ala der gewbhnliche mit Colophonium, 
Wacha u. a. verfii.lscht. Man priift ibn wie den gewohnlichen Schellack, besonders durch Be
stimmung der in Ather loslichen Anteile, deren Menge beim rein en wei Ben Schellack nicht mehr 
als 5% betragt. 

Anwendung. Wie gewohnlicher Schellack. 
Tinctura Laccae aluminata. 

Alauuhaitige Kornerlacktinktur. 
(Dresdener Vorschrift.) 

1. Laccae in granis pulv. 20,0 
2. Alumims kalmi 10,0 
3. Aquae 140,0 
4. Aquae Rosae 40,0 
5. Aquae Salviae 40,0 
6. Acidi salicylici U,2. 

K unstharze. Schellackersatz. 
Phenole, besonders das einfache Phenol und o-Kresol, geben mit Formaldehyd beim 

Erhitzen unter Zusatz geringer Mengen von Sauren, sauren Salzen oder auch Alkalien harzartige 
Massen, deren Eigenschaften, besonders Harte, Farbe, Schmelzpunkt und Lbslichkeit je nach 
dem Darstellungsverfahren verschleden sind. Kunstharze dienen als Ersatz fiir Schellack und 
andere Harze zur Herstellung von Lack, Firnis und Mobelpolitur, unlosliche Kunstharze werden ala 
Ersatz fiir Bernstein, Jet und Elfenbein zur Herstellung von Schmuck- und Gebrauchsgegenstiinden 
verwendet. Sie finden Anwendung als Bindemittel fiir Schleifscheiben, Dampfdichtungen, fiir 
Isolierungen elektrischer I.eitungen, zur Herstellung von Kitten und fiir viele andere Zwecke. 
Auch in der Feuerwerkerei laBt sich der Schellack durch Kunstharz ersetzen_ Kunstharze kom
men unter verschiedenen Namen in den Handel: z. B. A balak, Bakelit, Laccain, Kresolharz, 
N ovolack, SiLureharz, Sibolit, Metakalin, Bucheronium, Resinit, Perlitol u. a. 

Ktmstlicher Schellack soil nach einem franzbsiEchen Patent erhalten werden durch Er
wiLrmen von 3 Teilen Sandarak und I Teil Elemi mit 1/200 Teil Paraformaldehyd bis zum klaren 
Schmelzen. Die nach dem Erkalten harzige Masse lost sich in Alkalilauge und Weingeist. 

Lacklack, Lac.lac, Lac-lake, ist der bei der Herstellung des Kornerlacks: ge
wonnene, am besten durch eine Sodalosung ausgezogene und mit Alaun gefiLllte rote Farbstoff des 
Stocklackes. Er diente friiher als Ersatz der Cochenille in der Woll- und Seidenfarberei. Lacklack 
kommt aus Ostindien iiber England in Form viereckiger, dunkelschwarzroter, infolge des Harz
gehaltes schwer l6slicher Platten in den Handel. Durch Reinigung des Lacklacks von dem groBten 
Teile seines Harzgehalts erhalt man den Lack-dye, FiLrbelack. Letzterer ist hellrot und von 
erdigem, mattem Bruch. 

Japanischer Lack, Ki urushi, ist der Milchsaft von Rhus vernicifera D. C., der 
aus Einschnitten in die Rinde des Baumes ausflieBt. Durch Filtrieren durch Tiicher wird der 
rohe Lack, der eine grauweiBe Emulsion bildet, gereinigt. Der japanische lack dient zur Her· 
stellung der bekannten Lackarbeiten; er ist nach dem Eintrocknen, das bei hbherer Temperatur 
vorgenommen wird, hochst gliinzend, hart und widerstandsfiibig gegen Erwiilmung und gegen 
LOsungsmittel, doch 100en sich nach REIN 60-800/0 des lacks in Alkohol, Ather und Schwefel 
kohlenstoff. Auch in Wasser sollen kleine Anteile des Lacks lbslich sein. 

Bestandteile. 60-800/0 Lacksiiure (Urushinsiiure) C14H1S0 2, 3-6% Gummi, 1-3% 

e i weiBartige Korper, in geringer Menge eine giftige, fl iichtige Siiure, 10-34 0/~ Wasser 
Der Olgehalt des Lackes riihrt von den bei seiner Gewinnung benutzten, mit OJ bestrichenen 
Geraten her. - Beim Erharten des Lackes geht die lacksiiure in Oxylacksiiure, CuH1BOa uber. 

Eine von TSCHIRCH und STEVENS ausgefiihrte Untersuchung des japanischen lacks hatte 
folgendes Ergebnis: Die Urushinsiiure oder Lacksiiure, d. h. der I>lkohollbslicheAnteil des frischen 
Lackes (Laccol BERTRANDS), ist ein Gemisch, das sich in einen petroliitherloslichen (Urushin) 
uod einen petroliitherunloslichen Anteil (Oxyurushin) trennen liiBt. Der petro\iitherlbsliche 
Teil ist dann noch in drei weitere Stoffe zerlegbar; einer derselben ist ein nicht fJiichtiges 
Gift, das schon in iiuLlerst geringer Menge Entziindung und Pustelbildung auf der Haut, die 
sog. Lackkrankheit, hervorruft. Der Giftstoff, der rein nicht zu erhalten war, wiIkt nur lokal, 
ist aber von der Haut sehr schwer wieder zu entfernen. Er solI dem Gift von Rhus toxicoden
dron sehr ahneln. Die wertvolle Eigenschaft des lackes, nach einiger Zeit an feuchter loft in eine 
in fast allen Losungsmitteln unlosliche Form iiberzugehen, wird durch die Einwirkung eines in 
dem frischen Lack enthaltenen oxydaseiLhnlichen Enzyms (Laccase) auf die primaren 
Harzstoffe hedingt: auch das Dunkelwerden des lackes beruht darauf. AoBerdem wurden im 
Japanlack Gummi, das sich vom Enzym quantitativ nicht trennen lieB, und Essigsiiure nach
gewiesen. Urushin und Oxyurushin sind die ersten Harzstoffe, in denen Stickstoff nachgewiesen 
worden ist. ' 

Nach MOJIMA ist der Hauptbestandteil des Lacks eine olartige Verbindung Urushiol, 
C20H3002' 
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Lacmus. 
lacca Musci, Lackmus, Litmus, Tournesol, Lacca musioa, ist em aus ver· 

sohiedenen Fleohtenarten (Asooliohenes) gewonnener Farbstoff, besonders aus: 
Roooella tinotoria DC. auf den Azoren, Canaren und Capverdisohen Inseln, 
Roooella fuoiformis ACH. in Ostindien, Ceylon, Mozambique, Leoanora tar
tarea FRIES in Sohweden, Norwegen und Sohottland und Pertusaria oommunis 
FRIES in der Rhon, in den Pyrenaen, u. a. 

Gewinnung. Laokmus wird fast aussohlieBlioh in Holland hergestellt. Die 
Fleohten werden gemahlen, mit Wasser unter Zusatz von Kalk, Pottasohe und Harn 
oder AmmoniumoarbonatlOsung verriihrt und der Garung iiberlassen. Dabei farbt 
sioh die Masse braun, dann rot, violett und sohlieBlioh naoh etwa 3 Woohen blau. 
Der Brei wird dann duroh ein Sieb geriihrt, mit Kreide und Gips versetzt, in kleine 
Wiirfel geformt und getrooknet. 

Eigenschaften. Dunkelblaue, in Wiirfel geformte erdige Masse, leicht zer
reiblich. Beim Erhitzen wird Ammoniak entwiokelt. 

Bestandteile. Lackmus enthalt Flechtenfarbstoffe, die wahrscheinlich stickstoff
haltige Abk6mmlinge des Orcins sind und durch Sauren rot, durch Alkalien blau werden. 
KANE hat folgende Verbindungen isoliert: Azolitmin, braunrot, Azoerythrin, Erythro
lein, Erythroleinsaure, Erythrolitmin (rot, gelbgrun fluorescierend), Spaniolitmin. Nach 
KUNZ-KRAUSE 1St auch Indigo vorhanden. 

Durch die Garung werden die roten, stickstoffreien Farbstoffe in rote, stickstoffhaltige 
Farbsto£fe umgewandelt, die dann mit den zugesetzten Alkalien die blau gefarbten Salze liefern. 

Anwendung. In Form von Lackmuspapier und -Tinktur als Indikator fur Sauren und 
Basen. 

Tinetura Laccae muscae, Lackmustinktur, Solution of Litmus, Litmus Test
solution s. Bd. I, S.72 und 919., 

Azolitminum, Azolitmin, ist der farbende Bestandteil des Lackmus. Das Handelspraparat ist 
keine einheitliche chemische Verbindung. Schwarzlich-violette Lamellen, leicht loslich in Wasser, 
unloslich in Weingeist und Ather. Die wa.sserige Losung wird durch Sauren rot gefa.rbt, durch 
Alkalien blau. Anwendung. Als Indikator in der MaBanalyse (s. Bd. I, S.71). 

Azolitminiosung. Zur Herstellung der Losung wird fein gepulverter Lackmus mit kaltem 
Wasser ausgezogen und der Auszug mit Sand eingedampft. Wa.hrend des Eindampfens setzt man 
so viel Salzsa.ure hinzu, daB die Fliissigkeit nach dem Entweichen der Kohlensaure stark rot ge
fa.rbt erscheint. Das so erhaltene braune Pulver wa.scht man auf dem Filter zuerst mit heiBem, 
dann mit kaltem Wasser aus und trocknet wieder. Dieses Pulver iibergie"Bt man von neuem auf 
dem Filter mit Wasser und einigen Tropfen Ammoniakfliissigkeit, wobei sich der Farbstoff lOst. 
Das Filtrat wird mit einigen Tropfen Schwefelsa.ure angesa.uert und dann wieder neutralisiert. 
Die Empfindlichkeit wird noch erhOht, wenn man das storende Erythrolitmin vorher durch Aus· 
ziehen mit heiBem Alkohol entfernt. 

Orseille, Orchilla, Persio, Cudbear, Pourpre franc;aise, Archyl, Orioello, 
ist ein Flechtenfarbstoff, der aus den Flechten Roccella Montagnei, R. fuciformis, 
R. pernensis und R. tinctoria, ferner aus Variolaria- und Lecanora-Arten und vielen 
andern Flechten gewonnen wird. 

Gewinnung. Die gereinigten und zerkIeinerten Flechten werden mit Wasser mit oder 
ohne Zusatz von Kalk oder Soda durchgearbeitet und aufgekocht. Die Flussigkeit wird durch 
ein Sieb abgegossen, mit Ammoniak versetzt und in offenen Gefii.Ben gelinde erwarmt. Der Farb
stoff scheidet sich allmahlich als Niederschlag ab, der gesa!Ilmelt wird und als Teig (Orseille en 
pa.te) in den Handel kommt. Persio oder Cudbear wird durch Troeknen des Teiges und Pul
vern erhalten. Orseilleextrakt oder -carmin ist der bei gelinder Warme eingediekte Teig. 
Franzosiseher Pur pur 1St der Kalklaek der Orseille, der aus der ammoniakalisehen Losung 
durch Fallen mit Calciumchloridlosung erhalten wird. 

Bestandteile. Der farbende Bestandteil iet das Orcein, das aus dem in den Flechten 
enthaltenen Orcin, CaHa(CHa)(OH)2 [1, 3, 5] durch Einwirkung von Luft bei Gegenwart von 
Ammoniak entsteht. Das Orcein ist ein braunes kristallinisches Pulver, unloslich in Wasser und 
Ather, lOslich in Weingeist, Aceton, Essigsaure. Mit Metallsalzen gibt es rote Farblacke. 

Anwendung. Zum Farben von Seide und Wolle, mit oder ohne Beize. Die Farben sind 
schon violett und blaulichrot, aber sehr unecht. 
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Lactuca. 
Lactuca virosa L. Compositae-Liguliflorae-Cichorieae-Lactucinae. 
Heimisch im siidlichen und westlichen Europa, in Nordafrika und Nordasien; zwecks 
Gewinnung des Lactucariums in Deutschland (bei Zell, Piinderich und Briedel an 
der Mosel), {)sterreich, England, Frankreich und Ru13land kultiviert. In Frankreich 
und England ist auch Lactuca altissima BIEBERSTEIN, in England die Varietat 
montanain Kultur; in den Vereinigten Staaten Nordamerikas wird das Kraut von 
L. canadensis L. und L. elongata MUEHLB., Wild Lettuce, Wild Opium, benutzt. 

Herba Lactucae virosae. Giftlattichkraut. Hemlock Lettuce. Lai
tue vireuse. Herba Intybi angusti. Giftsalat. Giftiger Lattich. Stink
salat. Tridax. 

Die getrockneten, zur Bliitezeit gesammelten oberirdischen Teile. Der stielrunde. 
gestreifte, hohle, im unteren Teile holzige und beborstete, im oberen Teile krautartige 
und kahle Stengel tragt woohselstandige. langlich-verkehrt-eiformige, bis 30 cm 
lange, bei der lebenden Pflanze horizontal ausgebreitete, ungeteilte oder buchtig 
und stachelspitzig gezahnte Blatter. Die grundstandigen Blatter sind in einen Stiel 
verschmalert, die oberen sitzend, stengelumfassend und rasch an GroBe abnehmend. 
AlIe Blatter tragen unterseits auf den Nerven, besonders auf der Mittelrippe steife 
Borsten; sonst sind sie kalil. Die kleinen, walzig-kegelformigen BliitenkOpfchen, die 
endstandige Trauben bilden, haben nur gelbe, zwitterige Zungenbliiten mit Pappus. 
Der Geruch des frischen Krautes ist widerlich narkotisch, nach dem Trocknen kaum 
wahrnehmbar, der Geschmack bitter. 

M i k r 0 s k 0 pis c h e s B i I d. Das Blatt zeigt auf beiden Seiten in die Epidermis eingesenkte 
Spaltoffnllngen. Die Borsten an den starkeren Rippen der Unterseite sind groB, vielzellig, stachel
artig, in der Droge meist verletzt. Milchsaftschlauche finden sich im Stengel, im Mark und in 
der Rinde, in der Nahe der GefaBstrange. 1m Parenchym des Hiillkelches zahlreiche Kristall
drusen. 

Ve1'wechslungen. Lactuca sativa L., in Garten als Salat gezogen, hat herzf6rmig
stengelllmfassende, am Rande nicht sta.chelig gezahnte Blatter, doldentraubigen Bhitenstand 
und braune Achanen. L. scariola L., wilder Lattich, Laitue sauvage, Prickly Lettuce, Mittel
und Siideuropa, bei uns hau£ig an Wegen und steinigen Orten, meist niedriger als L. virosa, hat 
schmalere, mehr gleichbreite, senkrecht gestellte, eirunde bis langliche, stark buchtig-gelappte, 
sagef<irmige, an den Randern stachelig-bewj.mperte, stachelspitzige, auf beiden Seiten fast gleich
farbige Blatter; unterseits an der Mittelrippe mit stacheligen Borsten. Die Achanen sind grau
braunlich, nicht schwarz, und etwa so lang wie ihrSchnabel. Eine Varietat von dieser ist die bis 
3 m hohe, in Frankreich kultivierte L. altissima BIEBERSTEIN. Bei Sonchus oleraceus L. 
haben die Blatter keine Stacheln, besitzen pfeilformige Endlappen; die Pflanze ist ohne narkotischen 
Milchsaft. Dipsacus silvestris MILL. zeigt am Rande kahle oder zerstreut-stachelspitzige 
Blatter, ist unterhalb an der Mittelrippe stachelig, aber auBerdem noch mit einzelnen Sta.cheLn 
besetzt. Die Bliiten sind blaBlila. 

Bestandteile. Citronensaure, Bernsteinsaure, Apfelsaure, atherisches 01, 
Bitterstoff, Sal peter und die Stoffe, die im Lactucarium vorkcmmen (s. d.); FARR und 
WJl.IGHT haben Spuren - in 1 kg frischem Kraut 0,6 mg - eines mydriatisch wirkenden Alka. 
loides nachgewiesen. . 

Lactucarium germanicum (genuiinum, optimum), Deutsches Lactucarium. 
Lettuce Opium. Giftlattichsaft. Der eingcdickte Milchsaft von Lactuca 
virosa, der in Zell und Piinderich an der Mosel von kultivierten Pflanzen in der Art 
gewonnen wird, daB man die Stengel bis auf 30 cm unter der Spitze abschneidet und 
den aus der Schnittflache ausflieBenden Milchsaft abkratzt. Nach der Abnahme des 
Saftes wird jedesmal eine neue Schnittflache etwas unter der alten hergestellt, man 
sammelt taglich einmal von Mai bis August, etwa 60-70 Tage lang. Man laBt den 
Saft in Tassen zahfliissig und dick werden. 

Hager, Handbuch. II. 5 
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Harte, zahe, auLlen matte und gelbbraune, innen weiLlliche und wachsglanzende 
Klumpen, die entweder annahernd groLleren Teilstiicken einer Kugel entsprechen 
oder kleinere unregelmaLlige Brocken darstellen. Lactucarium schmeckt sehr bitter 
und kratzend, haftet beim Kauen den Zahnen an, der Geruch ist opiumartig. Es 
ist schwer zerreiblich und liefert mit Wasser erst unter Zusatz von Gummi eine Emul
sion. In siedendem Wasser erweicht es; das klare, sehr bittere Filtrat triibt sich beim 
Erkalten. und wird durch Schiitteln mit gepulvertem Jod nicht gefarbt. Ammoniak
fliissigkeit und Weingeist klaren das Filtrat. CalciumsulfatlOsung, dem ammoniaka
lischen Filtrat zugesetzt, ruft einen reichlichen Niederschlag hervor. 

Beim Verbrennen darf Lactucarium nicht mehr als 7,5 % Asche hinterlassen. 
Bestandteile. 0,3% Lactucin, C22H140 S oder C22HlS07 (kristallinischer Bitterstoff), 

Lactupicrin (= Lactucen), bis 66% Lactucerin (= Lactucon, Lattigfett), ein indiffe
renter Stoff von der Zusammensetzung C23H3S0 2 , Smp. 1840, in farblosen, zarten, geruchlosen 
Nadeln kristallisierend, unliislich in Wasser, loslich in Ather, Chloroform, heiBem Alkohol. Es 
ist der Essigsaureester des Lactucols (Smp. 154,50), das beim Verseifen mit verd. Alkalilauge 
darans entsteht; ferner sind nachgewiesen 2% Mannit, Kautschuk, Asparagin (?), ein in
dlfferenter, kristallisierender Korper, bis 1% Oxalsaure, Citronensaure, Apfelsaure, 
Zucker, Harz, EiweiB. Aschengehalt 7,5-100/0' 

Pulrern und AufWsen des I.actucariums bieten Schwierigkeiten. Man verreibt es 
zuerst fiir sich, dann nut gleichviel Stiickenzucker, zuletzt unter Befeuchten mit wenig AI
kohol, trocknet hierauf und schlagt durch ein Sieb. Von dieser Mischung wird das Doppelte der 
verordneten Menge in Pulverform verwendet oder mit dem I.osungsmittel angerieben. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. In Stiicken in gut versehlossenen Glasern, vor Licht 
geschiitzt; bei ofterem Gebrauch halt man eine Verreibung mit der gleichen Menge Zucker 
vorriitig mit Aufschrift "sumatur duplum". 

Wirkung und Anwendung. Lactucarium ist ein Hypnoticum, ahnlich wie Opium, 
ohne stopfend auf den Stuhlgang zu wirken. Nur groBe Gaben sollen Scbwindel, Kopfschmerz 
und Mydriasis erzeugen. Man verVllendete es als Beruhigungsmittel bei nervosen Autregungen, 
zur Bekampfung des Hustenreizes usw., bei katarrhalischen und entziindlichen Leiden der At
mungs'organe, auBerlich zu Augenwassern (1,0-2,0: 100,0). Doch wirkt es weniger sicher 
als Opium. Es wird kaum noch angewandt. In Amerika soil es zur Herstellung von einigen 
Patentarzneien dienen, in China zur Verfalschung des Rauchopiums. 

I.actucatium ist dem freien Verkehr entzogen und darf nur gegen arztliche Verordnung 
abgegeben werden. 

Lactucarium gallicum, franzosisches Lactucarium, wird in Frankreich von Lactuca 

altissima BIEBERSTEIN (I.. sagittata W. et KIT.), heimisch in Siideuropa, Kleinasien 
und im Kaukasus. in Frankreich angebaut, gewonnen Hauptkulturort ist Clermont-Ferrand in 
der Auvergne. Thridace, Thridacium, ist der eingedickte Saft von I.. sativa var. capitata, 
kommt aber auch als franziisisches Lactucarium im Handel vor. Kuchen von etwa 4 cm Durch
messer, an der I.uft auf Sieben getrocknet; Zusammensetzung wie I.. germanicum. 

Lactucarium anglicum, englisches Lactucarium, wird in England, besonders bei Edin
burgh in Schottland von Lactuca virosa L. var. montana gewonnen. Die Zusammen
setzung ist gleichfalls die des deutschen Lactucariums. UnregelmaBige, erbsengroBe und groBere, 
mehr oder weniger stumpfkantige, matte, zerreibliche, dunkelbraune, nicht hygroskopische Korner. 

Lactucarium austriacum, osterreichisches Lactucarium, dem deutschen gleichwertig, 
wird in Waidhofen a. d. Thaja gewonnen. 

Lactucarium canadense, kanadisches Lactucarium, soil in Kanada von Lactuca. 
canadensis L. und L. elongata M"OHLENBERG gewonnen werden. 

Aqua Lactucae sativae. - Hisp.: 100 T. frische Sala.tblatter werden mit 200 T. Wasser 
iibergossen und 100 T. Ia.ngsam abdestilliert. 

Aqua Lactucae virosae. - Portug.: 100 T. frische, bliihende Pflanzen werden mit 500 T. 
Wa.sser iibergossen. Dann werden 100 T. abdestilliert. 

Extractum Lactllcae virosae. Giftlattichextrakt. - Erganzb.: Aus frischem, bIiihen
dem Giftlattichkraut wie Extractum Conii Erganzb. A us beu te etwa 2,5%, Dunkelbraun, in 
Wasser fast klar Wslich. GriiBte Einzelgabe 0,5 g, Tagesgabe 2,0 g. - Portug.: 1000 T. frisches 
Kraut werden 5 Tage mit 1000 T. Weingeist (90%) mazeriert. Von der abgepreBten Fliissigkeit 
destilliert mt,tn 2/3 des Weingeistes ab; der filtrierte Rest wird zu einem weichen Extrakt ein
gedampft. 
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Lactucarium depuratum. - Portug.: 1000 T. Lactucarium werden 2mal hintereinander 
je 10 Tage mit je 4000 T. Weingeist (65%) maceriert. Von den Kolaturen destilliert man die 
Halfte ab und dampft den Rest zu einem weichen Extrakt ein. 

Sirupus Lactucarii. Syrup of Lactucarium. - Amer.: 100ccm Tinct. Lactucarii 
mischt man mit 200 ccm Glycerin, fiigt eine Losung von 1 g Citronensaure in 50 ccm Pomeranzen· 
bliitenwasser zu und fiillt mit Zuckersirup auf 1000 ccm auf. - Portug.: 2 T. Lactuoarium depur. 
(Portug.) werden in 350 T. Wasser ge10st und 650 T. Zucker zugefiIgt. 

Tinctura Lactul'arii. Tincture of Lactucarium. - Amer.: 500g Lactucarlum stoat 
man mit gereinigtem Sand zu einem groben Pulver an, zieht dasselbe 48 Stunden mit 2000 ccm 
Petroleumather aus, bringt auf ein Filter, wascht mit 1500 ccm Petroleumather nach und trocknet 
hierauf den Filterinhalt an der Luft. Sobald die Masse nicht mehr nach Petroleumather riecht, 
wird sie gepulvert, natigenfalls noch Sand zugesetzt und nun im Perkolator mit einer Mischung 
aus 250 ccm Glycerin, 250 ccm Wasser und 500 ccm Weingeist (92,3 Gew .. %) ausgezogen. Man 
befeuchtet mit 500 ccm, erschOpft mit dem Rest des Lasungsmittels, dann mit q. s. verdiinntem 
Weingeist (41 Gew .• %), fiingt die ersten 750 ccm Perkolat fiir sich auf, dampft die iibrigen 
Auszuge auf 250 ccm ein, mischt beides, filtriert und bnngt durch Nachwaschen des FilterS mit 
verd. Weingeist auf 1000 ccm Gesamtflussigkeit. - Ex tempore: 20 T. Lactucarium lost man 
bei Wasserbadwarme in 100 T. verd. Weingeist, filtriert nach dem Erkalten und bringt mit verd. 
Weingeist auf 100 T. 

Tinctura Lactucarii et Opii. - Mexic.: Extr. Lactucarii spirit. 2,0, Extr. opii 1,0, Spi. 
ritus diluti (50 %) 80,0. 

Slrupus cum Extracto Lactucae. 
Sirop de thridace. 

1. Extract! Lactucae 25,0 
2. SlrupI Sacchan 975,0. 

Man lOst 1 in 50,0 helBem Wasser, mischt mit 2 
und brlngt durch Eindampfen auf 1000,0. 

SiruPU8 Laetuearll oplatu8. 
Syrupus cum Extractis Lactucarii et 

Opli. Sirop de lactucarium oplace. 
1. Extracti Opii 0,75 
2. Aquae Aurantil !lorum 40,0 
3. Extractl Lactucarii gallic. 1,5 
4. Aquae destlllatae ebullient. q. s. 
5. Sacchari albl 2000,0 
6. Acidl citrici 0,75. 

Man Hist lin2und filtr!ert; ferner3!n4(ca.l000,0) 
und filtriert e benfaBs, fugt hierzu 5 und 6, Hist, 

kliirt durch Erhitzen mit EiweiB und AbscUu' 
men, verdampft bls auf 3000,0 (Spez.Gew.l,26), 
dann weiter, bis 40,0 verdunstet SInd. und 
mischt die Liisung von 1 in 2 hinzu. Soll in 
20 g 0,005 g Opiumextrakt und das LOsliche aus 
0,01 Lactucar!umextrakt entiIalten. 

Unguentum Lactucae vlrosae. 
Extracti Lactucae vlros. 1,0 
Spiritus diluti gutts. X 
Unguenti cerel 9,0 

oder: 
Extractl Lactucae fluidl 2,0 
AdipIs benzoati 8,0. 

p-Lactylphenetidinum s. u. Phenetidinum S. 408. 

Ladanum. 
Ladanum, Ladanbarz, Resina Ladanum, Labdanum, Ladanumgummi, Ladum, 
zyprisehes (kanadisehes) Ladanum, ist das Harz von 

Cistus polymorphus WILLD. (C. creticus L.). C. cyprius L. t C. ladaniferus L. 
undanderenCistusarten. Cistaceae. C. eretieus ist heimisch in Griechenland, der 
Tiirkei, auf Kreta und in Kleinasien, C. eyprius auf Zypern und im Orient, C. ladani. 
ferus in Spanien, Portugal, Siidfrankreieh und N ordafrika. 

Die beste Sorte Ladanum, das zyprisohe, wird in der Zeit vom Juli bis September auf Kreta 
von Monchen gesammelt, indem sie lange, diinne, an einem hOlzernen Gestell befestigte Riemen 
liber die harzschwitzenden Pflanzen hinziehen, das an die Riemen anhangende Harz abschaben, 
zusammenkneten und in spiralige Rollen drehen. Frliher gewann man daB Harz durch Hindurch. 
treiben einer Schafherde durch die Cistusbestande; das an den Haaren kleben gebliebene Harz 
wurde dann abgelesen. 

Die besteWare, Ladanum in massis, zyprischesLadanum, stellt dunkelbraune, dunkel
braunrote bis fast schwarze, feste, zahe, zwischen den Fingern erweichende und klebrig werdende, 
im frischen Bruch graue, mit heller Farbe verbrennbare Massen dar, die sich an der Luft bald 
schwarzen, in Wasser unlaslich, in Alkohol bis zu 60 0/ 0 laslichsind. Geruch balsamisch, ambra
ii.hnlich, Geschmack bitter, balsamisch. Das Harz trocknet beim Lagern aus, wird poras und sprade. 
Diese Sorte wird nur selten im Handel angetroffen. Eine zweite Ware, Ladanum in tortis, ge
wundenes Ladanum, war urspriinglich ein Gemenge von Weihrauch und Sand mit echtem Ladanum, 
in diinne Stangen ausgerollt, dann spiralig iIbereinandergewunden, ist heute aber meist ein Kunst· 
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produkt mit nur wenig oder sogar ganz ohne Ladanum, oft nur ein Gemisch verschiedener Harze 
mit Sand und Erde. Die meiste jetzige Handelsware ist Kunstprodukt. 

Ladanum in baculis, Stangenladanum, von Oistusladaniferus L. in Siideuropa, besonders 
Spanien, Portugal und Frankreich durch Kochen der Blatter und Aste mit Wasser und nachherigem 
Abschopfen der Harzmasse gewonnen, bildet schwarze, zu Stangen ausgerollte Massen von 
schwachem, dem zyprischen Ladanum ahnlichem Geruch. Die Sorte ist meist mit fremden Sub
stanzen vermischt. 

Laminaria. 
Laminaria Cloustoni (EDMONSTON) LE JOLIS (Laminaria hyperborea 
GUNNERUS). Phaeophyceae-Laminariaceae. Heimisch an den felsigen 
Kiillten der Nordsee und des nordlichen Atlantischen Ozeans von Spitzbergen, Island, 
Irland, GroBbritannien, Norwegen bis Spanien, von Gronland bis Massachusets. 
Friiher wurde diese Alge mit Laminaria flexicaulis LE JOLIS unter der Bezeich
nung Laminaria digi tata LAMOUR zusammengefaBt. Der SproB gliedert sich 
in wurzel-, stiel- und blatterartige Organe. Der Stiel wird an der Basis 4 cm dick, 
er erreicht bis 5 m Lange, nach oben nimmt er allmahlich an Dicke abo Der blatt. 
formige Teil ist bis 1 m lang und bis 0,9 m breit, er ist in verschiedener Weise hand. 
formig in lineare und riemenformige Lappen gespalten. 

Laminaria. Laminariastiele. Stipites Laminariae. Laminaria-Quellstifte. 
Riementang. 

Die getrockneten, verschieden langen, 6,6-2,0 cm dicken Stiicke des stengel
artigen mittleren Teiles des Thallus, in der Droge zylindrisch, gerade oder etwas 
gebogen, von hornartiger Beschaffenheit, auBen graubraun bis dunkelbraun, grob
gefurcht, langsrunzelig und in den Runzeln oft mit weiBlichem Salzanflug. Beim 
Einlegen in Salzwasser nimmt die Droge ihre olivengriine Farbe und knorpelige 
Konsistenz wieder an, quillt stark auf und laBt einen schwachen Seegeruch erkennen. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Eine diinne, gelbbraunliche Randschicht, eine 
hellere Mittelschicht und ein starkes, lockeres Mark. Randschicht und Mittelschicht gahen all
mahlich ineinander iiber. Das Markgewebe ist ziemlich scharf abgetrennt, hier laufen die in den 
Auflenschichten in einer Richtung geordneten Zellen wirr und hyphenartig nach allen Richtungen 
durcheinander. Der Schleim entsteht aus der primaren und sekundaren Membran der Zellen, 
namentlich der primaren Membran der Markzellen, nicht aus dem Zellinhalt. 1m Zellinhalt kein 
Schleim. 

Innen hohle Stiicke diirfen nicht verwendet werden. 
Bestandteile. Etwa 0,5% Jod, Schleim (dieser enthalt Algin, das Magnesium- und Na

triumsalz der Alginicinsaure), 5-60/0 Mannit, EiweiB, Gerbstoff, Oalciumpektat, Oal. 
ciumoxalat, Natriumoxalat, Spuren Arsen. 

Anwendung. Aus den getrockneten Stielen macht man durch Abdrechseln und Fellen 
zylindrische und kegelformige Stucke (Laminariastifte, Laminariakegel, QuellmeiBeI), 
die man in der Gynakologie und in der Chirurgie zur Erweiterung von Wundkanll.len verwendet, wie 
den PreBschwamm, das TupelohoIz und frillier die Enzianwurzel. Die Quellung ist inner
halb 24 Stunden beendigt. Es ist notwendig, die Stifte moglichst genau in der LiLngsachse der 
Stiele zu schneiden, da die einzelnen Gewebepartien ungieichmii.J3ig aufquellen. Die Quellung 
1St im Mark am starksten. 

Laminariastifte, die zu geburtshilflichen oder gynakologischen Zwecken verordnet werden, 
miissen eine Lange von mindestens 8 cm und einen Durchmesser von 6-8 mm haben, wenn keine 
anderen MaBe vorgeschrieben sind. 

Abgabe. Verfiigung des preuBischen Ministers fiir VoIkswohlfahrt yom 
18. Januar 1922 (in Kraft getreten am 1. Februar 1922): § 1. Stifte; Sonden oder MeiBel aus Lami. 
nana, TupeiohoIz oder anderen quellfahigen Stoffen diirfen nur auf schriftliche mit Datum und 
Unterschrift versehene Anweisung (Rezept) eines Arztes oder Tierarztes - im Ietzteren FaIle 
jedoch nur zum Gebrauch in der Tierheilkunde - zu Heilzwecken abgegeben werden. § 2. Ihre 
wiederholte Abgabe darf - auBerhalb der Tierheilkunde - nur auf jedesmal emeuerte, schriftliche, 
mit Datum und Unterschrift versehene Anweisung eines Arztes erfolgen. § 3. Zuwiderhandlungen 
werden nach § 367,5 des Strafgesetzbuches bestraft. 
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Sterilisierte Laminariastifte. Man sterilisiert die Stifte in Alkoholdampf in mit Watte 
verschlossenen Glasrohren. Naheres siehe unter Sterilisation. 

Das SXCHSISCHE SERUMWERK in Dresden liefert sterile Laminariastifte in ver· 
schiedenen GroBen, 6-10 em lang, 4-10 mm dick. 

Vitulan (SXCHS. SERUMWERK, Dresden) ist eine Sal be, die ein Extrakt aus Lami· 
naria und Fucusarten enthalt. Anwendung. Gegen Psoriasis und Ekzeme. 

Lamium. 
Lamium album L. Labia tae-Stachydeae-Lamiinae. Heimisch von Por
tugal durch Europa und Asien bis zum Himalaya und Japan, mit Ausnahme des 
hohen Nordens. Ein perennierendes Kraut mit Auslaufern, mit gestielten, grob. 
gesagten, behaarten Blattern und gebiischelten, Scheinquirle bildenden Bliiten. 

Flores Lamii albi. WeiDe Taubnesselblumen. White Deadnettle 
Flowers. Fleurs de lamier. Flores Urticae mortuae. Wei13e Nessel
blumen. Wei13e Bienensaugbliiten. 

Die rasch getrockneten Blumenkronen mit den ihnen aufsitzenden Staubbliittern, 
ohne den Kelch. Die Blumenkrone ist 10 bis 15 mm lang, gelblichweiB, zweilippig; 
sie hat eine gekriimmte, iiber dem Grunde nach vorne zu einem Hocker aufgetriebene 
Rohre, die innen mit einem Haarkranz versehen ist. Die Oberlippe ist stark gewolbt, 
die Unterlippe dreispaltig mit verkehrt herzformigem, gezahneltem, an den Seiten 
herabgeschlagenem MitteUappen und in einen langen Zahn ausgezogenen Seiten
lappen. Vier Staubblatter, die beiden oberen kiirzer als dieunteren. Von schwachem 
Geruch und bitterem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Auf der Blumenkrone kurze, glatte, an der Spitze etwas 
verdickte Haare, ferner lange, dickwandige, mehrzellige, warzige, luftfiihrende Haare und kurz 
gestielte Driisenhaare mit kugeligem 1-4zelligem Kopfchen. An den Filamenten auBerdem lange 
bandformige, haufig gedrehte, spitz ausgezogene, feinwarzige Haare. Die Pollenkorner rundlich 
dreiseitig, dreiporig, mit fast glatter Membran. 

Verfiilschungen. Ais solche sind die Bliiten von Lonicera-Arten vorgekommen, die 
durch ihren abweichenden Bau und ihre rotliche Farbe leicht auffallen. 

Beslandleile. Pflanzenschleim, Gerbstoff, ein Kohlenhydrat, ein durch Emul
sin spaltbares Glykosid, 0,5 0/ 0 dunkelgefarbtes atherisches 01, ein Alkaloid Lamiin, 
dessen Existenz aber zweifelhaft ist (es solI nichts weiter als Calciumsulfat Eein). Die unterirdi
schen Teile der Pflanze enthalten ein Kohlenhydrat (eine Hexantetrose). 

Tinctura IJamii albi, Taubnesseltinktur, aus den Bliiten von Lamium album be
reitet, solI bei bestimmten Formen von Gebarmutterblutungen in Dosen von zweistiindlich 40 Tr. 
mit Vortail anzuwenden sein. 

Lamium galeobdolon CRANTZ liefert Herba LamE Iutei. 

Lapis Calaminaris s. u. Zincum S. 980. 

Lapis Cancrorum s. u. Calcium carbonicum Bd. I, S. 738. 

Lapis Pumicis s. u. Aluminium Bd. I, S.375. 

Lappa. 
Arctiummajus SCHRK. (Lappa officinalis ALLIONI, Arctium Lappa L.), 
Arctium tomentosum SCHRK. (Lappa tomentosa LMK.), Arctium minus 
SCHRK. (Lappa minor D.C.), Arctium nemorosum LEJEUNE, Arctium puberis 
BOR. (zu A. minus). Compositae-Tubuli£lorae-Cynareae. Heimiscil 
in ganz Europa, Nordasien und Nordamerika. 
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Radix Bardanae. Klettenwurzel. Burdock Root. Racine de bar
dane. Radix Lappae majoris. Radix Arctii. Klettendistelwurzel. 

Die im Herbst des ersten oder im Friihjahr des zweiten Jahres von den wild· 
wachsenden Pflanzen gesammelte Wurzel. Sie ist meist einfach, bis 30 em lang 
und meist nur bis 10 mm dick, spindelformig oder fast zylindriseh, graubraun, langs
runzelig, oft etwas gedreht, zuweilen der Lange nach gespalten. Der Bruch ist 
fast hornartig und wei13lich bis weil3grau. Beim Kauen ist die Klettenwurzel schleimig, 
von siilllichem, naehher bitterlichem Gesehmack. Der Geruch ist schwaeh. Altere 
holzige, starkere Wurzeln sind zu verwerfen. 

Lupenbild. Querschnitt. Eine weillliche, entfernt dunkel radial gestreifte, nach aullen 
schwammige, nach innen dichtere, etwa 1/7......l/6 des Durchmessers betragende Rinde; ziemlich 
breite Markstrahlen. Das Cambium ist als dunklere Zone sichtbar. Das weillliche, nach aullen 
strahlige Holz ist von gelblichen, lockeren Holzbiindeln grob radial gestreift; die Markstrahlen 
sind breit und keilformig. 1m Zentrum liegt ein weilles, schwammiges, durch Zerreillung oft 
liickiges, markartiges Gt>webe; die Zerreillung kann bis in die Rindenstrahlen fort&chreiten. Die 
Holzstrahlen gehen nicht aIle bis zum Zentrum. Junge Wurzeln lassen im aulleren Teile des Paren
chyma einen Kranz einfacher Sekretschlauche mit braunem Inhalt erkennen. Das Parenchym 
enthiiJt meist Inulin. 

Verwechslungen. Atropa belladonna L.; die Wurzel hat Starke und Oxalatsand. 
Symphytum officinale L.; die Wurzel ist aullen schwarz und enthalt kein Inulin. Rumex 
obtusifolius L.; die Wurzel wird im Querschnitt durch Alkalien violettrot. 

Bestandteile. Inulin, Spuren atherisches und fettes 01, Gerbstoff, Zucker, 
Schleim. Aschengehalt bis 5%. 

Aufbewahrung. Sehr gut getrocknet in gutschlie/3enden Gefa/3en. Die Wurzel schimmelt 
leicht und wird gern von Insektenlarven gefressen. 

Anwendung. Die Wurzel steht von alters her in dem Rufe, den Haarwuchs zu befordern 
und wird daher aullerlich als Aufgull oder als oliger Auszug zum Einreiben der Kopfbaut benutzt. 
Da sie aber wirkungslos ist, gibt man als "Klettenwurzelol" in der Regel ein mit atherischen 
Olen versetztes Olivenol ab. - Innerlich (aIs Dekokt) dient die Wurzpl als schweilltreibendes und 
"blutreinigendes" Mittel. 

Die jungen Triebe der Arctium-Arten werden vielfach als Salat gegessen, be
sonders die der japanischen Lappa edulis SIEB., die als "japanische Scorzonera" 
kultiviert wird. 

Extractum Bardanae. Klettenwurzelextrakt. Extr. Personatae. -Portug.: 1000T. 
Klettenwurzelpulver werden 2mal je 24 Stunden mit 2500 T. WI/sser mazeriert. Die filtrierte 
Kolatur wird zu einem dicken Extrakt eingedampft. 

Extractum Lappae nuidum. Klettenwurzel-Fluidextrakt. Fluid Extract of 
Lappa. - Amer. VIII.: Aus 1000 g gepulverter Klettenwurzel (Nr. 60) und q. s. verd. Weingeist 
(41 Gew.- %). Man befeuchtet mit 400 ccm, fangt die ersten 800 ccm Perkolat fiir sich auf und 
stellt 1000 ccm Fluidextrakt her. 

Oleum Bardanae, Klettenwurzelol, ala Haarol friiher gebrauchlich, stellt man 1:10 
mit Arachisol durch Infusion auf dem Dampfbad her. Meist ersetzt man es aber durch 
folgende oder eine ahnliche MiEchung: 900,0 Arachisol, 100,0 Benzoeol, 0,5 Alkannin (oder 
3,0 Chlorophyll) versetzt man na.ch erfolgter Losung mit 2,0 BergamottOl, je 0,5 Lavendel- und 
Rosenol, 0,01 Cumarin. 

Ipe-Knollen, die als "kalifornische Haarwuchsknollen" in neuerer Zeit mit groller 
Reklame angepriesen werden, sind nach HANAUSEK Klettenwurzeln, vielleicht auch Stengel
stiicke, die wahrscheinlich mit Soda gekocht und darauf getrocknet und mit einem dem Kolni
schen Wasser ahnlichen Pariiim impragniert worden sind. 

Laurocerasus. 
Prunus laurocerasus L. Rosaceae-Prunoideae. Heimiseh urspriinglieh im 
nordHchen Klein&sien dureh den Kaukasus bis nach Persien, vielfaeh kultiviert in 
der gemal3igten Zone und hier heimisch geworden. 

Folia Laurocerasi. Kirschlorbeerblatter. Cherry Laurel Leaves. 
Feuilles de laurier-cerise. 
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Die frischen, immergriinen, im Juli und August gesammelten Blatter. Das 
Blatt ist dicklich-Iederartig, kahl, glatt und glanzend, kurzgestielt, 10-15, seltener 
bis 20 em lang und etwa 1/3 so breit, langlich, an beiden Seiten abgerundet, am Rande 
etwas umgebogen und gegen die Spitze zu mit wenigen kleinen Sagezahnen versehen. 
Die Farbe ist oberseits dunkelgriin, unterseits heller. Difl Mittelrippe tritt beiderseits 
stark hervor; neben ihr sit zen auf der Unterseite nahe dem Blattgrunde einige ver· 
tiefte braunliche Driisenflecke. Frisch geruchlos, entwickeln die Blatter zerquetscht 
einen Geruch nach bitteren Mandeln. Der Geschmack ist bitter und zusammen
ziehend. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermen mit starker Cuticula, Spaltoffnungen nur 
in der Unterseite, Haarbildungen fehlen viillig. An der Oberseite 2-3 Reihen von Palisaden, 
darunter 6-8 Zellagen Schwammparenchym, in beiden zahlreiche groBe Drusen, seltener Einzel
kristalle von oxalsaurem Kalk. Am Driisenfleck ist die Epidermis oberseits zweireihig, die Zellen 
der auBeren Reihe sind mohr langgestreckt, die der inneren fast kubisch, aile mit starker Au Ben
und Innenwand und reichlich poriis. 

Verwechslungen. Die Blatter vom Prunus lusitanica L., Prunus padus L., 
Prunu~ serotina WILLD., Prunus virginiana L., Prunus persica JESS. Es fehlen 
an der Oberflache die Driisen, die jedoch zuweilen am Rande der Blattbasis oder auf dem Blatt
stiel vorkommen. Die Blatter von P run u spa d u s sind langlich-verkehrt-eifiirmig oder elli ptisch, 
diinn, zugespitzt, meist doppelt gesagt. Bei Prunus virginiana sind die Blatter oval oder ver
kehrt eifiirmig, zugespitzt, auf der Unterseite in den Aderachseln meist bartig der Rand mit oft 
angedriickten Sagezahnen. PrunuB serotina hat lederartige, oval bis langlich lanzettliche, 
zugespitzte, oberseits glanzende, unterseits kahle oder langs der Mittelrippe behaarte Blatter, 
Bei Prunus persica sind die Blatter lanzettlich, papierdiinn, der Rand ist stachelspitzig gesagt. 

Bestandteile. Die Blatter enthalten zu etwa 1,4% das dem Amygdalin ahnliche Gly
kosid Prulaurasin, C14H17NOa, das friiher als Laurocerasin bezeichnet und als dem Amygdalin 
isomer angesehen wurde. Das Prulaurasin bildet farblose bitterschmeckende Nadeln oder 
Prismen, Smp. 120-1220, leicht loslich in Wass!'r, Weingeist, Essigather, ~nliislich in Ather. 
Linksdrehend. Durch das in den Blattern ebenfalls enthaltene Emulsin wird das Prulaurasin 
hei Gegenwart von Wasser zerlegt in Glykose und Benzaldehydcyanhydrin: C14H17N06 
+ H20 = C6H120 6 + C6H.CH(OH)CN. Letzteres zerfallt bei der Destillation mit Wasserdampf 

teilweise in Benzaldehyd und Cyanwasserstoff. Die Blatter Hefem je nach der Jahreszeit ver
schiedene Mengen Cyanwasserstoff, am meisten im Juli bis August. Weitere Bestandteile sind 
Phyllinsaure, Zucker, Gerbstoff, Wachs, Fett. Der Aschengehalt betragt 5-7%. 

Anwendung. Frisch zur Herstellung von Kirschlorbeerwasser (s. S. 72). 

Oleum Laurocerasi. KirschlorbeerOi. Oil of Cherry-Laurel. Essence de laurier. 

cerise. 

Gewinnung. Durch Destillation der zerschnittenen frischen Blatter mit Wasserdampf, 
wobei das Glykosid Prulaurasin, CU,H17N06' durch das Emulsin in Glykose und Benz. 
aldehydcyanhydrin zerlegt wird: C14H17NOs + H20 = C6H.CH(OH)CN + C6H120 6• Das Benz
aldehydcyanhydrin wird dann bei der Destillation mit Wasserdampf teilweise in Cyanwasserstoff 
und Benzaldehyd zerlegt. Die Ausbeute an 01 l:Jetragt nach UMNEY 0,050/0' nach anderen An
gaben 0,50/0. Die zerschnittenen Blatter laBt man vor der Desti1lation eine Zeitlang mit Wasser 
stehen, damit das Glykosid moglichst vollstandig zerlegt wird. 

Eigenschaften. Das Kirschlorbeeriil stimmt in seinen Eigenschaften fast vollstandig mit 
dem Bittermandelol (s. Bd. I, S. 411) iiberein; es ist von ihm nur durch den Geruch zu unterschei. 
den; der Unterschied tritt besonders deutlich hervor, wenn man den Benzaldehyd durch Schiitteln 
mit Natriumbisulfitliisung gebunden hat. Spez. Gew. 1,046-1,066 (150); an + 0°12' bis 00 46', 
meistens inaktiv; nn".O 1,540-1,543; liislich in 2,5-4 Vol. Weingeist von 60 Vol._% und in 
1-2 Vol. Weingeist von 70 Vol._%, di!' Liislichkcit in Weingeist von etwa 60 Vol._% wird beim 
Aufbewahren geringer; R-Z. 1,6-2,8; Gehalt an Cyanwasserstoff in der Regel 0,4-3,60/0' selten 
hoher, bis iiber 8%. 

Bestandteile. Benzaldehyd und Benzaldehydcyanhydrin, daneben noch Spuren 
einer Substanz, die den Unterschied im Geruch vom BittermandelOl bedingt, vermutlich Benzyl
alkohol, C6H5CH20H. 

Prilfung. Das 01 ist denselben Verfalschungen ausgesetzt wie das Bittermandeliil und 
wird wie dieses gepriift (vgl. Bd. I, S.412). Die Bestimmung des Gehaltes an Cyanwasserstoff 
geschieht e benfalls wie beim Bittermandeliil. 

Aufbewahl'ung und Anwendung. Wie Bittermandeliil. 
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Aqua Laurocerasi. Kirschlor beerwasser. Cherry-Laurel Water. 
Eau distillee de laurier-cerise. Hydrolatum Laurocerasi. 

Da die therapeutische Wirkung des Kirschlorbeerwassers im wesentlichen der
jenigen des Bittermandelwassers gleich ist und da frische Kirschlorbeerblatter, 
die allein ein wirksames Destillat geben, in nordischen Landern schwer zu beschaffen 
sind, so gestattet Germ. fUr Aqua Laurocerasi Bittermandelwasser abzugeben. Andere 
Arzneibucher dagegen geben besondere Herstellungsvorschriften. 

Darstellung. Die Darstellung des Kirsehlorbeerwassers hat unter Beobaehtung der 
gleiehen VorsiehtsmaBregeln zu erfolgen wie die des Bittermandelwassers (s_ Bd. I, S.413). Die 
meisten Arzneibiieher lassen die frischen Blatter nur mit Wasser destillieren und das Destillat 
dann auf den vorgeschriebenen Blausauregehalt einstellen. Nur Ergiinzb. und Helvet. lassen wie 
bei Bittermandelwasser Weingeist in die Vorlage geben, z. B. naeh Ergiinzb.: 15 T. frische, zer
quetschte Kirschlorbeerblatter werden mit 45 T. Wasser iibergossen, und davon 9 T. in eine Vor
lage abdestilliert, die 3 T. Weingeist enthiilt. Mit einer Mischung von 3 T. eines zweiten Destillats 
und 1 T. Weingeist wird auf einen Gehalt von 0,1 0/ 0 Cyanwasserstoff eingestellt. 

Eigenschaften. Klare oder 'fast klare Fliissigkeit, die angenehm naeh bitteren Mandeln 
rieeht und schmeckt. Spez. Gew.: 0,950 (Neder!.), 0,970-0,980 (Erganzb.). Blausii,uregehalt 
nach P. I. 0,1%. 

Priifung. Wie bei Bittermandelwasser. 
Aufbewahrung. Vorsichtig und vor Licht geschiitzt. 
Aq ua Lauroeerasi duplex und triplex. Unter diesen Bezeiehnungen in den Handel 

kommende Kirsehlorbeerwasser mit 0,2 und 0,30/ 0 HCN Bind dureh Misehung hergestellte Kunst. 
produkte. 

Laurus. 
Laurus nobilis L. La uraceae-La ureae. Lorbeer. Heimisch in Vorderasien, 
im Mittelmeergebiet seit altester Zeit verbreitet und kultiviert. Strauch oder bis 8 m 
hoher Baum mit immergriinen, lederigen, wechselstandigen Blattern und achsel. 
standigen, kurz gestielten Inflorescenzen. Bliiten zweihiiusig oder zwitterig. Perigon 
mit kurzer Rohre und vierteiligem Saum. In den mannlichen und zwittrigen Bliiten 
meist 12 in 3 Wirteln stehende Staub blatter, deren Filamente gewohnlich eine 
Driise tragen. In der weiblichen Bliite vier Staminodien. Griffel kurz, Narbe drei
kantig. Frucht eine Steinfrucht. 

Folia Lauri. Lorbeerbliitter. Laurel Leaves. Feuilles de laurier commun. 
Die Blatter sind bis iiber lO cm lang, 5 em breit, lanzettlieh oder ULnglieh lanzettlich, in 

eine Btumpfe Spitze vorgezogen und am Grunde in einem kurzen Stie! versehmalert, ganzrandig, 
mit verdiektem, wellig gebogenem Rande, lederartig, kahl, zerbrechlich. Der Mittelnerv und die 
Seitennerven treten beiderseits stark hervor; sie sind von hellgriingelblieher Farbe und bilden auf 
beiden Seiten ein deutliehes feines Adernetz. Die Ober~eite ist dunkelgriin, gliLnzend, haufig braun
lich, die UnterBeite matt und heller Durch die zahlreiehen Olzellen erscheint daB Blatt bei Lupen. 
betraehtung oder gegen daB Licht gehalten fein punktiert. Geruch und GesQhmack gewiirzhaft. 

Mikroskopisches Bild. QuerBchnitt. Die Epidermen mit starker Cuticula, Spalt
offnungen nur unterseits. 1m MesophyII an der Oberseite 2-3 Reihen Palisaden, darunter lockeres 
Schwammgewebe. GroBe kugelige Olzellen mit verkorkter Wandung und farblosem atheriseheb. 
01 als Inhalt besonders reiehlieh im Palisadengewebe, an dessen unterer Grenze zum Schwamm
gewebe und im diekwandigen Parenehym des Hauptnerven. Oberhalb und unterhalb des coIIate
ralen GefaBbiindels des Mittelnerven ein Belag von starken verholzten Bastfasern. An beiden 
Seiten zwischen der Epidermis und der Verstarkungssehieht Collenehymgewebe, das Mesophyll
gewebe unterbreehend. Keine Kristallbildungen. In den Mesophyllzellen neben ChlorophyII 
Gerbstoff. 

Bestandteile. AtheriBcheB 01 1-3%, BitterBtoffe. 
Anwendung. AlB Kiichengewiirz. 

Oleum Lauri foliorum. LorbeerbliitteriiI. 0 il of Laurel Lea ,es. Essence de 
laurier. 

DaB 01 wird durch DeBtiliation der Lorbeerblatter mit Wasserdampf gewonnen; die Ausbeute 
betragt 1-30/ 0, Hellgelbes,OI, Gerueh angenehm, anfangs cajeputolahnlich, hinterher siif3lich. 
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Spez. Gew.0,915-0,932 (15 0 ); aD - 15 bis -180 ; nD2 •• 1,467-1,477; S.-Z. bis 3,0; E.-Z. 28-50; 
liislich in 1-3 Vol. Weingeist von 80 Vol._%; manche Ole, besonders franzbsische, schon in 
3-10 Vol. Weingeist von 70 Vol._%. 

Es enthalt a-Pinen, C1oH16, Phellandren (1), C1oH16, 50 0/ 0 Cineol, C1oH1SO, l-Linalool, 
ClOH170H, Geraniol, C1oH170H, Eugenol, CloH1202, Methyleugenol, CllH140 2, nicht 
naher untersuchte Sesquiterpene und SesqUlterpenalkohole, freie Essigsaure, freie 
Isobuttersaure, freie Isovaleriansaure, Ester dieser Sauren, der Capronsaure und einer 
Saure C1oH13COOH. 

Fructus Lauri. Lorbeerfriichte. Laurel Berries. Baies de laurier. 
Baccae (Grana) Lauri. Lorbeeren. Mutterlorbeeren. Lorbohnen. 

Die getrockneten reifen Friichte. Einsamige, braune oder fast schwarze, glan. 
zende, runzelige, langlichrunde oder kugelige, bis 1,5 cm lange, beerenartige Stein. 
friichte, von deren Stiel meist nur die breite helle Ansatzstelle sichtbar ist. An der 
Spitze der Rest des Griffels in Gestalt eines Spitzchens. Die kaum 0,5 mm dicke, innen 
braune Fruchtwand zeigt eine diinne, runzelige Fleischschicht, eine zerbrechliche, 
durchscheinende Steinschale und innerhalb derselben eine glanzende, dunkle Schicht, 
die aus einer inneren Parenchymlage der Fruchtwand und der fest damit zusammen
hangenden Samenschale besteht. Der Same ist endospermlos. Der gro1le, ovale, 
geschrumpfte Embryo liegt frei in der Frucht, falIt beim Zerbrechen der Steinschale 
heraus und la1lt zwei dicke, fleischige, bla1lbraunliche Cotyledonen, das nach oben 
gekehrte Wiirzelchen (hypokotyles Glied und Wurzel) und die Spro1lknospe erkennen. 
Der Geruch ist eigenartig gewiirzhaft, der Geschmack gewiirzhaft, mit bitterEm, 
etwas herbem Beigeschmack. 

Mikroskopisches Bild. Die Fleischschicht aus kleinzelligerEpidermis mit dunklem 
Farbstoff und dunnwandigem Parenchym mit zahlreichen Interzellularraumen, reichlichen Sekret
zellen (atherisches 01) und zwei sich diametral gegenuberstehenden Leithundeln. Die Hartschicht 
aus sehr dickwandigen, goldgelben, radialgestreckten, tafelformigen, von der FHiche gesehen wellig
buchtigen Steinzellen. Die die innere Hbhlung auskleidende Samenschale aus vbllig oblitE;rierten 
Zellschichten, sie tragt auf der Innenseite die ganzlich zusammengefallenen Reste des EndosFerm
gewebes. Die Cotyledon en aus kleinen dunnwandigen, mit Starke (einfache eifbrmige oder zu
sammengesetzte Kbrner), Fett und atherischem 01 geftillten Zellen. 

P ul v er. Hauptsachlich Stucke des dunnwandigen Cotyledonargewebes mit kugeligen, 
eiformigen, einfachen oder zusammengesetzten Starkekbrnern und fettem 01; Fetzen der Epi
dermis der Fruchtwand mit braunem bligkornigem Inhalt und stark verdickter Au13enwand; 
reichlich Fragmente des Endocarps aus charakteristischen, stark verdickten, in der Flachen
ansicht stark wellig-buchtigen gelbwandigen Zellen; Stucke kleiner, spiralig-ringformiger, selten 
netzformig verdickter GefaBe; reichlich freiliegende Starke, auch verkleisterte; Sekretzellen 
(atherisches 01). 

Bestandteile. Atherisches 01 bis 10/ 0, fettes 0125-30% (s. Oleum Lauri), Zucker, 
Gummi, Starke, Bassorin. Aschengehalt hochstens 3 0/ 0 (Germ. 6). 

AuJbewahTung. In gut schlieBenden GefaBen, besonders das Pulver, das nur in klein en 
Mengen vorratig gehalten werden solI. 

Anwendung. Fruher als Bittermittel und als Gewurz, heute fast nur noeh in der Tier
heilkunde, selten gegen Kratze. Zur Gewinnung des fetten Oles. 

Oleum Lauri (expressum). Lorbeeriil. Laurel Oil. Ruile de 
la urier. Lorbeerbutter. Lorbeerfett. Loral. Lorettosalbe. Oleum 
laurinum. 

Das durch Pressen der Lorbeeren gewonnene salbenartige Gemisch von Fett 
und atherischem 01. 

Gewinnung. Die getrockneten, gepulverten oder frischen zerstoBenen Lorheeren werden 
mit Dampf oder mit Wasser erhitzt und zwischen erwarmten Platten ausgepreBt_ Das geschmolzene 
Fett wird durch Absetzenlassen gekHirt und durch Dampftrichter filtriert. Das Klaren wird durch 
einen Zusatz von etwa 5 0/ 0 entwasserten Natriumsulfat beschleunigt, weil dadurch das Wasser 
gebunden wird. 
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Eigenschaften. Griines, salbenartiges Fett, das beim Erwarmen zu einem 
griinen l>l schmilzt, Geruch stark nach Lorbeeren. Spez. Gew. 0,933. Smp. Germ. 6 
36°, nach anderen Angaben 32-36°. Erstp. 24-25°, V.-Z. 197 -199, J.-Z. 49-68. 

Prilfung. Zur Priifung auf kiinstliche Farbung erwarmt man 5 g Lorbeerol 
mit 10 ccm Weingeist; der nach dem Erkalten abgegossene weingeistige Auszug 
darf durch Ammoniakfliissigkeit nicht braun gefarbt werden. Germ. 6 Bd. II S. 1346. 

Bestandteile. Das Fett bestebt in der Hauptmenge aus Laurinsaureglycerid; ea 
enthalt etwa 2,5 0/ 0 atheriaches 01 (a. d.). Lorbeercampber, Harz, Melisaylalkohol, 
einen Kohlenwasserstoff Lauran, C2oH42, Phytosterin, Chlorophyll. 

Auj'bewahrung. Wie andere Fette. . 
Anwendung. Daa Lorbeerol dient fiir sich oder ala Bestandteil anderer Sal ben zu Ein. 

reibungen bei Geschwulsten, Rbeuma, Krampf, Kolik und Hautkrankheiten (Kratze), aucb in 
der Tierheilkunde (Altelorie ist die volkstiimliche Bezeichnung fiir ein haufiger angewandtes 
Gemisch aus Oleum Lauri und Unguentum flavum (Althaeae) aa part. aequ.). Einreibungen der 
unbedeckten Korperteile mit Lorbeerol sollen Insekten fernhalten. 
Oleum Baccarum Lauri aethereum. Atherisches Lorbeerbeerenol, wird durch Destil. 
lation der zerkleinerten Lorbeerfriichte oder des fetten Lorbeerbls mit Wasserdampf gewonnen. 
Ausbeute aus den Beeren 10/ 0, Etwas dickfliissiges 01 von wenig angenehmem Geruch; spez. 
Gew. 0,915-0,935 (15 0); unloalich in Weingeist von 80 Vol.-%, loslich in 1/2 und mebr Vol. 
Weingeist von 90 Vol._%. Es enthalt a-Pinen, CloHl6, Cineol, C1oHlSO, Laurinsaure, 
Cll~3COOH, Ketone, Alkohole. 

Unguentum laurinum. Lorbeersalbe. Pomatum laurinum. Pommade de lau. 
rier. - Gall. 1884: Je 500 T. frische gequetschte Lorbeerblatter und -{riichte werden mit 1000 T. 
Scbweinefett auf dem Dampfbad digeriert, abgeprellt usw. - Portug.: 100 T. Terpentinol, 200 T. 
weilles Wacbs und 700 T. Lorbeerbl auf dem Wasserbad zu scbmelzen. 

Unguentum Lauri compositum, als griine Gelenksalbe oder Lorbeersalbe im 
Handverkauf gebrauchlicb, erhalt man aus 700 T. Fett, 150 T. Talg, 140 T. Lorbeerbl, je 2,5 T. 
Cajeputol, Wacbolderbl, Terpentinol und etwas Chloropbyll (etwa 2 T.). 

Lavandula. 

Abb. 5. Haare uod Pollenkorn von Flores L3vandulae. 
a von der inneren Epidermis der B:umenkrone. b von der QuBeren 
Epidermis der Blumenkrone und vom Kelch. c vom Haarrlng der 

B1umenkrooe. d vom Deckblatt. e Pollenkorn. 

lavandulaspicaL. (La van
d ula vera D.C., L. oHi
cinalisCHAlx).La bia tae. 
Reimisch in den westlichen 
Mittelmeerlandern, steigt bis 
zu 1500 m Rohe, kultiviert in 
Siidfrankreich, zur Gewinnung 
des atherischen l>les auch in 
England. Strauch oder Baum· 
chen mit 1m hohem Stamm und 
zahIreichen, rutenformigen 
Asten. die in der Jugend mit 
Sternhaaren besetzt, im Alter 
kahl sind. Die Blatter sind Ian· 
zettlich bis linealisch, bis 5cm 
lang, 4mm breit, am Randeum. 
geroll t, untersei ts mi tl> Idriisen. 
Bliitenstand eine unterbroche· 
ne Ahre, aus meist 6 nicht 
reichbliitigenScheinquirlen be· 
stehend, deren Bliiten amGrun. 
de von breiten, eckigen, scharf 
zugespi tzten, trockenhautigen 
Deckblattern umfaBt werden. 
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Flores Lavandulae. LavendelblUten. La vender Flowers. Fleurs 
de la vande. Flores Spicae. 

Die vor der vollstandigen Entfaltung gesammelten Bliiten mit Kelch. 8 T. 
frische Bliiten geben 1 T. trockene. 

Der Kelch ist rohrenformig, weiBlich, nach oben etwas erweitert und stahl. 
blau bis braunlich, 5 mm lang, hat 10-13 behaarte, scharf hervortretende Langs. 
rippen. Von den 5 Zahnen des Kelches sind vier sehr kurz, der oberste fiinfte bildet 
ein fast 5 mm langes, fast rhombisch.eiformiges, nach hinten gerichtetes blaues Lipp. 
chen. Die blaue, in der Droge stark geschrumpfte Blumenkrone ist langer als der 
Kelch, sie besteht aus einer geschlossenen Rohre mit verkehrt·herzformiger zwei. 
lappiger Oberlippe und gleichmaBig gerundeter dreilappiger Unterlippe. Zwei langere 
und zwei kiirzere StaubgefaBe, in halber Rohe der Kronrohre innen angewachsen; 
die Staubbeutel springen durch einen iiber ihren Scheitel laufenden Spalt auf. Die 
kugeligen Pollenkorner mit 6 schlitzformigen Austrittsstellen, die Exine mit unregel. 
maBigen Erhohungen oder mit einem netzformigen Leistenwerke. Fruchtknoten 
Qberstandig, aus 2 Fruchtblattern gebildet, durch falsche Scheidewande vierteilig; 
4 NiiBchen. Geruch angenehm gewiirzhaft, Geschmack bitter. 

Mi kroskopi sches Bild. Charakteristische Haarbildungen. Die Randhaare der Rippen 
sind rauh, warzig, einfach oder wirtelig-astig verzweigt. innen violett gefarbt, zwischen ihnen 
Drtisenhaare mit einzelligem Stiel und einzelligem Kopfchen_ Zwischen den Rippen in den Talern 
groBere Driisenhaare mit einzelligem Stiel und vielzelligem (8zelligem) secernierendem Kopfchen. 
(Labiatendriisenschuppen_) In jeder Rippe ein kleines nach auBen durch eine starke Sklerenchym. 
scheide begrenztes GefaBbiindel. Die Blumenkrone tragt auBen Papillen, innen sehr lange, meist 
einzellige, knorrige, spitze oder mit einem einzelligen Driisenkopf endende Haare, ferner kleine, 
kurzgestielte Driisenhaare mit einzelligem Kopf. 

Bestandteile. Die Bliiten enthalten frisch etwa 0,80/0' getrocknet etwa 1,5% atheri. 
sches 01 (s. d.). 

Aufbewahrung. Gut getrocknet in BlechgefaBen. 
Anwendung. 1m AufguB zu Badern und Waschungen, zu Krauterkissen, zu Rauchertee, 

zu Einlagen in Wascheschranke. 

Oleum Lavandulae. Lavendelol. Oil of La vender. Essence de la
vande. 

Gewinnung. Lavendelol wird in Siidfrankreich aus den frischen Bliiten und meistens auch 
aus den 0 beren griinen Teilen hauptsachlich der wildwachsenden Pflanze durch Destillation 
mit Wasser gewonnen. In einfachen Destillierapparaten werden die frisch gepfliickten Bliiten 
iiber freiem Feuer mit Wasser destilliert. Durch diese Wasserdestillation gewinnt man nur Ole, 
die bis zu 40% Ester enthalten, wahrend man durch die Destillation mit Wasserdampf Ole mit 
bis zu 60% Ester erhalten kann. Die Ausbeute an 01 betragt bei frischen Bliiten bis zu 0,80/0' 
bei trockenen bis zu 1,5%, 

Geringe Mengen 01 gewinnt man auch in England aus angebauten Pflanzen. Das spanische 
Lavendelol, iiber dessen botanische Abstammung nichts bekannt ist, hat mit dem echten 01 nur 
den Namen gemeinsam; es gleicht in seinen Eigenschaften sehr dem Spikol (S.78). 

Eigenschaften. Farbloses, gelbliches oder gelblichgriines 01 von angenehmem 
Lavendelgeruch und aromatischem, schwach bitterem Geschmack. Spez. Gew.: 
Germ. 0,882 -0,895 (15°), Hisp. 0,87 -0,94, [tal. 0,885 -0,895, SCHIMMEL 0,882 
bis 0,896 (15°); aD - 3 bis - 9°, Amer. -1 ° bis -10°; nDO• O 1,460-1,464; los· 
lich bei 20 ° gewohnlich in 2 -3 Vol. und mehr Weingeist von 70 Vol.. 0/0' zuweilen 
mit geringer Triibung. 

Bestandteile. Dar wichtigste Bestandteil, dessen Menge die Gute des Oles bedingt, ist 
das Linalylacetat, CH3COOClOHl7, das in der Regel zu 30-400/0' zuweilen bis zu 60% des 
Ols ausmacht. Ferner sind vorhanden: geringe Mengen Buttersaurelinalylester, Baldrian. 
saurelinalylester, und Capronsaurelinalylester; freies Linalool, CloHl70H, Spuren 
a·Pinen, CloHlS' und Cineol, CloHlSO; Geraniol, CloHl7 0H, frei und als Essigsaure., 
Buttersaure-, Baldriansaure· und Capronsaureester; Cumarin, C9Hs0 2, Athyl.n. 
amylketon, C2H5COC5Hu , <I.Borneol, ClOHl7 0H, frei und als Essigsaureester, Nerol, 
CloRl70R, Caryophyllen, Cl5~4' 1m englischen LavendelOl sind nachgewiesen: Limonen, 
ClORl6, ·1.Linalool, l-Linalylacetat, ein Sesquiterpen, Cl5R24, Cineol, CloHlSO. Eng. 
lisches 01 enthalt mehr Cineol und viel weniger Ester als franzosisches. 
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Priifung. a) Spez. Gewicht 0,882-0,895 (150). - b) (Germ.) aD ••• - 3 bis - 90. -
c) (Germ.) 1 ccm Lavendeltil muB sich bei 200 in 3 ccm verd. Weingeu.t klar oder mit nur geringer 
Opalescenz losen. - d) Bestimmung der Esterzahl und des Gehaltes des Linalylacetat. 
In einem Kolbchen aus Jenaer Glas werden 2 g LavendelOl (bis auf 0,01 g genau gewogen) mit 20 ccm 
weingeistiger 1/2-n-Kalilauge am Kiihlrohr 1/2 Stunde lang unter ofterem Umschwenken auf dem 
Wasserbad erhitzt. Nach dem Abkuhlen fugt man 50ccm Wasser hinzu und titriert nach Zusatz 
von 1 ccm Phenolphthaleinlbsung den "OberschuB an Lauge mit 1/2·n-Salzsaure zuriick. Aus der 
Menge der ffir die Verseifung verbrauchten 1/2-n-Kalilauge berechnet man ent\\eder die Ester
zahl oder den Gehalt an Linalylacetat, wobei die kleinen Mengen der Linalylester anderer Siiuren 
mit als Acetat berechnet werden. Die Esterzahl soIl nach der Germ. mindestens 84,1 betragen. 
Dementsprechend diirfen bei Anwendung von 20 ccm 1/2-n-Kalilauge auf 2 g Lavendelol hoch
stens 14 ccm 1/2-n-Salzsaure beim Zuriicktitrieren verbraucht werden, so daB 6 ccm 1/2-n-Kali
lauge = 6 x 28,055 = 168,33 mg KOH ffir 2 g = 84,16 mg KOH ft;r 1 g des Ols verbraucht sein 
miissen. Die Menge des Linalylacetats ergibt sich aus folgenden Zahlen: 56,11 g KOH = 196,2 g 
Linalylacetat; 84,16 mg KOH = 294 mg Linalylacetat in 1 g Lavendelol = 29,4%, Der Gehalt 
an Linalylacetat in % ergibt sich auch durch Multiplikation der Esterzahl mit 0,286. Die Forde· 
rung der Germ.: E.-Z. mindestens 84,1, Linalylacetat mindestens 29,40/ 0 ist sehr maBig (a. S. 75), 
Helv., ltal., Nederl. fordem mindestens 35% Linalylacetat. Germ. 6 a. Bd. II S. 1348. 

Bei der Bestimmung der Eaterzahl ist auch ein Sauregehalt des Ols zu beriicksichtigen. 
Frische Ole enthalten keine Sauren oder nur Spuren davon, altere Ole konnen a her groBere Men
gen freier Saure enthalten. Man kann den Sauregehalt vor der Bestimmung der Esterzahl durch 
Titration mit weingeistiger 1/2-n-Kalilauge feststellen. 

VeTfiilschung. Beobachtet wurden: Terpentinol, Cedernholzol, Spikol, Harz (Kolopho. 
nium), spanisches Salheiol, spanisches Lavendelol, Rosmarinol, Benzoesiiure, Salicylsiiure, Cocos· 
ather, Phthalsaureester, Spiritus, Petroleum; ferner kommen in Betracht Zusatze, durch die der 
Gehalt an Linalylacetat scheinbar erhoht wird, wie Terpinyl- und Glycerinacetat, die Athylester 
der Oxalsaure, Bernsteinsiiure, Weinsaure, Citronensaure und Phthalsaure. Der Nachweis von 
Terpinylacetat geschieht wie bei BergamottOl (Bd. I, S. 1032); bei der fraktionierten Verseifung 
zeigen reine Lavendelole eine Differenz der Esterzahlen von hochstens 4; ist die Differenz wesentlich 
groBer als 4, so Jiegt eine Verfalschung mit Terpinylacetat vor. Auch der Nachweis von Glycerin
acetaten geschieht wie beim Bergamottol. 

AufbewahTung. LavendE>ltil wird bei Zutritt von Licht und Luft rasch sauer und dick
£liissig. In ganz gefiillten, gut verschlossenen Flaschen im Ilunkeln auibewuh1t, haIt es sich 
mehrere Jahre lang unverandert. 

Anwendung. Hauptsachlich zu Parfiimerien und kosmetischen Mitteln. Technisch in 
der Porzellanmalerei und zur Vergallung von Olivenol fUr die Berstellung von Seife. 

Thilaven (CHEM. FABRIK HELFENBERG) enthiLlt geschwefeltes Lavendelol (Linalylacetat. 
thiozonid) und Schwefelalkali. Anwendung. Zu Schwefelbiidem. 

Spiritus Lavandulae. La vendelspiritus. Spirit of Lave nder. 
Esprit (Alcoola t) de la vande. 

Wird entweder durch Deatillation von Lavendelbliiten mit Weingeist oder durch Mischen 
von Lavendelol mit Weingeist hergestellt. - Durch Destillation aus zerkleinerten Lavendel
bliiten und Weingeist, mit dem die Bliiten vorher 24 Stunden mazeriert werden, nach Germ. und 
AUBtr. 1: 4 (mit 90%igem Weingeist), Helvet.: 1 + 3 Weingeist, + 3 Wasser = 4 Destillat, ltal.: 
6 + 30 Weingeist (60%)= 20 DeatiIlat, Nederl.: 25 + 75 Weingeist (90%) + 150 Wasser = 100 
DeatiIlat. - Aus Lavendelol und Weingeist 1: 100 (Ross.), 2g: 100!! (Dan., Suec.), 3g: 100g 
(Japon.), 5: 100 ccm (Amer.), 10 ('em: 100 cem (Brit.). - Spez. Gew.: 0,860-0,865 (Suec.), 0,885 
bis 0,895 (Germ.), 0,891-0,897 (Nederl.), 0,895-0,905 (Austr., Ital.). Germ. 6 s. Bd. II S. 1364. 

Tinctura Lavandulae composita (aromatiea). Rote Schlagtropfen. Lavender 
Drops. Compound Tincture of Lavender. - Brit.: 5 ccm Lavendelol, 0,5 ccm Rosmarinol, 
10 g Zimtrinde, 10 g MuskatnuB, 20 g Sandelholz ad 1000 ccm Weingeist (90%). - Amer.: 8 ccm 
Lavendelol, 2 cem Rosmarinol, 20 g Zimtrinde, 5 g Nelken, 10 g MuskatnuB, 10 g rotes Sandel. 
holz wird nach Verfahren M (s. Tinctnrae) mit einer Mischung aus 750 ccm Weingeist (92,3 
Gew.-% ), in dem die Ole gelost worden sind, mit 250 ccm Wasser behandelt und mit dieser Mischung 
auf 1 Liter aufgefiillt. - Japan.: 20 T. Zimtrinde, 10 T. MuskatnuB, 4 T. Nelken, 10 T. rotes 
Sandelholz werden 7 Tage mazeriert mit 700 T. Weingeist (90%) nnd 300 T. Wasser. In der 
Kolatur Ie st man 8 T. LavendelOl, 2 T. Rosmarinol, laBt absetzen und filtriert. -Suec.: 8 Sandelholz, 
8 Zimtrinde, 8 MuskatnuB, 1 Rosmarinol, 2 LavendelOl, 800 Weingeist (70%). Spez. Gew.0,895_ 

Aqua aromatica (spirituosa). Aromatisches Wasser. Schlagwasser. - Austr.: 
Aus je 20 T. MeIissenblattern. Pfefferminzblattern, Salbeiblattern und Lavendelbliiten, je 10 T. Ge· 
wiirznelken, Fenehel. Muskatbliiten, MuskatnuB, Ceylonzimt, Ingwer und 200T. Weingeist (90 Vol.· 
%) und quo S. Wasser werden 1000 T. Destillat bereitet. Spez. Gew. 0,96-0,98. - Ergiinzb.: 
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Lavendelbliiten, Pfefferminze, Rosmarinblatter je 5 T., Salbei 10 T., Fenchel, Zimtrinde je 3 T. 
Weingeist (90%) 70 T., JIlit Wasserdamp£ = 200 T. Destillat. 

Acetum Lavandulae. 
Lavendelessig. 

Florum Lavandulae 
Spiritus Aa 100,0 
Acetl (6 0 'oig) 900,0. 

N ach 8 tAgiger Mazeration auspressen (Metallgera te 
vermeidenl) und filtrieren. 

Extempore: 
Spiritus Lavandulae 75,0 
Acidi acetici diluti 25,0. 

Alcoolatum vulnerarlum (Gall.). 
Alcoolat vulneraire. Eau vulneraire 

spiritueuse. 
Florum Lavandulae recent. 
Folior. Absinthli 

Angelicae 
Basilici 
Calaminthae 
Foeniculi 
HYSSOPl 
MaJoranae 
Melissae 
Menthae pip. 
Origani 
Rosmarinl 
Rutae 
Saturejae 
Salviae 
Serpylll 

" Thymi 
Summitat. Hyperici 

1 

r~'o 
Spiritus (600f0lg) 4500,0. 

Man mazerlert 6 Tage und destilliert dann 
3000,0 abo 

Aqua Lavandulae. 
Lavendelwasser. 

Olel Lavandulae gtt. I 
Aquae destlll. fervid. 100,0. 

Aqua vulnerarla vlnosa. 
Aqua~vulneraria spirituosa. Weine Arque· 

busade. Wundwasser. 

Olel Absinthii 
" Lavandulae 
" Menthae piperit. 
" Rosmarini 
" Salviae iili 0,5 

Spiritus 375,0 
Aquae destillatae tepidae 625,0. 

Balsamum Rlgense (KuNZEN). 
Rigaer Balsam. 

Aquae aromaticae 75,0 
Spiritus Angeliese 22,5 
Spiritus Salviae 22,5 
Tincturae Croci 2,5. 

Lelstenschneldersplrltus (Dreadn. Vorschr.). 
Spirit. Formicar. 
Spirit. Lavandul. 
Spirit. Serpylli 
Spirit. Rosmarini 
Spirit. camphorat. iiii P. aequo 
Tinct. Santali rubri quo s. 

Mlstura Camphorae aromatlca (Nat. Form.). 
Aromatic Camphor Mixture. PARRISH'S 

Camphor Mixture. 
Tincturae Lavanduiae compo (Amer.) 250 ccm 
Sacchari 35 g 
Aquae Camphorae q. s. ad 1000 ccm. 

Species aromatlcae. Herbae aromaticae. 
Hisp. Portug. 

Folior. Salviae 
Flor. Lavandulae 
Flor. Stoechados 
Herb. Hyssopi 
Herb. Origani vulg. 
Folior. Rosmarini . 
Herb. Thymi vulg. 
Herb. Abslnthii 

20,0 20,0 
20,0 20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

Splrltu8 aromatlcu8 (Ross.). 
Olei Macidls 10,0 
Olei Lavanduiae 10,0 
Olel C.tri 3,0 
Olei Caryophyllorum 3,0 
Olei Foenlculi 3,0 
Olei Menthae crlspae 3,0 
Olei Cinnamomi Casslae 3,0 
Olel Melissae 1,0 
Spiritus (90 0/ 0) 1800,0 
Spiritus (70 0/ 0) 5000,0. 

Tlnctura vulnerarla. 
Rotes Wund· und Heilwasser. 

Alcoolature (Teinture) vulneraire. 
Eau vulneraire rouge. 

I. Gall. 
Die unter Alcoolatum vulnerarium (Gall.) 

angegebenen frischen Krauter zieht man mit 
3000,0 80 0 'olgem Weingeist 10 Tage aus, prent 
ab und filtriert. 

II. Extempore. 
Aquae vulnerariae vin08ae 900,0 
Tincturae Absinthii 
Tincturae Menthae plperit. Aa 50,0 
Tincturae Santali rubri q. s. ad color. rubr. 

Tlnctura vulnerarla benzolca. 
Balsamische Wundessenz. 
Tincturae vulnerariae 900,0 
Tincturae Benzoes 100,0 
Balsami peruviani 10,0. 

Nach eintllgigem Stehen zu filtrieren. 

Unguentum aromatlcum (Norveg.). 
Olel Lavandulae 1,0 
Olei Juniperi . 2,0 
Olei Rosmarini 2,0 
Olel Lauri 10,0 
Cerae flavae' 10,0 
Sebi 20,0 
Adipis 55,0. 

Vlnum aromatlcum. 
Hisp. 

Specier. aromatic. Hisp. 
Vini rubri 
Spiritus Rosmarini 

8 Tage mazerieren. 
Gall. 

60,0 
500,0 
30,0. 

Alcoolat. vulner. (Gall.) 125,0 
Villi rubri 875,0 

Nach 2 Tdgen zu filtrieren. 

Retterspitzwasser. ein Externum gegen Blinddarmentziindung usw. von RETTERSPITZ 
in Fiirth, ist eine der Aqua. vulneraria. spirituosa. ahuliche, noch etwas MilcheiweiB enthaltende 
Mischung (ZERNIK). 

Lavandula latifolia VILL. (L. spica D.C.). Spiklavendel, Narde, in den Mittel· 
meerlandern, von der vorigen hauptsachlich verschieden durch die Bchmalen, krau· 
tigen Brakteen. Liefert Oleum Spicae. 
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Oleum Spicae. Spikol. Oil of Spike. Essence d'aspic. 
Das atherische 01 der Bliiten von Lavandula latifolia VILLARs. 
Gewinnung. In Spanien und in Siidfrankreieh dureh Destillation der Bliiten mit Wasser 

iiber freiem Feuer. Die Ausbeute betragt 0,5-0,62 0/ 0• Bei der Destillation mit Wasserdampf 
betragt die Ausbeute bis iiber 10/ 0• 

Eigenschajten. Gelbliches 01; Geruch lavendelartig, an Campher und Ros
marin erinnernd. Die physikalischen Konstanten wechseln sehr mit der Herkunftj 
spez. Gew. 0,903-0,922 (150); Erganeb. 0,905-0,915; an -4°43' bis + 15°47'. 
in der Regel rechtsdrehend, linksdrehende Ole sind meistens verfalscht (s. u.); nn'.O 
1,464-1,468; S.·Z. bis 3,7, E.·Z. 3-26,5; loslich in 1,7-3 Vol. Weingeist von 
70 Vol.. Ufo, zuweilen mit geringer Triibung; manche Ole losen sich auch schon in 
4 und mehr Vol. Weingeist von 60 Vol.· Ufo. 

Bestandteile. d-Campher, C;OHIOO, d.Borneol, C;OH170H, d.Camphen, C;OH10> 

d·a·Pinen, C;OH10, Cineol, C;OH1SO, I-Linalool, C;OH170H, ein Sesquiterpen, C15~4> 
vielleieht aueh Terpineol, C1oH170H, und Geraniol, C;OH170H. 

Pm/ung. Spikbl wird am haufigsten mit Terpentiniil verfalseht; man erkennt dieses an 
der Erniedrigung des spez. Gewiehts, an der Verminderung der Liislichkeit und, falls franzbsisches 
Terpentinbl in groJ3eren Mengen vorhanden ist, an der Umkehrung der Drehung naeh links. Bei 
einer VerfaIsehung mit Rosmarinbl triibt sieh die klare oder sehwaeh triibe Liisung von 1 eem 
01 in 2-3 eem Weingeist von 70 Vol..% auf weiteren Zusatz des Liisungsmittels starker. 

Anwendung. Als billiges Ersatzmittel fUr Lavendelbl in der Parfiimerie, der Seifen
fabrikation, sowie in der Porzellanmalerei. 

Lavandula stoechas L., heimisch im Mittelmeergebiet, mit linealen, ganz
randigen, am Rande zuriickgebogenen Blattern. Bliiten in ganz dichten Ahren mit. 
dachformig sich deckenden Brakteen, die obersten steril, breit, gefarbt und als Schau
apparat dienend. Geruch scharfer als bei L. latifolia, an Campher erinnernd. Die 
Bliiten sind die ~lores Stoechsdis srsblese (purpureae), Flores Lavandulae ro
manae, Stoechasblumen, Welscher Lavendel, Schopflavendel, Inflorescence de 
stoechas, im Gebrauch wie die Bliiten von Lavandula spica L. 

Lecithinum. 
Mit dem Namen Lecithine bezeichnet man organische, phosphor- und stick

stoffhaltige Verbindungen. die im Eidotter (l1j"t'I'}o{;), ferner in der Milch, in den 
Blutkorperchen, im Gehirn, Riickenmark, Knochenmark und in den Nerven, im 
Protoplasma jeder tierischen Zelle, aber auch im Protoplasma der Pflanzenzelle, 
besonders reichlich (zu 0,5-2%) in den Samen vorkommen, und die sich zusammen
setzen aus Glycerin, Fettsauren, Phosphorsaure und Cholin. Die Unter
schiede der einzelnen Lecithine beruhen auf der Verschiedenheit der Fettsauren, die
an der Bildung teilgenommen haben. So hat ein Stearinsaurelecithin folgende· 
Zusammensetzung: 

CHs O· OCC17 Hss 

6HO.OCC17 H3S 

6HsO.pLgH ,/H 
"-O·CH.CH.N(CR.h 

Es sind in einer Glycerinmolekel zwei H-Atome (in Hydroxylgruppen) wie im, 
Stearin durch Stearinsaurereste ersetzt; das dritte H-Atom wie in der Glycerin-

phosphorsaure durch den Rest der Phosphorsaure -P~gR. In dem letzteren 
'-OR 

ist dann ein H-Atom durch den Rest - CHsCHsN (CHs)s OH ersetzt, der sich VOID, 

Cholin, HOCHsCHsN(CHs)aOH, ableitet. Aus einem Olsaure·Palmitinsaure
lecithin solI die Hauptmenge des Lecithins aus Pflanzensamen bestehen. Das Eier.· 
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lecithin ist ein Gemisch verschiedener Lecithine, die Palmitinsaure-, Stearinsaure
und Olsaurereste enthalten in dem VerhaItnis, daB man bei der Spaltung auf 1 Teil 
Olsaure 1,4 Teile der festen Fettsauren erhalt. Das Lecithin des Handels wird aus 
Eigelb gewonnen (siehe Lecithinum ex Ovo). 

Eigenschaften. Die Lecithine sind gelbliche, in weniger reinem Zustande braune, ziLh
fettartige, undeutlich kristallinische Massen; aus der Luft ziehen sie Feuchtigkeit an, in Wasser 
quellen sie schleimig auf, ohne sich zu losen, in Methylalkohol, Weingeist, Ather, Chloroform sind 
sie leicht Hislich, in Essigather schwer loslich. Auch in Glycerin sind sie loslich. Da das mittlere 
C-Atom des Glycerinrestes asymmetrisch ist, sind die Lecithine optisch aktiv (rechtsdrehend). 
Beim Erhitzen mit Alkalien und SiLuren wird zuniLchst Cholin abgespalten, so daB eine Glycerin
phosphorsiLure entsteht, in der 2 H-Atome durch FettsiLurereste ersetzt sind. Bei weiterer Ver
seifung werden die FettsiLuren abgespalten und GlycerinphosphorsiLure gebildet, die schlieBlich 
noch in Glycerin und PhosphorsiLure gespalten wird. 

Lecithinum ex Ovo. Eierlecithin. Ovolecithin. Lecithol (J. D. RIEDEL, Berlin

Britz). 
Gewinnung. Zur Gewinnung von Lecithin dient frisches oder mit Kochsalz haltbar

gemachtes Eigelb (das in groBen Mengen in den Handel kommt und besonders als Zusatz zur Mar
garine verwendet wird). Das Eigelb wird heill mit Weingeist oder besser kalt mit Methylalkohol 
behandelt. (Letzteres Verfahren ist das des D.R.P. 260886.) Man schiittelt 100 T. Eigelb mit 
100 T. Methylalkohol drei Stunden lang kriLftig durch, liLBt 24 Stunden zur Abscheidung der nicht 
geHisten Anteile (Fett, Cholesterin, EiweiB u. a.) stehen, filtriert den Auszug und zieht den Riick
stand noch einmal mit 100 T. Methylalkohol aus. Aus den vereinigten Ausziigen wird der Methyl
alkohol unter vermindertem Druck abdestilliert. Man kann auch dem Eigelb zuerst durch Be
handlung mit EssigiLther das Fett und Cholesterin entziehen und dann erst das Lecithin mit Wein
geist oder Methylalkohol. Zur Reinigung kann man das Lecithin aus iLtherischer Losung durch 
Aceton ausfiLllen. 

Eigenschaften und Erkennung. Gelbe, braune, ziLh-fettartige, teilweise kristallinische 
Masse, die im iibrigen die oben beschriebenen Eigenschaften zeigt. Die weingeistige Losung 
(0,5 g + 10 ccm) gibt mit weingeistiger Cadmiumchloridlosung (0,2 g + 2 ccm) einen starken 
weiBen bis gelben Niederschlag. 

Priifung. a) 0,5g Lecithin miissen sich in 5 g absolutem Alkohol vollkommen klar losen, 
die Losung darf nach Zusatz von Phenolphthaleinlosung hochstens 4 Tropfen n-Kalilauge bis zur 
Rotung verbrauchen (Sauren). 

b) Eine Losung von 0,5 g Lecithin in 10 ccm Ather wird mit 10 ccm Wasser gemischt und 
das Gemisch durch Einstellen in warmes Wasser unter Durehleiten von Wasserstoff oder Kohlen
dioxyd vom Ather befreit. Die so entstandene Emulsion solI weill sein oder hochstens gelblich, 
aber nicht gelb. 

c) Die Jodzahl solI 60-65 betragen, zur Bestimmung verwendet man 0,5 g Lecithin. 
d) Zur Bestimmung des Stiekstoffgehalts, nach KJELDAHL, zerstort man 0,5 g Lecithin 

durch Erhitzen mit 30 cern konz. SchwefelsiLure, der 90/ 0 Phosphorpentoxyd und 0,7 g Quecksilber
oxyd zugesetzt sind und bestimmt das Ammoniak in bekannter Weise (s. Bd. I, S.386). Der be
reehnete Stiekstoffgehalt von reinem Lecithin betriLgt 1,770/ 0, Das Lecithin des Handels ent
halt etwas mehr Stickstoff, 1,9-2,10/ 0, 

e) Bestimmung des Phosphorgehaltes (nach LORENZ). 1 g Lecithin wird mit 4,5 g 
wasserfreiem Natriumcarbonat und 1,5 g Natriumnitrat in einem Silber- oder Porzellantiegel mit 
einem Spatel gut durchgeknetet. Der Spatel wird mit einem Stiickchen Filtrierpapier abgerieben, 
das mit in den Tiegel gegeben wird. Der Tiegel ",ird mit dem Deckel geschlossen und anfangs 
mit kleiner, spiLter mit voller Flamme erhitzt, bis die Sehmelze farblos ist. Nach dem Erkalten 
bringt man den Tiegel mit dem Deckel in eine Porzellanschale mit 50 cern Wasser und erwiLrmt 
auf dem Wasserbad, bis die Schmelze gelost ist. Die Losung wird in einen MeBkolben von 200 ccm 
ge bracht, unter N aehspiilen mit Wasser, und bis zur Marke aufgefiillt. 20 ccm der Losung (= 0,1 g 
Lecithin) werden in einem Beeherglas mit SalpetersiLure eben iibersiLttigt und mit Wasser auf 
30 cern verdiinnt. Dann fiigt man 20 cern sehwefelsiLurehaltige SalpetersiLure (3 cern konz. Schwefel
siLure auf 100 cern SalpetersiLure, spez. Gew. 1,2) hinzu, erhitzt auf dem Drahtnetz bis zum be
ginnenden Sieden, sehwenkt die Mischung einige Sekunden urn und versetzt sie mit 50 cern suJfat
haltiger Ammoniummolybdatlosung. Nach dem Absetzen (nach etwa 5 Stunden) sam
melt man den Niederschlag in einem mit Asbest besehiekten bei 1000 getroekneten und ge
wogenen GoocH-Tiegel, wascht ihn etwa viermal mit Ammoniumnitratlosung (1: 50), die mit 
1 Tr. SalpetersiLure sehwach angesiLuert ist, dann dreimal mit absolutem Alkohol, dann mit Ather 
und wiLgt naeh halbstiindigem Troeknen im Vakuumexsieeator (ohne SehwefeliLure oder f'!alcium
chlorid). 1 T. des gewogenen Niedersehlags entsprieht 0,03295 T. P 20 5 oder 0,01439 T. Phosphor. 
Vollig reines Lecithin enthiLlt 3,94% Phosphor, das kaufliehe Lecithin solI mindestens 3,5-3,70/ 0 
Phosphor enthalten = 90-94% an reinem Lecithin. 
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Aujbe'Wahrung. Vor Licht geschiitzt in dicht schlieBenden GefaBen . 
. An'Wendung. AIs allgemeines Tonicum, besonders bei Nervenerkrankungen, innerlich 

zu 0,1-0,3 g in Pillen, drei. bis sechsmal taglich vor den Mahlzeiten, subcutan in keimfreier 
oliger L6sung zu 0,05-0,15 g. Fiir die Tierpraxis empfiehlt HOLTERBAOR Verreibungen von 
Lecithin mit Calciumphosphat und Magnesiumcarbonat, die trocken und haltbar sind, wabrend 
Verreibungen mit Zucker oder Milchzucker feucht und kriimelig werden. 

Pflanzen-Lecithin kaun aus Pflanzensamen (Lupinen, Erbsen, Mais) oder aus Weizenkeimen 
durch Ausziehen mit Weingeist, Methylalkohol oder anderen L6sungsmitteln in ahnlicher Weise 
wie das Eierlecithin gewonnen werden. Es ist dem Eierlecithin ahnlich. Arzneiliche Ver. 
wendung findet es bum. 

Hydrolecithin, Hydrocithin (J. D. RIEDEL, Berlin.Britz), wird aus Eierlecithin durch 
katalytische Anlagerung von Wasserstoff an die darin enthaltenen ungesll.ttigten Fettsil.urereste 
(OIsaure) erhalten. Man leitet Wasserstoff unter Druck in Lecithinlosungen, in denen Platinmohr 
fein verteilt ist. Das so gewonnene Hydrolecithin enthalt nur gesattigte Fettsaurereste und bildet 
ein weiBes, kristallinisches, fast geruch. und geschmackloses Pulver. In Wasser quillt es im Gegen. 
satz zu dem gewohnlichen Lecithin nur wenig, in heiBem Alkohol ist es loslich. Anwendung. 
Wie gewohnliches Lecithin. 

Bromlecithin (AKT .. GES. F. ANILINFABR., Berlin) wird dargestellt durch Einwirkung von 
Brom auf Lecithin, wobei das Brom von den ungesll.ttigten Fettsaureresten (OIsauren) des 
Lecithins angelagert wird. (Ebenso wie bei der Anlagerung von Brom an Olsll.ureglycerinestern.in 
fetten Olen.) Fast farblose, wachsartige Masse. Gehalt an Brom etwa 20%. Anwendung. AIs 
Anregungs. und Blutbildungsmittel in Pillen von 0,1 g oder Tabletten zu 0,05 g und 0,3 g. 

Jodlecithin s. u. J od Rd. I, S. 1554. 
Bilival Ingelheim (C. H. BOEHRINGER SORN Niederingelheim) ist eine Verbindung von 
Lecithin mit cholsaurem Natrium. Gehalt an Lecithin 25%. Schwach gelbliche Kristalle, 
leicht loslich in Wasser und Alkohol, schwer loslich in Ather. Anwendung. Bei Gallenkrank. 
heiten, besonders bei Gallensteinen. 3mal taglich 2-4 Pillen. 

Antineurastbin, Dr. HARTMANNS Nervennahrung, enthii.lt etwa 5% Lecithin als 
wirksames Prinzip (AUFREOHT). 

BHatin, ala N erven· Kraftnahrung bezeichnet, besteht im wesentlichen aus entfetteter 
Trockenmilch und 5 % Ovolecithin. . 

Bioson ist eine EiweiB·Eisen·Lecithinzubereitung, die mit Hilfe von Casein hergestellt 
wird und 0,24% Eisen neben 1,2% Lecithin und (nach BEYTHIEN) etwa 30% Kakao enthalt. 

Clins Lecitbinprliparate. CLINS Lecithinkbrner enthalten in 1 Kaffeeloffel 0,1 g Le· 
cithin. CLINS Lecithinpillen: Die in GIutein gehiillten Pillen enthalten je 0,05 g Lecithin. 
CLINS Lecithinlbsung enthalt 0,05 g Lecithin in 1 ccrn. 

Hiimoprotagon ist ein Lecithinblutpraparat mit 8,3% Lecithin, das in Form von Tabletten 
in den Handel komrnt. 

Leciferrin wird ein fliissiges Lecithineisenpraparat genannt, das neben etwaO,1 % Lecithin, 
an Eisen gebunden, Alkohol, Zucker und aromatische Bestandteile enthalt (ZERNIK). Kommt 
Pouoh in Form von Tabletten in den Handel 

; Lecitbcerebrin und Lecitbmedullin sind Lecithinpraparate, die aus Gehirn. bzw. Knochen. 
mark dargestellt werden. 

Lecitbin-Perdynamin ist ein lecithinhaltiges Blutpraparat. 
Lerithinlebertran erhaIt man durch Aufltisen von 2,5 g Lecithin in 500,0 g hellem Lebertran. 
Leeithinervin ist eine Mischung aus Kalium bromatum, Natrium bromatum und Lecithin. 
Lecitbinogen soll aus 90% "Liquor Calcii aethyl hypophosphor." und 10% Rohrzucker 

bestehen. Nach AUFRECHT enthalt es aber nicht Athylphosphitester, sondern lediglich unter
phosphorigsauros Calcium. 

Lecisanol soIl etwa 10% Eierlecithin, 28% Vitellin, 5% Maltose und 57% Milchzucker 
enthalten. 

Lecithin- Yoghurt-Tabletten KLEBS enthalten Lecithin, glycerinphosphorsaures Calcium, 
lebende Yoghurt. und Glykobakterien. Zur BefOrderung der Verdauung 3mal taglich 1-2 Ta. 
bletten nach dem Essen. 

Lecitbinpriiparate MERCK. Es kommen folgende Praparate in den Handel: Lecithin
schokolade (Lecithin. granulatum), eine aromatische 10 0/ oige Verreibung von Lecithin mit 
Kakao und Zucker. Auch in Form von Schokoladetafelchen mit je 0,25 g Lecithin. Lecithin. 
Bonbons mit je 0,25 g Lecithin. Lecithin.Tabletten, dragiert, zu je 0,025 g und 0,05 g Le
cithin. Lecithin·Emulsion mit 10% Lecithin in physiologischer Kochsalzlosung, in Ampullen 
zu 2 und 5 ccm (zur subcutanen oder intramuskul .. ren Injektion). 

Lecitbogen, JAFFES Lecithinkakao, enthll.lt in einer Originaldose 3 g Lecithin, ver· 
mischt mit reinem Kakao. Nach AUFRECHT ist es ein 0,96% Lecithin enthaltender Kakao. 
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I,ecithol ist das Lecithin der Firma J. D. RIEDEL, Akt.·Ges. in Berlin.Britz, die auch ein 
Leci thol·Malzextrak tpul ver in den Handel bringt. 

Letalbin, Lecithinalbuminat, ein gelbes, haltbares Pulver mit etwa 20 0/ 0 reinem Le· 
cithin, wird als allgemeines Tonicum empfohlen. 

Neocithin ist ein Lecithineisenpraparat. Es gelangen auch Neocithin.Colapastillen 
in den Handel. 

Migrophen ist eine M:ischung aus 10% Lecithin und 90% Chininsulfat; gegen Migrane 
UBW. empfohlen. 

Pesottapillen enthalten als wesentlichste Bestandteile etwa 45 0/ 0 Kaliumseife und etwa 
3 0/ 0 Lecithin. Der Rest besteht aus einem indifferenten Pflanzenpulver und Kakao (AUFRECHT). 

Renascin von Dr. SCHRODER enthalt Lecithinalbumin, Milchzucker und verschiedene 
Salze (KAHLMULLER). 

Rekonvalin besteht lions 1,0 Zuckerpulver, 2 Tr. Citronenol, 3 Tr. Vanilletinktur, 12,0 
Milchzucker, 40,0 Biskuitpulver und 28,0 einer 150f0igen Lecithinverreibung. (HESSE.) 

Virisanol, ein Aphrodisiacum von H. UNGER in Berlin, enthalt als wesentliche Bestand· 
teile Lecithin, Eisen, hamoglobinhaltige Substanz und Extraktivstoffe der Rinde von Muira 
Puama (AUFRECHT). 

Leclthlnum granulatum. 
Lecithine granulee. 

1. Lecithini 5,0 
2. Vanillini 0,25 
3. Spiritus (90"10) 40,0 
4. Sacchar. granul. 440,0. 

Man Wst 1 u. 2 in 3, trlinkt 4 mit dieser L5sung 
uud trocknet bel niedriger Temperatur. 

Sirupus Leclthlnl. 
Eierslrup. 

Vitello ovi 30,0 
Aquae 6,0 
Natr. chlorat. 1,5 
Saechar. alb. 20,0 
G lycerini 40,0 
Aquae Amygd. amar. 7,5. 

Das Eigelb wird mit dem Wasser gemiseht, die 
Mischung durehgeselht und dann das iibrige 
zugegeben. 

Ledum. 
Ledum palustre L. Ericaceae-Rhododendroideae-Ledeae. Heimisch in 

Nord· und Mitteleuropa, Nordasien und Nordamerika. Ein bis 1,25 m, gewohnlich 
bis 90 cm hoher, ausdauernder Strauch. 

Herba Ledi palustris. Sumpfporstkraut. Marsh Tea. Herbe de ledon des 

marais. Folia (Herba) Anthos silvestris (Rosmarini silvestris). Hartheide. Motten· 
kraut. Porschkraut. Sandtannenkraut. Sumpfrosmarin. Tannenporst. Wilder 
Rosmarin. 

Das getrocknete bliihende Kraut. 
Die Stengel quirlartig verzweigt, holzig, die jiingeren Zweige krautig und rostbraun filzig. 

Die Blatter zerstreut, kurz gestielt, fast sitzend, schmal.linealisch oder linienformig.lanzettlich, am 
Grunde abgerundet, bis 4 cm lang und bis 4 mm breit, ganzrandig. am Rande stark zuriickgerollt, 
dick, steiflederartig, immergriin, oberseits dunkelgriin, kahl, glanzend und etwas runzelig, mit 
vertieftem Nervennetz, unterseits rostbraun und stark filzig behaart. Die Bliiten stehen am Ende 
der Zweige in vielbliitigen Doldentrauben, sind langgestielt, fiinfblatterig, weiJ3, seltener rosenrot. 
Der Kelch klein, einblatterig, fiinfzahnig und bleibend; die Bliitenkrone flach ausgebreitet, mit 
fiinf umgekehrt.eifdrmigen Kronenzipfeln. Zehn StaubgefaBe. Der Fruchtknoten fast kegel. 
fOrmig, fiinffacherig, der fadenartige Griffel mit undeutlich fiinflappiger Narbe. Die Frucht eine 
langlich.rundliche, fiinffacherige, Yom Grunde zur Spitze hin aufspringende Kapse!. Frisch von 
stark gewiirzhaftem, etwas terpentinartigem, narkotischem, beim Trocknen fast verschwindendem 
Geruch und gewiirzhaftem, bitterem, etwas campherartigem, adstringierendem Geschmack. 

Verwechslungen. Die Blatter von Myrica gale, Andromeda poliifolia, Poly. 
gala chamaebuxus, Rosmarinus officinalis u. a. 

Bestandteile. 0,3-2,0% atherisches 01, Ericolin (eine glykosidische, harzige Sub. 
stanz), Gerbstoff (Leditannsaure), Arbutin, Fett, Wachs, Citronensaure, Pectin, 
Harz, Quercetin, Salze. 

Das atherische 01 ist eine griinliche oder rotliche Fliissigkeit von narkotischem Geruch und 
scharf em, unangenehmem Geschmack. Spez. Gew. 0,93-0,96 (15 0). In dem 01 sind nachge· 
wiesen: Ledumcampher, C15H26 0 (ein Sesquiterpenhydrat, lange Nadeln yom Smp. 104-1050) 

und ein Keton, C15H240. Ledumcampher wirkt auf das Zentralnervensystem stark giftig ein. 
Aufbewahrung. Vorsichtig, in BlechgefaBen. 
Anwendung. Friiher bei Keuchhusten, bei Rheuma (im AufguB 2,0-3,0: 100,0). Einzel. 

gabe 0,5-1,5 g. Tagesgabe hochstens 15 g; auBerlich zu UmschIagen und Badern bei Haut· 
Hager, Handbueh. IT. 6 
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krankheiten. DaB Kraut wirkt alB Abortivum. Als "Mottenkraut" wird es auch gegen Motten 
verwendet, ist aber wenig wirksam. 

Slrupus Ledl palustrls. Tlnctura Ledl palustris. 
Tiucturae Ledi palustris 15,0 
SlrUPl Sacchari 85,0. 

Bei Keuchhusteu teeHiffelweise. 

Her bae Ledi palustris 20,0 
Spiritus diluti 100,0. 

Ledum latifolium ArT. Heimisch von Labrador bis Britisch. Kolumbien. 
Mit breiteren, langlich-elliptischen Blattern. Wird in Amerika wie Ledum palustre 
bei Keuchhusten und Bronchialkatarrh angewandt (Labrador Tea oder James 
Tea). 

Levisticum. 
Levisticum officinale KOCH (Ligusticum Levisticum L., Angelica Le
visticum BAILL.). Umbelliferae-Peucedaneae-Angelicinae. Lieb
stockel. Wild wachsend nicht sicher bekannt, angeblich in den Alpen Siidfrank. 
reichs und den Pyrenaen wachsend, zum Arzneigebrauch haufig kultiviert. Kri.iftige 
Pflanze mit 2 m hohem, kahlem, gestreiftem und hohlem Stengel, oberwarts astig. 
Die unteren Blatter doppelt-, die oberen einfach-fiederspaltig mit breit verkehrt
eiformigen, keiIig-verschmalerten, eingeschnitten-gesagten Blattern. Dolden viel
strahIig, HiiIle und HiiIlchen aus vielen zuriickgeschlagenen Blattchen bestehend. 
Bliiten bla13gelb. Rippen der Frucht gefliigelt, besonders die Seitenrippen. In jedem 
Talchen ein lllstriemen. 

Radix Levistici. Liebstiickelwurzel. Lovage Root. Racine de li
veche. Radix Ligustici (Laserpitii germanici). Liebstengelwurzel. Lipp
stock wurzel. 

Der getrocknete kurze Wurzelstock und die Wurzeln, von 2-3jahrigen Pflanzen 
im Friihjahr gesammelt; das Rhizom mit Hauptwurzel wie die starkeren Neben
wurzeln werden vor dem Trocknen meist der Lange nach gespaltet. 11 T. frischer 
Wurzeln = 4 T. der Droge. Der Wurzelstock ist frisch fleischig, nach dem Trocknen 
wie die Wurzeln schwammig und weich. Er ist ungekammert, oben oft mit Stengel
und Blattresten besetzt, hellgraubraun, querrunzelig, oft mehrkopfig, geht nach unten 
in die ma13ig verzweigte Hauptwurzel uber. Die Seitenwurzeln gleichfalls hellgrau
braun, im oberen Teile querrunzelig, nach unten durch das Trocknen stark langsrun
zelig. Zahlreiche Querhocker der Wurzeln deuten auf nicht zum Durchbruch gelangte 
Nebenwurzeln. Die Lange der Wurzeln bis 40 em, die Dicke bis 4 cm. Durch Wasser
aufnahme werden die Wurzeln weich und biegsam. Der Bruch ist ghttt, der Schnitt 
durch die Wurzel wachsartig weich. Der Geruch ist eigenartig, aromatisch, der Ge
schmack anfangs sii13lich, dann scharf gewiirzhaft und bitter. 

Lupen bild. QuerBchnitt Rotlichgelber Kork. Sehr weite, starkehaltige, auBen weiB
liche, nach innen gelbbraune, schwammige, radial gestreifte Rinde mit zablreichen, tangential 
augeordneten scbizogenen Sekretgangen mit braungelbem Inbalt. Deutlicbes Cambium. Der Holz
kbrper schmal, gelb, sehr gefaBreich, mit kaum kenntlichen Markstrahlen. Mark nur im Wurzel
stock und im oberen Teile der Hauptwurzel. 

Mikroskopisches Bild. Eine schmale Korkschicht aus diinnwandigen gelblichen 
Zellen und ein collenchymatisches verdicktes Phelloderm. In der durch Luftliicken stark zer
kllifteten Rinde 2-3 Zellreihen breite, bis 50 Zellen hohe Markstrahlen abwechselnd mit groBe 
Sekretgange fiihrenden Rindenstrahlen, die 8ekretgange in Tangentialreihen angeordnet. bis 0,16, 
meist 0,04-0,08 mm weit und von einem diinnwandigen Epithel umschlossen. Kleine, von collen
chymatisch verdickten Ersatzfasern umgebene Siebrbhrenbiindel in den Rindenstrahlen. 1m Holz 
weite citronengelbe GefaBe, umgeben von collenchymatisch verdickten Faserzellen. Markstrahlen 
im Holze sehr schmal. Germ. 6 s. Ed. II S. 1355. 

Bestandteile. Die Wurzeln enthalten frisch 0,1-0,2%, trocken 0,6-1,00/0 atherisches 
01, Harz, Gummi, Zucker, Apfelsaure, Angelikasaure, Gerbstoff, Starke. 
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Aufbewahrung. Gut nachgetrocknet, iiber Atzkalk oder bei nicht iiber 40°, in Blech· 
gefaBen. Die Wurzel zieht leicht Feuchtigkeit an. 

Anwendung. Als harntreibendes Mittel bei Wassersucht, eitrigen Entziindungen der 
Lungen und Harnwege, Herzleiden u. dgl. zu 0,5-2,0 g mehrmals taglich in Form des Aufgusses 
(1: 10-20) nur noch selten gebraucht; meist zusammen mit anderen diuretischen Drogen. 

Extractum Levistici. Liebstockelextrakt. - Ergiinzb.: Wird aus fein zerschnittener 
Wurzel wie Extract. Aurantii corticis (Erganzb.) bereitet. Harzige Ausscheidungen beim Ein. 
dampfen lOst man durch Zusatz kleiner Weingeistmengen. Ausbeute etwa. 18%, Braun, in 
Wasser trii be IOslich. 

Species dluretleae. 
Harntreibender Tee. Espeees diure 

tiques. Diuretic Tea. 
Germ. 6. Austr. 

Radicis Levistici conc. 
Radicis Ononidis conc. 
Radicis Liquirit ae conc. 
]'ruct. Jumperi contus. 
Radleis Petroseliui 

25,0 
25,0 
25,0 
25,0 

II. Helvet. 
Radicis Levistici 
RadlCls Ououidis 
Radicis Liqulfitiae 

25,0 
25,0 
25,0 
25,0. 

Fruct. J uniperi aa 20,0 
Herb. Violae tricoloris 10,0 
Fruet. Anisi vulgaris 
Fruet. Petroseliui aa 5,0. 

SpecIes urologieae SOHAPER. 

Blasentee. 
Folior. Malvae 
Herbae Anagallidis 

Radicis Levistici 
RadlCis Onomdls aa 5,0 
}'lorum Stoecllados 
Her bae Areuariae 
Her bae Parietariae 
Radlc. Apii graveolentis 
Stigmat Maidis aa 7,5 
Folior. Althaeae 
Folior. Betulae 
Folior. T:vae vrsi 
Fruet. Phaseoli sine seminibus 
Herbae Cerefolii hispan. 
Radic. As paragi 
Radlc. Foenieuli 
Rhizom. Graminis aa 10,0 
Radie. Senegae 12,5. 

Tlnetura Levlstlel. 
Lie bstoekeltinktur. 

Radieis Levistici min. cone. 20,0 
Spiritus diluti (60 0/ 0) 100,0. 

Oleum Levistici. Liebstiickelwurzeliil. Oil of Lovage. Essence de liveche. 

Gewinnung. Durch Destillation der Liebstockelwurzel mit Wasserdampf; die Ausbeute 
betragt bei frischer Wurzel 0,1-0,20/0' bei trockener 0,6-1 % , 

Eigenschaften. Das aus frischen Wurzeln gewonnene 01 ist gelb, das aus trockenen 
Wurzeln gewonnene braun. Spez. Gew. 1,00-1,049 (15 0); aD 00 bis + 60; nD200 1,539-1,552; 
loslich in 2-3,5 Vol. Weingeist von 80 Vol._%, manchmal mit Triibung; S.-Z. 2,0-10,0; E.-Z. 
175-230. 

Bestandteile. d·a-Terpineol, ClO H170H, und wahrscheinlich eine lactonahnliche 
Verbindung. 

Die Friichte geben bei der Destillation 0,8-1,1 % atherisches 01, das dem 01 der Wurzeln 
ahnlich ist; spez. Gew. 0,935-0,936 (150), S.-Z. 2,8, E.-Z. f25; aD + 110 10', loslich in 0,5 Vol. 
Weingeist von 90 Vol._%. Das Kraut enthalt frisch 0,05-0,15% atherisches 01, spez. Gew. 
0,904-0,945 (150), aD + 16 bis + 460, S.-Z. 2,8-4,6, E.-Z. 152,6-152,7, loslich in 0,5-1,0 Vol. 
Weingeist von 90 Vol._% Alkohol. 

Liatris. 
Liatris odoratissima WILLD. Compositae-Tu buliflorae-Eupa torieae
Asteraceae. Heimisch in den Vereinigten Staaten Nordamerikas von Virginia 

bis Florida und Louisiana. 

Folia Liatris odoratissimae. Liatrisbliitter. Vanille Plant Leaves. Hirsch. 

zungen bla tter. 
Die Blatter sind schmal-spatelformig, bis 25 cm lang, die oberen stengelumfassend. Sie sind 

monofacial gebaut, tragen also auf beiden Seiten Spaltoffnungen und Palisadenparenchym, im 
Mesophyll Olzellen (nach PASCHKIS). Auf den Epidermen Drilsenhaare. 

Die Blatter dienen zum Aromatisieren des Schnupftabaks; die Wurzeln dieser 
und anderer Arten (z. B. Liatris spicata WILLD., Button Quake Root, De
vil's Bit, Colic Root, L. squarrulosa MICH., Rattlesnake's Master L. 
scariosa (L.) W.) verwendet man als Diureticum und gegen Gonorrh6e, die der 
letztgenannten Arten auch gegen Schlangenbisse. 

Bestandteile. Atherisches 01, Cumarin, Wachs, Harz, Fett, Zucker, Schleim. 
6'" 
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Lichen islandicus. 
Cetraria islandica (L.) AcHA.R!uS (Lichen islandicus L.). Ascolichenes
Parmeliaceae. Eine iiber den grollten Teil der nordlichen Hemisphare ver
breitete, stets auf der Erde wachsende Strauchflechte, im Norden in der Ebene, in 
siidlicheren Gegenden mehr im Gebirge. Je nach dem Standort stark variierend. 

Lichen islandicus. IsUindisches Moos. Iceland Moss. Lichen d'Is
lande. Fucus islandicus. Muscus catharticus (islandicus). Heideflechte. 
IsHi.ndische Flechte. Kramperltee. Tartschenflechte. 

Die getrockneten ganzen Flechten Die blattartige rasenbildende Strauch
flechte bildet einen bis 15 cm hohen, hochstens 0,5 mm dicken, aufrechten oder auf
steigenden, fast laubartigen, unregelmallig dichotom verzweigten, auf beiden Seiten 
glatten, am Grunde rinnigen Thallus, dessen einzelne Zweige gabelig gelappt, getrock
net an den Randern mehr oder minder nach oben umgerollt, durch die derben zylin
drischen Spermogonien gefranst sind. Oberseits olivengriin, braunlichgriin oder 
kastanienbraun, am Grunde meist weill oder blutrot, unten grauweilllich oder hell
braunlich, mit weillen eingesenkten Flecken. Trocken knorpelig-briichig, steif, 
rauschend, befeuchtet lederartig, biegsam. Apothecien selten, wo vorhanden als 
rundliche, anfangs griinliche dann braune, schildformige, berandete Vertiefungen 
am Rande und Ende der stumpfen Thalluslappen. Fremde Pflanzenteile oder andere 
Flechten oder Moose sind durch Auslesen zu entfernen. Geruch schwach und eigen
artig, Geschmack fade, schleimig-bitter. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Zu beiden Seiten des Tba.llus eine deutliche, 
pseudoparenchymatische Rindenschicht aus eng untereinander verflochtenen Hyphen. Unter 
den Rindenschichten eine Lage lockeren Hyphengewebes mit den griinen, 12 (L groBen Algen 
(Gonidien, Cystococcus humicola NAGELI), diese weit haufiger an der Oberseite als an 
der Unterseite des Blattes, stets an der Grenze der Rindenschicht gelegen. Die Markschicht aus 
fadigen Hyphen, locker, lufthaltig. Die Asci des oberen Teiles der Apothecien mit je acht Sporen. 
An der Unterseite der Flechte weiBe Piinktchen (Soredien, ungeschlechtliche Fortpflanzungs
organe, kleine, dicht von Hyphen umsponnene, isolierte Gruppen von Algenz('llen, die aus dem 
Innern der Flechte durch Risse in der Rinde austreten und vom Winde fortgefiihrt werden). 

Bestandteile. Bis 70% Lichenin oder Flechtenstarke (C6H100 5)n, wird mit Jod 
nicht blau, etwa 11 0/ Dextrolichenin, dem Lichenin isomer, wird mit Jod blau, worauf die 
Blaufarbung beruht, die ein Teil des Thallus mit Jod gibt; beide geben garungsfahigen Zucker, 
man verwendet daher die Flechte zur Spiritusgewinnung, 2% Cetrarsaure oder Cetrarin, 
den bitteren Geschmack der Droge bedingend. Die Zusammensetzung des Cetrarins wird sehr 
verschieden angegeben: C1sH160 S (KNOP und SCHNEDERMANN), C80H 80 0 12 (HILGER und BUCH
NER), CZ6HS0012 (HESSE), C20 H180 9 (SIMON). Das Cetrarin ist ein weiBes krista.llinisches Pulver, 
das beim Erhitzen ohne zu schmelzeR verkohlt. Es lost sich in Alkohol und in alkalihaltigem 
Wasser. Ferner enthii.lt die Flechte 1% Lichesterinsaure, C43H76018' 

Die Droge enthalt ferner 0,05 % braunliches atherisches 01, Gummi, Zucker, Fumar
saure, Spuren Eisen. Nach HESSE soil die Cetrarsaure in der Pflanze nicht vorhanden sein, 
sondern sich erst aus der Protocetrarsaure durch die Einwirkung von Alkalien und Alkali
carbonaten bilden, wenn diese bei der Extraktion verwendet werden. 

Zusammensetzung der Droge nach KONIG: 160/0 Wasser, 2,2% Stickstoff-
substanz, 1,4% Fett, 760/0 stickstofffreie Extraktstoffe, 3% Holzfaser, 1,4% Asche. 

Ver'Wechslungen. Es finden sich unter der Droge nicht selten Cladonien, die an ihrem 
stielrunden Thallus leicht erkannt werden. 

Zubereitung. Die Flechte geIangt von Erde und Steinen befreit in den Handel, muB 
aber fiir pharmazeutische Zwecke noch einer sorgfii.ltigen Reinigung von fremden Flechten, Moosen, 
Kiefernadeln u. dgl. unterworfen werden. Die hellfarbige Ware wird bevorzugt. Das Schneiden 
der getrockneten Droge ergibt viel Abfall; man feuchtet sie deshalb schwach an, verwandelt 
sie durch Schneiden in eine grobe Teeform (Sieb I Germ.) und trocknet wieder. Man bewahrt 
sie in Holzkii.sten auf. 

Anwendung. Das islandische Moos dient in Form des Aufgusses oder des blten Aus
zuges als Bittermittel, in Form der Abkochung oder Gallerte als schleimiges, reizmilderndes und 
angeblich starkendes Mittel bei schwindsiichtigen oder schwa.chlichen Personen, ferner bei hart-
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nackigem Durchfall. Man gibt es zu 15-30 g taglich als Abkochung (1: 10-15), als versiiBte 
Gallerte tee- bis eBlbffelweise, oder in den weiter unten angegebenen FOlmen. 

Der entbitterten Flechte gehen die tonischen Eigenschaften, die auf dem Gehalt an 
Cetrarsaure beruhen, ab; sie wirkt nur durch ihren Schleimgehalt und wird aus diesem Grunde 
auch zu Brot fiir Zuckerkranke verarbeitet. 

Die Protocetrarsaure wirkt in klein en Mengen als Antivomitivum, in grbBeren Gaben, 
0,1-0,2 g abfiihrend. 

E. POULSSON empfiehlt das islandische Moos in Form von Flechtenbrot als Kohlenhydrat
nahrungsmittel fiir Diabetiker, da nach seinen Versuchen die Halfte der eingefiihrten Flechten
kohlenhydrate resorbiert wurde; die Kohlenhydrate liefern als Abbauprodukte namentlich Ga
laktose und Mannose. 

Gelatina Lichenis islandici. Islandischmoos-Gallerte. Gelee de 
lichen d'Islande. 

Ergiinzb.III: 3T. grob zerschnittenes islandischesMoos laBt man mit lOOT. Wasser 1/2Stunde 
im Wasserbad stehen, preBt gelinde ab und dampft die Kolatur mit 3 T. Zucker so weit ab, daB 
nach dem Abschaumen 10 T. bleiben. Bei Verordnung frisch zu bereiten. - Gall. 1884: Je 75 g Is
landisch-Moos-Zucker und Zuckerpulver erhitzt man mit 150 g Wasser zum Sieden, schaumt 
ab und laBt nach Zusatz von 10 g Orangenbliitenwasser erkalten. Die Ausbeute solI 250 g be
tragen. Ersetzt man die 150 g Wasser durch ein Decoctum Lichenis islandici 5,0:150,0, so er
halt man Gelee de lichen amthe. - Hi8p.: 250 T. isl. Moos, 500 T. Zucker und Wasser 
quo S. wie Erganzb. Ausbeute ca. 1000 Teile. - Portug.: Aus 30 T. Saccharuretum Lichenis isl. 
Portug. (siehe weiter unten) 18 T. Zucker, 2 T. Orangenbliitenwasser und 50 T. Wasser wie 
Gelatina Carragaheen (Portug.) zu bereiten. 

Gelatins Lichenis islandici saccharata sicca. Islandischmoos-Zucker. Saccharu
return Lichenis Islandici. Pulvis pectoralis Trosii. Saccharure de lichen. -Er
giinzb. Ill: 15 T. grob zerschnittenes islandisches Moos laBt man mit 1 T. Kaliumcarbonat und so
viel Wasser, daB die Flechte davon,bedeckt wird, 24 Stunden unter bfterem Umruhren stehen, seiht 
durch, wascht die Flechte zunachst mit Wasser, bis dieses nicht mehr bitter oder laugenhaft 
schmeckt, erhitzt es dann zweimal mit je 200 T. Wasser 4 Stunden im Dampfbad, dampft die 
Seihfliissigkeit mit 5 T. Zucker ein, bis die Masse nicht mehr klebt, zerteilt sie in kleine Stiicke, 
trocknet, verwandelt in ein mittelfeines Pulver und bringt durch Zusatz von Zuckerpulver 
auf 10 T. Gesamtgewicht. Graubraunes, siiB, dann bitterlich schleimig schmeckendes Pulver. 
- Gall. 1884: Aus gleichen Teilen islandischem Moos und Zucker. Man wascht ersteres wiederholt 
mit kaltem Wasser bis zur Entbitterung, kocht mit q. S. Wasser eine Stunde, laBt die PreBfliissig
keit in der Warme absetzen, fiigt den Zucker hinzu, dampft ein und bringt zur Trockne. In dicht 
verschlossenen GefaBen aufzubewahren. Das Pulver gibt mit etwa 6 T. Wasser eine Gallerte, 
mit 20-30 T. Wasser ersetzt es die Abkochung. - Portug.: Wie Gall. 

Gelatins Licbenis cum Quina. - Hi8p.: Wie Gelatina Lichenis (Hisp.), doch ersetzt man 
die 500 T. Zucker durch 750 T. Chinarindensirup. 

Lichen islandicus ab Amaritie liberatus. Entbittertes islandisches 
Moos. Lichen islandicus examaratus (ablutus, edulcoratus, praeparatus). 

Ergiinzb.: 5 T. grob zerschnittenes islandisches Moos laBt man, mit einer Miochung aus 
30 T. lauwarmem W80Sser und 1 T. Kaliumcarbonatlosung (331/ sO/ oig) iibergossen, 3 Stunden 
stehen, gieBt ab, waecht mit kaltem Wasser, bis dieses nicht mehr alkalisch abflieBt, und troclmet. 
- DIET'ERICH laBt 100 T. fein zerschnittenes islandisches Moos mit einer Losung von 5 T. Kalium
carbonat in 500 T. Wasser und 50 T. Weingeist erst 12 Stunden bei gewohnlicher Temperatur, 
dann 6 Stunden bei 300 ausziehen, auspressen usw. Ausbeute 80-820/0' - Portug.: Wie Er. 
ganzb. Auf 1000 T. Islandisch Moos nimmt man 50 T. Pottasche (in 6000 T. Wasser gelost). 

Pasta Licbenis Islandici. Islandischmoos-Paste. P ate de lichen officinal. -
Gall.: 500 g Islandisches Moos, das durch Aufkochen mit Wasser und Nachwaschen von seinen 
Bitterstoffen fast befreit ist, wird mit soviel Wasser eine Stunde gekocht, daB 30nO g Dekokt 
erhalten werden. Hierin werden 2500 g zerstoBenes und gewaschenes arabisches Gummi gelost; 
die Losung durch ein dichtes Tuch gepreBt, dekantiert, 2000 g Zucker darin gelost und eine Losung 
von 1 g Opiumextrakt in etwas Wasser dazugegeben. Die nun zur sehr steifen Paste eingedampfte 
Masse wird auf Marmorplatten oder in schwach geblte Formen ausgegossen. 100 g Bollen ungefahr 
0,02 g Opiumextrakt enthalten. - ltal.: Aus 1 T. islandischem Moos werden nach vorheriger 
12stiindiger Mazeration 5 T. Dekokt bereitet. Aus diesem wird mit je 5 T. Zucker und arabischem 
Gummi, 1 T. Orangenbliitenwasser und dem notigen EiweiB eine Paste bereitet, wie bei Pasta 
Althaeae (s. Bd. I, S. 360). - Hi8p.: Aus 100 T. entbittertem islandischem Moos werden 500 T. 
Kolatur bereitet. Darin lost man im Wasserbad 400 T. Zucker und 500 T. arabisches Gummi, 
erhitzt bis zur dicken Honigkonsistenz, fiigt 25 T. Orangenbliitenwasser hinzu usw. 
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Sirupus Licbenis Islandici. Isiandischmoos-Sirup. -Hisp.: 30 T. IsIii,ndisch~s Moos 
werden durch dreimaliges Waschen mit 600 warmem Wasser entbittert, dann 1/2 Stunde mit 600 T. 
Wasser gekocht. Der Kolatur fiigt man 1000 T. Zuckersirup zu und dampft zur Sirupdicke ein. 

Pasta Cacao cum Llehene lsIandleo. 
IsIandlsehmoos-S chokolade. 

I. 
Pastae Cacao saecharatae 900,0 
GeIatinae Llehenisislandie. saecharat. sieeae 100,0. 

II. 
ChocoIata Llthenls lsIandlel (Portug.). 

Saeeharati Lichenis island. (Portug.) 100,0 
Choeolatae 900,0. 
Der geschmolzenen Schokolade wird das Saccharat 

zugemischt und das Ganza In Tafeln gegossen. 

ChoeoIata Llehenls IsIandlel sine amarltle 
(Portug.). 

Aus Saecharat. Llchenis island. sine amaritie 
(Portug.) zu bereiten wie die vorstehende. 

SpecIes Llehenls Islandlel (F. M. Germ.). 
Lichen. island. 50,0 
Rad. Liqulrit. 
R&d. A1thaeae aa 25,0. 

Species Llehenls Islandlel eomposltae 
(F. M. Germ.). 

Lichen. island. 15,0 
Cort. Chlnae 7,5 
Rad. Senegae 
Rad. Liquirit. aa 3 5 
Fruct. Anisl 1;5. 

Linaloe. 
Oleum Linaloes. LinaloeOl. LikarioI. Mexico Linaloe (Lignaloe) Oil. Essence 
de linaloe du Mexique. 

Ge'Winnung. Das 01 wird, meistens von den Eingeborenen, aus dem HoIz und aus den 
Friichten verschiedener in Mexiko einheimischer Bursera-Arten (B. Delpechiana POISSON, 
B. AIoexyIon (ScmEDE) ENGL., vielleicht auch noch B. glabrifolia (H. B. K.) ENGL. und B. 
fagaroides ENGL. var. ventricosa) durch Destillation mit Wasser iiber freiem Feuer gel"onnen. 
Ausbeute aus dem HoIz bis zu 2,50/0' aus den Friichten 30/0. In Europa desti1Iiertes HoIz gab 
7-9% 01. . 

Eigenscha/ten. Das 01 des HoIzes ist farbios oder geIbIich, von angenehmem Geruch. 
Spez. Gew. 0,875-0,8111 (150); aD - 3 bis - 140; nD200 1,460-1,465; S.-Z. bis 3,0, E.-Z. 1-42, 
vereinzelt bis 75; Ioslich in 1,5-2 Vol. Weingeist von 70 Vol.-O/o und in 4-5 Vol. Weingeist 
von 60 Vol._%. Das 01 der Samen dreht rechts, aD bis etl"a + 80/o, sonst ist es dem 01 des 
Holzes gleich. 

Destandteile. 60-700 Linalool, CtOHI70H, d-a-Terpineol, ClOHI70H, Geraniol, 
CloHI70H, Methylheptenol, CeHuCH(OH)CHa, Methylheptenon, CeHuCOCHa, Linalool
oxyd, CtOH1S0 2, 3% eines Sesquiterpens, Octylen, CsHle, Nonylen und deren Isomere (7), 
ein nicht mi.her untersuchtes Terpen, wahrscheinlich auch Nerol, Cl\,HI70H, und Myrcen, ClOH16• 

Rechtsdrehendes 01 (aus den Samen) enthii.lt als Hauptbestandteil d-Linalool, CtoH170H, 
-a-Terpineol, CtoH170H, Geraniol, CloHI70H, Nerol, CtOHI70H. 

VeT/alschung und PTa/Ung. Fettes 01 verringert die Loslichkeit in Alkohol und er
haht die Esterzahl stark. Verfalschungen mit Schinusol, das Campher enthalt, lassen sich nur 
durch die Isolierung des Camphers nachweisen. 

An'Wendung. ,In der Parfiimerie zur Herstellung der Maigliickchenessenz. 

Linalool, LicarooI, ClOHI70H, Mol.-Gew. 154, kommt als d- und als I-Linalool in vielen 
ii.therischen Olen vor. Farblose, angenehm riechende Fliissigkeit. Spez. Gel". 0,869-0,873 (15°); Sdp. 
197 -1990; aD - 30 bis -170 bzw. + 90 bis + 130; liislich in 10-15 Vol. Weingeist von 
50 Vol.-Ofo in 4-5 Vol. Weingeist von 60 Vol.-Ofo, in 1-2 Vol. Weingeist von 70 Vol.-%. 

Anwendung. In der Parfiimerie. 

Linalylacetat, CHSCO'OCIOHI7, Mol.-Gel". 196, findet sich in vielen atherischen Olen. 
Es ist der l"ertvollste Bestandteil des Bergamottols und des Lavendelols. Farblose, angenehm 
nach Bergamottbl riechende Fliissigkeit; spez. Gel". 0,913 (150). Sdp. etwa 2200 u. Z.; 115-116° 
(25 mm); aD je nach der Drehung des darin enthaltenen Linalools rechts oder links. 

Anwendung. In der Parfiimerie. 

Bergamiol (SCHIMMEL u. Co.) ist Linalylacetat. 
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Linaria. 
Linaria vulgaris MILL. Scrophulariaceae-Antirrhineae. Heimisch durch 
ganz Europa, N ordasien, in Amerika eingeschleppt. 

Herba Linariae. Leinkraut. Wild Flax. Herbe de linaire 
commune. Herba Antirrhini. Herba haemorrhoidalis. Ackerleinkraut. 
Flachskraut. Frauenflachs. Wilder Flachs. Gelbes L6wenmaul. Marien
flachs. 

Die getrocknete bliihende Pflanze ohne Wurzel und untere Stengelteile. Der 
Stengel aufrecht, bis 20 cm hoch, stielrund, fast kahl, nur an der Spitze driisig 
behaart; die Blatter ungestielt, linealisch oder lineal-Ianzettlich, zugespitzt, bis 5 cm 
lang, ganzrandig, am Rande zuriickgerollt, kahl, oberseits dunkelgriin, unterseits 
blaugriin, dreinervig mit starkem Mittelnerv. Die groBen, zweilippigen, maskierten, 
an der Basis gespornten, schwefelgelben, am Schlunde rotgelben Bliiten stehen in 
dichten endstandigen Trauben. Das Kraut ist fast geruchlos und von unangenehmem, 
bitterem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Spaltoffnungen in beiden Epidermen des Blattes, unterseits 
zahlreicher. Die Blatter und die Achsen des Bliitenstandes tragen Driisenhaare mit ein- oder 
zweizelligen, durch eine vertikale Wand geteilten Kopfchen. Die goldgelben Haare der Unterlippe 
sind einzellig, stumpfkegelformig, diinnwandig, kollabierend. 

Bestandteile. Als Bestandteile werden eine Reihe von Stoffen genannt, von denen manche 
noch sehr wenig untersucht.sind. Das Kraut enthalt: Linarin (ein Glykosid), Linaracrin, Li
naresin, Linarosmin, Anthokorrin, Antirrhinsaure, ferner Ameisensaure, Essig
saure, Citronensaure, Gerbsaure, Apfelsaure, Farbstoff, Gummi, Pektin, Zucker. 
Die Bliiten enthalten Phytosterin, ein Paraffin, Mannit, fettes 01, Zucker, Gerb· 
saure, organische Sauren, die Glykoside a-Linarin (1,5-2,8 0/ 0), a-Pectolinarin und 
nach KLOBR noch andere Glykoside. 

Anwendung. Zur Herstellung der Leinkrautsalbe. 

Unguentum Linariae. Leinkrautsalbe. Ergiinzb.: 2T. grob gepulvertesLein
kraut werden mit 1 T. Weingeist befeuchtet einige Stunden stehen gelassen. Nach Zusatz von 
10 T. weiJ3em Vaselin wird die Mischung im Dampfbad bis zum volligen Verdunsten des Wein
geistes erhitzt. abgepreJ3t und die Salbe noch heW im (vorher getrQckneten) Faltenfilter filtriert. 
Eine griine, durchscheinende Salbe. 

Linum. 
Linum usitatissimum L. Linaceae-Eulineae. Eine sehr alt.e Kultur. 
pflanze, wild nicht anzutreffen, zur Zeit mit Ausnahme der aquatorialen Lander fast 
iiberall angebaut. Angaben, daB die Pflanze im Altai oder auch in den zwischen 
dem Persischen Golf, dem Kaspisee und dem Schwarzen Meere gelegenen Landern 
wild vorkomme, sind nicht erwiesen, man ist heute der Ansicht, daB L. usitatissi· 
mum eine Kulturpflanze ist, die in dieser Form wildwachsend iiberhaupt nicht vor
kommt und von der im Mittelmeergebiet heimischen Linum angustifolium 
HUDS. abstamm,t. Einjahrige (nur in wenigen Formen zweijahrige) Pflanze mit 
aufrechtem, kahlem Stengel und spitzen, kahlen, graugriin bereiften Blattern. Bliite 
fiinfzahlig, Korolle himmelblau, Kronblatter spatelf6rmig, Staubbeutel blau. Frucht 
eine 6-7 mm im Durchmesser haltende kahle Kapsel mit 5 Fachern und 5 falschen 
Scheidewanden, so daB die Frucht dadurch zehnfacherig erscheint, in jedem Fach 
ein Same. Man unterscheidet zwei Formen: a) vulgare, den Dreschlein, des sen 
Kapseln sich nicht von selbst 6ffnen, der daher ausgedroschen werden muB, und 
b} crepitans, den Springlein, dessen Kapseln von selbst loculicid und septicid 
aufspringen. 
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Semen Lini. leinsamen. Linseed. Sernence de lin. Flachs-
sarnen. Haarlinsen. 

Der Same ist stark flachgedriickt, langlich.eiformig, seltener oval, am Rande 
scharfkantig, an einem Pole gerundet, am anderen (dem Mikropylarende) etwas ein. 
gedriickt und benabelt, 4-6 mm lang, 2-3 mm breit, I mm dick, glatt, glanzend 
gelblich bis dunkelrotbraun. Durchschnittsgewicht etwa 3-5 mg. Bei Lupen. 

betrachtung erscheint die Oberflache sehr 
feingrubig. Die Schale umschlie.Bt in einem 
diinnen Endosperm einen geraden Embry() 
mit kurzem, dickem Wiirzelchen und zwei 
langen, dicken, flachen Cotyledonen. Der 

Abb. 6. Fasern aUB der SamenBchale von Semen Linl. Geschmack ist mild, iilig, schleimig, nicht 
ranzig, der Geruch schwach, unangenehm. 

Man unterscheidet im Handel zwei Sorten Leinsaat: die pharmazeutisch allein zu
lassige Ware, zur Aussaat bestimmt, aus nur ausgereiften, frischen und noch keim
fahigen Samen bestehend, und Schlagsaat, die zur Olgewinnung dient, vielfach 

unausgereifte Samen, die als Nebenprodukt bei der Flachs
gewinnung gewonnen werden. 

Mikroskopisches Bild. Man unterscheidetinderSamen
schale folgende Schichten: 1. die Epidermis mit Cuticula, deren AuJ3en
wand innen als Membranverdickung dicke Schleimlamellen aufgelagert 
sind. 2. 1-3-, meist 2reihige Lage diinnwandiger, polyedrischer von 
der Flache gesehen ringformiger Zellen. 3. Eine Lage stark verdickter, 
poroser, kurzer Fasern (Abb. 6). 4. Eine Nahrschicht, deren Zellen 
mit 3 gekreuzt sind. 5. Die Pigmentschicht, aus im Langsschnitt 
fast isodiametrischen oder quadratischen Zellen bestehend (Abb. 7), 

Abb.7. Zellen der Pigment- deren Wande sehr fein gezackt sind und die einen braunen Inhalt. 
Bchicht von Semen Lini. haben. Diese Schicht fehlt der Schale des "hellen indischen Lein· 

samens". 6. Eine diinne Zone obliterierten Gewebes. Das Endosperm 
und der Embryo bestehen aus diinnwandigem Gewebe, dessen Zellen Plasma, fettes 01 und Aleuron 
enthalten. Die Aleuronkorner konnen 19 f.t groB werden, sie fiihren wenige groBe Kristalloide 
und Globoide, welche letzteren auch fehlen konnen. Dnreife Leinsamen enthalten Starke, 
reife nicht. 

VerfaZschungen. 1m Leinsamen des Randels soli eine Verfalschung mit den Samen von 
Lolium temulentum bis zu 25% vorgekommen sein. Rier und da findet sich Unkrautsamen bis 
zu 3% beigemengt. 

Bestandteile. 60/0 Schleim, aus der Epidermis der Samenschale stammend; er wird mit 
Jod und Schwefelsaure nicht blau, von Kupferoxydammoniak nicht gelost und gehort zu den 
echten Schleimen. 29-40% fettes 01 (s. Oleum Lini). Linamarin, ein dem Amygdalin 
verwandter Korper, der bei der Spaltung Blausaure und Glykose Hefert; er wird in Kristallen 
erhalten, die bei 1340 schmelzen. 

Zusammensetzung der Samen nach KONIG: Wasser 9,2% , Stickstoffsubstanz 
22,60/0' Fett 33,6% , stickstofffreie Extraktstoffe 23,20/0' Holzfaser 7% , Asche 4,3% _ 

AujbewahTung. In Holzkasten an einem trockenen Ort, nach AU8tr. nicht iiber 
1 Jahr. 

Anwendung. Innerlich bei katarrhalischen Leiden, auch bei Zuckerkrankheit in Form 
des Schleimes, weniger zweckmaBig als 5-100/oige Abkochung. AuBprlich in Pulverf.orm zu 
erweichenden, schmerzlindernden Umschliigen. In Teemischungen, bei denen es auf den Schleim 
ankommt, verwendet man die unzerkleinerten Samen. Sie wirken durch den groBen Schleim
gehalt auch abfiihrend. 

Semen Lini pulveratum. Leinsamenmehl. Poudre de graine de lin (Gall.). Li
num contnsum (Brit.). Crushed Linseed. Der gereinigte, bei etwa 400 getrocknete und 
hierauf durch StoBen oder Mahlen in ein grobes Pulver verwandelte Leinsamen. Man halt das 
Leinmehl in Blechbiichsen vorriitig, jedoch in miiBiger Menge, da es infolge seines hohen 01-
gehaltes leicht ranzig wird und dann auf zarte Korperteile reizend wirkt; dann aber auch, 
weil beim Lagern des Pulvers in groBeren Mengen Selbstentziindungen vorkommen kOnnen. 
Brit. und Gall. fordern ein frisch bereitetes Pulver. 100 T. Leinsamen geben 95-97 T. grobes 
Pulver. 
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Placenta Seminis Lini. Leinkuchen. Linseed Cake. Pain (Ga tea u) 
de lin. Flachskuchen. 

Die bei der Gewinnung des fetten Oles aus den gepulverten Leinsamen als Prell
riickstande erhaltenen harten, grallbraunlichen Leinsamenkuchen bilden gepulvert ein 
gelbliches, gelbbraun und rotbraun gesprenkeltes Mehl. Das entolte Leinsamenmehl 
bindet mehr Wasser als das Olhaltige; das wasserbindende Vermogen beruht wesent
lich auf dem Schleimgehalt der Samenschale. 

Mikroskopisches Bild. Unter dem Mikroskop meist Stiicke des farblosen Cotyle. 
donargewebes aus kleinen, diinnwandigen, polyedrischen Zellen mit Aleuron und fettem 01; reich
Hch Bruchstiicke der Samenschale mit groBen, polyedrischen, auf dem Querschnitte fast quadra
tischen oder radial verlangerten, farblosen, diinnwandigen Schleimzellen der Epidermis, schmalen, 
verschieden (bis 0,25 mm) langen, meist 8-14 f-' breiten, stark verdickten Sklerenchymzellen 
(Faserschicht), diinnwandigen, schmalen Querzellen und sageartig gekerbt-derbwandigen, ge
tiipfelten, quadratischen bis rechteckigen, meist 25-40 f-' Durchmesser aufweisenden tafel
formigen braunen Pigmentzellen. Reichlich herausgefallene polygonale bis viereckige, an den 
Randem stark sageartig gekerbte Pigmentklumpen. Starke nur in sehr geringen Mengen von 
beigemengten unreifen Leinsamen bzw. fremden Samen. Die Starkekorner der unreifen Lein
samen sind rundlich-oval, bis 40 f-' groB. Zahlreiche Starkekbrner lassen auf grbBere Mengen mit
vermahlener unreifer Samen schlie Ben. 

Bestandteile. LeinolpreBkuchen enthalten noch etwa 100/0 fettes 01, ferner etwa 290/0 
Rohprotein und etwa 320/0 stickstofffreie Extraktstoffe. Asche hochstens 6% (Germ. 6). 

Verfiilschungen. In Leinkuchen und Leinmehlen wurden als Verfalschung gefunden: 
Reismehl, Baumwollsaatmehl, ErdnuBmehl, Kleie, fremde Olkuchen, Leinsamenausputz und Sand. 

tJbergieBt man in einem Erlenmeyer-Kolben 10 g Leinmehl mit 80-100 ccm Benzin, so 
bleibt reines Leinmehl am Boden liegen, wahrend manche Verunreinigungen, wie andere Samen, 
Stroh- und Holzstiickchen auf dem Benzin schwimmen. 

Anwendung. Zu Breiumschlagen (1 T. Leinsamenmehl auf 2 T. heWes Wasser). Lein. 
kuchen sind ein wertvolles Viehfutter, besonders fiir Jung- und Milchvieh, besonders die PreB. 
kuchen. Mit Losungsmitteln ausgezogene Kuchen sind weniger geschiitzt. 

Decoctum (Mucilago) Semlnis Lini. Leinsamenabkochung, Leinsamenschleim, 
bereitet man nach Germ., indem man 1 T. unzerkleinerten Leinsamen mit 10 T. kaltem Wasser 
iibergieBt und ohne Umriihren 1/2 Stunde stehen liiBt, dann ohne zu pressen koliert. - Gall. 1884, 
Mucilage de semence de lin: Aus 1 T. Samen und 10 T. lauwarmem Wasser durch sechs
stiindiges Ausziehen. - ROBB. 1 : 30 mit kochendem Wasser. 

Unum catharticum L., Purgierlein, Europa, findet als Volksmittel Verwen
dung; er enthalt als wirksamen Stoff das in langen weillen Nadeln kristallisierende 
Linin. 

Oleum Lini. Leinol. Linseed Oil. Huile de Jin. Oleum Lini 
expressum. Leinsamenol. 

Gewinnung. Leinol wird gewonnen durch Press en der gemahlenen Leinsamen, zuerst kalt, 
dann heiB, und durch Ausziehen der PreBkuchen mit Losungsmitteln me Schwefelkohlenstoff u. a. 
Fiir pharmazeutische Zwecke ist nur das kalt gepreBte 01 zu verwenden. 

Eigenschaften. Das kalt geprellte Leinol ist ein klares, gelbes 01 von eigen
artigem Geruch' und Geschmack. Bei der Abkiihlung bis auf -16° bleibt es noch 
fliissig. In diinner Schicht der Luft ausgesetzt trocknet es zu einem Firnis. Spez. 
Gew. 0,930-0,940, J.-Z. 168-176 (Germ.), V.-Z. 187-195 (Germ.). Jodzahl der 
Fettsauren 178,5. Erstarrungspunkt der Fettsauren 13-17°, Smp. der Fettsauren 
13-24°. Es gibt als trocknendes 01 nicht die Elaidinreaktion. 

Bestandteile. 10-15% feste Glyceride der Palmitin-, Stearin-, Myristin
saure und Arachinsaure (letztere in sehr geringer Menge), 85-90% fliissige Glyceride, 
(5% Olsaure-, 15% Linolsaure -,15% Linolensaure -,65% Isolinolensaureglyceri d). 

Prilfung. a) Schiittelt man gleiche Mengen Leinol und Kalkwasser zllsammen, 
so mull sofort eine haltbare Emulsion entstehen. - b) Werden 10 g Leinol durch 
Erwarmen mit 15 g Kalilauge und 3 g Weingeist verseift, so mull die Seife in Wasser 
und Weingeist kIar loslich sein (Mineralole, HarzOl). - c) Spez. Gewicht. - d) Jod
zahl. - e) Verseifungszahl. - Germ. 6 S. S. 1346. 
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Anmerkungen. Zu c) Das spez. Gewicht steigt bei langerer Aufbewahrung. 
Zu d) Die Bestimmung der Jodzahl ist die sicherste Probe auf Verfalschungen, weil andere 

Ole, besonders auch Mineralole die Jodzahl stark erniedrigen, die Jodzahl von reinem Leinol kann 
anscheinend aber auch etwas niedriger liegen als 168, so fand MEISTER bei 3 Proben von sicher 
reinem Leinol die Jodzahlen 164,5, 161,1 und 160,2. 

Aufbewahrung. Kiihl, vor Licht geschiitzt, in ganz gefiilltell Flaschen, moglichst nicht 
langer als 1 Jahr. 

Anwendung. Ais Zusatz zu eroffnenden Klistieren (2-4 EBlMfel), auBerlich rein oder 
mit Kalkwasser als Brandliniment bei Verbrennungen. Fiir Tiere als Abfiihrmittel. Technisch 
besonders zur Herstellung von Olfarben, Firnissen und Buchdruckerschwarze. Zur Herstellung 
von Kaliseife. Auch als Speiseol. 

Oleum Lini album. Weilles (gebleichtes) LeinO!. 1000 g Leinol werden mit einer 
Losung von 20g Kaliumpermanganat in 500g Wasser durchgeschiittelt. Nach 24 Stunden 
werden 30 g gepulvertes N atriumsulfit und nach dessen Losung 40 g rohe (arsenfreie) Salz. 
saure zugesetzt und das Gemisch unter ofterem Schiitteln stehengelassen, bis das 01 hell geworden 
ist. Dann wird das 01 mit Wasser unter Zusatz von Calciumcarbonat gewaschen, nach dem 
Absetzen mit entwassertem Natriumsulfat getrocknet und f,ltr:ert. 

Oleum Lini lotum. Gewaschenes Leinol. - Croat.: 600 T. Leinol werden mit 300 T. 
destilliertem Wasser unter haufigem Umschiitteln einen Tag stehen gelassen, darauf wird das 
01 vom Wasser getrennt (dann am besten mit etwas trockenem Natriumsulfat geschiittelt) und 
filtriert. 

Leiniilfirnis s. u. Firnisse und Lacke, S. 1090. 

Oleum Lini sulfuratum. Geschwefeltes Leinol. Schwefelbalsam. 
Balsamum Sulfuris. 

Ergiinzb.: In einer geraumigen eisernen oder irdenen Schale erhitzt man 6 T. LeinOl auf etwa 
1300 und fiigt allmahlich 1 T. gut ausgetrockneten gereinigten Schwefel hinzu. Das Erhitzen 
wird unter bestandigem Umriihren fortgesetzt, bis sich eine zahe, rotbraune Masse bildet, die sich 
in Terpentinol klar lost. Uberhitzung ist zu vermeiden, sonst entsteht unter Aufschaumen eine 
zahe Masse, die sich nur unvollkommen und triibe in Terpentinollost (durch vorsichtiges Schmel· 
zen ist sie bisweilen wieder brauchbar zu machen). Wahrend des Kochens halte man einen passen· 
den Deckel bereit, um bei etwaiger Entziindung der Masse die Flamme sofort ersticken zu konnen. 

Cataplasma Llnl (Gall., Hisp. u. Portug.). Linlmentum contra Combust!ones. 
Leinmehlumschlag. Cataplasme de F. M. Beroi. 

farine de lin. 
Seminis Lini pulverati 
Aquae aa q. s. 

mischt man und dampft bis zur geeigneten Kon· 
sistenz ein. 

Cataplasma Farlnae Llnl compo (Portug.). 
1. Farinae Lini 160,0 
2. Galbani pulverati 100,0 
3. Vitelli Ovi 100,0 
4. Aquae 640,0. 

1 und 4 zur Breikonsistenz erhitzen, dann eine 
Emulsion aus 2 und 3 zusetzen. 

Aquae Calcariae 
Olei Lini aa 100,0. 

Species Linl (F. M. Germ.). 
Prliparierter Leintee. 

Semin. Lini toti 
Fructus Anisi contus. 

8,0 

Fructus Foeniculi contus. aa 1,0 
Radic. Liquiritiae min. concis. 2,0. 

Species pectorales laxantes WEGSCHEIDER 

Folior. J uglandis conc. 2,0 
Folior. Sennae conc. 2,0 
Fruct. Foeniculi cont. 8,0 
Radicis Althaeae conc. 30,0 
Radicls Llqulritlae conc. 15,0 
Seminis Lini contusl 43,0. 

BAUERS Antidiabetikum von BAUER in Kbtzschenbroda, stellt eine schmutzig- braune 
Fliissigkeit dar, die durch Abkochen von Leinsamcn und Chinarinde erhalten werden solI und 
noch eine Beimischung von Salicylsaure und bitteren Pflanzenextrakten, wie Enzian, Kalmus usw., 
ferner von erheblichen Mengen Kochsalz erfahren hat. Der Reg .. Prasident von Erfurt warnte 
am 2. September 1908 vor diesem Praparat. 

BergoI, eine Thiiringer Spezialitat. ist Oleum Lini sulfuratum (nach HAHN u. HOLFERT 
Oleum Rusci). 

DAMPS Lungenheilmittel, von ED. DAMP in Berlin, besteht nach dem Berliner Polizei. 
prasidium aus Leinsamen und Spartiumtee. Letzterer wirkt giftig! 

LANOBEINS Symphonbalsam besteht im wesentlichen aus parfiimiertem Schwefelleinol 
(BEYTffiEN). 

Linoval ist eine Salbengrundlage, die 5 % einer fliichtigen Fettsaure enthalten solI, die 
bei der Reinigung des Leinola gewonnen wird, daneben 93 0/ 0 Vaselin, 1 % Ammoniak und 10/ 0 
Lavendelbl. 

Oliophen besteht aus etwa 15% Salol und mit Pfefferminzol versetztem Leino!. 
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Lippia. 
Lippia dulcis TREV. var. mexicana. Verbenaceae-Verbenoideae-Lanta
neae. Heimisch in Mexiko, Kolumbien, auf Kuba. 

Herba Lippiae mexicanae. Mexikanisches Lippienkraut. Sweet Lippia. Re. 
galiz de Cuba. 

Die zur Bliitezeit gesammelte Pflanze. Die Blatter stehen gegenstandig, quirlig, sind etwa 
3-5 em lang, im UmriB dreieckig, gestielt, nach unten in den Blattstiel verlaufend, trockenhautig, 
am Rande grob gesagt, auf der Oberseite mit Driisenhaaren besetzt. Die Bliiten stehen in achsel. 
standigen, kugeligen, erbsengroBen oder etwas walzigen Kbpfchen, sind kurz gestielt. klein, etwa 
2 mm lang, unscheinbar, mit rotJich gefarbter rohriger, undeutlich zweilippiger Krone und rbhrigem, 
fiinfzahnigem Kelch. Die ganze Pflanze ist mehr oder weniger mit Driisenhaaren bedeckt. Geruch 
eigenartig.aromatisch, Geschmack angenehm bittersiiBlich. 

Lippia citriodora (LAM.) KUNTH. Heimisch in Chile, .Argentinien; ein vielfach seines 
W ohlgeruches wegen kultivierter Strauch. In Siidamerika trinkt man den .AufguB 
der Blatter wie Tee, verordnet sie auch arzneilich. In Frankreich sind die Blatter, 
Folia Aloysiae, Feuilles de verveine odorante, offizinell. 

Die Pflanze liefert das echte Verbenaiil. Die Blatter enthalten davon 0,09%. 
Spez. Gewicht 0,9. Es dreht -120 38' und enthalt 35% eines .Aldehyds . .An seiner 
Stelle ist haufig das ()l von .Andropogon citratus D. C. im Handel (vgl. Bd. I, 
S. 1156). 

Lippia scaberrima SONDER. Heimisch in der OranjefluBkolonie (Siidafrika). Dje 
getrockneten Stengel und Blatter, die einen angenehmen Geruch nach Lavendel und 
Salbei besitzen, dienen in der Heimat der Pflanze wegen ihrer haemostatischen 
Wirkung zur Behandlung von Hamorrhoiden, sowie als Tonikum und Laxans. 

Bestandteile. Das Kraut enthalt nach POWER und TUTIN eine glykosidartige Ver· 
bindung, 5,5 0/ 0 Gerbstoff, 0,25 0/ 0 atherisches 01, Ameisensaure und Buttersaure, 
sowohl frei wie verestert, ferner eine geringe Menge eines krist. Alkohols, Lippianol, C25H3S O,. 
Das atherische 01 ist nach SCIDMMEL u. Co. gelbbraun, riecht deutlich campherartig und ist in 
Weingeist von 50 Vol,.% loslich. 

Ein Dekokt von Lippia nodi flora RICH. verwendet man gegen Verdauungs
beschwerden, von L. adoensis HOCHST. gegen Fieber und als Diaphoreticum. 

Liquores siehe unter den darin gelosten Stoffen. 
Lithargyrum s. u. Plumbum S. 498. 

Lithium. 
Das .Alkalimetall Lithium, Li, .Atomgew. 6,94, findet sich in Form von Salzen 

in kleinen Mengen in einigen 1\fineralwassern, z. B. von Weilbad, .ABmannshausen, 
Salzbrunn u.a., ferner als Silikat in den Mineralien Petalith, Lepidolith, Li thion
glimmer, .Amblygonit, Triphyllin . .Aus den letzteren werden die Lithium
salze gewonnen, indem man die Mineralien durch Gliihen und Erhitzen mit Schwefel
saure aufschlieBt und aus der Losung nach Entfernung fremder Metalle das Lithium 
als Carbonat ausfallt. .Aus dem Carbonat werden die iibrigen Salze dargestellt. 

Das Metall wird erhalten durch Elektrolyse von gcschmolzenem Lithium. 
chlorid. Es ist silberweiJ3, oxydiert sich an der Luft ebanso rasch wie Kalium und 
Natrium und zersetzt wie diese auch Wasser. Es kann nur unter LuftabschluB auf
bewahrt werden, in zugeschmolzenen Glasrohren, aus denen die Luft durch Wasserstoff 
verdrangt ist, nicht wie Natrium unter Kohlenwasserstoffen, weil es leichter ist aIs 
diese. Spez. Gew. 0,59 (es ist das leichteste aller Metalle). Erhitzt verbrennt es 
mit hellem weiBen Licht. Seine Salze farben die Flamme karminrot. In seinen 
Verbindungen ist es wie die iibrigen .Alkalimetalle einwertig. 
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E1'kennung. Die Lithiumsalze sind fast samtlich leicht loslich. Unloslich oder schwer
loslich sind Lithiumcarbonat, Lithiumphosphat und Lithiumsilicofluorid. 

Lithiumverbindungen farben die nichtleuchtende Flamme karminrot. Diese Farbung wird 
am besten beobachtet, wenn man Lithiumchlorid anwendet oder wenn man das zu priifende 
Salz mit Salzsaure befeuchtet. Wenn diese Flammenfarbung durch andere Farbungen verdeckt 
wird, so erkennt man die Anwesenheit des Lithiums leicht durch das Spektroskop durch zwei 
Linien, eine karminrote und eine gelbrote. Die rote Flammenfarbung des Lithiums wird durch 
eine diinne Schicht von IndigolOsung nicht verdeckt, beim Betrachten durch eine dickere Schicht, 
verschwindet sie. - Aus einer konz. Losung eines Lithiulllsaizes wird durch Ammoniumcarbonat 
ein weiBer Niederschlag von Lithiumcarbonat gefallt. - Aus nicht zu stark verdiinnten Losungen 
der Lithiumsalze wird durch Natriumphosphat und Ammoniak beim Erhitzen ein weiBer 
Niederschlag von Lithiumphosphat, LisPO" gefallt, der in verdiinntem Ammoniak wenig 
lOslich ist. 

Wi1'kung. Lithiumsalze wirken diuretisch. Da harnsaures Lithium im Vergleich ZlI 

anderen harnsauren Salzen in Wasser verhaltnismaBig leicht loslich ist, gibt man Lithiumsalze 
bei Erkrankungen, die mit Harnsaureabscheidun'gen im Korper verbunden sind, besonders bei 
Gicht, Gelenkrheumatismus, chronischem Rheumatismus, Blasensteinen. Man nimmt an, daa 
im Korper dann harnsaures Lithium entsteht, und die abgelagerte Harnsaure so wieder beseitigt 
wird. 

Lithium acetylosalicylicum s. u. Acidum salicylicum Bd. I, S. 214. 

Lithium benzoicum. Lithiumbenzoat. Benzoesa ures Li thi um. Li
thium Benzoate. Benzoate de lithium. Lithii Benzoas. CaH6COOLi 
+ H 2 0. Mol.-Gew. 128. 

Da1'stellung. Man verreibt in einer Porzellanschale 30,3 T. Lithiumcarbonat mit 
300 T. Wasser und gibt nun in kleinen Anteilen, unter schwachem Erwarmen auf dem Dampfbad 
und unter Umriihren allmahlich 100 T. Benzoesaure (aus Toluol) hinzu. Nach der Auflosung 
filtriert man die Losung rasch durch einen Warmwassertrichter und dampft entweder ein, bis 
man eine Salzmasse erhalt, die bei 30-35° vollstandig ausgetrocknet und dann zerrieben wird, 
oder man dampft bis zum Gesamtgewicht von 250 T. ein, laBt kristallisieren und trocknet die 
Kristalle bei gewohnlicher Temperatur auf porosen Unterlagen. Ausbeute 104-105 T. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver oder diinne gianzende Schiippchen, Iuft
bestandig, geruchlos oder von schwach benzoeartigem Geruch, von kiihiendem, 
siiBlichem Geschmack. Loslich in 3 T. kaItem oder 2 T. siedendem Wasser oder 
10 T. Alkohol von 90%. Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier schwach. 

E1'kennung. Beim Erhitzen schmilzt es, verkohit bei hoherer Temperatur 
unter Entwicklung brennbarer Dampfe und hinteriaBt einen weiBen, alkalischen 
Riickstand, dessen Losung in Salzsaure die Flamme karminrot farbt. Die wasserige 
Losung (1 g + 10 ccm) gibt auf Zusatz von SaIzsaure einen 'Brei von weiBen, in 
Ather loslichen Kristallen (Benzoesaure); EisenchioridlOsung ruft in der wasserigen 
Losung einen hellbraunen Niederschlag hervor. 

Priifung. Je 10 ccm der wasserigen Losung (2 g + 40 cern) diirfen nicht ver
andert werden: a) durch BariumnitratlOsung (Sulfate), - b) nach Zusatz von 
Ammoniakfliissigkeit durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), - c) durch 
Ammoniakfliissigkeit + Ammoniumoxaiatiosung (Calcium). - d) Die Mischung 
von 2 ccm der Losung mit 3 ccm Weingeist und etwa 2-3 ccm Salpetersaure darf 
durch SilbernitratlOsung hOchstens opalisierend getriibt werden (Chloride). - e) Die 
filtrierte Losung des Verbrennungsriickstandes von 0,2 g Lithiumbenzoat in 3 ccm 
Salzsaure muB, zur Trockne verdampft, einen in 3 ccm Weingeist klar IOslichen 
Riickstand geben (Kalium, Natrium). 

Anwendung. Wie andere Lithiumsalze zu 0,3-1,0 g drei- bis viermal taglich. 

Lithium bromatum. Lithiumbromid. Bromlithium. Lithium Bro
mide. Bromure de lithium. LiBr. Mol.-Gew.87. 

Da1'stellung. Man riihrt in einer Porzellanschale 11,5 T. Lithiumcarbonat mit etwa 
30 T. Wasser an und fiigt allmahlich unter Umriihren, zum SchluB unter Erwarmen, 100 T. Brom-
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wasserstoffsaure (25 % HBr) hinzu. Die Losung muB nach dem Austreiben der Kohlensaure 
durch Erwarmen gegen Lackmuspapier sch wach sauer reagieren. Man filtriert, dampft zur 
Trockne ein und trocknet bei 1200 einige Zeit nacho Ausbeute etwa 27 T. 

Es kann auch wie Kalium bromid durch Umsetzen von Eisen brom iirbromid mit 
Lithiumcarbonat dargestellt werden (vgl. Kalium bromatum, S. 3). 

Eigenschaften. WeiBes, an der Luft leicht zerflieBliches Kristallpulver. 
Geschmack salzig, schwach bitterlich. Es lOst sich in 0,6 T. Wasser, leicht in Wein. 
geist, auch in Weingeist.Ather. Die wasserige Losung ist neutral. 

Erkennung. Es farbt die Flamme karminrot. Die wasserige Losung (0,2 g 
+ 10 ccm) gibt mit Silbernitratlosung einen gelblichweiBen Niederschlag von Silber
bromid. Versetzt man die wasserige Losung mit einigen Tropfen Chlorwasser und 
schiittelt mit Chloroform aus, so farbt sich letzteres durch freies Brom braungelb. 

Priifung. a) Es darf angefeuchtetes Lackmuspapier nicht sofort blauen (Alkali. 
carbonate). - b) Die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) dad durch verd. Schwefelsaure 
nicht gelb gefarbt werden; beim Schiitteln der Mischung mit Chloroform darf letzteres 
auch nicht gelb gefiirbt werden (Bromate). - e) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) 
darf mit 3 Tr. Eisenchloridlosung und 2-3 ccm Starkelosung innerhalb 10 Minuten 
keine Blaufarbung geben (Jodide). - Die wasserige Losung (je 0,5 g + 10 ccm) darf 
nicht verandert werden: - d) durch Schwefelwasserstotfwasser (Schwermetalle), -
-e) durch Bariumnitratlosung (Sulfate), - f) durch verd. Schwefelsaure (Barium). 
- g) 20 ccm der Losung (1 g + 20 ccm) diirfen nach Zusatz von einigen Tropfen 
Salzsaure durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanidlosung nicht sofort geblaut werden (Eisen). 

Gehaltsbestimmung. 1 g bei 100° getrocknetes Lithiumbromid wird in Wasser zu 
100 cem gelost. 10 eem der Losung, mit 2 Tr. Kaliumchromatlosung versetzt, diirfen nicht we· 
niger als 22,5 und nicht mehr als 23,9 cern l/lO·n.Silbernitratlosung bis zur Rotfarbung verbrauchen 
= mindestens 97,7% LiBr. Ein Mehrverbrauch an Silbernitrat zeigt einen Gehalt an Lithium. 
chlorid, ein Minderverbrauch einen Gehalt an Kalium. oder Natriumbromid an (vgl. Kalium 
bromatum S. 4). 

AufbewahTUng. In gut schlieBenden Glasstopfenglasern oder in kleinen Glasern, deren 
Stopfen mit Paraffin iiberzogen werden. 

Anwendung. Wie Kaliumbromid als Hypnotikum, bei Neurosen, Hysterie, in Gaben 
von 0,25-1,0 g mehrmals taglich in Losungen. Es enthalt mehr Brom als das Kaliumbromid 
(90% statt 66 % ) und soll hesser vertragen werden als letzteres. 

Lithium carbonicum. Lithiumcarbonat. Kohlensaures Lithium. 

Lithium Carbonate. Carbonate de lithium. Li2COa. Mol.·Gew.74. 
Darstellung. In Fabriken aus den lithiumhaltigen MineralienLepidolith, Triphyllin. 

Amblygonit u. a. durch Fallen von Lithiumsalzlosungen mit Natriumcarbonat. 
Eigenschaften und Erkennung. WeiBes, kristallinisches, lockeres Pulver, 

Geschmack schwach alkalisch. Es farbt die Flamme karminrot, besonders wenn 
as mit Salzsaure befeuchtet wird. Es lOst sich in etwa 80 T. kaltem oder etwa 140 T. 
siedendem Wasser, ist also in kaltem Wasser loslicher als in heiBem. Die Loslich· 
keit in heiBem Wasser ist aber schwankend, weil bei langerem Erhitzen etwas 
Kohlendioxyd entweicht, und Lithiumhydroxyd gebildet wird. Die wasserige 
Losung blaut Lackmuspapier. In Alkohol ist es unloslich. Die wasserige Losung 
wird durch Phenolphthalein stark gerotet. Von Sauren wird es unter Entwicklung 
von Kohlendioxyd leicht gelOst. Verteilt man es in Wasser und sattigt diese 
Mischung mit Kohlendioxyd, so geht es in Losung (eine solche Losung enthalt etwa 
5 % Lithiumcarbonat als Bicarbonat gelost). Erhitzt man die filtrierte Losung 
des Bicarbonats, so falit unter Abspaltung von Kohlendioxyd wieder Lithium· 
carbonat aus. Wird Lithiumcarbonat gegliiht, so schmilzt es unter Verlust von 
Kohlendioxyd. Die Schmelze erstarrt zu einer kristallinischen Masse, die aus Lithium 
carbonat und Lithiumoxyd besteht. Eine volistandige Uberfiihrung des Lithium
carbonats in Lithiumoxyd ist auf diesem Wege aber nicht moglich (PlatingefaBe 
werden durch eine solche Schmelze stark angegriffen). 
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Priifung. Je 10 ccm der Losung von 1 g Lithiumcarbonat in 10 ccm Salpeter
saure und 40 ccm Wasser diirfen: a) durch Silbernitratlosung hochstens opalisierend 
getriibt werden (Chloride), - b) durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden 
(Sulfate), - c) nach dem iJbersattigen mit AmmoniakfliiBsigkeit (etwa 2 ccm) durch 
Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle), - d) nach dem 
tibersiittigen mit Ammoniakfliissigkeit durch AmmoniumoxalatlOsung nicht ver
andert werden (Calcium). -e) Die Losung von 1 g Lithiumcarbonat in 10 ccm verd. 
Salzsaure (12,5% HCI) dart durch iiberschiissige Natronlauge nicht verandert werden 
(Magnesium). - f) 0,5 g Lithiumcarbonat, mit Wasser fein angerieben, muB sich 
in etwa 75 cem Wasser beirn Erhitzen klar losen (Magnesiumcarbonat und andere 
unlosliche Verunreinigungen). - g) Die Losung von 0,2 g Lithiumcarbonat in 1 ccm 
Salzsaure muB, zur Trockne verdampft, einen in 3 ccm Weingeist klar loslichen 
Riickstand geben (Kalium, Natrium). -h) 1 g Lithiumcarbonat darf beirn Trocknen 
boi 1000 hochstens 0,01 g Gewicht verlieren. 

Anmerkungen. Zu e) Bei Gegenwart von 1 % Magnesiumcarbonat 'tritt deutliche 
Triibung und nach kurzer Zeit flockige Ausscheidung von Magnesiumhydroxyd ein. Die Probe 
der Germ. auf Magnesium ist unsicher, weil sich Lithiumphosphat ausscheiden kann, wodurch 
Magnesium vorgetii.uscht wird. Germ. 6 s. S. 1339. 

Zu f) Einige am Boden liegen bleibende Kiirnchen widerstehen liiongere Zeit der Auflosung. 
die Liisung ist bei reinem Lithiumcarbonat aber kIar, wahrend sie bei einem Gehalt von 1 % Magne
siumcarbonat triibe ist. 

Gehaltsbestimmung. Zum Neutralisieren von 0,0 g des bei 100 0 getrock
neten Lithiumcarbonats miissen mindestens 13,4 ccm n-Salzsaure erforderIich sein 
= mindestens 99,2% LizCOa (1 ccm n-Salzsaure = 37 mg LizCOa, Dimethylamino
azobenzol als Indikator). 

Anmerkung zur Gehaltsbestimmung. Man iibergieBt das genau abgewogene Lithium
carbonat mit 20-30 ccm Wasser, fiigt 2 Tr. Dimethylaminoazobenzolliisung hinzu und titriert. 
bis aIles Lithiumcarbonat gelost ist und die Rotfarbung beim Schiitteln nicht mehr ver
schwindet. 

Anwendung. Innerlich zu 0,05-0,3 g mehrmals tii.glich in Pulvern, Pillen, Pastillen 
und Liisung in Form von Injektionen in die Blase gegen Uratsteine. 

Lithium chloratum. Lithiumchlorid. Chlorlithium. Lithium Chlo
ride. Chlorure de lithium. LiCl. Mol.-Gew. 42,5. 

Darstellung. Man riihrt in einer PorzeIlanschale oder in einem Becherglas 10 T. Li
thiumcarbonat mit etwa 30 T. Wasser an und gibt aIlmahlich in kleinen Mengen 40 T. Salz· 
saure (25 0/ 0 ) hinzu. Die durch Erwii.rmen von der KoWensii.ure befreite Fliissigkeit wird mit 
kleinen Mengen Lithiumcarbonat oder Salzsii.ure neutralisiert. Sie dad schwach sauer reagieren, 
aber nicht alkalisch. Die filtrierte Losung wird zur Trockne verdampft und das Salz bei 1050 

vollig getrocknet. Ausbeute 11,5 T. 
Eigenschaften. WeHle, wiirfelformige oder oktaedrische Kristalle oder weiJles. 

kristallinisches Pulver, an der Luft zerflieJllich, in Wasser, Weingeist und Ather
Weingeist leicht loslich. - Es schmilzt bei dunkler Rotglut und verfliichtigt sich bei 
hoherer Temperatur merklich. 

Erkennung. Es fiirbt die Flamme karminrot. Die wiisserige Losung (0,2 g 
+ 10 ccm) gibt mit Silbernitrat einen kasigen Niederschlag von Silberchlorid. 

Priifung. a) 1 g Lithiumchlorid muG sich in 10 g rabsolutem Alkohol 
ohne Ruckstand auflosen (Kalium- und Natriumchlorid). - Je 10 ccm der wasserigen 
Losung (2 g + 40 ccm) diirfen nicht verandert werden: - b) durch Schwefel
wasserstoffwasser (Schwermetalle), - c) durch Bariumnitratlosung (Sulfate), -
d) nach dem Verdiinnen mit 15 ccm Wasser durch Ammoniumcarb'onatlosung 
(Calcium). 

Aufbewahrung. In kIeinen, gut verscWossenen Gefii.Ben_ vor Feuchtigkeit geschiitzt. 
Anwendung. Zur DarsteIlung von kiinstlichen Mineralwassern. 
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Lithium citricum. lithiumcitrat. Citronensaures Lithium. Lithium 
Ci tra teo Lithii Citras (Brit.). C6H60 7Li3 + 4HzO. Mol.-Gew.282. 

Lithii Citras (.Amer.) ist das wasserfreie Salz C6H6 0 7Li3 • Mol.-Gew.210. 
DaTstellung. Man lost 100 T. Citronensaure in 500 T. Wasser und fiigt so lange Li

thiumcarbonat (etwa 53-55 T.) hinzu, bis die Losung neutral oder sehr schwach sauer ist. 
Dampft man die filtrierte Losung zum Sirup ein, streicht diesen auf Glasplatten und tl'ocknet 
die so erhaltenen Lamellen bei 105 0 nach, SO erhalt man das annahernd wasserfreie Salz (Amer.). 
LaBt man die filtrierte Losung verdunsten, so scheidet es sich in Kristallen von der Zusammen
setzung COH 50 7 Li 3+ 4H20 ab (Erganzb. Brit.). 

Eigenschaften. Das wasserhaltige Salz bildet weiBe, wurfelige oder okta
edrisehe Kristalle, die an der Luft zerfliellen und sieh sehr leicht in Wasser und 
Weingeist lOsen. 

ETkennung. Es farbt die Flamme karminrot. Die wasserige Losung (0,5 g + 
5 ccm) gibt naeh Zusatz von Calciumchloridlosung beim Erhitzen einen floekigen 
Niederschlag von Caleiumcitrat, das sich beim Abkuhlen allmahlich wieder auflost. 

Priifung. Je 10 ccm der wasserigen Losung (2 g + 40 ccm) dUrfen: a) durch 
Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle), - b) durch 
Allmoniumoxalatlosung nicht verandert werden (Calcium), - c) nach dero Ansauern 
mit Salpetersaure durch Bariumnitratlosung hochstens opalisierend getrubt werden 
(Sulfate), - d) nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch SllbernitratlOsung 
hOchstens opalisierend getrubt werden (Chloride). - e) Die filtrierte Losung des 
Verbrennungsruckstandes von 0,5 g Lithiumcitrat in verd. Salzsaure mull beim 
Eindampfen zur Trockne einen Ruckstand hinterlassen, der in 3 ccm Weingeist 
klar loslich ist (Kalium, Natrium). 

AufbewahTUng. In dichtschlieBenden Glasern, VOl' Feuchtigkeit geschiitzt. 
Anwendung. Wie Lithiumcarbonat, meist in Losung odeI' in Brausemischungen; es wird 

dem Lithiumcarbonat vorgezogen, wenn eine Neutralisation des Magensaftes durch das Carbonat 
nicht erwUnscht ist. 

Lithium glycerinophosphoricum s. u. Acidum phosphoricum Bd. I, S. 195. 

Lithium jodatum. Lithiumjodid. Jodlithium. Lithium Iodide. 
Iodure de lithium. LiJ. Mol.-Gew.134. 

DaTstellung. Man neutralisiert 10 T. Lithiumcarbonat mit J od wasserstoffsaure, 
so daB die Losung neutral oder ganz schwach alkalisch ist, wozu man etwa 138 T. del' Saure 
von 25 0/ 0 HJ oder 346 T. von 10 0/ 0 HJ gebraucht. Die filtrierte Losung wird zur Trockne ver· 
dampft, der Riickstand bei 100-105 0 nachgetrocknet und sofort in trockene, gut zu ver· 
schlieBende GefaBe gebracht. - Es kann auch in gleicher Weise wie Kaliumjodid aus Eisen. 
jodiirjodid und Lithiumcarbonat dargestellt werden aus 127 T. Jod, 33 T. Eisenpulver, 
300 T. Wasser und 38 T. Lithiumcarbonat. Ausbeute 134 T. 

Eigenschaften. WeiBes, kristallinisehes Pulver; an der Luft farbt es sich 
gelblich und zerfliellt. Geschmaek bitterlieh salzig. Es lOst sich sehr leieht in Wasser 
und Weingeist. 

ETkennung. Es farbt die Flamme karminrot. Wird die wasserige Losung 
(0,2 g + 10 ccm) mit einigen Tropfen Eisenchloridlosung versetzt und mit Chloro· 
form gesehuttelt, so farbt sieh dieses violett. 

PTiifung. Die wasserigeLosung (je 0,25g + 10 cem) darf nieht verandert werden 
a) durch BariumnitratlOsung (Sulfate), - b) dureh Sehwefelwasserstoffwasser (Schwer
metalle). - c) Die mit ausgekochtem und wieder erkaltetem Wasser frisch bereitete 
Losung (0,5 g + 20 ccm) darf dureh einige Tropfen verd. Schwefelsaure und Starke
Wsung nieht sofort blau gefarbt werden (Jodate). - d) Werden 0,3 g Lithiumjorlid in 
1 ccm Wasser und 1 ccm verd. Schwefelsaure gelOst, so mull die Flussigkeit auf Zusatz 
von 5 cem Weingeist klar bleiben (Kalium oder Natrium, die sich als Sulfat aus· 
scheiden). - e) Lost man 0,2 g des bei 100 0 getroekneten Lithiumjodids III 8 cern 
Ammoniakflussigkeit und versetzt unter Umschutteln mit 16 cern 1/10 •n·Silbernitmt. 
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losung, so dad das Filtrat nach Ubersattigung mit Salpetersaure innerhalb 10 Minuten 
weder bis zur Undurchsichtigkeit getriibt (Chloride, Bromide), noch dunkel gefarbt 
werden (Thiosulfate). 

AufbewahTung. Vorsiehtig, in kleinen, dieht gesehlossenen Glasern, vorFeuehtigkeit 
gesehiitzt. 

Anwennung. 0,2-0,4 g mehrmals taglieh bei Gieht und harnsaurer Diathese. 

Lithium salicylicum. Lithiumsalicylat. SaIicylsaures Lithium. 

Li thi urn SaIicyla teo SaIicyla te de Ii thi urn. C7H50aLi. Mol.-Gew.144. 
DaTstellung. In einer geraumigen Porzellansehale werden lOT. fein gepulvertes Li thi u m

carbonat und 38 T. Salieylsaure mit etwa 60-70 T. warmem Wasser zu einem Brei angerieben 
und auf dem Wasserbad auf etwa 60 0 erwarmt. Nach Aufhoren der Kohlendioxydentwicklung 
wird die Losung mit kleinen Mengen Lithiumcarbonat oder Salicylsaure versetzt, bis sie schwach 
sauer reagiert. Die durch eisenfreies Filtrierpapier oder ein mit Salzsaure und Wasser gewaschenes 
Asbestfilter filtrierte Losung wird bei etwa 60 0 zur Trockne verdampft. 

Eigenschaften. WeiBes, oder sehr schwach rotlich weiBes, kristallinisches 
Pulver; Geschmack siiBlich. Es lost sich leicht in Wasser (etwa in der gleichen 
Menge) und in Weingeist. 

ETkennung. Beim Erhitzen hinterlaBt es einen kohligen Riickstand, der 
mit Salzsaure aufbraust und die Flamme karminrot farbt. - Die wasserige Losung 
(0,5 g +10 ccm) wird durch wenig Eisenchloridlosung blauviolett gefiirbt, mit 
Salzsaure gibt sie eine weiBe kristallinische Fallung von Salicylsaure, die sich beim 
Schiitteln mit Ather auflost. 

PTiifung. a) 0,1 g Lithiumsalicylat mull sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure 
ohne Farbung auflosen. - b) Die Losung von 1 g Lithiumsalicylat in 5 ccm Wasser 
muB farblos oder hochstens schwach rotlich gefarbt sein; sie darf blaues Lackmus
papier nur schwach roten (freie Saure) und rotes Lackmuspapier nicbt verandern 
(Lithiumcarbonat). - Die Losung wird mit 15 ccm Wasser verdiinnt. Je 10 ccm 
der verdiinnten Losung diirfen nicht verandert werden: c) durcb Scbwefelwasser
stoffwasser (Schwermetalle), - d) durcb Bariumnitratlosung (Sulfate, Carbonate).
e) Die Losung von 0,2 ccm Lithiumsalicylat in 4 ccm Wasser und 6 ccm Weingeist 
darf nach Zusatz von 2 ccm Salpetersaure durch Silbernitratlosung nicht verandert 
werden (Chloride). - f) Die filtrierte Losung des Verbrennungsriickstandes von 0,3 g 
Litbiumsallcylat in verd. Salzsaure muB beim Eindampfen zur Trockne einen in 3 ccm 
Weingeist klar loslichen Riickstand geben (Kalium und Natrium). 

Anwennung. Lithiumsalicylat vervollstandigt in gewissen Fallen die Wirkung des Na. 
triumsalicylates, indem es Z. B. bei akutem Gelenkrheumatismus die letzten Spuren des Fiebere 
beseitigen soll, die dem Natriumsalicylat oft Widerstand leisten. Man gibt Erwachsenen 4 bie 
5mal taglich je 1 gin aromatischen Waase-rn gelost bei Gieht und harnsaurer Diathese, bei akutem 
und chronischem Gelenkrheumatismus und rheumatischen Affektionen der Sehnen. 

Urosin (CmNINFABRIK ZIMMERU.CO, Frankf.a.M.) istchinasauresLithium,CoH7 (OH),COOLi. 
Es komm t in waaseriger Losung in den Handel mit einem Gehalt von 50 0/ 0 chinasaurem Lithium. 

Eigenschaften. Die Losung bildet eine sirupdicke Fliissigkeit, spez. Gew.l,264, die 
Laekmuspapier schwach rotet und schwaeh sauer schmeckt. Die saure Reaktion riihrt von einem 
geringen Oberschull an Chinasaure her. Bei niedriger Temperatur scheiden sieh aus der Losung 
prismatische Kristalle von chinasaurem Lithium aus, die beim Erwarmen wieder in Losung gehen. 

ETkennung. Es farbt die Flamme karminrot. Die mit Ammoniakfliissigkeit versetzte 
Losung gibt mit Natriumphosphatlosung zuerst eine weille Triibung und allmahlieh einen weiJ3en 
Niedersehlag von Lithiumphosphat. Werden 6 Tr. der Losung mit 0,7 g feingepulvertem Braun
stein und 2 eem konz. Sehwefelsaure erhitzt, so tritt der Gerueh des Chinons auf. Wird die er
kaltete Misehung mit Ather gesehiittelt, so farbt sieh dieser gelb und hinterlallt beim Verdunsten 
gelbe Kristalle von Chinon. 

PTiifung. Werden 2 g der Losung mit 40 eem Wasser verdiinnt, so diirfen je 10 ccm der 
Verdiinnung: a) dureh Ammoniumoxalatlosung hoehstens sehwach getriibt werden (Calcium), -
b) nach Zusatz von 1-2 eem Salpetersaure durch Silbernitratlosung nicht verandert werden 
(Chloride), - c) nach Zusatz von Salpetersaure durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden 
(Sulfate). 
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Anwendung. Bei Gicht und harnsaurer Diathese taglich 5-10 g der Losung (von 50 0/0) 
mit Wasser verdiinnt, oder eine entsprechende Menge der Tabletten oder des Brausesalzes. 

Urosintabletten und Urosin-Brausesalz bestehen aus einem Gemisch von 50% Zucker 
und 500/0 einer Mischung von Lithiumcarbonat und Chinasaure in berechneter Menge, 
Die beiden letzteren Bestandteile setzen sich beim Auflosen in Wasser zu chinasaurem Lithium 
(Urosin) um, Jede Tablette entspricht 0,5 g Urosin. 

Urosin-Kalk-Stahlwasser mit 4%0 Urosin wird von der Kalkstahlbrunnenverwaltung in 
Lippspringe geliefert. 

Lithium citro-chinicum soll ein Ersatz fiir Urosin sein. Hersteller: Apotheker Dr. Vos
WINKEL in Berlin W.57. 

Uresin, ein russisches Praparat, ist ein Gemisch von Li thiumci trat und Hexame· 
thylen tetraminci trat. WeiJ3es kristallinisches Pulver, in Wasser leicht loslich. 

Elixir Lithii Bromidi. Elixir of Lithium Bromide: - Nat.Form.:85gLithium
bromid lost man in q. s. ad 1000 ccm Elixir aromat. (Amer.) durch Schiitteln und filtriert. 

Elixir Lithii Salicylatis. Elixir of Lithi u m Salicylate. - Nat. Form.: 85 g Lithium. 
salicylat lost man in q. s. ad 1000 cern Elixir aromat. (Amer.) durch Schiit teln und filtriert 

Pastilli LithU (F. M. Germ.). Pulvis Lithli -composltus (F. M. Germ.). 
Llthii carbonici 2,0 Lithii carbonici 0,2 
Magnes. sulfurici 5,0 Magnes. sulfurici 0,5 
Kalii citrici 30,0. Kalii citrici 0,3. 

Zu 30 Pastillen. tal. dos X. 

Choliton, RINGLERS Gallensteinkur, ist ein Brausesalz, das Lithiumcarbonat 10,250/ 0, 
Natriumbicarbonat 6,170/ 0, Weinsaure 18,760/ 0, Saccharose 59,650/ 0, Feuchtigkeit 4,530/0 ent. 
halt (JUCKENACK und GRIEBEL). 

Dr. HOTYS Rheumopat-Tabletten enthalten Borax, Kochsalz, Natriumsulfat, Magnesium
sulfat, Lithiumcarbonat und Hamstoff (GRIEBEL). 

Lyolith, Mittel gegen Gallensteine usw., enthalt Magnesium, Lithium, Borsaure, Chlor. 
Citronensaure in Gestalt deren Salze neben Zucker (ROHRIG). 

Urisol ist eine konzentrierte Lithiumcitratlosung. 
Urisolvin soll ein Gemisch von Hamstoff mit saurem Lithiumcitrat sein. 
Kohlensaures Lithionwasser. Eine Mischung von 2,0 g Lithiumcarbonat und 18,0 g 

Natriumbicarbonat wird in 40 Pulver geteilt. Je 1 Pulver wird mit einem Glas kohlensaurem 
Wasser genommen. 

Lobelia. 
lobelia inflata L. Campanulaceae-Lo belioideae. Bis 60 em hohe Pflanze, 
heimisch und in Kultur im ostliehen Nordamerika. 

Herba Lobeliae. Lobelienkraut. Indian Tobacco. Lo btHie enflee. 
Indianischer Tabak. 

Die gegen Ende der Bliitezeit gesammelten oberirdisehen Teile der Pflanze, 
im Handel in stark zusammengepre£ten, papierumwickelten, backsteinformigen, 
kleinen Paketen, die Bruehstiieke des Stengels und der Blatter, gemischt mit Bliiten 
und Friichten enthalten. 

Stengel furchig-kantig, im unteren Teile oft rotviolett, besonders an den Kanten 
zottig-rauhhaarig. Blatter einfaeh, weehselstandig, im untern Teile der Pflanze bis 
12 em (nach Germ. bis 7 em) lang und bis 5 em breit, langlieh, stumpf, in den kurzen 
Blattstiel versehmalert, im oberen Teile allmahlieh kleiner, eiformig bis lanzettlieh, 
sitzend, aIle am Rande unregelmamg kerbig-gesagt, beiderseits zerstreut behaart, 
besonders langs der Nerven und am Rande. Der end. oder aehselstandige Bliiten . 
.stand ist traubenformig. Bliiten gestielt, fiinfzahlig, etwa 7 mm lang, von einem 
spitzeiformigen Vorblatte getragen, Krone weWlieh oder hellblau, zweilippig, Ober. 
lippe bis auf den Grund gespalten. Fiinf Staub blatter, im oberen Teile miteinander 
verwaehsen. Fruchtknoten unterstandig zweifacherig, entwiekelt sich zu einer auf
geblasenen, fast kugeligen, zehnrippigen, am Scheitel faehspaltig.zweiklappig auf. 

Hager, Handbuch. II. 7 
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springenden Kapse!. Die zahlreichen Samen braun, langlich, netzgrubig punktiert, 
0,5-0,7 mm lang. 

Mikroskopisches Bild. Epidermiszellen des Blattes an der Oberseite stark papilliis 
emporgewblbt, zahlreiche Spaltiiffnungen nur in der Unterseite. Auf beiden Blattflachen ein· 
zellige, starkwandige, warzige Haare. Eine einreihige kurzzellige Palisadenschicht. 1m Siebteile 
der GefaBbiindel wenig auffallende Milchrbhren. Keine Oxalate. 1m Stengel enge GefiiBe und 
weite Holzzellen; Mark meist hohl, Holzring geschlossen, einreihige Markstrahlen, Milchrohren. 

PuI ver. Blatt., Bliiten· und Stengelfragmente. Stiicke der Epidermis der Blattoberseite, 
die Zellen stark papillbs emporgewiilbt, keine Spaltbffnungen, Fragmente der Epidermis der 
Unterseite mit zahlreichen Spaltiiffnungen, beiderseits einzellige, starkwandige, warzige Haare. 
Stiicke des Mesophyllgewebes mit einer einreihigen kurzzelligen Palisadenschicht; GefaBbiindel. 
fragmente mit verzweigten MilchsaftschHtuchen im Siebteile. Glattwandige, ziemlich dreieckige 
Pollenkorner. Gewebselemente des Stengels. Samenelemente, die Samenschalenepidermis aus 
5. oder 6seitigen Zellen mit dicker, braungelber Zellwandung in Form einer Zickzacklinie. 

Bestandteile. Verachiedene Alkaloide, die zuerat von PROCTER in den Samen und 
von BASTICK in den Blattern aufgefunden wurden. DRESER isolierte das "Lobeliin", das jeden. 
falls nicht einheitlich ist. Es ist amorph und gibt mit Sauren amorphe Salze. 1915 fand H. WIE· 
LAND das kristallinischea·Lobelin, C22H2,02N, und weitere 3 krist. Nebenalkaloide, von denen 
das Lo belidin, C20H2502N, naher erforscht wurde. Die Alkaloide sind in den Pflanzen an Lo. 
beliasaure gebunden. 1m Milchsaft soll eine besondere Saure und ein Glykosid, Lobelacrin, 
enthalten sein. Ferner atherisches 61, Fett, Harz, Wachs u. a:. Aschengehalt bis SOlo, 
Germ. 6 hiichstens 12 %. Die Samen enthalten etwa 30% trocknendes 01. 

Aufbewahrung. Vorsiohtig, in Blechbiichsen oder Glasern. 
Anwendung. Das Kraut wirkt narkotisch. Es wird als Pulver oder meist in Form 

der Tinktur angewandt, auch zusammen mit Bittermandelwasser, seltener als In. 
fusum (1-3,0: 100,0), da die Alkaloide beim Erwarmen teilweise zersetzt werden. Anwendung 
findet es besonders bei Asthma (auch in Form von Zigaretten), ferner bei Diphtherie und Keuch. 
husten. GriiBte Einzelgabe 0,1 g, Tagesgabe 0,3 g (Germ.). In Deutschland ist die Droge dem 
freien Verkehr entzogen. 

Ahnlich werden verwendet: Lobelia nicotianaefolia HEYNE in Ostasien und 
Lobelia Delisseana GAUD. in Mexiko. Lobelia syphilitic.a L., Nordamerika, 
und Lo belia Molleri HENRY, S. Thome, wirken schwei.l3treibend und werden als 
Antisyphiliticum benutzt. 

Lobeliinum, Lobeliin, ist ein Alkaloidgemisch aus den Samen und Bliittern von Lobelia 
inflata L. Es bildet eine gelbe, honigartige Masse, wenig liislich in Wasser, leicht liislich in Wein· 
geist; auch in Ather und Chloroform ist es liislich. Es ist ziemlich leicht zersetzlich und findet 
nur in Form des Sulfates Anwendung. 

Lobeliinum sulfuricum, Lobeliinsulfat, ist ein Gemisch del' Sulfate von Lobeliaalka
loiden, es bildet gelbe Stiickchen, die in Wasser leicht liislich sind. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. An Stelle der Lobeliatinktur, innerlich nach NUNEZ in Tagesgaben von 

0,05-0,4 g, bei Kindem zu 0,01-0,05 g. Nach DRESER sind diese Gaben zu hoch. Genaue An. 
gaben werden nicht gemacht. Es diirfte sich empfehlen, das Lobeliinsulfat nur in Gaben von Milli· 
grammen anzuwenden. Besser durch das folgende zu ersetzen. 

Lobelin hydrochloricum, Lobelinhydrochlorid (C. H. BOEHRINGER SORN, Niederingel
heim), C22H 2.02N.HCI, Mol .• Gew. 373,7, ist das salzaaure Salz des von WIELAND aufgefun
denen a·Lo belins. Germ. '6 s. S. 1340. 

Eigenschaften und Erkennung. WeiBea, kiirniges Pulver, in 40 T. Wasser und in 
10 T. Weingeist loslich, in Chloroform sehr leicht lOslich, so daB es aus der wasserigen Loaung 
mit Chloroform ausgeschiittelt werden kann. Die wasserige Lesung ist farblos, schmeckt bitter 
und bewirkt auf der Zunge vOriibergehende Unempfindlichkeit; sie rotet Lackmuspapier kaum. 
Beim Kochen der wasserigen Losung tritt der Geruch des Acetophenons auf. 1 ccm der wasserigen 
Liisung (1: 100) gibt mit 1 Tr. Ammoniakfliissigkeit eine milchige Trubung und nach einigel' 
Zeit eine kristallinische Ausscheidung; das abfiltrierte und ausgewaschene Lobelin schmilzt nach 
dem Trocknen bei lIS-120 o. - Die wasserige Lcsung gibt nach dem Ansauren mit Schwefel
saure mit Silbernitratliisung einen weiBen Niederschlag von Silberchlorid. 

1m Handel in Ampullen zu 1 ccm der Liisung 1: 100. 
Aufbewahrung. Vorsich tig. 
Anwendung. Zur Erregnng des Atemzentrums bei Atemliihmungen jeder Form. Bei 

Vergiftungen (durch Morphin, Leuchtgas, Speisen usw.), Asphyxie der Neugeborenen. Gaben~ 
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Erwachsene 0,01 g (= 1 Ampulle) intramuskular oder 0,003 g-O,OI g intravenos (langsam in. 
jizieren!). Kinder 0,003 g intramuskular in dringenden Fiillen langsam intravenos. GroBte Einzel. 
gabe 0,02 g. Tagesgabe 0,1 g. 

Acetum Lobeliae. Lobelienessig. Vinegar of Lobelia - Nat. Farm.: Aus 100g 
gepulvertem Lobelienkraut (Nr. 30) und q. s. verd. Essigsaure (6%> durch Perkolation zu 
bereiten. Man befeuchtet mit 50 ccm und stellt 1000 ccm Fliissigkeit her. 

Aujbewahru:ng. Vorsichtig. 
Extrsctum Lobeliae fluidum. Fluidextract of Lobelia. - Amer.: 1000 g gepulvertes 

(Nr. 30) Lobelienkraut werden nach VerfahrenB (Bd. I, S. 1227) unter Verwendung einer Mischung 
aus 50 ccm Essigsaure (36%), 500 ccm Weingeist (92,3 Gew .. %) und 450 ccm Wasser ala Men· 
struum I und verdiinntem Weingeist (41 Gew .• %) als Menstruum II auf 1 Liter Fluidextrakt ver· 
arbeitet. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
TinctmaLobeliae aetberea. Tincture ethereal of Lobelia (Nat. Form.). Bereitung 

wie Tinctura Belladonnae aetherea (s. Bd. I, S.64l). 

Tinctura Lobeliae. Lobelientinktur. Tincture of Lobelia. Tein
ture de 10 belie. 

Wird ganz allgemein aus getrocknetem Lobelienkraut mit verd. Weingeist 1 + 10 durch 
Maceration oder Perkolation 1:10 hergestellt. - Germ.: Aus 1 T. grob gepulvertem Lobelienkraut und 
10 T. verd. Weingeist (60%) durch Maceration. - Spez. Gew. 0,891-0,901 (Nederl.), 0,895 
bis 0,900 (Hung.), 0,898 (Suec.), 0,904 (Austr.). - Trockenriickstand mindestens 0,8% 
(Nederl.), 1,25% (Belg.), 1,5% (Austr.), 1,8% (Hung.). GroBte Einzelgabe 1,0 g, Tagesgabe 3,0 g 
(Germ.). 

Erkennung. Schiittelt man 5 ccm mit Kalilauge alkalisch gemachter Lobelientinktur 
mit Petrolather aus und laBt den Petrolather bei gewbhnlicher Temperatur verdunsten, so hinter· 
bleibt ein ekelhaft riechender Riickstand, der sich auf Zusatz einer Losung von Ammonium. 
molybdat in konz. Schwefelsaure (1: 1000) erst braun, dann griin fiirbt (Nederl.) 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Essentla antasthmatlea. Tlnctura Lobellae eyanata (F. M. Germ.). 

Asthmatropfen. Tinct. Lobeliae 5,0 
Tineturae Lobeliae 10,0 Aq. Amygdal. amarar. 15,0. 
Tincturae Opil simpl. 1,0 
Aquae Cinnamomi 20,0 
Spiritus 19,0. 

Tlnctura Lobellae tropelnlca (F. M. Germ.). 
Tinct. Lobeliae 2,5 

Beim Asthmaanfalle lJ.stiindlleh 1 TeelBffel. 
Extr. Belladonnae 0,1 
Aq. Amygdal. amarar. 5,0 

Slmpus Lobellae. Aq. destillatae ad 150,0. 

Tlneturae Lobeliae 10,0 
Sirupi Sacchari 90.0. 

Lupulus. 
Humulus lupulus L. Moraceae-Canna boideae. Hopfen. Heimisch in 
den gemii.Bigten Gegenden der Alten und Neuen Welt, haufig kultiviert und aus den 
Kulturen verwildert. Ausdauernde, diozische Pflanze mit rechtswindendem Stengel 
und gegenstandigen, ungeteilten oder handformig gelappten Blattern mit Neben. 
blattern. Mannliche Bliiten mit fiinfteiligem Perigon und 5 StaubgefaBen in achsel. 
standigen Rispen, weibliche Bliite in Katzchen, die bei der Reife einen krautigen 
Zapfen darstellen. 

Strobili Lupuli. Hopfen. Hops. Cone de hou blon. Coni (Amenta, 
Flores, Fructus) Lupuli. Hopfenzapfen. Hopfenkatzchen. 

Die im Herbst vor der Samenreife von angebauten Pflanzen gesammelten und 
getrockneten weiblichen Bliitenstande. Diese sind gestielt, eiformig, griingelblich, bis 
4 cm lang und bestehen aus sitzenden, dachziegelig iibereinander iiegenden, trocken. 
hautigen, eiformigen, zugespitzten, diinnen Deckblattern, die in der Achsel meist 
zwei weibliche Bliiten tragen. J ede einzelne Bliite ist noch von einem kleinen, in den 
Winkeln der Deckblatter sitzenden, kurz. und derbgestielten, schiefeiformigen, 

7* 
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hautigen Deckblattchen umhilllt. Die Bliiten sowie die Deckblattchen tragen die 
H opfendriisen (siehe unten). Der Geschmack ist kratzend. Die Bliitenstande sollen im 
September gesammelt werden, keine reifen Friichte enthalten und zerrieben einen 
kriiftig gewiirzhaften Geruch haben. 

Bestandteile. Nach KONIG: Wasser 12,5% , stickstoffhaltige Substanz 13,2% , Ather
Extrakt 7,50/0 (davon 0,3 % atherisches 01), Alkohol·Extrakt 27 % (davon 14,5% Harzl. Wasser· 
Extrakt 260jo (davon 3,1 % Gerbstoff). Holzfasern 15,50/n , Asche 70/0' 

KELLER fand in Saazer Hopfen: Wasser 9,9 % , ath€Iisches Hopfenbl O,I~,r/o, in Weingeist 
Losliches 200/0' davon Harz 14,60/0' organische Stoffe und Asche des Weingeistriickstandes 11,20/6, 
in Wasser Lbsliches 5,40/0' Gerbsaure im wiisserigen Auszug 2,50/0' Asche (kohlFnsiiurefrei) lO%. 

HANTKE fund KREMER haben aus dem Hopfensamen ein nicht fliichtiges Alkaloid 
isoliert, das in leicht zerflieBlichen Nadeln kristallisiert; Smp. 90-920. Aus den Hopfendlusen 
(Lupulin) und den Dolden blattern konnte das Alkaloid nicht erhalten werden. 

Aufbewahrung. In gut schlieBenden GefaBen, nicht iiber 1 Jahr. 
Anwendung. Nur noch selten als gewiirziges Bittermittel bei VeldauungEstbrungen zu 

8-15 g auf den Tag im AufguB, £ruher zur Fiillung von Kopfkissen gegen Echlaflosigkeit. Ihre 
Verwendung in der Bierbrauerei ist bekannt. 

Glandulae Lupuli. Hopfendriisen. Lupulin. Lupuline. Hopfenmehl. 
Die Driisen des Fruchtstandes, die durch Abschlagen des frischen getrockneten 

Hopfens in einem Haarsieb gesammelt werden. Ausbeute etwa 100(0. Die Droge 
besteht aus 0,15 -0,26 mm groBen Driisenhaaren, die aus einer einzigen, schiissel
oder kreiselformig gekriimmten Lage von polyedrischen, derbwandigen Zellen be
stehen, iiberspannt von der haufig emporgewolbten Cuticula, die die Abdriicke der 
Zellen erkennen laBt (Abb. 8). Der Hohlraum enthalt ein braunes Sekret. Viele Ge
bilde geschrumpft. AuBer diesen Driisen darf das Mikrosko!J nur wenige Triimmer der 

" b 

Abb. 8. Hoplendrlisen. II von der Seite. b Mit eingesunkener Cuticula. eVan oben. 

Hopfenpflanze und Sandkornchen erkennen lassen. Hopfendriisen stellen ein grob
liches, frisch klebendes Pulver von griinlichgelber bis braungelber Farbe, starkem 
Geruch und gewfuzhaftem, zugleich etwas bitterem Geschmack dar. Alte, braune, 
unangenehm kaseartig riechende Ware ist zu verwerfen. 

Eine Reinigung der Hopfendriisen von zu reichlich vorhandenem Sand laBt sich durch Ab. 
schlii.mmen der ohne Druck mit Wasser angeriihrlen Driisen vornehmen; dieselben sind dann ohne 
Anwendung von Warme zu trocknen. 

Priijung. Erschbpft man Hopfendriisen mit Ather, so sollen nicht mehr als 30% 
darin unloslich sein. Der atherische Auszug, bei gelinder Warme verdunstet, hinterlasse ein 
braunes, weiches Extrakt, das in hohem Grade den reinen Geruch des Hopfens zeigt. 

Beirn Verbrennen diirfen nicht mehr wie 100/0 Asche zuriickbleiben. 
Nach A. W. VAN DER HAAR betragt der Aschengehalt 7-17%; als Hochstgrenze werden 

12% vorgeschlagen. 
Bestandteile. 1-3% atherisches 01, 55% Hopfenharz, 100/0 Hopfenbitter, 

5 % Gerbstoff, etwas Cholin und Asparagin, 10% Asche, 70/0 Wasser. Das Hopfenharz 
besteht aus 3 Bestandteilen, die sich durch ihre Fallbarkeit durch Bleiacetat unterscheiden und 
die den Charakter von Sauren haben. Das Hopfen bitter steht in nahen Beziehungen zum Harz. 
Die Gerbsaure ist ein Glykosid. sie liefert Traubenzucker und ein Phlobaphen: Hopfenrot. 
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Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt, nicht iiber ein Jahr. 
Anwendung. Zu 0,5-1,0 g mehrmals taglich in Pulver oder Pillen bei Blasenleiden, 

Harntraufeln u. a., friiher zur Beseitigung der Schlaflosigkeit infolge geschlechtlicher Aufregung 
und bei schmerzhaften Erektionen (bei Gonorrhoe). Die Wirkung ist unsicher. 

Radix Lupuli, Hopfenwurzel, Racine de houbIon, war frillier in Frankreich 
offizinell. 

Oleum Humuli Lupuli, HopfenOi. Oil of Hops. Essence Ide houbion. 
Gewinnung. Das 01 wird durch Destillation der weiblichen Bliitenkatzchen des Hopfens 

(Ausbeute 0,5-1%) oder der Hopfendriisen (Lupulm) mit Wasserdampf gewonnen, Ausbeute 
bis 3%. 

Eigenschaften. Diinnfliissiges, hellgelbes bis rotbraunes 01 von aromatischem Geruch 
und nicht bitterem Geschmack; mit der Zeit verdickt es sich. Spez. Gew. 0,855-0,893 (150); 
aDinaktiv oder schwach links· oder schwach rechtsdrehend; nD200 1,485-1,491; S .. Z.0,5-10,0; 
E.·Z. 15-40, in Alkohol schwer 1081ich. 

Bestandteile. Dipenten, C10H16, Myrcen, C1oH16, Linalool, ClOH170H, ein Ester 
einer Saure, wahrscheinlich der Isononylsaure, C9H1S0 2, ein Geranylester (1), etwa 650/0 
i·a-Caryophyllen, C1sIIu, kieine Mengen p-Caryophyllen, C1SH24; das Gemisch der beiden 
letztgenannten Kohlenwasserstoffe heiilt Humulen; ferner sind nachgewiesen Ameisensaure, 
Hep ty 1 saure, Baldriansaure, Essigsaure, Decylsaure, N onylsaure, Oktylsaure, 
Oenanthylsaure, Buttersaure, Myrcenol (ein Alkohol). 

Priifung. Als Verfalschung sind Copaivabalsambl und Gurjunbalsambl beobachtet wor
den; beide verandern die physikalischen Konstanten. 

Anwendung. Als Sedativum und Narkoticum, gegen nervose Schlaflosigkeit. 
Extractum Lupuli. Hopfenextrak t. - Erganzb. u. Hambg. Vorschr.: 2 T. mitteHein zero 

schnittene Hopfenzapfen werden mit einem Gemisch aus 4 T. Weingeist, 6 T .Wasser bei 15-2004 Tage 
stehen gelassen. Der nach dem Abpressen verbleibende Riickstand wird mit einem Gemisch aus 
2 T. Weingeist und 3 T. Wasser 24 Stunden in derselben Weise behandelt. Die abgepreBten 
Fliissigkeiten werden zu einem dicken Extrakt eingedampft. - Portug.: Wie Extr. Ipecacuanhae. 

ExtractmnLupuli(Humuli) nuidum. Hopfenfluidextrakt. Fluidextract of Hops. 
- Nat. Form.: Bereitung aus gepulvertem (Nr. 20) Hopfell mit q. s. eines Gemisches aus 5 Vol. 
Weingeist (92,3 Gew.-OJo) und 3 Vol. Wasser wie Fluidextractum Adonidil! (Nat. Form.). 

Extractum Lupulini. Lupulinextrakt. Lupulinum depuratum. - INach DIE· 
TERICH: lOOT. frische Hopfendrusen zieht man je 8Tage zuerst mit 300T. , dannmit200T. 90%igem 
Weingeist aus und dampft die filtriertenAusziige zu einemdickenExtraktein. Ausbeute etwa 
28%. Vorteilhafter ist das Verdrangungsverfahren. 

Extractum LupuJini fluidum. Lupulinfluidextrakt. Fluidextract of Lupulin. 
-Amer. VIII: Aus lOOOg Hopfendriisen und q. s. 91 O/oigem Weingeist im Verdrangungswege. Man 
befeuchtet mit 200 ccm, fangt die ersten 700 ccm Perkolat fUr sich auf und bereitet 1. a. 1000 ccm 
Fluidextrakt. Zur Erschbpfung braucht man etwa 4000 g Weingeist. 

Oleoresina Lupulini. Oleoresin of Lupulin. - Amer. VIII: Hopfendriisen werden mit 
Aceton (99%) im Perkolator erschopft, das Aceton im Wasserbad groBtenteils abdestilliert, der 
Riickstand zur freiwilligen Verdunstung des letzten Acetons beiseite gestellt. 

Tinctura Lupuli. Hopfentinktur. Hopfenessenz. Tincture of Hops. Essentia 
LupuIini. - Hamb. V.: Aus 1 T. zerschnittenen Hopfenzapfen und 5 T. Weingeist zu bereiten. -
Brit.: 1 + 5 mit verd. Weingeist. 

Elixir Humull (Lupull, Nat. Form.). 
Elixir of Humulus. Elixir of Hops. 

1. Extract! Humuli fluidi (Nat. Form.) 125 ccm 
2. Talci 15 g 
3. Tineturae Vanillae (Amer. VII!.) 30 ccm 
4. Elixir Taraxaci compo (Nat. Form.) 125 ccm 
5. Elixir aromatici (Amer.). q. S. ad 1000 eem. 
Man reibt 2 mit 1 an, fiigt naeh und naeh 3, 4, 5 

hlDZU und filtriert nach mehrtagigem Absetzen. 
Elixir Lupull. 
Hopfenelixir. 

1. Strobnl. Lupuli 100,0 
2. Cortic. Aurantii Fruet. 30,0 
3. Cinnamomi 10,0 
4. Caryophyllor. 5,0 
5. Fruet. Anisi 20,0 

6. Olel Aurantii Flor. 0,2 
7. Spiritus 
8. Aquae destillat. aa 100,0 
9. Spiritus (45%) q. s. 

10. Saechari pulver. 200,0. 
1-5 werden grob gepulvert, mit 6-8 befeuehtet, 

in einen Verdrllngungsapparat gebraeht und mit 
9 ausgezogen, bis 800,0 Perkolat gesammelt 
sind; durch LOBen von 10 stellt man 1000,0 
Elixir dar. 

PilulBe Lupullni (E. M. Germ.). 
Kalil bromati 2,0 
Lupulini reeentis 4,0 
Extr. Gentianae q.s. 

M. f. pil. No. 60. 
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Pilulae Lupullnl camphoratae LEBERT. 
Glandular. Lupuli 5,0 
Camphorae 1,5 
Terebinth. laricin. 10,0. 

M. f. pHu!. 150. Consp. Magnes. carbon. 

Pulvls Lupullnl stomachlcus (F. M. Germ.). 
Lupulini recentis 0,25 
Elaeosacchar. Calami 0,5 

pro dos. 

Sirupus Lupullnl. 
Tincturae Lupulini 10,0 
Sirupi Sacchari 90,0. 

Unguentum Lupulinl. 
Extracti Lupulini 
Spiritus 
AdipIs suilli 

Vlnum Lupul1. 
Hopfenwein. 

Tincturae Lupuli 
Vini Hispanici 

3,0 
1,0 

30,0. 

10,0 
90,0. 

Lycopodium. 
Lycopodium clavatum L. Lycopodiaceae. 
gemiWigtem oder kalterem Klima verbreitet, in 
des Tieflandes, in niederen Breiten im Gebirge. 

In den meisten Landern mit 
hoheren Breiten in den Waldern 

Steng€1 bis 1 m lang, krieohend, Aste aufsteigend, dicht beblattert, Blatter spiralig und in 
Wirtelu, 3-4 mm lang, linealisch oder lineal.lanzettlich, mit langer, weiBer, stumpf gezahnter 
Haarspitze, einnervig. Fruchtbare Aste in einen bis 10 cm langen Ahrenstiel verlangert und meist 
gabelig geteilt. Sporangiumahren bis 5 cm lang, zylindrisch; die dachziegelig stehenden, mit Haar. 
spitze versehenen Tragblatter haben die nierenfOrmigen Sporangien eine kurze Strecke oberhalb 
der Basis an der Innenseite. Die Sporangien springen mit breiter Langsspalte auf. 

Herba Lycopodii. Blirlappkraut. Common Club Moss. Herbe de lycopode 
a massue. Herba Musci clavati (terrestris). Erdmoos. Schlangenkraut. 

Das im Mai und Juni gesammelte Kraut (siehe oben). Ohne Geruch, von etwas siiBlich€m, 
spater bitterlichem Geschmack. 

Lycopodium. Barlappsporen. Earthmoss Seeds. Lycopode. Semen 
(Sporae, Farina) Lycopodii. Pulvis Lycopodii. Sulfur vegetabile. Bar· 
lappsamen. Blitzpulver. Hexenmehl. Vegetabilischer Schwefel. Wurm
mehl. 

Die aus den nierenformigen, zweiklappig aufspringenden Sporangien ausgestreute Sporen. 
masse. Ein blaBgelbes, sehr bewegliches, leichtes, weich und fettig sich anfiihlendes, geruch· und 
geschmackloses Pulver. 
- - - Mi kf 0 SkopYs ohes, Rit d. N ahezu gleichgroBe, tetraedrisoh. spharische Zellen von 
29-32 p, (Germ. 30-35 p,) Durchmesser, von drei ziemlich flachen und einer konvex gew6lbten Flache 

a /, 

Abb. 9. Sporen von Lycopodium clavatum. 900mal vergr. a von der Seite. b von obell. cvon unten 
nach LUERSSEN. 

begrenzt; letztere vollstandig, die drei Seitenflachen bis nahe den Kanten mit .netzart~~ verbunde. 
nen, stark vortretenden Leistchen = Wabennetz bedeckt (Abb. 9). Alkannatmktur farbt das aus 
den verriebenen Sporen austretende fette 01 intensiv rot. 

Gewinnung. In Deutschland, in der Schweiz u~d dem Iii; uns als ~auptp:odl.lktions. 
land mit in Betra.cht kommenden RuBla.nd verfahrt man m der WeIse, daB die endstandlgen, zu 
zwei bis vier zusammenstehenden. mit dicht dachziegelig sich deckenden, dreieckigen, am Rande 
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hautigen Blattem (deren jedes ein Sporangium in der Achsel tragt) besetzten Sporangienstande 
("Fruchtahren") im Juli, August kurz vor der Reife geschnitten, dann an der Sonne getrocknet, 
ausgeklopft und gesiebt werden. Ein quer iiber den Scheitel gehender RiJ3 bewirkt die OHnung 
der reifen Sporangien. Andere Lycopodiumarten z. B. L. annotinum, L. complanatum, 
L. inundatum, L. alpinum, besonders die ersteren beiden, dienen in einzelnen Teilen Europas 
gleicher Verwendung. 

VeTfiilschungen. Fein gepulverter und etwas gefarbter Bernstein, Fichtenharzpulver, 
Gips, Calciumcarbonat, Bariumsulfat, Talk, Schwefel (diese sinken beim Schiltteln der Droge 
mit Wasser zu Boden), Pinuspollen (zwei runde Luftblaschen), HaselnuJ3pollen (fast kugelig, 
an drei oder vier Ecken je ein Porus), Typhapollen (Komer zu vier zusa=enhangend), fein 
vermahlenes Rindenpulver, Dextrin, Mehl. Starke (Maisstarke, die kurz gerostet und mit Methyl. 
orange gefarbt wird) u. a. 

Prilfung. Reines Lycopodium schwimmt auf Wasser, auch wenn man die Sporen 
anhaltend damit schiittelt, wegen des Luftgehaltes derselben; nach dem Kochen sinkt es darin 
unter. Ebenso schwimmt das Pulver auf Chloroform. Ein geringer Absatz (Spuren von feinstem 
Sand, der selbst Seidensiebe mit engster Maschenweite passiert, also mechanisch nicht entfernt 
werden kann) am Boden des Reagensglases' beim Schiitteln mit Wasser oder Chloroform ist un· 
vermeidlich, doch darf der Sandgehalt bzw. Aschengehalt die in den Arzneibiichern angegebene 
Grenze nicht iiberschreiten. Der Hauptwert ist der mikroskopischen Untersuchung beizulegen, 
bei der sich grobere Verfalschungen bzw. Verunreinigungen bei der charakteristischen Form der 
Barlappensporen sofort kenntlich machen. Geringe Beimengungen von Bruchstiicken der Lyco. 
podiumpflanze sind unvermeidlich und auch gestattet, da sie in so geringer Menge den Wert der 
Droge in keiner Weise beeintrachtigen. Vereinzelt vorkommende StarkekOrner konnen nicht 
als absichtliche Verfalschung, sondem mUssen als zufallige Beimengung bezeichnet werden, weil 
russische Sammler das Lycopodium haufig in Mehlsacken aufbewahren und verschicken. Beim 
Erhitzen verbrennt es langsam; in eine Flamme geblasen, verbrennt es unter Verpuffung mit 
groJ3er Flamme (Staubexplosion), langsam erhitzt verbrennt es ohne Explosion. 

Der Aschengehalt von vollig reinem Lycopodium betragt 1-2%, von gut gesiebter 
Ware selten mehr als 2-30/0' Germ., Helv., Austr. gestatten bis 30/0' andere Pharm. bis 5% 
Asche. 

Zur Priifung auf Starke kocht man nach A. W. VAN DEB HAAR 0,1 g Lycopodium mit 
5 ccm Wasser und filtriert heW; das erkaltete Filtrat darf durch 1 Tr. Jodltisung nicht geblaut 
werden. - Germ. 6 s. S. 1340. 

Bestandteile. 50% griingelbes fettes 01, das nach BUKOWSKI 0,3% Phytosterin, 
2% Lycopodiumsaure, 80% Oleinsaure, 3% Arachin., Stearin. und Palmitinsaure 
und 8,20/0 Glycerin enthalt; femer sind vorhanden 2% Rohrzucker, 0,86% Stickstoff. DaB 
01 kann den Sporen erst nach feinstem Zerreiben mit Sand entzogen werden. Aus den unver· 
letzten Sporen losen Ather und andere Losungsmittel nur 0,05-0,6% 01. Aschengehalt 1-3%' 

Aufbewahrung. Man bewahrt kleine Vorrate in Glasem, groJ3ere in Blechbiichsen oder 
innen mit Papier ausgeklebten Holzkasten auf. Zuweilen beobachtet man, daJ3 das Lycopodium 
wahrend der Aufbewahrung an Beweglichkeit verliert und in den oberen Schichten eine mehr 
oder weniger kliimperige BeschaHenheit annimmt; ist dieses auf die Anwesenheit von Pflanzen. 
resten, die sich an der Oberflache der spezifisch schwereren Sporenmasse ansammeln, also auf 
ungeniigende Reinigung zuriickzufiihren, so geniigt einfaches Absieben durch ein Florsieb, den 
V"belstand zu beseitigen. 

Anwendung. Friiher innerlich zu 1,0-4,0 gals krampfwidriges Mittel, besollders bei 
Blasenkatarrh in Form einer Schiittelmixtur. Behufs Anfertigung einer "Lycopodium.Emul. 
sion" reibt man die Sporen in einem AusguJ3morser unter starkem Druck so lange, bis sie ein 
scheinbar feuchtes Pulver darstellen, setzt dann nach und nach das Wasser hinzu, seiht die Mi· 
schung aber nicht durch. AuJ3erlich rein oder mit Zinkoxyd und dgl. gemischt zu Streupulvem 
gegen Wundsein bei Kindem und starken Personen; bei nassenden Flechten; solche Streupulver 
mischt man, ohne das Lycopodium vorher unter Druck zu verreiben. In der Rezeptur zum Be· 
streuen von Pillen und Pastillen. 

Beim Arbeiten mit Lycopodium ist zu beachten, daJ3 dasselbe, in eine Flamme geblasen, 
sich leicht entziindet und blitzartig verbrennt (daher seine Verwendung als "Blitzpulver" fiir 
Biihnenzwecke); man hute sich also, es in der Nahe oHener Flammen zu verstauben. 

Das Kraut von Lycopodium selago DILL. wurde als Muscus catharticus 
und Herba Selaginis als Emeticum und Anthelminticum benutzt. 

Das Kraut wird von H. HASSELGBEEN als ein sehr wirksames Ungeziefermittel besonders 
in der Viehpraxis empfohlen. Die betreffenden Stellen brauchen nur einma} mit einer warmen 
Abkochung des Krautes krii.ftig gewaschen zu werden, worauf das Ungeziefer verschwindet. 

Lycopodium polytrichoides auf den Sandwichsinseln, wirkt in grolleren 
Dosen drastisch. 
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Lycopodium saururus in Siidamerika, auch auf Mauritius und Bourbon, 
wirkt ebenfalls drastisch und enthiiIt ein Alkaloid Piligenin, ClsH24N20. 

Lycopodium salicylatum (E. DIETERICH). 
Sabcyl· Lycop odi u m. 

1. ACIdi salicyliC! 1,0 
1. Spiritus 50,0 
3. Lycopodll 100,0. 

Man mischt die Losung von 1 III 2 mit 3 und 
trocknet be! gellUder Warme. 

Tinctura Lycopodil. 
Lycopodii 20,0 
Spiritus 100,0. 

Durch Mazeration zu bereiten. Das Lycopodium 
wird zuvor unter starkem Druck (am besten 
mit etwas Sand) verrieben. 

Lycopuder, ein Lycopodiumersatz, besteht nach ANSELMINO und GILG aus Starke, die 
mit einem Harz, vermutlich Schellack oder wahrscheinlicher einer Mischung von Schellack und 
Kolophonium impragniert, und mit einem nicht lichtechten Azofarbstoff gefarbt ist. Aschen
riickstand rond 9 %. 

Magnesium. 
Magnesium, Magnesium (auch engl. u. franz.), Magnium, Mg, At.~Gew. 24,32. 

Gewinnung. DUI'ch Elektrolyse von geschmolzenem wassedreien Car n a II it (M a -
gnesium-Kaliumchlorid. MgCI2 ·KCI). Durch Destillation im Wasserstoffstrom kann es 
vollkommen rein gewonnen werden. In den Handel kommt es in Bandform, als Draht, in 
Spanen (Drehspane), ala Pulver, Wiirfel und Stangen. 

Eigenschaften. Silberwei13es, stark glanzendes Metall, bei 650 ° schmelz
bar, bei 1120 0 destillierbar. Spez. Gewicht 1,75. Es behalt an trockenerLuft seinen 
Glanz unverandert; an feuchter Luft uberzieht es sich allmahlich oberflachlich 
mit einer schwachen Schicht von Magnesiumhydroxyd, das allmahlich in basisches 
Magnesiumcarbonat iibergeht. Auf Wasser ist es bei gewohnlicher Temperatur ohne 
Einwirkung; wird es aber mit Wasser erwarmt, so zersetzt es dieses unter Bildung 
von Magnesiumhydroxyd und Freiwerden von Wasserstoff. Von verdiinnten Sauren 
wird esleicht unter Wasserstoffentwicklung gelost. Auch von Ammoniumchloridlosung 
wird es gelOst unter Entwicklung von Wasserstoff und Freiwerden von Ammoniak. 
- An der Luft erhitzt, verbrennt es mit weiBem, sehr glanzendem Licht, das reich 
ist an chemisch wirksamen Strahlen. - Blei, Quecksilber, Zinn, Kupfer, Wismut, 
Cadmium und Edelmetalle werden durch Magnesium aus ihren Salzlosungen, be
sonders aus den Losungen der Chloride, als Metalle ausgeschieden. Viele Metall
oxyde werden beim Gliihen mit Magnesium zu Metall reduziert. 

Erkennung undBestimmung. Das metallische Magnesium erkennt man leicht 
an der glanzenden Lichterscheinung, die es beim Verbrennen gibt. 

Magnesiumsalze geben folgende Reaktionen: Ammoniak fallt einen Teil des Magne
siums als Magnesiumhydroxyd, Mg(OH)2' das durch Ammoniumsalze (NH4Cl) leicht in Losung 
gebracht wird. Der Niederschlag entsteht nicht, wenn Ammoniumsalze in geniigender Menge zu
gegen sind. - Kalilauge, N atronlauge, Barytwasser, Kalkwasser fallen aus Magne
siumsalzlOsungen weiBes Magnesiumhydroxyd, besonders beim Erwarmen. Der Niederschlag 
wird von Ammoniumsalzen (NH4Cl) leicht gelost, entsteht also nicht bei Gegenwart von genii
genden Mengen von Ammoniumsalzen. - Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat fallen einen 
weiBen Niederschlag von basischem Magnesiumcarbonat, doch ist die Fallung nur in der Hitze 
vollstandig. Geniigende Mengen von Ammoniumsalzen verhindern auch diese Fallung. - Fiigt 
man zu einer MagnesiumsalzlOsung zuerst Ammoniakfliissigkeit, dann Ammoniumchlorid in solcher 
Menge, daB der entstandene weiBe Niederschlag wieder klar gelOst wird, so entsteht auf Zusatz 
von Natriumphosphat ein kristallinischer Niederschlag von Ammonium-Magnesiumphosphat, 
MgNH,P04 + 6H20. Dieser Niederschlag ist sowohl in Ammoniumsalzlosungen wie auch in 
Ammoniakfliissigkeit unloslich, wird aber durch Sauren gelOst. Sein Entstehen wird durch Be
wegen (Riihren) der Fliissigkeit befordert. Gut ausgebildete Kristalle dieses Niederschlages haben 
die sog. "Sargdeckelform". - Ammoniumoxalat bewirkt in verdiinnter Losung keine Fallung, 
Schwefelsaure, Chromsaure und Kieselfluorwasserstoffsaure fallen iiberhaupt nicht. 

Quantitative Bestimmung. AIsMagnesiumpyrophosphat, Mg2P20 7• Die Losung, 
die auBer Magnesium nur Alkalimetalle und Ammoniumsalze enthalten darf, versetzt man mit 
Ammoniakfliissigkeit und einer hinreichenden Menge Ammoniumchlorid (so viel, daB ein Nieder
schlag von Magnesiumhydroxyd sich wieder auflost) und dann unter Umriihren mit Natrium
phosphatlosung. Zuletzt setzt man 1/3 Volum der Gesamtfliissigkeit an 100/oiger Ammoniak-
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fliissigkeit hinzu und laBt mindestens 6 Stunden absetzen. Man filtriert dann ab, wascht den 
Niederschlag mit 2,5 0/ 0 iger Ammoniakfliissigkeit bis zur volligen Chlorfreiheit und fiihrt das 
Ammonium-Magnesiumphosphat durch Gliihen in Magnesiumpyrophosphat iiber; vgl. Bestimmung 
der Phosphorsaure Bd. IS. 189. Mg2P20 7 X 0,3623 = MgO; Mg2P2 0 7 X 0,2185 = Mg. 

Rascher laBt sich die Bestimmung ausfiihren, wenn man das Ammoniummagnesiumphosphat 
nach GIBBS heiB ausfallt. Man sauert die Losung mit einigen Tropfen Salzsaure an (Methyl
orange als Indikator). Saure Losungen werden vorher mit Ammoniakfliissigkeit bis zur schwachen 
Triibung versetzt und dann wieder angesauert. Dann fiigt man etwa 2 g Ammoniumchlorid und 
eine ausreichende Menge Natriumphosphatlosung hinzu, erhitzt zum Sieden und versetzt die heiBe 
Losung mit 1/3 des Volums Ammoniakfliissigkeit (10% NH3). Der Niederschlag kann nach 3 Stun
den abfiltriert werden. 

Anwendung. Besonders als Lichtquelle fiir Signalzwecke und fiir die Photographie 
(Blitzlichtpulver). Zuweilen als Reagens in der qualitativen und quantitativen Analyse. -
Die Verwendung als Ersatz des Zinks beim Arsennachweis hat sich nicht eingebiirgert, weil es 
gewohnlich Spuren von Arsen enthalt. Zur Herstellung von Legierungen (eine Legierung von 
Magnesium mit Aluminium wird als Magnalium bezeichnet). Zu organischen Synthesen durch 
die GRIGNARDSche Reaktion. 

Magnesium aceticum. Magnesiumacetat. Essigsaures Magnesium. Magnesium 

Ac e tate. Acetate de magnesium. (CHaCOObMg + 4H 2 0. Mol •• Gew.214. 
Durstellung. Man tragt in verd. Essigsaure (15 0/ 0 CH3COOH) so lange Magnesium

carbonat ein, bis etwas von diesem ungelost bleibt. Dann erhitzt man die Losung zur Austrei
bung des Kohlendioxyds, laBt absetzen, filtriert, neutralisiert mit Essigsaure und dampft ein, bis 
sich ein Hautchen zeigt. Man laBt erkalten und riihrt stark um, worauf die Fliissigkeit kristalli
nisch erstarrt. Die Kristallmasse wird durch Pressen zwischen Filtrierpapier von der Mutterlauge 
befreit. Sollte die eingedampfte Losung nicht kristallisieren, so kann dies durch Einimpfen einer 
kleinen Menge von festem Magnesiumacetat herbeigefiihrt werden. 

Eigenschuften. Farblose, zerflieBliche Kristallmasse. In Wasser und Weingeist leicht 
!Oslich; es schmilzt gegen 80°, gibt beim starkeren Erhitzen ullter Aufblahen Wasser und Essig
saure ab, und bildet beim Gliihen Aceton unter Hinterlassung von Magnesiumoxyd. 

1 
3 
5 
7 

Spez. Gewicht und Gehalt der Losungen von kristallisiertem Magnesiumacetat 
(CH3COO)2Mg + 4H20 bei 150 (Wasser 15°). Nach KUBEL. 

, 

1 1,0038 9 1,0339 17 1,0644 25 1,0953 33 1,1263 41 1,1603 47 1,1874 
I,Oll3 II 1,0415 19 1,0723 27 1,1030 35 1,1346 43 11,1692 49 1,1968 

1 1,0188 13 1,0490 21 1,0800 29 1,1107 37 1.1429 45 ! 1,1782 50 1,2015 
1,0264 15 1,0566 23 1,0877 31 1,1184 39 1,1515 I 

Anwendung. Technisch zur Darstellung von BleiweiB; es hat die Eigenschaft, Blei. 
oxyd in reichlicher Menge zu Ibsen unter Bildung von basischem Magnesium-Bleiacetat; aus der 
Losung wird durch Einwirkung von Kohlendioxyd BleiweiB gefallt. Therapeutisch wirkt es 
etwa wie Magnesiumcitrat. 

Liquor Magnesii acetici, Magnesiumacetatlosung, 33,3% trockenes Magnesium
acetat, (CH3COO)2Mg, enthaltend. 96 T. verd. Essigsaure (30% CH3COOH) werden mit 20 T. 
Wasser verdiinnt und mit Magnesiumcarbonat (etwa 24 T.) neutralisiert. Die neutrale Losung 
wird filtriert und auf 100 T. eingedampft. 

Liquor Magnesii acetici REGNAULT, von dem gleichen Magnesiumgehalt wie das kristal· 
lisierte Bittersalz. 163 T. verd. E ssigsa ure (30 Ofo CH3COOH) werden mit 30 T. Wasser verdiinnt, 
im Dampfbad erwarmt und mit Magnesiumcarbonat (etwa 40 T.) neutralisiert. Die filtrierte 
Losung wird auf 100 T. eingedampft. 

Magnesium benzoicum. Magnesiumbenzoat. B enzoesaures Magnesi um, Magne

sium Benzoate. Benzoate de magnesium. (C6H5COO)Mg + 3 H 2 0. Mol •. 
Gew.320. 

Durstellung. 60 T. Benzoesaure (aus Toluol) werden in 300 T. siedendem Wasser 
ge!Ost und nach und nach mit 10 T. gebrannter Magnesia oder 25 T. Magnesiumcarbonat neutrali
siert. Man filtriert die noch heiBe Losung, dampft das Filtrat ein und laBt es schlieBlich an einem. 
warmen Ort vollig eintrocknen. 
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Eigenschuften. WeiBes, kristallinisches Pulver, nicht hygroskopisch, leicht loslich in 
siedendem Wasser, ferner in 20 T. Wasser, auch in 20 T. Weingeist. Die wiisserige Lbsung ist 
neutral oder sehr schwach sauer nnd schmeckt anfangs suBlich, dann bitterlich. Beim Erhitzen 
gibt es das Kristallwasser ab, schmilzt dann gegen 2000 zu einer oligen Flussigkeit nnd zersetzt 
sich bei starkerem Erhitzen nnter Entweichen brennbarer Dampfe (von Benzol); beim Gluhen 
hinterlaBt es 12,5% Magnesiumoxyd. 

Anwendung. Es soil antipyretisch wirken, ferner Harnsaure IOsen und als Laxans bei 
Lebercirrhose sich bewahren. Man gibt es mehrmals taglich zu 0,2-0,5-1,0 g. 

Magnesium bromatum. Magnesiumbromid. Brommagnesium. Magnesium Bro
mide. Bromure de magnesium. MgBr2 + 6H20. Mol.-Gew.292. 

Durstellung. Man neutralisiert 160 T. Bromwasserstoffsaure (25% HBr) mit 10 T. 
Magnesiumoxyd, dampft die filtrierte Losung zur Sirupdicke ein und laBt sie im Exsikkator 
kristallisieren. 

Eigenschuften. Farblose, leicht zerflieBliche Kristalle. Es verhillt sich ganz wie Magne
siumchlorid. 

Anwendung. Als Nervinum wie Kaliumbromid zu 0,6-1,5 g; ferner wird es zur Her
stellung einiger kiinstlicher Mineralwasser verwendet. 

Magnesium carbonicum. Basisches Magnesiumcarbonat. Magnesium 
carbonicum leve. Light Magnesium Carbonate. Hydrocarbonate 
de magnesie.Magnesia carbonica. Carbonas (Hydratocarbonas) magnesicus. 
Magnesium subcarbonicum. Basisch-kohlensaures Magnesium. Magnesia. 
(Magnesia Amer. u. Brit. ist Magnesiumoxyd.) 

AIle Pharmakopoen fordern das leichte basische Magnesiumcarbonat, dessen 
Zusammensetzung je nach der Temperatur und der Konzentration der Losungen 
bei der Darstellung etwas wechselnd ist. Die durchschnittliche Zusammen
setzung entspricht etwa den Formeln 3 MgC03 + Mg(OH)2 + 3 H 20 oder 
4MgC0 3 + Mg(OHb + 4H20. 

Erganzb. und Brit. haben auBerdem das schwere Magnesiumcarbonat, Magne
sium carboni cum ponderosum aufgenommen (s. S. 107). 

Durstellung. Durch Umsetzung von Magnesiumsulfat mit Natriumcarbonat. Man lOst 
125 T. krist. Magnesiumsulfat in 1000 T. kaltem Wasser, ferner 150 T. krist. Natriumcarbo
nat in 1000 T. Wasser, mischt beide Losungen, erhitzt die Mischung und erhaIt sie 15 Minuten 
lang im Sieden. Dann sammelt man den Niederschlag auf einem leinenen Kolatorium, wascht 
ihn mit siedendem Wasser bis zur Beseitigung der Sulfate aus und trocknet ihn bei einer 70 0 

nicht iiberschreitenden Temperatur. 

Eigenschuften. In den Handel gelangt das Magnesiumcarbonat in Form weiBer, 
backsteinformiger, sehr leichter Stucke, die sich leicht durch Reiben durch ein Haar
sieb in ein weiBes, lockeres Pulver verwandeln lassen. 

In rein em Wasser ist es nur sehr wenig loslich (etwa 1 :2500, in heiBem Wasser 
noch weniger). Die Losung blitut Lackmuspapier schwach. In kohlensaurehaltigem 
Wasser ist es leichter lOslich unter Bildung von Magnesiumbicarbonat; auch in Ammo
niumsalzlOsungen lost es sich unter Bildung von Ammonium-Magnesiumsalzen und 
Ammoniumcarbonat. Beim Gluhen verliert es Kohlendioxyd und Wasser und hinter
laBt Magnesiumoxyd. 

Erkennung. In verd. Schwefelsaure lost es sich unter reichlicher Kohlen
dioxydentwickelung zu einer Fliissigkeit, die nach Zusatz von Ammoniumchlorid
losung und Ammoniakfliissigkeit im UberschuB mit NatriumphosphatlOsung einen 
weiBen, kristallinischen Niederschlag von Ammonium-Magnesiumphosphat gibt. 

Priifung. a) Erhitzt man 2 g basisches Magnesiumcarbonat mit 50 ccm 
heiBem, frisch abgekochtem Wasser zum Sieden, so darf die noch heW abfiltrierte 
Fliissigkeit Lackmuspapier nur schwach blauen (Alkalicarbonate) und beim Ver
dampfen hOchstens 0,01 g Ruckstand hinterlassen (fremde SaIze). - Je 10 ccm der 
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Losung von 1,5 g basischem Magnesiumcarbonat in 15 ccm verd. Essigsaure und 15 ccm 
Wasser diirfen: b) durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwer. 
metalle), - c) durch Bariumnitratlosung innerhalb 5 Minuten hochstens schwach 
getriibt werden (Sulfate), - d) nach Zusatz von Salpetersaure (10 Tr.) durch Silber
nitratlosung innerhalb 5 Minuten nichtmehr als opalisierend getriibt werden (Chloride). 
- e) Die Losung von 1 g basischem Magnesiumcarbonat in 8 ccm verd. Salzsaure 
und 11 ccm Wasser darf durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanidliisung nicht sofort geblaut 
werden (Eisen). - Germ. 6 s. S. 1340. 

Gehaltsbestimmung (Germ.). 0,5 g basisches Magnesiumcarbonat miissen 
beim Gliihen mindestens 0,2 g Riickstand hinterlassen, gleich mindestens 24 0 / 0 

Magnesium oder 40 0/ 0 Magnesiumoxyd. 
Der Riickstand muB nach dem Schiitteln mit 20 ccm Wasser ein Filtrat liefern, 

das durch Ammoniumoxalatlosung innerhalb 5 Minuten hOchstens opalisierend ge
triibt wird (Calcium). 

Anmerkung zur Gehaltsbestimmung. Die Festsetzung einer Hochstgrenze 
fiir die Menge des Gliihriickstandes ware angebracht, um eine Beimischung von gebrannter Magnesia 
durch Verwechslung auszuschlieBeq. Die Hochstgrenze kilnnte auf 27 0/ 0 Magnesium oder 43 % 
Magnesiumoxyd = 0,215 g Gliihriickstand fiir 0,5 g festgesetzt werden. N ederl. fordert 40 bis 
43% MgO. 

Anwendung. Innerlich als mildes, die Saure des Magens abstumpfendes und schwach 
abfiihrendes Mittel, namentlich bei Kindem und schwachlichen Erwachsenen zu 0,5-2,0 g. 
AuBerlich als absorbierendes, austrocknendes Mittel, in Zahnpulvem. Es ist Bestandteil meh. 
rerer Kinderpulver. Es empfiehlt sich, die mit Magnesiumcarbonat hergestellten Pulver - auch 
in der Rezeptur, einschlieBlich der Streupulver - stets noch einmal zu sieben. 

Magnesium carbonicum ponderosum. Sohweres Magnesiumoarbonat. 
Magnesii Carbonas ponderosus. Heavy Magnesium Carbonate. 

DaTstellung. (Ergiinzb.) 100 T. krist. Magnesiumsulfat werden in 500 T. heiBem 
Wasser gelost, und die Losung mit einer Losung von 125 T. krist. Natriumcarbonat in 500T. 
heiBem Wasser gemischt. Das Gemisch wird so lange erhitzt, bis der Niederschlag pulverig und 
dicht geworden ist. Der Niederschlag wird solange gewaschen, bis das Waschwasser nach dem 
Ansauem mit Salzsaure durch Badumnitratlosung nicht mehr sofort getriibt wird, dann ab
gepreBt, getrocknet und zerrieben. Nach der Brit. dampft man das Gemisch der Magnesium
sulfatlosung mit der N atriumcarbonatlbsung zur Trockne und zieht den Riickstand mit Wasser aus. 

Eigenschaften. Feines weiBes, dichtes, ziemlich schweres Pulver. Es verhalt 
sich chemisch genau wie das leichte Magnesiumcarbonat. 

Priifung und Gehaltsbesti'lrnnung. Wie bei dem leichten Magnesiumcarbonat. 
Anwendung. Wie das leichte Magnesiumcarbonat; es ist besonders in England ge. 

brauchlich. 
Liquor Magnesii Bicarbonatis (Brit.). Solution of Magnesium Bicar

bonate. Fluid Magnesia. Magnesiumbicarbonatlosung. 
Man lost 40,0 g krist. Magnesiumsulfat in 200 ccm Wasser, ebenso 50,0 g krist. N a

triumcarbonat in 200 ccm Wasser, mischt beide Lbsungen und erhitzt die Fliissigkeit bis zum 
AufhOren der Kohlendioxyd-Entwicklung zum Sieden. Der Niederschlag wird auf einem Leinentuch 
gesammelt und bis zum Verschwinden der Schwefelsaure-Reaktion gewaschen. Dann bringt man 
ihn mit 400 ccm Wasser zusammen in einen geeigneten Apparat, sattigt die Fliissigkeit mit Koh
lendioxyd und iiberlaBt sie dann noch etwa 24 Stunden der Einwirkung des Kohlendioxyds unter 
einem Druck von 3 Atmospharen. SchlieBlich fiillt man die klare Losung auf Mineralwasser
£laschen. 20 ccm der Losung sollen nach dem Eindampfen und Gliihen 0,16-0,19 g Magnesium
oxyd hinterlassen, entsprechend 0,8-0,95 0/ 0 MgO. 

Magnesium oarbonioum neutrale. Neutrales Magnesiumcarbonat. Magnesium 
carbonicum crystallisatum. MgCOa + 3H2 0. Mol.-Gew. 138. 

DaTStellung. Man erhalt es, indem man Magnesiumsubcarbonat mit Hilfe von 
Kohlendioxyd in Wasser auflost; beim Stehen dieser Losung an der Luft scheidet sich das neutrale 
Carbonat in Nadeln aus. 
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Eigenschaften. Kleine harte, weiBe, in gewohnlichem Wasser kaum lOsliche Kristalle, 
in kohlensaurehaltigem Wasser unter Bildung von Magnesiumbicarbonat lOslich. Es verliert 
einen Teil der Kohlensaure schon beim Liegen an der Luft. 

Aufbewahrung. In sehr gut verschlossenen und mit trocknem Kohlendioxyd gefiillten 
Flaschen an einem kiihlen Ort. 

Anwendung. Zu magnesiahaltigen Brausepulvern, kohlensaurehaltigen Magnesiumcitrat
mixturen und Magnesia-Limonaden. 1,5 T. neutrales Magnesiumcarbonat entsprechen 1 T. 
des gewohnlichen Magnesiumsubcarbonates. 

Aus wasserfreiem, neutralem Magnesiumcarbonat, MgC03, besteht das 
Mineral Magnesit oder Talkspat, das weiBe oder gelblieh- bis grauweiBe Massen bildet. 
Anwendung findet es feingepulvert mit Wasserglas gemiseht zu Verbanden (KtrsTERsche 
Magnesia-Verbande), ferner zur Gewinnung von GebranntemMagnesit, der ausMagnesiumoxyd 
besteht und zur Herstellung von Magnesiaeement und Magnesiasteinen verwendet wird. 

Pulvis Magnesiae cum Rheo. Kinderpulver. Pulvis infantium. 
Pulvis Magnesiae compositus. 

Eine Mischung von Rhabarber, Magnesiumcarbonat und Olzucker naeh folgenden Ver
haltnissen: 

Magnesii carbonici 
Rhizom. Rhei pulv. subt. 
Elaeosacch. Foeniculi 

Germ. 
10,0 
3,0 
7,0 

Austr. 
4,0 
2,0 
4,0 

Dan: 
10,0 
10,0 
10,0 

Helvet. 
5,0 
2,0 
3,0 

Japon. 
10,0 
3,0 
7,0 

Ross. 
8,0 
2,0 
4,0 

Suee. 
lO,O 
10,0 
lO,O 

Ein im Anfang gelbliches, spater rotlichweiBes Pulver, das vor Luft und Licht gesehiitzt aufzu
bewahren ist. 

Pulvis Rhei compositus. - Brit. u. Japan.: Magnes. carbonic. 6,0, Rhizom. Rhei 2,0, 
Rhiz. Zingiberis 1,0. ~ A mer.: Magnes. ustae 65,0, Rhiz. Rhei 25,0, Rhiz. Zingiberis 10,0. 

Aqua perlata. 
Perl wasser. 

Magnesii car bonici 
Sacchari albi aa 2,0 
Aquae Amygdalarum amarar. dil. 
Aquae Cinnamomi aa 30,0. 

Bei Sodbrennen umgeschiittelt 1-2 TeeiOffe!. 

Effervescent Magnesia MOXON. 
Magnesii car bonici 
Magnesii sulfurici sicci 
Natrii bicarbonici 
Tartari natronati 
Acidi tartarici aa 10,0. 

1 TeeiOffel voll in Wasser zu nehmen. 

Mixtnra carminativa DEWES. 
Mixtura Magnesiae et Asae foetidae. 

Magnesii carbonici 5,0 
Tincturae Asae foetidae 7,5 
Tincturae Opii simplicis 1,0 
Sacchari 10,0 
Aquae q. s. ad 100,0 ccm. 

Umgeschiittelt taglich 3- 4mal 20 Tropfen bei 
DiarrhOe der Kinder. 

Pulvis aerophorus cum Magnesia. 
Magnesia-Brausepulver (Erganzb.). 

Acidi tartarici 1,0 
Elaeosacchari Citri 2,0 
Sacchari pulv. 3,0 
Magnesii carbonici 4,0. 

Pulvls amarus (F. M. Germ.). 
Magnesii carbonici 10,0 
Ligni Quassiae pulv. 3.5. 

Pulvis Infantlum citrinus. 
Pulvis anodynus citrinus. Gelbes Be
ruhigungspulver. Gelbes Kinderpulver. 

Pulveris Magnesiae cum Rheo 20,0 
Croci pulverati 1,0. 

Pulvls Infantium Hufelandl, 
HUFELANDS Kinderpulver. 

Pulvis carminativus HUFELAND. 
Erganzb. Ross. 

Magnesii car bonici 
Radicis Valerianae pulv. 
Rhizomatis Iridis pulv. 
Fructus Anisi pulv. 
Croci pulv. 
Radicis Liquiritiae 

10,0 16,0 
10,0 28,0 
15,0 24,0 
4,0 8,0 
1,0 1,0 

36,0. 

Puivls lactagogus (F. M. Germ.). 
Magnesii carbonici 15,0 
Cort. Fruct. Aurantii 4,0 
Fruct. Foeniculi 4,0 
Sacchari albi 12,0. 

Salz fUr kohlensaures Magnesiawasser. Eine Mischung von 100,0 g entwiLssertem Ma
gnesiumsulfat und 150,0 g Natriumbicarbonat. Ein halber EBloffel voll wird mit einem Glas 
kohlensaurem Wasser genommen. 

Bisurirte Magnesia besteht aus 8,0 Wismutearbonat, 40,0 Natriumbiearbonat, 52,0 Ma. 
gnesiumearbonat (MANNIOH u. LEEMHUIS). 
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Magnesium chloratum (crystallisatum). Magnesiumchlorid. ChI or
magnesium. Magnesium Chloride. Chlorure de magnesium. 

MgC12 + 6H20. Mol.·Gew. 203. 
DaTstellung. Technisch aus den Mutterlaugen der Chlorkaliumfabriken. 1m kleinen auf 

loigende Weise: 100 T. reine Salzsaure (25% HCI) werden mit 50 T. Wasser verdiinnt nnd 
naeh und nach mit soviel Magnesiumcarbonat(30 T.) versetzt, daB eine neutrale Fliissigkeit ent· 
.steht und etwas Magnesiumcarbonat ungelost bleibt. Die filtrierte Fliissigkeit wird im Dampf. 
bad bis auf etwa 68 T. eingedampft oder so weit, bis eine herausgenommene, auf einen kalten 
Gegenstand gebraehte Probe zu einer trockenen Kristallmasse erstarrt. Naeh dem Erkalten wird 
die Kristallmasse in einem trockenen, sehwach angewarmten Morser zu einem groben Pulver 
zerriehen und sofort in troekene Flaschen eingefiillt, die sofort mit gutem Korkstopfen zu ver· 
schlieBen und mit Paraffin zu dichten sind. 

Eigenschaften. Farblose, sehr zerfliellliche Kristalle, lOslich in etwa 0,6 T. 
kaltem oder 0,3 T. heiBem Wasser, auch in 5 T. Weingeist. Die wasserige Losung 
schmeckt bitter.salzig und reagiert neutral oder hochstens schwach alkalisch, jeden
.falls nicht sauer (Unterschied vom Zinkchlorid). Es enthalt 46,8 % wasserfreies 
Magnesiumchlorid, MgCl2 • Bei 120 ° entweicht das Kristallwasser; gleichzeitig ent
weicht aber auch Chlorwasserstoff und es entfiteht Magnesiumoxyd: MgC12 + H 2 0 
=2HC1+MgO. 

ETkennung. Die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) gibt mit Ammoniak
fliissigkeit einen weiBen Niederschlag, der auf Zusatz von Ammoniumchloridlosung 
sich wieder auflost; auf weiteren Zusatz von Natriumphosphatlosung entsteht dann 
ein weiBer Niederschlag von Ammoniummagnesiumphosphat. - Die wiisserige Losung 
gibt mit SilbernitratlOsung einen kiisigen Niederschlag von Silberchlorid. 

PTiifung. Je 10 ccm der wasserigen Losung (3 g + 60 ccm) diirfen nicht ver· 
andert werden: a) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), - b) durch 
BariumnitratlOsung (Sulfate), - c) durch Ammoniumoxalatlosung (Calcium);
d) 20 ccm der Losung diirfen durch 0,5, ccm Kaliumferrocyanidlosung nicht sofort 
geblaut werden (Eisen), - e) eine Mischung von 0,5 g zerriebenem Magnesiumchlorid 
und 3 ccm Zinnchloriirlosung darf innerhalb einer Stunde keine dunklere Farbung 
annehmen (Arsen). 

Spez. Gewicht und Gehalt von Magnesiumchloridlosungen bei 24 0 (Wasser 24°). 
Nach SCHIFF. 

Spez. IM~1~+1 proz·1 Spez. I M~~~:+I proz·1 speZ'IM~~1=+1 proz·1 spez'IM~~~:+1 Proz. Gew. 6 H.O MgCl. Gew. 6 H.O MgCl. Gew. 6 H.O MgCl. Gew. 6 H20 MgCl. 
1,0069 2 10,936 1,07701 22 110,206 
1,0138 4 1,872 1,0842 24 11,232 
1,0207 6 2,808 1,0915 26 12,168 
1,0276 8 3,744 1,0988 28 13,104 
1,0345 10 4,680 1,1062 30 14,040 
1,0415 12 5,616 1,1137 32 14,976 
1,0475 14 6,552 1,1212 34 15,912 
1,0556 16 7,488 1,1288 36 16,848 
1,0627

1 
18 8,424 1,1364 38 17,784 

1,0698 20 9,360 1,14411 40 18,720 

1,15191 42 19,656 
1,1598 44 20,592 
1,1677 46 21,528 
1,1756 48 22,464 
1,1836 50 23,400 
1,1918 52 24,336 
1,2000 54 25,272 
1,2083 56 26,208 
1,21671 

58 27,144 
1,2252 60 28,080 

1,23381 62 
1,2425 64 
1,2513 66 
1,2602 68 
1,2692 70 
1,2783 72 
1,2875 74 
1,2968 76 
1,3063 78 
1,3159 80 

29,01 
29,95 
30,88 
31,82 
32,76 

6 
2 
8 
4 
o 
6 
2 
8 
4 
o 

33,69 
34,63 
35,56 
36,50 
37,44 

AufbewahTUng. In dieht verschlossenen GefaBen, vor Feuchtigkeit gesehiitzt. 
Anwendung. Nur selten ala Arzneimittel. Gahen von 1-3 g wirken ahfiihrend. Zur 

Herstellung kiinstlieher Mineralwasser. Als Reagens hei der Bestimmung der Phosphorsaure. 

Magnesium chloratum anhydricum. Wasserfreies Magnesiumchlodd. MgCl2• Mol.-Gew. 95. 
DaTstellung. Das wasserfreie Magnesiumehlorid kann nicht aus dem wasserhaltigen Salz 

gewonnen werden, weil dieses sieh heim Erhitzen unter Ahspaltung von Chlorwasserstoff zersetzt 
und Magnesiumoxyd hinterlaBt. Man erhalt das wasserfreie Magnesiumehlorid aus wasBerfreiem 
Ammonium.Magnesiumchiorid, MgCl2 • NH,Cl, daB sieh ohne Zersetzung dureh Erhitzen 
des wasBerhaitigen Salzes MgCl2 ' NH,Cl + 6H20 darstellen laBt, dureh starkeres Erhitzen, woo 
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bei Ammoniumohlorid sioh verfliiohtlgt und das wasserfreie Magnesiumohlorid zuriiokbleibt. Es 
laBt sioh auoh destillieren. Duroh Einwirkung von trooknem Chlorwasserstoff auf erhitztes 
Magnesium erhaIt man ebenfalls wasserfreies Magnesiumohlorid. 

Eigenschaften. Blatterig kristallinisoheMasse, die an der Luft rauoht, indem sioh duroh 
Einwirkung von wenig Feuohtigkeit Chlorwasserstoff und Magnesiumoxyd bilden. Mit mehr 
Wasser bildet es das wasserhaltige Salz. 

Magnesium chloratum crudum, rohes Magnesiumchlorid, kommt in groBen Mengen als 
Nebenprodukt der ChlorkaliUlnfabriken in den Handel, auoh in wasseriger Losung. Es muB frei 
sein von freier Saure. Die wasserige Losung darf auoh empfindliohes blaues Laokmuspapier nioht 
roten. Versetzt man 20 ccm der klaren konzentrierten wasserigen Losung mit 1 Tr. n-Am
moniakfliissigkeit, so muB eine Triibung entstehen. Ein geringer Eisengehalt, der das Magnesium
chlorid gelb farbt, ist weniger schiidlich. Die Abwesenheit von Saure wird verlangt wegen der 
zerstorenden Einwirkung freier Sll.ure auf eiserne Leitungen. Anwendung: Technisch zur Dar
stellung von Chlorwasserstoff und Magnesiumoxyd. Konzentrierte Losungen von Magnesiumchlorid 
dienen zum FUllen der Gasuhren, ala KaItefliiBsigkeit bei der Herstellung von kiinstlichem Eis. 

MagnesiumammoniumchloridlOsung, ammoniakalische Magnesia-Mixtur. Magnesia
mischung, Reagens zum Nachweis und Bestimmung der Phosphorsll.ure_ Man lost 
100 T. krist. Magnesiumchlorid und 140 T. Ammoniumchlorid in 1300 T. Wasser und fiigt 
700 T. Ammoniakfliissigkeit (lO% NHs) hinzu. Naoh mehrtagigem Absetzen wird filtriert. 

Magnesium citricum. Magnesiumcitrat. Citl'onensaures Magne
sium. Magnesium Citrate. Citrate de magnesie desseche. 
(CaH607)2Mga + aqua. 

Darstellung. (Erganzb.) 6 T. gebrannte Magnesia, 20 T. mittelfein gepulverte 
Citronensaure und 7 T. Wasser werden in einem Porzellanmorser gemisoht und zu einem Teig 
verrieben, den man ohne Anwendung von Warme erharten laBt und dann zu Pulver zer
reibt. - (Gall.) 50,0 g Citronensli.ure werden in einer Porzellanschale in 15,0 g Wasser durch 
Erwarmen auf dem Wasserbad gelost, worauf man nach und nach unter Umriihren 30,0 g Ma
gnesiumsubcarbonat eintrli.gt. Die Mischung wird zur Trockne verdampft und der Riickstand 
zerrieben. 

Eigenschajten. WeiBes mittelfeines Pulver, Geschmack schwach bitterlich, 
nicht sauer; in 2 T. Wasser ist es klar loslich zu einer neutralen oder blaues Lack
muspapier nur schwach rotenden Fliissigkeit; aus der Losung scheidet sich nach 
einiger Zeit ein kristallinisches Salz von der Zusammensetzung (C6H607)2Mga 
+ 4 H 20 aus. Es verkohlt beim Gliihen und hinterHLllt einen Riickstand, der 
die Reaktionen des Magnesiumoxyds gibt. 

PrUfung. a) Die wasserige Losung (2 g + 10 ccm) darf nach dem Ansauern 
mit verd. Essigsaure durch Kaliumacetatlosung nicht verandert werden (Wein. 
saure gibt krist. Niederschlag von Kaliumbitartrat). Je 10 ccm der wasserigen Losung 
(1 g + 20 ccm) diirfen nach Zusatz von Ammoniumchloridlosung und Ammoniak
fliissigkeit nicht verandert werden: - b) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwer
metalle), - c) durch Ammoniumoxalatlosung (Calcium). 

Aufbewahrung. In gut geschlossenen Glasern. 
Anwendung. Es wirkt in Gaben von 5-lO gals ein angenehm zu nehmendes, mildes 

Abfiihrmittel. Es wird meist in Pulvermischungen gegeben, besonders als Brausesalz, Magnesium 
citricum effervescens (s. S. 621). . 

Limonada purgans cum Magnesio citrico. A bfiihr limonade. Limonade 
citro-magnesienne. Liquor Magnesii Citratis. Limonata aerata laxans. 
Limonada solvens. Potio Magnesii citrici effervescens. Potio Citratis. Ma
gnesia aerophora (purgans). 

Die Bereitung dieser Limonade erfolgt in der Weise, daB man die vorgeschriebene Menge
Citronensaure und Magnesiumcarbonat in Wasser unter Erwli.rmen lost und die L1isung nach 
dem Erkalten (!) moglichst blank filtriert. Das vorgeschriebene atherische 01 ist mit dem Zucker 
oder dem Natriumbicarbonat zu verreiben. Dann bringt man in eine 1/2-Champagnerflasche das 
vorgeschriebene Natriumbicarbonat tmilichst in Stiicken, nicht ala Pulver, bringt auf dieses die
aromatischen Zutaten und den Sirup. (Man wendet besser Zuckersirup und nicht Zuckerpulver 
an, um eine blanke Limonade zu erhalten.) SchlieBlich schichtet man die vorher erhaltene saure 
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Magnesiumcitratliisung auf den Sirup, ohne zu mischen ( ! ), fUllt die Flasche, wenn niitig, mit Wasser 
voll, verkorkt sofort und verbindet den Kork mit Bindfaden oder Draht. 

Acidi citrici 
Magnesii carbonici 
Aquae calidae 
Elaeosacchari Citri 
Sacchari albi 
Olei Citri 
Sirupi Sacchari 
Sirupi Citri 
Natrii bicarbonici 
Spiritus Citri 

Belg.1) Austr. Croat. Gall.2 ) Erganzb. Helv. 3 ) Hisp. 
30,0 12,0 15,0 30,0 32,0 35,0 24,0 
18,0 8,0 10,0 20,0 20,0 20,0 16,0 

200,0 300,0 400,0 300,0 300,0 q. s. 300,0 

50,0 

40,0 
gtt.l 

1,5 

gtt.2 
60,0 

3,0 

100,0 

(4,0) 
1,0 

1,0 
1,0 

gtt. 1/2 
50,0 

2,5 
50,0 
2,0 

30,0 
2,0 

Die Limonade ist zur Abgabe frisch herzustellen. (Erganzb.) 

Ross. 
28,0 
16,0 

380,0 
1,0 

48,0 

4,0 

Hung. 
14,5 
8,0 

300,0 

gtt.1 
40,0 

3,0 

Liquor Magnesii Citratis. - Amer.: Eine Liisung von 33 g Citronensaure in 150 cern heiBem 
Wasser wird mit einer Anreibung von 15 g Magnesiumcarbonat in 100 ccm Wasser versetzt und 
bis zur Losung geriihrt. Nach Zusatz von 60 cern Zuckersirup wird einmal aufgekocht und nach 
dem Zufiigen einer Anreibung von 0,1 ccm Citronenol mit 5 g Talkpulver noch heiB in eine mit 
siedendem Wasser ausgespiilte starkwandige Flasche filtriert und mit siedendem Wasser auf 
350 ccm Filtrat gebracht. Nach dem Abkiihlen werden 2,5 g Kaliumbicarbonat zugefiigt und 
die Flasche gut verkorkt. Die 2,5 g Kaliumbicarbonat diirfen durch 2,1 g Natriumbicarbonat, 
am besten in Tablettenform, ersetzt werden. 

Magnesium citricum effervescens s. u. Salia effervescentia, S.621. 
Llmonads magneslsca. 

Ita!. Portug. 
Acidi citrici 
Magnesii carbonici 
Sirupi Aurantii cort. 
Aquae destillatae 

25,0 
15,0 
50,0 

300,0 

100,0 
60,0 

150,0 
700,0 

Limonada Magneslae aurantlata (Portug.). 
Acidi citrici 
Magnesii car bonici 
Aquae 
Sirupi Aurantii corti cis 
Succi Aurantii dulcis 

100,0 
60,0 

500,0 
150,0 
200,0. 

Pulvls cltro.magneslcus (Portug.). 
ACidi citrici 300,0 
Magnesii carbonici 200,0 
Sacchari pulv. 500,0 
Olei Citri 1,0. 

Solutio Cltratls magnesici (Neder!.). 
ACidi citrici 15,0 
Magnesii carbonici 10,0 
Aquae q. s. ad 100,0. 

Magnesium boro-citricum. Magnesiumborocitrat. 
Darstellung. Ergiinzb.: 3 T. gebra.nnte Magnesia. 3 T. mittelfein gepulverte Borsaure 

und 10 T. mittelfein gepulverte Citronensii.ure werden gemischt und mit 4 T. Wasser zu einem 
Teige angeriihrt, der in kurzer Zeit erhartet. Nachdem dies geschehen, wird die Masse zu 
Pulver zerrieben. 

Eigenschaften. Mittelfeines, weiBes Salzpulver von schwach bitterlichem Geschmack 
und schwach saurer Reaktion. Beim Erhitzen blaht es sich auf, dann verkohlt es. DbergieJ3t 
man den kohligen Riickstand mit salzsaurehaltigem Wasser, filtriert und iibersattigt die Fliissig
keit mit Ammoniumearbonat, so bleibt sie klar, und erst auf nunmehrigen Zusatz von Natrium
phosphatlOsung entsteht ein weiBer, kristalliniseher Niederschlag. - Mit wenig Wasser bildet 
das Salzpulver eine diekliche Losung, in der mehrfaehen Menge Wasser lost es sieh klar auf. Dber
gieJ3t man eine kleine Probe des Salzes mit etwas verd. Schwefelsaure und einigen cern Wein
geist, so brennt die entziindete Misehung mit griingesaumter Flamme. 

Priifung. Die Lbsung von I g des Praparates in 2 ecm Wasser soIl naeh dem Ansauern 
mit Essigsaure auf Zusatz von I cern KaliumaeetatlOsung aueh beim Sehiittem klar bleiben (Wein. 
saure). - Wird der Glilhriiekstand von I g des Praparates mit verd. Salzsaure ausgezogen, so 
darf das Filtrat beim Dbersattigen mit Ammoniumearbonatlbsung sieh nicht triiben (Calcium). 

Anwendung. Das Praparat galt einige Zeit als ein gutes Mittel, urn die Ausseheidung 
der Harnsaure aus dem Organismus zu befOrdern. J\Ian gab es bei den auf Harnsaureablage
rung beruhenden gichtischen Leiden, aueh zur Auflosung von Harnsteinen in Gaben von 1-2-3 g 
mehrmals taglieh. 

Magnesium glycerophosphoricum s. u. Acidum phosphoricum Bd. I, S. 195. 

1) Belg. laBt die Limonade nicht brausend, ohne Natriumbicarbonat herstellen. 
2) Gall. liWt die Limonade nur wenn vorgeschrieben brausend herstellen; in diesem Falle 

sind 2 g Magnesiumcarbonat weniger zu nehmen. 
3) Helv. laBt mit Wasser auf 500 cern erganzen. 
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Magnesium hydricum (hydroxydatum). Magnesiumhydroxyd. Hydr oxyde de ma
gnesium. Magnesie hydratee. Mg(OH)2' Mol.-Gew.58. 

Darstellung. Leichte gebrannte Magnesia wird mit der 20- bis 30fachen Menge 
Wasser fein angerieben, das Gemisch 20 Minuten lang zum Sieden erhitzt und auf ein Filtertuch 
gebracht. Nach vollstandigem Ablaufen des Wassers wird das Magnesiumhydroxyd bei etwa 
50 0 getrocknet. 

Eigenschajten. WeiJ3es amorphes Pulver. Chemisch verhalt es sich wie Magnesium
oxyd, nur lost es sich leichter als dieses in verd. Sauren auf. 

PTiijung. Wie beim Magnesiumoxyd. 
Anwendung. Wie Gebrannte Magnesia. An Stelle des trocknen Magnesiumhydroxyds 

benutzt man meist eine Aufschwemmung in Wasser, Magnesium hydricum pultiforme, dargestellt 
durch Fallen einer Magnesiumsulfatlosung mit Natronlauge und Auswaschen des Niederschlages. 

Magma Magnesiae (Amer.), Magnesia Magma, Magnesiamilch, ist eine Auf
schwe=ung von Magnesiumhydroxyd mit einem Gehalt von 6,5-7,5% Mg(OH)2' 

Darstellung. 125 g Magnesiumcarbonat werden mit etwa 500 ccm Wasser gleich
maJ3ig verriihrt, die Mischung unter Riihren mit einer Losung von 30 g A tzna tr on in 400 ccm 
Wasser versetzt und wahrend 15 Minuten haufig geriihrt. Der Niederschlag von Magnesiumhydroxyd 
wird durch AbgieJ3en sechsmal mit 2 Liter Wasser gewaschen, bis in 50 ccm des Waschwassers die 
mit 3 Tr. Phenolphthaleinlosung erzeugte Rotfarbung durch I Tr. verd. Schwefelsaure (10% H 2S04) 

verschwindet. Dann IaJ3t man den Niederschlag absetzen, bis er den Raum von 1000 ccm ein
llimmt, gieJ3t das Wasser ab und fiillt den Niederschlag in WeithalsgIaser, die mit parafiinierten 
Stopfen dicht verschlossen werden. Zum Auswaschen des Niederschlags kann an Stelle von de
stilliertem Wasser gewohnliches Wasser verwendet werden, das mit je 5 g Magnesiumcarbonat 
.auf 1 Liter zum Sieden erhitzt und dann filtriert wurde. 

Eigenschajten, Erkennung und Priljung. Dicke, weiBe Fliissigkeit, die Lackmus. 
papier bIaut und durch Phenolphthaleinlosung gerotet wird. 1 cem der Mischung darf auf Zusatz 
von 2 ccm verd. Salzsaure nur wenige GasbIaschen entwickeln; die entstehende Losung darf nur 
sehr schwach getriibt sein. Wird die Losung mit 0,5 g A=oniumchlorid versetzt und nach dem 
Filtrieren mit Ammoniakfliissigkeit ubersattigt, so darf keine Triibung entstehen; auf Zusatz 
von Natriumphosphatlosung entsteht ein weiBer Niederschlag. Werden 10 g Magnesiamilch 
mit Wasser auf 100 ccm verdiinnt, so durfen 50 ccm des nach dem Absetzen abgegossenen Wassers 
beim Verdampfen hochstens 5 mg Ruckstand hinterlassen. Wird der Abdampfriickstand mit 
wenig Wasser und 1 Tr. Dimethylaminoazobenzollosung versetzt, so miissen 5 Tr. llIo-n-Schwefel
saure die Mischung rotfarben. 

Gehaltsbesti'fn'fnung. 5 g Magnesiamilch werden mit 25 ccm n-Schwefelsaure in 
Losung gebracht und der tJberschuJ3 an Saure mit n-Kalilauge zurUcktitriert (Dimethylaminoazo
benzol). 1 ccm n-Saure = 29,2 mg Mg(OH)2' 

Magnesium hydrooxydatuIn (Croat.). 
Magnesiae ustae recenter paratae 75,0 
Aquae destiIlatae 525,0. 

In 5 viiIllg gefiillten Flaschen aufzubewahren. 

Diese Menge ist stets vorratig zu halten. 

Magnesium hypochlorosum. Magnesiumhypochlorit. Magnesia chlorata. Chlor

magnesia. Mg(OC1h. 
Eine Losung von Magnesiumhypochlorit erhalt man durch Umsetzen von Chlorkalk mit 

Magnesiumsulfat. 10 T. Chlorkalk werden mit 200 T. kaltem Wasser angerieben, haufig durch
geschiittelt, dann filtriert. Das Filtrat wird mit einer erkalteten Losung von 10 T. krist. Magne
.siumsulfat in 20 T. Wasser vermischt und nach einstiindigem Absetzen filtriert. Durch Ver
diinnen mit Wasser wird der Gehalt der· Losung auf I 0/0 wirksames Chlor gebracht (Bestimmung 
wie bei Liquor N atrii hypochlorosi). 

Eine mit dem Blutserum isotonische Magnesiumhypochloritlosung fiir die Wundbehandlung 
erhalt man, indem man 28 g Chlorkalk (25%) mit 18,2 g krist. Magnesiumsulfat verreibt, die 
Mischung nach und nach mit 1000 g Wasser versetzt und nach dem Absetzen filtriert. Die Losung 
ist stats frisch zu bereiten. 

Anwendung. Zur Behandlung von Wunden wie ChlorkalklOsung; zu Mundspiilwasser. 
Technisch als Bleichmittel. Die Bleichfliissigkeiten von RAMSAY und GROUVELLE sind Magne
siumhypochloritlOsungen. 

Magnocid (E. MERCK, Darmstadt) ist basisches Magnesiumhypochlorit (eine dem Chlor
kalk entsprechende Magnesiumverbindung). Gehalt an wirksamem Chlor etwa 32%. 
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Eigenschaften und Erkennung. WeiBes, nach Chlor riechendes Pulver. In Wasser 
ist es nur teilweise loslich; die wasserige Losung enthalt Magnesiumhypochlorit, Mg(OCl)2' und 
entspricht in ihrem Gehalt an wirksamem Chlor einer Chlorkalklosung oder der DAKINschen 
Losung. Wird Magnocid mit Wasser verrieben und elle Mischung mit verd. SaIzsaure versetzt, 
so wird Chlor entwickelt; die Losung gibt nach Zusatz von Ammoniumchloridlosung und Am. 
moniakfltissigkeit mit Natriumphosphat16sung einen weiBen Niederschlag. 

Prufung. Der Gehalt an wirksamem Chlor kann wie bei Chlorkalk bestimmt werden. -
Zur weiteren' Priifung schiittelt man 2 g Magnocid mit 100 ccm Wasser 2 Minuten lang und 
filtriert. 25 ccm des Filtrates werden mit etwa 100 ccm Wasser verdu.nnt, mit 1 g Kaliumjodid 
und 5 ccm verd. Salzsaure versetzt. Zur Bindung des freigewordenen Jods mUssen 7 ccm 
1/10·n.Natriumthiosulfatlosung verbraucht werden = rund 0,025 g Chlor. Die gesattigte wasserige 
Magnocidlosung enthalt also etwa 0,1 g wirksames Chlor in 100 ccm. 

Aufbewuhrung. Ktihl und trocken, wie Chlorkalk. 

Anwendung. Als Antiseptikum und Desinfiziens. Zur Wundbehandlung, besonders zur 
Reinigung verschmutzter eiternder Wunden, auch in der Tierheilkunde, bei Scheidenkatarrh der 
Ktihe. Zur Herstellung einer Magnocidlosung werden 20-25 g Magnocid mit 1 Liter Wasser 
geschtittelt, und die Losung nach dem Absetzen abgegossen; der Riickstand kann mehrmals in 
gleicher Weise behandelt werden. Es wird auch in wasseriger Aufschwemmung 1,0-2,0: 1000 
verwendet. 

Magnocid-Glycerinpaste ist eine innige Verreibung von Magnocid mit Glycerin. Sie 
dient hauptsachlich zur Hautdesinfektion. 

Magnesium lacticum. Magnesiumlactat. Magnesium Lactate. Lactate de 

magnesium, Milchsaures Magnesium. (C3H50S)2Mg+3H20. Mol.·Gew.256. 

Durstellung. Man verdiinnt in einer Porzellanschale 50 T. Milchsaure (spez. Gew. 
= 1,21-1,22) mit 500 T. Wasser, erhitzt die Mischung im Wasserbad und versetzt sie allmahlich 
unter Umriihren mit 25 T. oder einem kleinen DberschuB von Magnesiumsubcarbonat. Man 
erhitzt dann zur Vertreibung des Kohlendioxyds noch etwa 1/2 Stunde auf etwa 80°, filtriert die 
Losung mit Hilfe eines Warmwassertrichters und wascht mit etwas siedendem Wasser nacho Dann 
stellt man da2 Filtrat, wenn erforderlich, mit verdiinnter Milchsaure auf auBerst schwach saure 
Reaktion ein, dampft es auf etwa 300 T. oder bis zur Salzhaut ein und stellt es zur Kristallisation 
an einen kiihlen Ort, oder man tiberdeckt die Schale mit durchlochertem Filtrierpapier und laBt den 
Inhalt an einem warmen Ort vollstandig eintrocknen. 

Eigenschaften und Erkennung. Farblose, saulenformige Kristalle oder weiBliche, 
kristallinische Krusten, luftbestandig, Gesehmaek kaum merklich bitter. Es ist in etwa 30 T. 
kaltem Wasser oder in 3,5 T.siedendem Wasser loslieh. Die wasserige Losung (0,5 g+ 20 cem) ist 
neutral und bleibt auf Zusatz von Ammoniumcarbonat1osung klar, auf weiteren Zusatz von Na. 
triumphosphatlosung entsteht ein weiBer, kristallinischer Niedersehlag von Ammonium.Magne. 
siumphosphat. Beim Erhitzen verkohlt es und hinterlaBt beim Gliihen Magnesiumoxyd. 

prufung. Je 10 cem der wasserigen Losung (1 g+ 50 cern} diirfen nicht verandert werden: 
a) durch Ammoniumoxalatlosung (Calcium), - b) durch Bleiacetat10sung (Sulfate und SaIze 
fremder organischer Sauren), - c) durch' Schwefelwasserstoffwasser, auch nicht nach Zusatz von 
Ammoniakfliissigkeit (Schwermetalle). - d) Beim Gliihen soIl es 15-16% M<1gnesiumoxyd 
hinterlassen. 

Anwendung. Ais Abflihrmittel, 1-3 g drei. bis vier~al taglich in Losung oder Pulver. 

Magnesium oxydatum (Austr.) Magnesiumoxyd. Magnesia usta (Germ. 

Helv). Gebrannte Magnesia. Magnesium oxydatum leve. Magne
sium Oxide. Light Magnesia. Oxyde de magnesium (Gall.). 

Magnesia levis (Brit.). Magnesii Oxidum (Amer.). MgO. Mol •• Gew. 40. 
Von den Pharmakopoen wird durchweg das leichteMagnesiumoxyd gefordert, 

einige haben dane ben auch das schwere Magnesiumoxyd, Magnesium oxydatum pon· 
derosum, aufgenommen. 

Durstellung. Man zerbrockelt die backs~einformigen Stiicke des leichten Magnesium. 
llubcarbonats, und stampft sie mit einem Pistill in einen hessischen Tiegel oder ein un. 
glasiertes irdenes· GefaB ein. Der Tiegel wird mit .einem Deckel bedeckt und nun in einem 
Windofen so lange erhitzt, bis eine aus der Mi tte des Tiegels entnommene Probe nach dem 
Anschiitteln mit Wasser auf Zusatz von verd. Sehwefelsimre nicht mehr aufbraust. Man laBt 
dann erkalten und flillt die gebrannte Magnesia in troekene, nicht zu weithalsige GefaBe, die 

Hager, Handbuch. II. 8 
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gut verschlossen werden. Die Bildung des Magnesiumoxyds aus dem Carbonat erfolgt nach G. A. 
HEDVALL bei 530-5700. 

Eigenschaften. SchneeweiBes, sehr zartes, lockeres Pulver, in Wasser fast 
unloslich (etwa 1: 55000), in verd. Sauren leicht loslich. Aus der Luft zieht es all
mahlich Feuchtigkeit und Kohlendioxyd an und geht zum Teilin basisches Magnesium
carbonat iiber. Mit 10-12 T. Wasser angeriihrt gesteht es nach einigen Tagen zu 
einer breiigen Masse von Magnesiumhydroxyd, Mg(OH)2' 

Erkennung. Mit Wasser angeschiittelt blaut es Lackmuspapier. Die mit 
Hilfe von verd. Schwefelsaure hergestellte Losung (0,5 g + 5 ccm) gibt nach Zusatz 
von Ammoniumchloridlosung und Ammoniakfliissigkeit im UberschuB mit Natrium
phosphatlosung einen weiBen, kristallinischen Niederschlag von Ammonium-Magne
siumphosphat. 

Prilfung. a) Erhitzt man 0,8 g gebr. Magnesia mit 50 ccm heiBem, frisch ab
gekochtem Wasser zum Sieden, so darf die noch heiB abfiltrierte Fliissigkei t Lackmus
papier nur schwach blaucn (Alkalicarbonate) und beim Verdampfen hochstens 
0,01 g Riickstand hinterlassen (Salze fremder Metalle). - b) Beim Losen der auf dem 
Filter (a) zuriickgebliebenen Magnesia in verd. Essigsaure (8-10 ccm) diirfen sich 
nur wenige Gasblaschen zeigen (Magnesiumcarbonat). - Je 10 ccm der Losung von 
1 g gebrannter Magnesia in 10 ccm verd. Essigsaure und 40 ccm Wasser diirfen: 
- c) durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle), -
d) durch Bariumnitratlosung innerhalb 5 Minuten nicht mehr als opalisierend ge
triibt werden (Sulfate), - e) nach Zusatz von Salpetersaure (10 Tr.) durch Silber
nitratlosung innerhalb 5 Minuten nicht mehr als opalisierend getriibt werden (Chlo
ride). - f) Die Losung von 0,2 g gebr. Magnesia in 3 ccm verd. Salzsaure und 7 ccm 
Wasser darf durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanidlosung nicht sofort geblaut werden 
(Eisen). - g) Werden 0,2 g gebr. Magnesia mit 20 ccm Wasser geschiittelt, so darf 
das Filtrat durch Ammoniumoxalatlosung innerhalb 5 Minuten hOchstens opali
sierend getriibt werden (Calcium) (s. auch S. 1340). 

Anmerkung zu b: Auf Magnesiumcarbonat kann man besser priifen, indem man 
1 g gebrannte Magnesia mit 10 cem Wasser aussehiittelt und 10-12 cem verd. Essigsaure hinzu
fiigt; es darf nur eine sehr geringe Gasentwieklung auftreten. Die Zahl der Gasblasehen kann 
dabei ziemlieh groB sein, wenn die Blasehen, was meistens der Fall ist, sehr klein sind. Die L6-
sung muB auBerdem klar sein (un16sliehe Verunreinigungen). Die essigsaure L6sung kann dann 
naeh dem Verdiinnen mit 20 cern Wasser fiir die weitere Priifung verwendet werden. 

Aufbewahrung. In gut gesehlossenen, nieht zu groBen GefaBen. Am besten haben sich 
Flasehen mit engem Hals und KorkverschluB mit Paraffindiehtung bewahrt. 

Anwendung. AuBerlieh in Zahnpulvern und als Streupulver bei Wundsein. Innerlieh 
zu 0,3-1,5 gals saureabstumpfendes Mittel bei Magenbesehwerden und als gelindes Abfiihr
mittel, namentlieh fiir Kinder und sehwaehliehe Personen. Bei Vergiftungen mit Sauren. In der 
Analyse. 

Magnesium oxydatum ponderosum. Schwere gebrannte Magnesia. Magnesia usta 
ponderosa, Magnesia ponderosa (Brit.). Magnesii Oxidum ponderosum 
(Amer.). Heavy Magnesia. MgO. Mol.-Gew.40. 

Darstellung. Aus dem sehweren Magnesiumsubearbonat dureh Gliihen. 
Eigenschaften. Diehtes, feines weiBes Pulver, ehemiseh verhalt es sieh wie das leiehte 

Magnesiumoxyd. Es unterscheidet sieh von demselben dadureh, daB es nieht mit gleieher Leiehtig. 
keit sieh mit Wasser zu Magnesiumhydroxyd verbindet. (Es darf deshalb nicht zur Bereitung 
der Magnesia.Milch fiir Antidotum Ar8enici verwendet werden.) 

Priifung. Wie bei dem leiehten Magnesiumoxyd. 
Unter dem Namen Magnesium oxydatum ponderosum kommt auch 

Magnesi umhydroxyd, Mg(OH)2' in den Handel. Dieses gibt beim Gliihen etwa 
32% Wasser ab und hinterlaBt etwa 68% MgO. . 

Ein sehweres Magnesiumoxyd komrot aueh unter dem Namen Gebrannte Lipsia. 
Magnesia in den Handel. 

HENRYS Calcined MagneSia ist schweres Magnesiumoxyd. 
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Magnesium oxydatum pro analysi. Reines sulfatfreies Magnesiumoxyd fiir die 
Analyse erhiUt man dureli Fallen einer Magnesiumnitratlosung mit Natdumearbonat 
und Gliihen des sorgfaltig ausgewasehenen Niedersehlages. 

Zur Prufung werden 3 g Magnedumoxyd mit wenig verd. Salzsaure ge16st, die Losung mit 
Wasser auf etwa 100 cern verdiinnt und in der Siedehitze mit Bariumchlorid versetzt: nach 
12stiindigem Stehen darf sich keine Ausseheidung von Bariumsulfat zeigen. 

Mixtura Oxydl magneslcl (Portug.). 
Magnesiae ustae 5,0 
Sirupi Aurantii f10rum 25,0 
Aquae destillatae 70,0. 

Pulvis Magnesiae ustae et Bismuti subnltrlcl 
(loco: BOOMS Magenpulver). (Nieder!. Ph.-Ges.) 

Magnes. ust. 
Calc. carbonic. 
Bismut. subuitr. 
Rad. Rhei pulv. 
Eleosacchar. Menth.pip. (c. Sacch. 

40,0 
6,5 
3.5 
5,0 

lact.) 5,0. 

Tabellae (Trochlsci) Magneslae ustae (Hisp.). 
Magnesiae ustae 25,0 
Sacchari 75,0 
Mucilag. Tragacanth. q. s. ad tab. 100. 

An Stelle des Zuckers nimmt man besser gesuBte 
Rakaomasse, da mit Zucker bereitete Magnesia
pastillen nach einiger Zeit leicht feucht uno 
weich werden. 

M agnesi urn peroxyd aturn, Magnesiumperoxyd,Magnesiumperhydrol (E.MERc.K.; 

Darmstadt), ist ein Gemisch von Magnesiumperoxydhydrat, MgO(OHb mit 
Magnesiumhydroxyd. Es kommt in zwei Starken in den Handel mit einem 
Gehalt von 25% und 15%, berechnet als Magnesiumperoxyd, Mg0 2 • entsprechend 
15 und g% Wasserstoffperoxyd. Germ. 6 mind est ens 25% Mg02• 

Darstellung. DRP. 171372. Durch Einwirkung von Wasserstoffperoxydlosungen 
auf Magnesiumoxyd. 

Eigenschaften und Erkennung. WeiBes, leichtes Pulver, in Wasser fast 
unloslich, lOslich in verd. Schwefelsaure unter Bildung von Wasserstoffperoxyd. 
Die Losung in verd. Schwefelsaure gibt alle Reaktionen einer wasserigen Wasser
stoffperoxydlosung, auBerdem gibt sie nach Zusatz von .Ammoniumchloridlosung 
und iiberschiissiger .Ammoniakfliissigkeit mit Natriumphosphatlosung einen weiBen 
kristallinischen Niederschlag von .Ammoniummagnesiumphosphat. 

Priifung. Das Magnesiumperhydrol muB allen an Magnesia usta hinsicht· 
lich der Reinheit gestellten .Anforderungen geniigen. - Germ. 6 s. S. 1340. 

Gehal ts bestimm ung. 1 g Magnesiumperoxyd wird mit 10 cern Wasser und 10 ccm 
verd. Schwefelsaure in Losung gebracht und die Losung im MeEkolben auf 100 ccm aufgefullt. 
10 ccm der Losung = 0,1 g Magnesiumperoxyd werden in einem Glasstopfenglas mit 5 cern 
verd. Schwefelsaure und 10 cern Kaliumjodidliisung versetzt und die Mischung 1/2 Stunde lang 
stehen gelassen. Zur Bindung des ausgeschiedenen Jods miissen bei dem Praparat von 25% min
destens 8,9 cern, bei dem Praparat von 15°/0 mindestens 5,3 cern l/lO-n.Natriumthiosulfatlosung 
erforderlich sein (Starkelosung als Indikator). 1 cern 1/10·n.Natriumthiosulfat = 2,816 mg Mg0 2• 

Die Gehaltsbestimmung kann auch oxydimetrisch ausgefiihrt werden: 10 ccm der wie 
oben mit Hilfe von 10 cern verd. Schwefelsaure hergestellten wasserigen Losung 1: 100 werden mit 
noch 10 ccm verd.Schwefelsaure versetzt; diese Losung muE mindestens 8,9 ccm (bei 25°/0 Mg0 2) 

oder 5,3 cern (bei 15% Mg0 2) 1/1O'n.Kaliumpermanganatliisung bis zur Rotung verbrauchen. 
Mit praktisch geniigender Genauigkeit kann man den Gehalt auch auf folgende Weise be

stimmen: 2 g Magnesiumperhydrol werden mit 10 ccm Wasser und 10 ccm verd. Schwefelsaure 
in Losung gebracht und die Losung auf der Tarierwage mit einer Losung von 1 g Kaliumper
manganat in 74 g Wasser und 25 g verd. Schwefelsaure bis zur Rotung versetzt. Es miissen bei 
dem Praparat mit 25°/0 Mg02 55 g und bei 15% Mg02 33 g der Kaliumpermanganat16sung ver
braucht werden (1 g Kaliumpermanganatlosung 1: 100 = 8,9 mg Mg0 2 ). 

Anwendung. Als Magen- und Darmantiseptikum, bei Magenblutungen und Diarrhoen 
ferner bei Chlorose, Anamie, Gieht, Rheumatismus zu 0,15-0,5 g zwei- bis dreimal taglich in 
Wasser; als Abfiihrmittel; auch zu Zahnpulver. 

Magnesium phosphoricum. Magnesiumphosphat. Phosphorsaures Magnesium, 

Magnesium Phosphate. Phosphate de magnesium. MgHP04 + aqua. 
Darstellung. Filtrierte Losungen von 100 g krist. Natriumphosphat (Na2HP04 

+ 12H20) in 400 cern Wasser und 60 g krist. Magnesiumsulfat in 180 cern Wasser werden 
gemischt und kalt gestellt (8-12°). Nach einigen Tagen ist der Niederschlag kristallinisch ge
worden. Er wird abgesogen, mit Wasser gewaschen und erst bei maBiger Warme, spater bei etwa 

8* 
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80 0 getrocknet und zerrieben. Das zuerst entstandene Magnesiumphosphat der Zusammen
setzung MgHPO, + 7H20 verliert dabei einen Teil des Kristaliwassers. 

Eigenschajten. WeiBes Pulver von schwach erdig.bitterlichem Geschmack, lbslich in 
350 T. kaltem Wasser. Beim Erhitzen im Wasserbad darf es hiichstens 5 0/ 0 an Gewicht verlieren. 

Anwendung. Zu 1,0-4,0 g zwei. bis dreimal taglich als mildes Laxans in Pulver. 
mischungen. 

Magnesium salicylicum. Magnesiumsalicylat. Salicylsa ures Ma
gnesium. Magnesium Salicylate. Salicylate de magnesium. 
[CaH,(OH)COO]2 Mg+4H20. Mol.·Gew. 370. 

Darstellung. In eine geraumige Porzellanschale bringt man 200 T. Wasser und 13 T. 
Salicylsaure und erwarmt auf dem Wasserbad. In die heiBe Flussigkeit tragt man unter 
Umriihren allmahlich 5 T. eisenfreies Magnesiumsubcarbonat ein und erhitzt, bis die 
Kohlendioxydentwickelung beendet ist. Wenn niitig, wird noch soviel Salicylsaure zugesetzt, 
daB die Losung deutlich sauer reagiert. Die erkaltete Lasung wird filtriert und zur Kristalli· 
sation eingedampft. Durch Umruhren wahrend des Erkaltens erhalt man ein feines Kristall· 
pulver, das duroh Absaugen von der anhaftenden Mutterlauge befreit wird. Da das Magne· 
siumsalioylat leicht iibersattigte Liisungen bildet, muB man beim Abdampfen den richtigen 
Zeitpunkt durch Versuche mit kleinen Proben abpassen. 

Eigenschajten und Erkennung. Farbloses oder schwach rotliches, luft· 
bestandiges Kristallpulver, lOslich in Wasser (1: 10) und in Alkohol. Die wasserige 
Losung schmeckt siiB·bitterlich und reagiert deutlich sauer. Beim Erhitzen auf 
dem Platinblech auf etwas iiber 100 0 verliert es das Kristallwasser und verbrennt 
unter Hinterlassung eines weiBen Riickstandes von Magnesiumoxyd, MgO. Salzsaure 
bringt in der wasserigen Losung (1 + 10) reichliche Ausscheidung von Salicylsaure. 
kristallen hervor, durch Eisenchloridlosung entsteht auch schon in verdiinnten 
Losungen tief violette Farbung. Wird zur wasserigen Losung Ammoniakfliissigkeit, 
dar auf AmmoniumchloridlOsung bis zum Verschwinden der anfanglich entstandenen 
Triibung zugesetzt, so erfolgt auf Zusatz von N atriumphosphatlosung kristallinische 
Ausscheidung von Ammoniummagnesiumphosphat. 

Prujung. a) 0,1 g Magnesiumsalicylat muB sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure 
ohne Aufbrausen und ohne Farbung losen (Carbonate, organische Verunreinigungen). 
- Die wasserige Losung (je 0,5 g + 10 ccm) darf nicht verandert werden: - b) durch 
Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), - c) durch Bariumnitratlosung (Sulfate). 
- d) Die Losung von 0,1 g Magnesiumsalicylat in 2 ccm Wasser, 3 ccm Weingeist 
und 10 Tr. Salpetersaure darf durch SilbernitratlOsung nicht verandert werden 
(Chloride). 

Anwendung. Nach HUCHARD soIl dasMagnesiumsalicylao ein ausgezeichnetes Mittel bei 
Abdominaltyphus sein. Mit dem hierbei gleichfalls angewandten Wismutsalicylat teilt es die 
durch den Salicylsauregehalt bedingte antiseptische Wirkung, wahrend es im Gegensatz zu dem 
Wismutsalz nicht styptisch, sondern eher etwas entleerend wirkt. Durch diese Wirkung wird der 
Darm von infektiiisen Stoffen befreit. Es wird in Gaben von 3-6 g taglich angewandt. Selbst 
in Fallen von reichlicher Diarrhoe soIl seine Anwendung nicht kontraindiziert sein, da erst bei 
erhahten Gaben (von 6-8 g) leichte laxative Erscheinungen auftreten. 

Magnesiumsilikate. 
Magnesium silicicum. Magnesiumsilikat. Kieselsaures Magnesium 

Darstellung. Durch Fallen einer Liisung von Magnesiumsulfat mit verd. N at ron· 
wasserglasliisung, Auswaschen und Trocknen des Niederschlages. 

Eigenschajten. WeiBes leichtes, geschmackloses Pulver, in Wasser unliislicb. 
Anwendung. Friiher als Antidiarrhoikum bei endemischer Cholera zu 1-2 galle 3 Stunden. 

Talcum, Talk, Talkstein, Talc, Talcum purificatum (Amer.). Talc 
de Venise, ist ein natiirliches Magnesiumpolysilikat, MgaH 2 Si,012' 

Das Mineral bildet weiBe oder griinlich.weiBe, strahlig. oder blattrig·kristalli. 
nische Massen, die sich fettig anfiihlen und sich leicht zerreiben lassen. Fiir pharma. 
zeutische Zwecke findet es nur fein gepulvert Verwendung. 
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Eigenschajten. Feines weWes, fettig anzufiihlendes Pulver, in Wasser und 
in kalten verd. Sauren unlOslich; beim Erhitzen mit verd. Salzsaure gehen kleine 
Mengen von Magnesium in Losung. Beim Gliihen verandert es sich auIlerlich 
nicht, gibt aber Wasser ab. 

Priijung. Beim Schlammen darf es keinen Sand hinterlassen. Eine Verfal
schung mit geschlammter Kreide, die beobachtet worden ist, erkennt man an der 
Kohlensaureentwicklung beim UbergieIlen mit verd. Salzsaure und durch Nach
weis des Calciums iill Filtrat. 

Anwendung. Zu Streupulvern, zuweilen zum Bestreuen von Pillen. Als Klarmittel fur 
schwer filtrierbare Flussigkeiten. 

Brian\lonner Kreide, Schneiderkreide, ist eine sehr weiBe, weiche und fein
kornige Art des Talksteins. 

Speckstein ist ebenfalls ein naturliches Magnesiumpolysilikat von gleicher Zu
sammensetzung wie der Talk, aber dichter und harter. Er findet Verwendung zur Herstellung 
von Schnittbrennern fur Gasbeleuchtung. 

Asbest, Asbest, Alumen plumosum, Federalaun, Plume Alum, Asbeste, Amiant, 
Bergflachs, Bergwolle, FederweiB, ist ein Mineral, das im wesentlichen aus Magnesiumsilikat 
besteht. Der Asbest des Handels ist meistens Serpentinasbest von der Zusammensetzung 
Mg3H 4Si20 9• Er bildet Massen, die aus sehr feinen Fasern zusammengesetzt sind. Der Asbest 
ist urn so wertvoller, je weniger gefarbt und je langfaseriger er ist. Er ist unlbslich in Wasser. 
Beim Gluhen verliert der Serpentinasbest Wasser, er schmilzt erst bei etwa 1550°. Durch Er
hitzen mit Sauren wird er zersetzt, wobei Kieselsaure in der ursprunglichen Faserform zuruck
bleibt. 

Anwendung. Medizinisch wird der Asbest nicht verwendet. Technisch wird er ala 
Feuer- und Hitzeschutzmittel verwendet, wozu er wegen seiner Unverbrennlichkeit und faserigen 
Beschaffenheit vorzuglich geeignet ist. Er wird fur diese Zwecke besonders in Form von Asbest
papier und Asbestpappe verwendet, die aus kurzfaserigem Asbest in ahnlicher Weise her
gestellt werden, wie Papier aus Pflanzenfasern. Zur Herstellung von Lampendochten. Er wird 
ferner in groBen Mengen als Filterstoff fur Sauren, Laugen und andere Flussigkeiten, auch fur 
Wein verwendet, in der Analyse als Filter in den ALLmNschen Rohren und GOOCH -Tiegeln. Fur 
letzteren Zweck wird der notigenfalls zerschnittene Asbest vorher mit Salzsaure (von etwa 5 % 

Hel) gekocht; die dabei in Faserform zuruckbleibende Kieselsaure ist dann der eigentliche Fil
terstoff. 

Magnesium sulfuricum (crystallisatum). Magnesiumsulfat. Schwe
felsaures Magnesium. Bittersalz. Magnesium Sulphate. Sul
fa te de magnesium. Seidschiitzer Salz. Epsom-Salz. Englisches Salz. 
Sedlitz-Salz. Sal catharticum. MgSO, + 7H 2 0. Mol.-Gew.246,5. 

Darstellung. Technisch aus dem in den Kalisalzlagern vorkommenden Kieserit, 
MgSO, + H 20. durch Auflosen in heiBem Wasser und Auskristallisierenlassen. Durch Um
kristallisieren aus Wasser kann das Magnesiumsulfat leicht rein erhalten werden. 1m kleinen 
erhii.lt man es durch Auflosen von Magnesit in verd. Schwefelsii.ure und Eindampfen der 
Losung zur Kristallisation. Friiher wurde es auf diese Weise als Nebenprodukt erhalten bei der 
Gewinnung von Kohlendioxyd aus Magnesit fur die Mineralwasserherstellung. 

Fur pharmazeutische Zwecke wird es durch gesttirte Kristallisation als Kristallmehl dar
gestellt. 

Eigenschajten. Farblose prismatische Kristalle von bitterem und salzigem 
Geschmack, loslich in 1 T. Wasser von 15 0, in 0,3 T. siedendem Wasser. Die Losungen 
sind neutral. In Weingeist ist es unloslich. Es ist nicht zerfliemich und verwittert 
bei gewohnlicher Temperatur nicht. In warmer Luft verwittert es zu MgSO, + 6 H 2 0. 
Beim Erhitzen schmilzt es in seinem Kristallwasser und verliert bis 120 0 nach und 
nach 6 Mol. Wasser unter Bildung des Salzes MgSO, + H 2 0. Die letzte Molekel 
Wasser, das Konstitutionswasser, verdampft erst zwischen 200 und 230 0 • Das 
entwiisserte Salz ist ein weWes Pulver, das beim Gliihen ohne Zersetzung zu einer 
emailiihnlichen Masse wird. - Aus der bei 70 0 gesiittigten Losung scheidet sich das 
Salz MgSO, +6H 20 ab, bei 0 0 erhiilt man Kristalle von der Zusammensetzung MgSO, 
+ 12 H 2 0. 
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Erkennung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit Bariumnitrat
losung einen weiBen, in verd. Sauren unloslichen Niederschlag von Bariumsulfat 
und nach Zusatz von AmmoniumchloridlOsung und Ammoniakfliissigkeit im Uber. 
schuB mit Natriumphosphatlosung einen weiBen, kristailinischen Niederschlag von 
Ammoniummagnesiumphosphat. 

priifung. a) 2 g Magnesiumsulfat und 2 g Calciumhydroxyd werden zusammen 
fein zerrieben, mit 10 ccm Weingeist und 10 ccm Wasser gernischt, und die Mischung 
unter wiederholtem Umschiitteln 2 Stunden lang stehen gelassen. Setzt man dann 
40 ccm absoluten Alkohol hinzu und filtriert, so darf das Filtrat durch Zusatz von 
2 ccm Kurkumatinktur nicht rot gefarbt werden (groBere Verunreinigung oder Ver· 
falschune: mit Natriumsulfat). - b) Eine Mischung von 1 g zerriebenem Magnesium. 
sulfat und 3 ccm Zinnchloriirlosung darf innerhalb 1 Stunde keine dunklere Farbung 
annehmen (Arsen). - c) Die wasserige Losung (2 g + 40 ccm) darf Lackmuspapier 
nicht verandern (freie Schwefelsaure, Zinksulfat). Je 10 ccm der Losung diirfen: -
d) durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Sctwermetalie), -
e) durch SllbernitratlOsung innerhalb 5 Minuten nicht mehr als opalisierend getriibt 
werden (Chloride), - f) 20 ccm der Losung diirfen nach Zusatz von einigen Tropfen 
Salzsaure durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanidlosung nicht sofort geblaut werden (Eisen). 

Anmerkung zu a). Die Probe kann auch in folgender Weise ausgefuhrt werden: 
0,5 g Magnesiumsulfat, aus einer zerriebenen Durchsehnittsprobe von 10 g entnommen, werden 
mit 0,5 g Caleiumoxyd (aus Marmor) fein zerrieben. Das Gemiseh wird mit 3 cern Wasser und 
3 cern Weingeist in ein Probierrohr gesptilt, 10 Minuten im Wasserbad erwarmt, mit 10 cern abo 
solutem Alkohol versetzt und filtriert. Man kann das Filtrat auch mit angefeuehtetem roten Lack· 
muspapier priifen. 

Aufbewahrung. Im groBen in Holzkasten oder Fassern, nieht zu warm, damit Ver. 
witterung verhiitet wird. 

Anwendung. Das kristalJisierte Magnesiumsulfat (Bittersalz) wird in Gaben von 5 bis 
20 g in wasseriger Losung als Abfiihrmittel angewandt. Es bewirkt wasserige Darmentleerungen. 
Die Wirkung beruht auf einer Anziehung von Wasser in den Darm und Zuriiekhaltung von Wasser 
im Darm. Zur Herstellung kiinstlieher Bitterwasser. Falls Magnesium 8ulfuricum zu Pulver. 
misehungen verordnet wird, so ist Magnesium sulfuricum siccum zu verwenden. 

Spezifisches Gewicht und Gehalt von Magnesiumsulfatlosungen bei 150 (Wasser 15 0). 

N ach GERLACH. 

I Proz. I I Proz. I I Proz. I I proz., I Proz. Spez. Gew. MgSO. Spez. Gew MgSO. Spez. Gew. MgSO. Spez. Gew. MgSO. Spez. Gew MgSO. 
+ 7H,O + 7H.O + 7H.O + 7H.O + 7H.O 

1;005 1 1,061 12 1,120 
1,010 2 1,066 13 1,125 
1,016 3 1,071 14 1,130 
1,021 4 1,076 15 1,135 
1,026 5 1,082 16 1,140 
1,031 6 1,087 17 1,146 
1,036 7 1,092 18 1,151 
1,040 8 1,097 19 1,156 
1,045 9 1,102 

I 

20 1,163 
1,051 10 1,108 21 1,170 
1,056 11 1,114 22 1,175 

Magnesium sulfuricum siccum. 
sammensetzung annahernd MgS04 + 2 H 20. 
1,5 T. krist. Magnesiumsulfat. 

23 1,181 

I 

34 1,240 44 
24 1,187 35 1,246 45 
25 1,193 36 1,253 46 
26 1,199 37 1,260 47 
27 1,204 , 38 1,266 48 
28 1,210 39 1,272 49 
29 1,216 

I 

40 1,279 50 
30 1,222 41 1,285 51 
31 1,229 42 1,291 52 
32 1,235 

I 
43 1,299 

I 

53 
33 

I 

Getrocknetes Magnesiumsulfat. Zu

IT. getr. Magnesiumsulfat = rund 

Darstellung. (Germ.) Krist. Magnesiumsulfat wird in einer Porzellansehale im 
Wasserbad unter wiederholtem Umriihren erhitzt, bis es 35-37% an Gewieht verloren hat. 
Hierauf wird es dureh ein Sieh gesehlagen. 

Ein loekereres Pulver erhalt man, wenn man das krist. Magnesiumsulfat erst bei maBiger 
Warme verwittern laBt und dann im Wasserbad troeknet. 
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Eigenschaften. WeiJ3es, mittelfeines, lockeres Pulver, in Wasser langsam 
loslich. 

Priifung. Hinsichtlich seiner Reinheit mull es den an das krist. Magnesium
sulfat gestellten Anforderungen geniigen; fiir die Priifungen sind Losungen von 
1 g getr. Magnesiumsulfat in 30 ccm Wasser zu verwenden. 

Gehaltsbestimmung. Beim schwachen Gliihen darf es hochstens 30 0 / 0 

an Gewicht verlieren = mindestens 70 0 / 0 wasserfreies MgS04• 

Aufbewahrung. In gut schlieBenden Glasstopfenglasern. 
Anwendung. Wie das krist. Salz, in Pulvermischungen. Wenn Magnesium 8ulfuricum 

zu Pulvermischungen verordnet wird, ist Getrocknetes Magnesiumsulfat zu verwenden. 
Aqua purgans. Eau purgative (Beig.l. Liquor MagnesU Suifatis effervescellll 

Natrii sulfurici 20,0 (Nat. form.). 
Magnesii sulfuricl 20,0 Magnesii sulfuriCl crist. 25,0 g 
Natrii chiorati 1,0 Natrii blcarbonici 10,0 g 
Natrii bicarbonici 1,0 Acidi citrici 4,0 g 
Aquae destillatae 958,0. Sirupi Citri 60,0 ccm 

Aquae q. s. ad 350,0 ccm. 

Magnesium sulfurosum. Magnesiumsulfit. Schwefligsaures Magnesium. Ma
gnesi um Sulphite. Sulfite de magnesium. MgSOa + 6H20. Mol.-Gew.212. 

DaTstellung. In ein Gemisch aus 1 T. reinem Magnesiumsubcarbonat und 8 T. 
Wasser wird durch ein nur 2-3 cm in die Fliissigkeit eintauchendes Rohr unter ofterem Um
riihren so lange Schwefeldioxyd geleitet, wieKohlendioxyd entweicht, und bis die Fliissigkeit 
bleichend auf Lackmuspapier einwirkt. Man stellt die mit Schwefeldioxyd gesattigte Fliissigkeit 
einen halben Tag beiseite, gieBt die Fliissigkeit ab, iibergieBt den kristallinischen Bodensatz mit 
4-5 T. Wasser, laBt ihn absetzen und sa=elt ihn in einem Trichter iiber einem Bauschchen 
lockerer Glaswolle, wascht ihn mit etwas kaltem Wasser nach und trocknet ihn auf Porzellan
tellern ausgebreitet an einem kaum lauwarmen Ort. Ausbeute 2 T. 

Eigenschaften. WeiBes, kristallinisches Pulver, in 80 T. kaltem oder 120 T. siedendem 
Wasser loslich. 

Pmfung. 1 g Magnesiumsulfit muB mit 4 ccm verd. Salzsaure iibergossen eine klare, 
auch nach einiger Zeit nicht triibe werdende Losung geben (Thiosulfa.t). 

Aujbewahrung. In gut schlieBenden Gla.sstopfenglasern. 
Anwendung. Magnesiumsulfit wurde gegen infektiose Kra.nkheiten (Typhus, Puer

pera.lfieber, Pyamie, Scha.rlach usw.) empfohlen und in Gaben zu 1,0-2,0 g taglich 5-8mal in 
Pulverform angewendet. Es hat sich aber nicht eingebiirgert. 

Magnesium tartaricum. Magnesiumtartrat. Weinsaures Magnesium. C,H,OaMg+ 
4H20. Mol.-Gew.244. 

DaTstellung. Zu der auf dem Wasserbad erhitzten L&ung von 100 T. Weinsaure in 
1000 T_ Wasser bringt man nach und nach so viel Magnesiumsu bcarbonat (etwa 60 T.), wie 
zur Neutralisation erforderlich ist. Die Losung wird noch heiB filtriert, durch Abdampfen kon
zentriert und entweder durch Abkiihlen zum Kristallisieren gebracht, oder auf dem Wasserbad 
zur Trockne verdam pft. 

Eigenschaften undETkennung. WeiBes, luftbestiindiges Pulver von erdigem, spater 
mildsalzigem Geschmack, in 130 T. Wasser Mslich. - Verd. Essigsiiure oder Salzsiiure lost'n es 
leicht. Die essigsaure Losung gibt mit Kaliumacetat einen wei Ben, kristallinischen Niederschlag 
von Kaliumbitartrat. - Beim Erhitzen verkohlt es, beim Gliihen hinterliiBt es Magnesiumoxyd. 

PTiifung. Die mit verd. Essigsaure hergestellte Losung (je 0,5 g + 10 ccm) darf nicht 
veriindert werden: a) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), - b) durch Oxalsiiure
losung (Calcium), - c) durch Bariumnitratlosung (Sulfate). 

Anwendung. RADEMACHER empfahl das Magnesiumtartrat in Gaben von 0,5-2,0 g 
in Pulverform bei Milzleiden. In starkeren Gaben wirkt es abfiihrend. 

Pulvls Magneslae tartarlcus (Suec.). 
Elaeosacchari Menthae piperitae 1,0 
Sacchari 3,0 
Acidi tartaricl 1,0 
Magnesiae carbonlci 1,0. 

Magnesium thiosulfuricum. Magnesiumthiosulfat. 
{hyposulfurosum). Magnesiumhyposulfit. 
gnesium. MgS20a + 6H20. Mol.-Gew.244. 

Magnesium subsulfurosum 
Unterschwefligsaures Ma-

DaTstellung. Diefiltrierten Losungen von 120 T. N a.triumthiosulfat in 500 T. Wasser 
und von 120 T. Bariumchlorid in 600 T. Wasser werden kalt gemischt. Der Niederschlag wird 
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nach einigen Stunden gesammelt, mit kaltem Wasser ausgewaschen, noch feucht mit 120 T. krist. 
Magnesiumsulfat, gelost in 400 T. Wasser, gemischt, unter bfterem Umriihren einen halben 
Tag hindurch an einem lauwarmen Ort stehen gelassen, filtriert und das Filtrat an einem lau
warmen Ort in flachen PorzellangefaBen der Verdunstung iiberlassen, bis sich das Magnesium
thiosulfat in Kristallen abgeschieden hat und nur noch 20-30 T. Mutterlauge abgegossen werden 
konnen. Ausbeute etwa 70 T. Die Kristalle werden gesammelt und zwischen FlieBpapier ab
getrocknet. 

Eigenschaften. Kleine, luftbestandige Kristalle von unangenehmem Geschmack, IOs
lich in 2 T. Wasser, unloslich in Weingeist. Mit verd. Salzsaure iibergossen, gibt es unter Frei
werden von Schwefliger Saure eine durch Ausscheidung von Schwefel milchig triibe werdende 
Losung. 

Gehal ts besti mm ung. Durch Titration mit l/lO-n-Jodlosung. 1 ccm l/lO-n-Jod
losung = 24,4 mg MgS 20 a + 6H20 (Mol.-Gew. 244,6). 

Aufbewahrung. In gut schlieBenden Glasstopfenglasern. 

Dr. BAMBERGERS Lupina-Pulver, als "bewahrtes Mittel gegen Magenheschwerden, Ver
dauungsstorungen, Blutarmut und Stuhlbeschwerden" empfohlen, soli enthalten: Condurango
Extrakt 6.0, Citronensaure 5,0, Pepsin 6,0, Magnesia usta 10,0, Magnesiumsuperoxyd 20,0, 
Zucker, Milchzucker ana 25,0, Weizenstarke 15,0, Menthol 1,0. 

Dr. med. BERG MANNS Ventrozon besteht aus einem Gemenge von Magnesiumsuperoxyd, 
Magnesiumcarhonat, benzoesaurem Natrium (ca. 0,5%) und etwas Saccharin (AUFRECHT). 

BURGERS Digestiv-Salz soli aus 27,5 T. Magnesiumsulfat, 12,69 T. Magnesiumtartrat, 
24,5 T. Natriumbicarbonat, 9,86 T. Natriumhitartrat, 12,48 T. Natriumcitrat und 12,89 T. Magne
siumcitrat hestehen. 

DOSTRAH-Blutreinigungspulver soli hestehen aus Magnesiumoxyd, Magnesiumsuperoxyd, 
Zucker, Milchzucker, Citronensaure, Starke, Pepsin und SiiBholzpulver; DosTRAH- Salbe aus 
Magnesiumperoxyd, Borsaure, Lanolin, Vaselin und Wachs; DosTRAH-Tinktur gegen Rheu
matismus aus Campher, Terpentin, Menthol, Myrrhentinktur, Terpineol und Spiritus. 

Gastricin nach J. TRAUB ist ein Gemisch aus Ammon_ carh., Ammon. chlorat. aa 1,0, Kal. 
bitartar. 6,0, Tartar. natronat. 2,0, Lapid. Caneror. 5,0, Magnes. carbon. 3,0, Magnes. citro 10,0, 
Magnes. lact. 5,0, Natr. chlorat., Natr. suI£. aa 3,0, Natr. bicarb. 60,0. 

Hopogan, Biogen, ist ein Gemisch aus Magnesiumoxyd und 15% hzw. 25-30% Magne
siumsuperoxyd. das innerlich ala Sauerstoff ahgehendes Mittel angewandt wird. Hopogan
pastillen enthalten danehen noch Milchzucker. 

Kropfkur. HAIGS. 1. Die Pulver enthalten Natr. hicarbon., mit Carmin rot gefiirbt. -
2. Braune Pastillen, enthalten Aloe, KiimmelOl, Eisen, Magnesium und Starke. - 3. Rote Pastillen, 
enthalten vorwiegend Extr. Hydrast. canad., weiterhin Pfefferminzbl, Magnesiumcarhonat und 
Starke. - 4. Salbe, enthalt eine gefarbte Natronseife und metallisches Queckailber. 

Magenkautabletten nach v. BERGMANN gegen Superaciditat des Magens enthalten 
kleine Mengen Magnesia usta und Ammoniummagnesiumphosphat. 

Novozon, Dr. HINTZES. Unter diesem Namen wird von dem Berliner Institut fiir Sauer
stoffhehandlung "N ova vita" ein Gemenge von etwa 20% Magnesiumsuperoxyd und 80% Magne
siumcarhonat in den Handel gebracht. - Nach Mitteilung des Ortsgesundheitsrates in Karls
ruhe hahen die Novozonspezialitaten folgende Zusammensetzung: I. Novozon-EiweiB besteht 
aus einer Mischung von dextriniertem Maismehl, Magnesiumsuperoxyd und Milchzucker. -
II. Brausendes Novozon hat dieselbe Zusammensetzung und enthalt auBerdem noch die 
Bestandteile des gewohnlichen Brausepulvers. - III. Novozon-Pepsin enthalt noch Pepsin 
nehen den bei I. angegebenen Substanzen. 

PoImopulver besteht nach v. D. DRIESSEN-MAREEUW aus 50 T. palmitinsaurem Zink, 
42 T. stearinsaurem Zink, 1,25 T. Magnesiumhydroxyd und 0,75 T. Bergamottol. 

SCHtJTZES Blutreinigungspulver. Natrii sulfurici sicci 10,0, Magnesii sulfurici sicci 70,0, 
Natrii chlorati 15,0, Natrii bicarbonici 20,0, Acidi tartarici 15,0. 

Stomoxygen, gegen Verdauungsbeschwerden empfohlen, enthalt 5,87 % eines kauflichen 
Magnesiumsuperoxyds und annahernd 20% Natriumbicarbonat. Der Rest besteht aua Rha
barber, Enzian, Milchzucker sowie etwas Starke (MANNIOH und KROLL). 

Majorana. 
Origanum majorana L. (Majorana hortensis MOENCH). Labiatae-Sa
t,urejeae-Thyminae. Heimisch im siidlichen Europa, auf der Kiiste des 

nordlichen Afrika und im mittleren Asien, haufig als Kiichengewiirz kultiviert. Die 
auf Ceylon wachsende perennierende Origanum majoranoides WILLD. ist sehr 
ahnlich. 
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Herba Majoranae. Meiran. Majorankraut. Sweet Marjoram. Mar
jolaine. Herba Amaraci (Sampsuchi). Gartenmajoran. Wurstkraut. 

Die getrockneten, zur Bliitezeit von den Stengeln abgestreiften Blatter und 
Bliiten. 8 T. frisches Kraut geben 1 T. Droge. Die Blatter bis 4 cm lang, behaart, 
kurz gestielt, eiformig, verkehrt eiformig bis spatelformig, stumpf, ganzrandig am 
Rande verwischt ausgeschweift, driisig punktiert. Die Bliiten in der Achsel eiformig
rundlicher, £lacher, fast dachziegelartig angeordneter, dicht behaarter Deckblattchen, 
zu eiformig-Ianglichen bis kugeligen, zottigen, gedreiten Ahren zusammengestellt. 
Der fiinfzahnige Kelch tiitenformig, die weillliche oder rotliche Blumenkrone zwei
lippig. Geruch und Geschmack aromatisch. 

Mikroskopisches BUd. Die Blatter bifo.cia.l gebo.ut, Spo.ltoffnungen unterseits viel 
reichlicher o.ls oberseits. Ho.o.rbildungen: Schlo.nke, diinnwo.ndige, etwo.s wo.rzige, 2-4zellige 
Gliederho.o.re, Kopfchenho.o.re mit 2-4zelligem Stiel und wenig-zelligen, elliptischen Kopfchen, 
sitzende Oldnisen vom Typus der Lo.biatendrusenschuppen mit einzelligem Stiel und 8 -12 Driisen
zellen. ImMesophyll oberseits eine ein- bis zweireihige, fast biszurMittereichendePaliso.denschicht. 
Keine Kristo.llbildungen. 1m Stengel groBzelliges Mo.rk. Collenchymbiindel in den Stengelko.nten. 

Pul ver. Stucke der Epidermis, die Zellen oberseits flachbuchtig, unterseits tief wellig
buchtig, beiderseits mit ungleich knotenformig verdickten Wanden, Spaltoffnungen in der Unter
seite reichlicher o.ls in der Oberseite; Stiicke des Mesophyllgewebes mit einer 1-2 reihigen Po.liso.den
schicht. Cho.ro.kteristische Hao.rbildungen, erho.lten und in Triimmern: 2-4zellige, schlank kegel
fOrmige, vorn iibergebogene oder hakenformige, diinnwo.ndige, wo.rzige Ho.o.re; Kopfchenho.are 
mit meist 2-4zelligem Stiel und I., seltener 2zelligem Kopfchen; Driisenhao.re mit einzelligem 
Stiel und 8 -12 Driisenzbllen (Lo.biatendriisenschuppen). Fetzen groBzelligen Mo.rkes o.us dem 
Stengel; Stiicke von Collenchymgewebe aus den Stengelko.nten. 

VeTwechslung. Origo.num maru L., Kreto., Po.lastino., bei uns in Garten o.ls 
Winter-Mo.j oro.n gezogen, ho.t rundlich-eiformige, dick- und weiBfilzige Blatter. 

Verfiilschungen. Der franzosische Majoran des Handels zeigt' sehr haufig 
eine grollere oder geringere Beimischung von Cistusblattern. An weiteren VerfiU
schungen sind beobachtet worden: Blatter von Coriaria myrtifolia, Cornus sanguinea, 
Altbaea officinalis, Thymus vulgaris, Picris spinulosa, Tilia argentea, Platanus orien
talis, Rubus-Arten, Ailanthus glandulosa u. a. Beim Einkauf von Majoran in Pul
verform oder in geschnittenem Zustand ist grolle Vorsicht geboten. 

Bestandteile. Atherisches 01 0,7-3,5%, Gerbstoff. 
Priifung. ZumNachweis von Cistus- und Eibischblattern erhitzt man no.ch HANAUSEK eine 

Probe mit Kalilauge o.uf dem Uhrglas: aIle Cistuspo.rtikel werden schwo.rz und umgeben sich mit 
einer violetten Losung, Teile der Majoran- und Eibischblatter bleiben griin oder griinlichbraun und 
umgeben sich mit einer gelbgriinen oder gelbbraunlichen Liisung. Unter dem Mikroskop erscheinen 
die meisten Oberho.utzellen des Eibischblo.ttes o.ls echte Schleimzellen nach Behandlung mit Ha
mo.toxylin schon rotviolett, die der Cistusblatter bleiben fo.rblos. Weitere Kennzeichen der Ver
falschungen mit Eibischblattern bieten die Sternhao.re, die Driisen, die Querschnitte von Blatt 
und Blo.ttstie1. 

Der Aschengeho.lt soIl nicht iiber 100/0 betragen, do.von hbchstens 20/0 Sand (in So.lz
saure unloslich). 

Aufbewahrung. In gut schlieBenden GefaBen. 
Anwendung. DasKra.utisteinselten gebro.uchtes mo.genstarkendes, ko.to.rrhwidriges Mittel, 

do.s zu 0,5-2,0 im AufguB gegeben wird. AuBerlich dient es zu Badern, Krauterkissen und o.la 
Zuso.tz zu Niesepulvern. Ho.uptsachlich findet das Kraut aber im Ho.ushalt und in der Schliich
terei o.ls beliebtes Gewiirz zur Wurst Anwendung, daher der Name "Wurstkraut". Das frische 
Kro.ut kann Ho.ut- und Augenentziindungen hervorrufen. 

Oleum Majoranae. Meiranol. Oil of Sweet Marjoram. Essence 
de marjolaine. 

Gewinnung. Durch Destillation des mschen, bliihenden oder des trockenen Krautes mit 
Wasserdo.mpf; frisches Kro.ut Hefert 0,3-0,4% , trockenes 0,7-3,5 % 01. Das 01 des Bandels 
sto.mmt zum groBten Teil aus Spanien. 

Eigenschaften. Gelbes oder griinlichgelbes 01. Geruch angenehm; zugleich 
an Majoran und Cardamomen erinnernd, Geschmack gewiirzig, mHde. Spez. Gew. 
0,888-O,913(15°);aD + 3° 45' bis 19°; nD90 0 1,473-1,476; S.-Z. bis 0,8; E.-Z. 
Ii -30; loslich in 1-2 Vol. und mehr Weingeist von 80 Vol. - °/0' 
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Bestandteile. Etwa 40 0/0 Terpene, hauptsachlich Terpinen, ClO H16 ; ferner d-a-Ter. 
pineol, C10 H170H, aktives Terpinenol-4, C1oH170H; die Alkohole sind zum groBten Teil 
frei, nur zum kleineren Teil als Ester vorhanden. 

Anwendung. Als Stomachicum und Carminativum, zu Einreibungen. Ais Volksmittel 
bei Blahungen und Menstruationsst6rungen. In der Parfiimerie; zur Herstellung von Likoren. 

Unguentum Majoranae. Meiransalbe. - Ergiinzb.: 2 T. grob gepulvertes 
Meirankraut stellt man, mit 1 T. Weingeist befeuchtet, einige Stunden in die Warme, erhitzt 
mit 10 T. weiBem Vaselin im Dampfbad, bis der Weingeist verfliichtigt ist, preBt ab und filtriert 
im Dampftrichter. - E. DIETERICH lI!.Bt 200 T. Meirankraut mit 150 T. Weingeist und 5 T. Ammo· 
niakfltissigkeIt befeuchten, sonst ebenso. - Dunkelgrime Salbe, die haufig im Handverkauf 
zum Einreiben der Stirn und Nase bei Stockschnupfen der Kinder gefordert wird. 

Pulvls stemutatorlus viridis (Ramb. Vorschr.). Unguentum Majoranae compositum. 
Herbae Maioranae pulv. 3,0 
Rerbae Mari veri pulv. 
Flor. Convallariae pulv. 
Rhizom. lridis flor. pulv. aa 1,0. 

Butyrum Majoranae 
Cerae fla vae 

Maltum. 

Olei Lauri express. 
Adipis suilli 
Olei Majoranae 

compositum. 

aa 20,0 
60,0 

gutts.XX. 

Maltum. Maltum H ordei. Malz. Gerstenmalz. Malt (engl.u.franz.) . 
.AIs Malz bezeichnet man angefeuchtet zum Keimen gebrachte und dann ge· 

trocknete und von den Wurzelkeimen befreite Getreidefriichte. In der Regel versteht 
man unter Malz das Gerstenmalz, den Hauptrohstoff der Bierbrauereien. Fiir den 
Gebrauch in der .Apotheke bezieht man das Malz aus einer Brauerei oder Malzfabrik. 

Die im Handel befindlichen Malzsorten werden ganz allgemein als Pilsener und 
Miinchener Malz unterschieden. Die ersteren sind bei Temperaturen von etwa 
60-65 0 gedarrt und dienen zur Herstellung von hellen Lagerbieren. Die letzteren 
sind bei hoheren Temperaturen bis 80 0 gedarrt. Das Malz, das zur Herstellung von 
Malzextrakt dienen solI, wird im allgemeinen nicht iiber 45-50 0 hinaus erwarmt, weil 
es hier darauf ankommt, eine moglich~t groBe Menge von Diastase aktiv zu erhalten. 

Bestandteile. Trockenes helles Malz enthalt durchschnittlich etwa 30% Zellstoff und 
.andere unlosliche Stoffe, 40% Starke, 10% Dextrin, 3% Zucker (Maltose, Glykose), II % Pro
teine, 28/0 Fett, 30/0 Mineralstoffe und auBerdem verschiedene Enzyme, von denen die Diastase 
das wichtigste ist. Die Diastase, deren Menge im Malz etwa 10/0 betragt, ist in kleiner Menge 
bereits in der Gerste enthalten, in groBerer Menge entsteht sie beim Keirnen der Gerste. Die 
Diastase besteht aus 3 verschiedenen starkeabbauenden Enzymen, von denen das erste die Starke 
in eine losliche Form iiberfiihrt, das zweite Starke in Dextrin und das dritte Starke und Dextrin 
in Zucker (Maltose) verwandelt. Ferner ist ein Enzym vorhanden, daB die EiweiBst,offe abbaut 
und als Peptase bezeichnet wird. Weiter enthalt besonders das dunkle Malz in kbinen Mengen 
Maltol, das mit Eisenchlorid eine Violettfarbung gibt. 

Extractum MaltL Malzextrakt. Extract of Malt. Extrait de 
mal t. Malzextrakt wird meist in Fabriken, selten in kleineren Mengen in den 
.Apotheken hergestellt. 

Das zu verwendende Malz darf nur wenig oder gar kein Stein· oder Glasmalz 
~nthalten. Man versteht darunter Malzkorner von glasigem Bruch, die dadurch 
entstehen, daB beim Darren des MaIzes stellenweise eine zu hohe Temperatur ein· 
.gewirkt hat. Hierdurch wird die Diastase des Kornes unwirksam gemacht, und die 
Starke des Kornes nimmt eine kleisterartige durchscheinende Beschaffenheit an, 
die sie auch in trockenem Zustande behalt. Solche Korner lassen sich nicht ver. 
zuckern und sind fiir die Herstellung von Malzextrakt unbrauchbar. Ein zur Extrakt. 
herstellung geeignetes Malz muB folgende Ei!!"enschaften haben: 1. Es muB in seiner 
ganzen Menge durchweg gleichartig sein. 2. Es muB ganz trocken sein. 3. Die einzelnen 
Korner miissen groB, rundlich und leicht zu zerbeiBen, ferner leichter als Wasser 
sein (kleine, verschrumpfte und schwere Korner deuten auf Glasmalz). 4. Die Farbe 
.der Korner im Innern muB hellgelblichweiB sein. 5. Der Geruch muB angenehm 
l1romatisch und der Geschmack rein siiB sein. 
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Erganzb. III: 1 T. geschrotenes Gerstenmalz wird mit 1 T. Wasser gemischt und 3 Stunden 
bei 15-200 stehen gelassen. Nach Hinzufiigung von 3 T. Wasser von 65-700 wird das Gemisch 
2 Stunden bei 55--600 unter iifterem Umriihren stehen gelassen. Der ohne Auspressen verbleibende 
Riickstand wird nochmale mit 1 T. Wasser von 600 iibergossen, 1 Stunde lang ausgezogen und 
gelinde ausgepreBt. Die vereinigten Fliissigkeiten werden im Dampfbad ohne UmrUhren so 
lange erhitzt, bis eine Probe vollig klar erscheint, und dann eine Nacht beiseite gestellt. Die nach 
dem Absetzen klar abgeseihte Fliissigkeit wird mbglichst schnell zu einem dickfliissigen Extrakt 
eingedampft, das kiihl aufzubewahren ist. - Amer.: 1000 g grobgepulvertes Malz (nicht feiner 
ale Nr. 12) mazeriert man 6 Stunden mit 1000 ccm Wasser, fiIgt dann 4000 ccm Wasser von 600 

hinzu und digeriert 1 Stunde (bei nicht iIber 600). Die durch scharfes Abpressen erhaltene Fliissig
keit dampft man auf dem Wasserbad oder im Vakuum bei hochstens 600 schnell bis auf ein spez. 
Gew. von 1,35--1,40 (250) ein. 

Herstellung groDer Mengen Malzextrakt. FUr die Herstellung im groBen mull folgende 
Apparatur zur Verfiigung stehen: 1. eine Schrotmiihle, auf der die Korner gemahlen werden; 
2. ein Maischbottich mit Limterboden. Unterhalb dieses Lauterbodens1), der aus einer fein 
siebartig durchlochten Messingplatte besteht, befindet sich eine mit Dampf heizbare Schlange 
aus Kupfer. Ferner muB sich in dem Maischbottich ein herausnehmbares Riihrwerk anbringen 
lassenS). 3. Ein mit Dampf heizbarer Kessel zum Aufkochen der fertigen Malzbriihe. 4. Ein Va
kuum-Destillationsapparat nebst dazugehbriger Luftpumpe. 5. Kraftquellen zum Betrieb der 
Mlihle, des Riihrwerks sowie der Luftpumpe. 6. Ein hochgelegenes Wasserreservoir, das mit 
Dampf heizbar sein muB evtl. auch ein solches fiir kaltes Wasser. 7. Ein Dampfkessel, der den 
Heizdampf fUr die erforderlichen Arbeiten gibt. 

Die Herstellung des Extraktes erfolgt in folgender Weise: Das Malz wird in der Miihle 
nur so weit gemahlen, daB es nicht zuviel feines Pulver gibt, daB aber alle Korner ge
brochen sind. Das so erhaltene Malzschrot wird sodann mit der doppelten bis dreifachen Menge 
Wasser von etwa 450 im Maischbottich ubergossen, wahrend das Ruhrwerk lauft. Nachdem un
gefahr eine halbe Stunde lang diese Temperatur eingehalten worden ist, wird durch das Zustromen
lassen von Dampf und heillem Wasser allmahlich die Temperatur auf 55--600 gesteigert. Bei 
dieser Temperatur ist erfahrungsgemaB die Tatigkeit der Diastase am vollstandigsten, so daB 
die Verzuckerung ziemlich schnell vonstatten geht. Je nachdem man nun ein mehr oder weniger 
maltosereiches Produkt erzielen will, laBt man die Maischzeit nur so lange dauern, bis eben noch 
StiLrke mit Hille von Jodlosung in der Maische nachweisbar ist, oder auch dariiber hinaus. 

Nachdem die Verzuckerung geniigend lange fortgesetzt worden ist, wird die Temperatur 
der Maische auf 60--700 erhiiht und die Maische dann etwa 1 Stunde lang der Ruhe iiberlassen. 
Hierauf klart man die Malzbriihe, die ale Wiirze bezeichnet wird, dadurch, daB man immer von 
neuem eine gewisse Menge davon ablaufen laBt und auf die Treber zuriickgieBt. Dadurch werden 
die feinen Treberteile, die durch den LiLuterboden mit hindurchgehen, auf die groberen Teile der 
Treber aufgeschichtet und bilden allmiLhlich eine Filtermasse, durch die die Wiirze schlieBlich 
ziemlich klar hindurchliLuft. Wenn es weniger darauf ankommt, ein diastase- und eiweillhaltiges 
Malzextrakt zu erzeugen, ale vielmehr ein moglichst klares, liLBt man die Wiirze aus dem Maisch
bottich ablaufen und pumpt sie in einen mit Dampf heizbaren Kessel. In diesem wird die Wiirze 
auf 1000 erhitzt und von dem geronnenen EiweiB durch AbschiLumen befreit. Man setzt das Ab
BchiLumen fort, bis die Fliissigkeit einen dunklen Spiegel zeigt. Nachdem die Wiii:ze nunmehr 
noch eine Weile abgesetzt hat, zieht man sie moglichst klar ab und gibt den ungelosten Riick
stand auf die Treber zuriick. 

Die geliLuterte Wiirze kommt nun in den Vakuumverdampfapparat und wird darin ein
gedampft. Die im Maischbottich zuriickgebliebenen Treber werden zweimal nacheinander noch 
mit heillem Wasser iibergossen und ausgelaugt. Um die Treber vollstandig zu erschopfen, sind 
ziemlich bedeutende Wassermengen edorderlich; die Ausziige sind schlieBlich aber nicht mehr so 
gehaltvoll. daB sich die Verdampfungskosten noch lohnen. Man arbeitet daher in kontinuierlich 
laufenden Betrieben so, daB nur der zwelte Sud noch direkt eingedampft wird, der dritte da
gegen zur neuen Maischung Verwendung findet. Das Eindampfen im Vakuum wird so lange fort
gesetzt, bis die richtige Konsistenz erreicht ist. Um eine gleichmiLBige Konsistenz zu gewiLhr
leisten, ist es erforderlich, das spezifische Gewicht des Extraktes festzustellen. [A mer. laBt 
bis zum spez. Gewicht 1,35-1,40 (250) verdampfen.] 

Will man diastasehaltiges Malzextrakt herstellen, so darf die Wiirze nicht iiber 700 

erhitzt werden. Sie wird dann nur durch den LiLuterbottich oder durch Maischefilter gekliLrt 
und bei moglichst niedriger Temperatur im Vakuum eingedampft. 

Beim A bfn Hen des Extraktes ist hauptsachlich darauf zu aebten. daB absolut trockene 
Flaschen Verwendung finden. In feuchten Flaschen wird durch das Malzextrakt das dal'in be
findliche Wasser Mch oben verdriLngt und verdiinnt dann das Extrakt hier so, daB Schimmel
bildung moglich wird. 

1) In den Doppelboden des Rottichs eingebaut. 
2) .An Stelle des LiLuterbottichs verwendet man jetzt auch vielfach Maischefilter, die 

iLhnlich wie Filterpressen eingerichtet sind_ 
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Eigenschaften. Ein gelbbraunes, in Wasser nahezu klar llislichea Extrakt von an
genehmem Geruch und reinem Malzgeschmack. 

Diaatasehaltiges MaIzextrakt unterscheidet sich von diastasefreiem dadurch, daB die 
wii.sserige Llisung beim Kochen eine flockige Ausscheidung zeigt, wii.hrend die Losung von diastase
freiem MaIzextrakt beim Kochen klar bleibt. 

Zusammensetzung. Durchschnittlich 20-25% Wasser (80-75% Trockenriickstand} 
48-70% Maltose, 2--16% Dextrin, 0,25-1,5% MilchsiLure, 1,1-2,1% Asche, 0,3-0,4% Phos
phorsii.ure (P 205)' 

Priljung. 1. Trocknet man 1 g Malzextrakt bei 1000 bis zum gleichbleibenden Gewicht, 
so miissen mindestens 0,75 g Riickstand erhalten werden. Oder: LOst man 1 T. MaIzextrakt in 
2 T. Wasser, so soIl das spez. Gewicht dieser Llisung bei 150 nicht niedriger als 1,112 sein. Vgl. bei 
Mel. Nach J. D. RIEDEL soIl der Gehalt an Trockensubstanz etwa 80% betragen, bei MaIzsuppen
extrakt etwa 78-80%. - 2. Verascht man 5 g MaIzextrakt, so soIl man etwa 0,06 g bis 0,1 Asche 
erhalten. Diese muB alkalisch seine Die salpetersaure Losung der Asche muB mit Ammonium
molybdii.nlosung einen reichlichen gelben Niederschlag geben (Phosphorsii.ure). 

Bestimmung des Dextrins und der Maltose. Man llist 5 g Malzextrakt in 25 ccm 
Wasser und versetzt diese Loaung unter Umriihren mit 400 g absolutem Alkohol. Nach 24atiin
digem Absetzen filtriert man und wii.scht den Niederschlag auf dem Filter zweimal mit absolutem 
Alkohol aus. Hierauf lost man den Niederschlag in etwa 60 ccm Wasser, kocht die Losung auf, 
filtriert sie und bringt sie nach dem Abkiihlen auf 100 ccm. Mit dieser Dextrin-Maltoselosung 
verfiLhrt man wie folgt: A. Man erhitzt 50 ccm mit 4 ccm Salzsii.ure (25%) in einem Becherglas 
mit aufgelegtem Uhrglas 3 Stunden lang unter Einhii.ngen in ein vollkochendes Wasserbad, dann 
aetzt man das Kochen nach Entfemung des Uhrglases noch 1/2 Stunde fort, kiihlt ab, neutralisiert 
mit Natronlauge und fiillt wieder auf 50 ccm auf. 25 ccm dieser Fliissigkeit (findet man mehr 
alB 100/ 0 Dextrin, so ist der Versuch mit nur 20 ccm zu wiederholen) verwendet man zur gewichts
analytischen Bestimmung der Dextrose nach ALLIHN (s. Saccharum). B. Weiterhin verwendet 
man 25 ccm der Dextrin-Maltoselosung zur gewichtsanalytischen Bestimmung der mitgefii.1lten 
Maltose nach SOXHLET, findet nach der WEINachen Tabelle die der erhaltenen Kupfermenge 
entsprechende Maltosemenge und berechnet letztere durch Division mit 0,95 auf Dextrose. Aus 
der Differenz beider Dextrose.Mengen findet man durch Multiplikation mit 0,9 das Dextrin. 

Die im Malzextrakt enthaltene Gesamt-Maltose bestimmt man, indem man 1 g Malzextrakt 
in Wasser zu 100 ccm lOst und 25 ccm dieser Losung zur gewichtsanalytischen Bestimmung der 
Maltose nach SOXHLET benutzt. 

Nach J. D. RIEDEL soIl der Gehalt an Maltose mindestens 55% betragen; der Gehalt an 
Dextrin Boll bei fliissigem MaIzextrakt 13%, bei trockenem 15% nicht iibersteigen. 

Der Gehalt an Stickatoffsubstanz, der nach J. D. RIEDEL bei fliissigem MaIzextrakt 
3-6% betriLgt, bnn nach KJELDAHL bestimmt werden (a. u. Nitrogenium S. 250) Stickstoff X 
6,25 = Stickstoffaubstanz. 

SiLuregehalt. Man titriert die Losung von 10 g MaIzextrakt in etwa 100 ccm Wasser mit 
1/10-n.Natronlauge (Phenolphthalein als Indikator). Es diirfen nicht mehr als 10 ccm der Lauge 
verbraucht werden = 10 ccm Normallauge fiir 100 g MaIzextrakt, 1 ecm Normallauge = 90 mg 
Milchsii.ure. FUr Malzsuppenextrakt betriLgt der Verbmueh an Normallauge nach J. D. RIEDE~ 
auf 100 g Extrakt nur 3-6 ccm. 

Verjiilschungen. Als VerfiLlschungen dea MaIzextraktea aind anzusehen: Der Ersatz 
eines Teiles des MaIzea bei der Extraktbereitung durch ungemaIzte Gerate. Verwendung von 
K&rtoffelatii.rke neben dem Malz. Zuaatz von Stii.rkezucker. 

Extractum Malti siccum. Trockenes Ma lzextrakt. Das Malzextrakt wird 
in diekfiiissigem Zustande in flache Pfannen nicht hOher ala in Schichten von etwa 1-2 cm ge
gossen. Diese Pfannen werden in einen Vakuumtrockenschrank hineingeschoben und letzterer 
evakuiert. Die Platten auf denen die Pfannen stehen, werden mit Dampf geheizt, und es gelingt 
so, in einigen Stunden das Malzextrakt vollig auszutrocknen. Es bliLht sich dabei schaumig auf. 
Die trockene, sehr porOsc und leichte Masse wird mit Hilfe von Siebmaschinen in die gewiinsehte 
KomgroBe gebracht. 

Ein gelbliches, sehr hygroskopisches, in Wasserleicht IOsliches, leichtes Pulver. 

Aujbewahrung. Trocken, in dichtgeschlossenen GefiLBen. 

Extractum Matti nuidum. Fluidextract of Malt. (Nat. Form.) 1000g grobgepul
vertes Malz (nicht feiner als Nr.20) durchfeuchtet man mit 500 cem einer Mischung aus 1 Vol. 
Weingeist (92,3 Gew._ % ) und 3 Vol. Wasser und setzt ea gut bedeckt beiseite, bis es ganz auf
gequollen ist. Nachdem man noch so viel Weingeistmischung zugefiigt hat, als es aufnehmen 
kann ohne abzutropfen, packt man es gleichmiiBig ohne Druck in einen Perkolator, fiigt das 
weiter notige Quantum des nii.mlichen Menstruums hinzu, maceriert 24 Stunden und perkoliert 
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dann unter Zugabe der Weingeistmischung 750 ccm abo Man laBt das Perkolat in einer gut ge· 
flchlossenen Flasche absetzen und gieBt die obere klare Fliissigkeit abo (Ein Nachperkolat wird 
nicht gewonnen.) I 

Extractum Malti calcaratum. Malzextrakt mit Kalk. - Erganzb.: Calcii hypophos
phorosi 1,0, Sirupi simplicis 4,0, Extracti Malti 95,0. 

Extractum Malti cum Chinino. Malzextrakt mit Chinin·Eisen. - Hamb. V.: 
Chinini ferro-citrici 3,0, Aquae destillatae 3,0, Extracti Malti q. s. ad 1000,0. 

Extractum Malti ferratum. Malzextrakt mit Eisen. - Erganzb.: Ferri pyrophosphorici 
cum Ammonio citrico 2,0, Aquae destillatae 3,0, Extracti, Malti 95,0. 

Extractum Malti cum Ferro peptonato et Mangano. Malzextrakt mit Eisen
Manga.n -Peptona.t. - (Hamb. V.). Sirupi Mangani 12,0, Sirupi Ferri peptonati 32,0, Extracti 
Malti q. s. ad 1000,0. 

Extractum Malti cum Oleo Jecoris Aselli. Malzextrakt mit Le bertran. - Erganzb.: 
Gleiche Teile Lebertran und Malzextrakt werden schwach erwarmt und gemischt, wobei der Leber
tran nur in kleinen Mengen nach und nach zuzusetzen ist. Zusatz von etwas Wasser und fein 
gepulvertem arabischem Gummi ist zur Erzielung bleibender Mischung empfehlenswert. - Nat. 
Form.: Schokoladenpulver 20,0, heWes Wasser 10 ccm, Lebertran 100,0, Malzextrakt 870,0. Aus 
der Schokolade wird mit Hilfe des heiBen Wassers eine Paste hergestellt, der man nach dem Ab
kiihlen allmahlich das Malzextrakt und dann in kleinen Mengen unter bestandigem Urn
ruhren den Lebertran zumischt. 

Elixir Maltl et Ferri (Nat. form.). Sirupu8 ,Maltl foenlculatus. 
Extracti Malti 250,0 ccm Fenchelbrustsirup (Ramb. V.). 
Ferri phosphorici 17,5 g Olei Foeniculi 1,0 
Aquae 30,0 ccm Mellis depurati 
Elixir aromatici q. s. ad 1000,0 ccm. Sirupi Malt! aa 500,0. 

Sirupus Maltl (Ramb. V.). 
Malzbrustsirup. 

Extracti Malti 2,0 
Sirupi Sacchari 8,0. 

Asellomaltyl ist ein trockenes Malzextraktpraparat mit 20% Lebertran und 3% Calcium 
glycerophosphat. 

Biomalz ist ein fliissiges, mit phosphorsauren Salzen versetztes Malzextrakt. 
Candol ist ein reines Malzextrakt. 
Caropan ist eine pulverformige Mischung gleicher Teile Malzextrakt und Somagen (B. Bd. I, 

S.849). 
Diastasin-Priiparate sind diastase- und eiweiBreiche Malzextraktpraparate. 
HORLICKS Malz-Milch soli die nahrenden Bestandteile der Kuhmilch und des Weizen

und Gerstenmalzes enthalten. 
LIEBIGS Kindernahrung. Weizenmehl und fein geschrotetes Luftmalz je 15 T. werden. 

mit 50 T. kaltem Wasser gemischt, eine Stunde hindurch an einen lauwarmen Ort gestellt, hierauf 
fiigt man hinzu 0,5 T. Kaliumbicarbonat und 150,0 T. Kuhmilch. Nachdem die Mischung 1/2 Stunde 
an einem warmen Ort gestanden hat, wird Bie iiber freiem Feuer unter Umriihren erhitzt, bis sie 
anfangt dick zu werden. Man nimmt sie dann vom Feuer weg, riihrt 10 Minuten urn, erhitzt 
wiederum und nimmt vom Feuer, wenn das Dickwerden eintritt. Dieses Erhitzen und Umriihren 
geschieht so oft, bis ein Dickwerden der Mis chung nicht mehr eintritt. Dann wird unter Um
ruhren bis zum Aufkochen erhitzt und durch ein Haarsieb gegossen. Dieses umstandliche Ver
fahren kann durch langeres Erhitzen im Wasserbad und bfteres Umriihren ersetzt werden. 

Maltocrystol ist ein trockenes l\falzextrakt. . 
Maltobion, ein Nahrpraparat, besteht zur Hauptsache aus diinnfliissigem Malzextrakt 

mit Nahrsalzen. 
Maltosellol GERE ist eine emulsionsartige Mischung aus Malzextrakt, Lebertran, Kakao 

und Lecithin. 
Maltyl GERE ist ein trockenes Malzextrakt in Pulverform. Es enthalt reichlich Diastase 

und 88,5% Kohlenhydrate. 
Maltyl-Mate, eine Kombination von Maltyl mit Mate in Tabletten zu 5,0 wird als An-

regungs- und Kraftigungsmittel empfohlen. 
Maltzym ist ein kohlensaurehaltiges Malzextrakt, das als Tafelgetrank empfohlen wird. 
Maltzym-Niihrzucker soli Maltose und Malto-Dextrin sowie Nahrsalze enthalten. 
Malz-EiweiB von Dr. KLOPFER, als Nahrpraparat empfohlen, wird aus Weizenkleber und 

Gerstenmalz hergestellt und soli 34% EiweiB, 2 0/ 0 Nahrsalze, 46% lbsliche Maltodextrine und 
18% aufgeschlossene Starke enthalten. 

Niihrmaltose, ein farbloses, in Wasser leicht losliches, siiBlich schmeckendes Pulver, be
steht aus Maltose und Dextrin. 

Pnigodin ist ein aus dem Extrakt von Selaginella lepidophylla bereiteter Sirup, der eine 
reichliche Beimischung von Malzextrakt enthalt. Es solI bei Keuchhusten Anwendung finden. 

Ovo-Maltine, ein Starkungsmittel, wird aUB Malzextrakt, Eiern, Milch und Kakao bereitet. 
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RIEDEL8 Kraftnahrung enthalt Malzextrakt und Eigelb. 
Robuston ist Milchmalzextrakt in trockner Form, das durch Einmaischen und Kon· 

densieren von Malz mit Milch nach D.R.P. 134697 bereitet wird. 
SOXHLETs Niihrzucker stellt eine mit Verdauungssalzen versetzte reine Dextrinmaltose dar. 
THEINHARDTS liisliche Kindernahrung wird aus diastasiertem Weizenmehl und Milch 

hergestellt. Sie enthalt 17% EiweiB, 50% losliche und 19% unlosliche Kohlenhydrate, 60/0 Fett, 
50/0 Wasser, 40/0 Asche. 

Diastasis. Diastase. Diastasum ~Amer.). Diastase de l'orge germe (Gall.). 

Darstellung. 1 T. geschrotetes Malz (Luftmalz) wird mit 2 T. Wasser von gewohnlicher 
Temperatur iibergossen und von Zeit zu Zeit umgeriihrt. Nach etwa 6stiindiger Einwirkung 
koliert man, preBt die Fhissigkeit ab und filtriert die Kolatur, am besten im Eisschrank. Das 
Filtrat gieBt man in die doppelte Raummenge Alkohol von 95% unter Umriihren ein. ManlaBt 
absetzen, filtriert den Niederschlag ab und trocknet ihn in diinner Schicht ausgebreitet auf Glas
platten moglichst rasch in einem Luftstrom bei nicht iiber 45° (!). 

Eigenschaften. WeiBlichgelbes Pulver oder durchsichtige, gelbliche Blattchen, in 
Wasser loslich, unloslich in Alkohol. Die Diastase ist ein Enzym oder ungeformtes Ferment, 
das Starke in Dextrin und Maltose zerlegt. Sie verliert diese Fahigkeit durch Erhitzen ihrer 
Losung iiber 85 0 hinaus. - Die Wirkung wird beeintrachtigt oder ganz aufgehoben durch grbBere 
Mengen von Sauren, auch organischen, von Alkalien, Eisensalzen, von Alaun, Gerbsaure. Auch 
durch langere Aufbewahrung verliert sie an Wirksamkeit. 

Priifung. Reine Diastase soli ihr 50faches Gewicht Starke verzuckern. 0,1 g Diastase 
werden in 100 g Starkekleister (aus 6 g Kartoffelstarke) geliist. Man erwarmt diese Mischung im 
Wasserbad unter gelegentlichem Umriihren wahrend 6 Stunden auf 50°. Nach dieser Zeit muB 
eine farblose, leicht filtrierende Losung erhalten werden, die ihr fiinffaches Volum FER
LINGsche Losung (von welcher 10 ccm durch 0,05 g Glykose reduziert werden) reduzieren muB. 
Amer. laBt die Wirksamkeit durch folgende Probe feststellen: 5 g gewaschene, bei 1200 4 Stunden 
lang getrocknete Starke werden in einem Becherglas mit 10 ccm Wasser verriihrt, unter Umriihren 
mit 140 ccm heiBem Wasser versetzt und 2 Minuten auf dem Wasserbad erhitzt (oder solange 
bis der Kleister gleichmiWig ist). Der auf 400 abgekiihlte Kleister wird mit einer auf 400 erwarmten 
Losung von 0,1 g Diastase in 10 ccm Wasser versetzt und die Mischung unter Umriihren 1/2 Stunde 
lang auf 400 gehalten. Die Mischung muB dann diinnfliissig und fast klar sein. 0,1 ccm der Fliissig
keit darf eine Mischung von 0,2 ccm 1/10-n-Jodlosung mit 60 ccm Wasser weder blau noch rotlich 
farben. 

Aufbewahrung. In dichtschlieBenden Glasern, mbglichst kiihl, vor Licht und Feuchtig
keit geschiitzt. 

Anwendung. Ais starkeverzuckerndes Mittel zur Vermehrung der Speichelwirkung. Zu 
0,05-0,2g. 

Diastase oder Maltin (E. MERCK, Darmstadt) ist reine Diastase mit etwa 33% Milch
zucker gemischt. 

Diastase-Tabletten (E. MERCK, Darmstadt) enthalten je 0,1 g reine Diastase und 0,1 g Malz. 
Taka-Diastase ist ein durch die Tatigkeit des Aspergillus oryzae CORN auf gedampftem 

Reis gebildetes Enzym. Sie wird ahnlich wie die Malzdiastase gewonnen durch Ausziehen mit. 
Wasser und Fallen mit Alkohol. WeiBgelbes stark hygroskopisches Pulver. Sie vermag etwa. 
das 100fache ihres Gewichts an Starke zu verzuckern. Anwendung. Wie Malzdiastase bei Ver
dauungsstorungen. Technisch zur Verzuckerung von Reisstarke und Mais. 

Malva. 
Malva silvestris L. Malvaceae-Malveae. Sehr verbreitet in ganz Europa 

(die nordlichsten Gebiete ausgenommen), in Algier, West- und Mittelasien, Indien,. 
Kap der Guten Hoffnung; angebaut in Thiiringen, Bayern, besonders Belgien und 
Ungarn. Bis 1 m hoch, mit hellpurpurroten Blumenblattern mit dunkleren Streifen. 

Flores Malvae. Malvenbliiten. Mallow Flowers. Fleurs de mauve. 
Flores Malvae silvestris (vulgaris, coeruleae). RoB- (Kase-) pappelbliiten. 
Blaue Pappelblumen. Wilde Malvenbliiten. 

Die zur Zeit der vollkommenen Entfaltung von wildwachsenden Pflanzen ge
sammelten, getrocknet violetten Bliiten. 5 T. frische Bliiten = 1 T. trockene. Die 
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Bliiten sind bis 5 cm breit, besitzen einen 5 mm hohen fiinfspaltigen Kelch und 
unterhalb desselben einen dreiblattrigen AuBenkelch. Fiinf am Grunde verwachsene 
Blumenblatter, drei- bis sechsmal so lang wie der Kelch, keilformig bis schmal um
gekehrteiformig, kurz benagelt, an der Spitze tief ausgerandet, frisch rosa mit 
dunkleren Langsstreifen, getrocknet gleichma13ig zart blauviolett, an der ver
schmalerten Basis beiderseits mit einer Haarleiste versehen. Das Androeceum aus 
einer langen, mit dem benagelten Grunde der Blumenblatter verwachsenen Rohre 
mit 45 halben Antheren; das Gynaeceum oberstandig, zehnfacherig, in jedem Fache 
eine Samenanlage, oben ein saulenformiger, in zehn violette Narbenschenkel sich 
teilender Griffe!. Der Geschmack ist schwach schleimig. 

Mikroskopisches Bild. An den AuBenseiten der AuBenkelchblatter und Kelchblatter 
einzellige, starke Haare; langere Haare gleicher Form am Rande dieser Blatter. Sternfbrmige 
Haare auf der AuBenseite, gewundene einzellige W ollhaare und kleinere vieletagige Driisenhaare 
auf der Innenseite der Kelchblatter, letztere auch auf der AuBenseite und auf den Kronblattern. 
Kalkoxalatdrusen filhrende Zellen unter der Oberepidermis in der verwachsenen unteren Partie 
des Kelches. Schleimzellen und Oxalatdrusen fuhrende Zellen im Mesophyll des AuBenkelches, 
der Kelchblatter und namentlich in den Kronblattern. Pollenkbrner mit zahlreichen Stacheln. 

Verwechslungen. Malva neglecta WALLR. (M. rotundifolia L.). Bliiten helIrosa; 
Blumenblatter tief ausgerandet, kleiner, so lang oder hochstens doppelt so lang, wie der Kelch. 
Die Bliiten von Althaea rosea CAVAN. sind groBer, helIrot bis schwarzbraun (siehe unten). 

Bestandteile. Schleim, Far bstoH. 
Anwendung. Ais schleimreiches, reizmilderndes und erweichendes Mittel innerlich und 

auBerlich im AufguB 1: 5-10 und in Teemischungen. 

Malva neglecta WALLR. Heimisch von Europa bis Indien, in Australien und 
Amerika eingeschleppt. Bis 0,5 m hoch, mit hellrosaroten, fast wei13en Blumen
blattern. 

Diese und die vorige liefern die offizinellen Malvenblatter. 

Folia Malvae. Malvenblatter. Mallow Leaves. Feuilles de mauve. 
Hasenpappelblatter. Kasekraut. Kasemalve. Kasepappelblatter. 

Die getroekneten, wahrend der Bliitezeit geernteten Blatter. 
M. silvestris L. Blatter 10-11 cm lang, 15-20 em breit (Stiel etwa 10 cm 

lang), rundlich-nierenformig, am Grunde flach herzformig, die drei bis sieben, meist 
fiinf Lappen scharfer eingeschnitten als bei der folgenden, die einzelnen Lappen 
rundlich oder mehr spitz; beiderseits dichter behaart. Der Rand ungleichma13ig 
gekerbt oder grobgesagt. 

M. neglecta WALLR. Blatter bis 8 cm breit (Stiel etwa 20 cm lang), rundlich
herzformig, am Grunde ein tiefer und schmaler nierenformiger Einsehnitt; hand
formig gelappt mit fiinf bis sieben runden, verhiiltnisma13ig kurzen Lappen. Beider
seits behaart, niemals sehr reichlich. Der Rand ungleiehma13ig gekerbt bis gesagt, 
die Blattzahne sehr groB, breit, stumpf abgerundet. Ein kriiftiger Hauptnerv tritt 
vertikal gerichtet in den Zahn ein und endet meist in zwei bis drei einzelnen, pinsel
artigen, kurzen Nerven. Ohne Geruch, von schleimigem Geschmaek. Blatter, die die 
braunen Sporenhaufehen von Puceinia malvaeearum MONTAGNE zeigen, sollen nicht 
verwendet werden. 

Mikroskopisches Bild. Am Rande und auf der Blattflache mehr oder weniger reich
lich einzellige, spitze, dickwandige, etwas gekriimmte, alIeinstehende groBe Haare und 2-6strahlige 
Sternhaare; bei Mal va silvestris herrschen Biischelhaare, bei Malva neglecta mehr die einzelligen 
Haare vor. AuBerdem kurzgestielte mehrzellige, durch Langs- und Querwande in 4-10 Zellen 
geteilte Driisenhaare. Spaltoffnungen mit 3-4 Nebenzellen auf beiden Blattflachen. Palisaden
gewebe 1-2schichtig. Schwammparenchym 3-4schichtig, weniger locker als bei Althaea. Oxalat
kristalle zahlreich, aber auch weniger haufig als bei Althaea. In der Epidermis wie im MesophylI, 
bzw. in den starkeren Nerven reichlich SchleimzelIen. 

Verwechslungen mit anderen Arten der Gattung Malva, z. B. M. moschata L., 
werden leicht durch die tiefer geteilten Blatter erkannt, die genannte Art falIt auch dUTch ihren 
an Moschus erinnernden Geruch auf. 
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Bestandteile.. Viel Schleim, Aschengehalt bis 15%. Germ. 6 bis 17%. 
Anwendung. Zu erweichenden Umschlagen in Teemischungen. 

Malva alcea L. In Europa weit verbreitet. Mit aufrechtem, etwa 1 m hohem 
Stengel, Blatter handiormig-5teilig, die oberen 3teilig. Bliiten groB, rosenrot, 
Blumenblatter vorne ausgeschweift. Lieferte friiher Herba et Radix Alceae, die 
letztere soll zur Verfalschung von Radix Althaeae dienen. 

Althaea rosea CAY. Stockrose. Heimisch in Italien, Griechenland und Klein
asien. Ein bis 3 m hohes, zwei- bis mehrjahriges Kraut, in fast ganz Europa wegen 
der verschiedene Formen und Farben aufweisenden Blumen als Zierpflanze gezogen, 
auch hier und da, in Deutschland, Ungaro usw., als Farbpflanze in grolleren Mengen 
angebaut. Die fast schwarz bliihenden, halbgefiillten Spielarten liefem: 

Flores Malvae arboreae. StockrosenblUten. Rose Mallow Flowers. 
Fleurs de rose alcee. Flores Alceae. Flores Malvae hortensis (ma
joris, rubrae). Baummalvenbliiten. Pappelrosenbliiten. Stockmalven
bliiten. Schwarze Malven. 

Die mit den Kelchen gesammelten, vollig entwickelte~, gut getrockneten Eliiten, 
etwa 5-8 cm groll, verschiedenfarbig, schwarzpurpurn bis schwarzviolett. Der 
Kelch ist doppelt, der aullere sechs- bis neunspaltig mit eiformigen, spitzen Zipfeln, 
der innere fiinfspaltig, seine Zipfel langer als die des aulleren. Beide graugriin und 
unterseits durch Biischelhaare filzig behaart. Die 5 Kronenblatter bis 5 cm breit 
und bis 4 cm lang, schwarzpurpurn usw., rundlich-dreieckig oder fast verkehrt herz
for mig, an der Spitze stumpf und ab- oder ausgestutzt, am Grunde genagelt und 
weill gebartet. Sie sind mit der Rohre der zahlreichen Staubblatter verwacbsen, 
die die zahlreichen Griffel umschliellen. Die Staubbeutel einfacherig. Geschmack 
schleimig herb. Eine wasserige Abkochung farbt sich mit Sauren hellrot, mit Alkalien 
griin. Die Bliiten ohne Kelch, Flores Malvae arboreae sine calycibus, werden 
des besseren Aussehens wegen im Handverkauf abgegeben. 

Bestandteile. Schleim, Gerbstoff, violetter Farbstoff. 
Anwendung. Die Stookrosen werden wegen ihres Gerbstoff- und Schieimgehaltes in 

Form des Aufgusses oder der Abkochung (10-20 :200) innerlich, bei leichten Halsentziindungen 
als Gurgelwasser benutzt. Die farbstoffreichen Blumenblatter dienen in Weingegenden vielfach 
dazu, dem Rotwein eine dunklere Farbe zu geben. 

Manaca. 
Brunfelsia Hopeana BENTHAM (Franciscea uniflora POHL). Solanaceae
Salpiglossideae. Ein bis 1,2 m hoher Strauch, heimisch im aquatorialen Ame
rika (besonders in Brasilien). 

Radix Manaca. Manakawurzel. Racine de manaca. Radix Francisceae uni
florae. Mercurius vegetabilis. Camgauba. 

Ungleich lange, 1-3 cm dicke, zylindrische, einfache, seltener wenig verzweigte, mit nur 
einigen feinen Nebenwurzeln besetzte, auBen schwarzbraune bis rostbraune Hauptwurzeln, daneben 
Teile der an die Hauptwurzel sich nach oben anschlieBenden oberirdischen Achsen. Ohne Geruch 
und Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. AuJ3en ein schwarzbrauner bis rostbrauner 
Kork aua niederen, nur an der einen Tangentialwand verdickten Zellen. Darunter eine nicht starke 
braunliche Rinde, die einen rotlich-gelblichen, dichtenHolzkbrper umgibt. In der Mittelrinde und an 
der Au Bengrenze zur Innenrinde Gruppen stark verdickter Steinzellen. Im Holze ein- bis zweireihige, 
sehr hohe Markstrahlen; die GefaBe in den Holzstrahlen zerstreut, kleinlumig, sparliches Holz
parenchym nur an den GefaBen, die Holzfasern ziemlich dickwandig, nicht sehr englumig, un
deutlich hofgetiipfelt. Bei der Hauptwurzel im Innern des Holzkorpers stets ein enges, rundliches 
Mark, die diinnen Seitenwurzeln ohne Mark. Primare Rinde, Markstrahlen und Mark fiihren reich-
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lich groBe, zusammengesetzte (3-4 Teilkorner) Starkekbrner. HARTWICH nennt fUr die primare 
Rinde groBe Oxalatdrusen, SOLEREDER hat keine Kristallbildungen angetroffen; wenig Gerbatoff. 

Bestandteile. Zwei Alkaloide: Manacin, C22HS2N2 °1°' das durch Respirationsstillstand 
tdtet und die Sekretion der Driisen reizt, und Manacein, C16~6N2 09 von ahnlicher Wirkung. 
Asculetin. 

Anwendung. Ala Antisyphiliticum, Antiarthriticum und Diureticum. Man verwendet 
die Droge als Fluidextrakt mit Natriumsalicylat zusammen. 

Manganum. 
Manganum. Mangan. Manganese. Manganese. Mn. At.-Gew.54,93. 

Das Mangan findet sich in der Natur besonders als Mangandioxyd, Mn02' 
im Braunstein oder Pyrolusit, ferner als Hausmannit, Mna 0", , Braunit, 
Mn20S' Manganit, MnO, und Manganspat, MnCOs. Das Metall wird durch 
Reduktion von Manganoxydul mit Aluminiumpulver nach dem Thermitverfahren 
gewonnen. Es ist grauwei13, mit rotlichem Schimmer, sehr hart, spez. Gew. 7,5. 
Smp. 1240°. 

Anwendung. In Legierungen mit anderen Metallen. Mangan bronze = 90 T. Kupfer 
+ 10 T. Mangan. 

Als Ferromangan bezeichnet man Eisen-Manganlegierungen mit 20-80% Mangan, die 
hiittenmanuisch aus manganhaltigen Eisenerzen gewonnen werden und bei der Stahlherstellung 
Verwendung finden. 

In seinen Verbindungen ist das Mangan zwei-, drei-, vier-, sechs- und 
siebenwertig, in seinen Salzen ist es meist zweiwertig (Manganosalze oder 
Manganoxydulsalze); sechs- und siebenwertig ist es in der Mangansaure und 
der tJbermangansaure. 

Erkennung. Mangan-Oxydulsalze sind blaBrot gefarbt und zeigen folgendes Verhalten: 
Kali- oder Natronlauge fallen weiBliches Manganohydroxyd, Mn(OH)2' das an der Luft 

rasch Sauerstoff aufnimmt und in braune Manganoma.nganite iibergeht. - Eine Losung eines 
Mangansalzes, die Ammoniumchlorid enthalt, wird durch Ammoniak zunachst nicht gefallt; 
infolge Aufnahme von Luftsauerstoff scheidet sich aber braunes Mangandioxydhydrat aus. -
Natriumcarbonat fallt weiBes Manganocarbonat, MnCOs' -Ammoniumsulfid fallt fleisch
farbiges Manganosulfid, MnS + H20, in heiBer Losung faUt zuweilen griines Mangansulfid von 
der Zusammensetzung 3 MnS + 2 H20. - Die Phosphorsalzperle wird in der Oxydations
flamme violett gefarbt, in der Reduktionsflamme farblos. - Alle Manganverbindungen geben 
beim Schmelzen mit Soda und Salpeter eine griine Schmelze, indem sich mangansaures 
Kalium oder Natrium bildet. 

Bestimmung. Man bestimmt das Mangan in der Regel als Manganoxyduloxyd, 
MnaO",. Man fallt Losungen, die weder Ammoniumsalze noch Salze organischer Sauren ent. 
halten, mit Natriumcarbonat, wascht das gefallte Manganocarbonat aus und gliiht es im Platin. 
tiegel an der Luft. Bei Gegenwart von Ammoniumsalzen fallt man das Mangan zunachst 
durch Ammoniumsulfid als Manganosulfid, wascht dieses mit einer diinnen Natriumsulfidlosung 
aus, lost es alsdann in Salzsaure, faUt das Mangan aus der durch Erhitzen von Schwefelwasser. 
stoff befreiten Losung mit Natriumcarbonat und fiihrt das ausgewaschene Manganocarbonat 
durch Gliihen an der Luft in Manganoxyduloxyd iiber (alle Oxyde des Mangans und alle Mangan. 
salze mit in der Hitze fliichtigen Sauren geben beim Gliihen an der Luft Manganoxyduloxyd). 

Manganum boricum. Manganborat. Borsaures Manganoxydul. Mn(B02)2+2H20. 

Mol.-Gew. 177. 
Eine Losung von 10 T. Manganosulfat (MnSO", + 4H20) in 100 T. Wasser wird mit 

einer Losung von 9,5 T. Borax in 100 T. Wasser gefallt, der Niederschlag ausgewaschen und 
getrocknet. - Rotlich weiBes in Wasser fast unlosliches Pulver. Es dient ala Siccatif zur 
Herstellung von schnell trocknendem Leinolfirnis. 

Manganum carbonicum. Mangancarbonat. Manganocarbonat. Kohlensaures 
Mangan(oxydul). ManganeseCarbonate. Carbonatedemanganese. MnCO a• 
Mol.-Gew. 115. 

Hager, Handbuch. II. 9 
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Darsfellung. In eine filtrierte Losung von 130 T. krist. Natriumcarbonat in 1000T. 
abgekochtem, warmem Wasser wird eine Losung von 100 T. krist. Manganosulfat in 1000 T. 
ebenfalls abgekochtem, warmem Wasser unter Umriihren eingegossen. Man laBt den Nieder. 
schlag abl!etzen, gieBt die Fliissigkeit ab, wascht den Niederschlag zunachst einigemal durch 
AbgieBen, spater auf dem Filter, bis zum Verschwinden der Sulfat·Reaktion und trocknet ihn 
schlieBlich bei 50-600. 

Eigenschajfen und Erkennung. WeiBliches oder rotlich.weiBes, zartes, geschmack. 
loses Pulver, fast unloslich im Wasser, leicht loslich unter Aufbrausen in Essigsaure, verd. Salz
saure, Schwefelsaure zu blaBrotlichen Manganosalzlosungen. Schmilzt man eine Spur des Salzes 
mit einer Mischung von Natriumcarbonat und Kaliumnitrat, so erhalt man eine griin gefarbte 
Schmelze. - Beim Gliihen von Mangancarbonat an der Luft entweicht Kohlendioxyd, und es 
hinterbleibt ein schwarzer Riickst&nd von Manganoxyduloxyd, MnaO, (66,3%). 

Priljung. a) Die Losung von 1 g Mangancarbonat in 10 ccm verd. Schwefelsaure mull 
klar oder fast klar sein (Mangandioxydhydrat). - Je 10 ccm der Losung von 2 g Mangancarbonat 
in 20 ccm verd. Essigsaure und 20 ccm Wasser diirfen nicht verandert werden: - b) durchSchwefel
wasserstoffwasser (fremde Schwermetalle), - c) durch Bariumnitratlosung (Sulfate), - d) durch 
Oxalsaurelosung (Calcium). - e) Mit Kaliumferrocyanidlosung muB die Losung einen rotlich
weiBen Niederschlag geben, der sich in verd. Salzsaure auflost (Eisen gibt unloslichen, bIauen 
Niederschlag). 

Anwendung. Die Anwendung des Mangancarbonats beruht auf der Annahme einiger 
Physiologen, daB Mangan ein normaler Bestandteil des Blutes sei und zu den blutbildenden Stoffen 
gehore. Es werden kleine Mengen von Mangancarbonat und anderen Manganverbindungen zur 
Unterstiitzung der Eisenmittel gegeben, jedoch wird die Wirkung auch angezweifelt. Man gibt 
das Mangancarbonat zu 0,2-0,6 g in Pulver oder Pillen mehrmals taglich, gewohnlich mit Eisen
praparaten zusammen. 

Manganum chloratum. Manganchloriir. Manganochlorid. Manga
nese Chloride. Protochlorure de manganese. MnCl2 + 4H20. Mol.· 
Gew.198. 

Darsfellung. 1) Man iibergieBt 10 T. reines Mangancarbonat mit 50 T. Wasser und 
fiigt allmahlich, unter Umriihren, zuletzt unter Erwarmen, 25,5 T. Salzsaure (25%) hinzu. Die 
Losung wird filtriert, das Filtrat durch Eindampfen eingeengt und an einem kiihlen Ort zur 
Kristallisation gebracht. Die Kristalle werden auf FlieBpapier abgetrocknet. - 2) Aua den salz
sauren Manganlaugen von der Chlorentwicklung kann man das Manganchloriir leicht gewinnen, 
indem man durch Eindampfen der Laugen zunachst die freie Salzsaure entfernt, dann den Salz
riickstand in Wasser lost und die filtrierte Losung mit einem VberschuB von Mangancarbonat 
einige Zeit erhitzt, bis eine abfiltrierte Probe durch Kaliumferrocyanid nur weiB, nicht mehr blau
lich gefallt wird. Man filtriert, sauert das Filtrat schwach mit Salzsaure an und bringt es durch 
Eindampfen zur Kristallisation. 

Eigenschajfen. Rotliche, hygroskopische Kristalle; Geschmack bitterlich-styp
tisch, scharf, hintennach salzig. Es lost sich in 2 T. Wasser, auch in wasserhaltigem 
Weingeist. - Die verdiinnte wiisserige Losung ist fast farblos, die konzentriertere 
blaBrotlich, die alkoholische griinlich. 

Erkennung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit Silbernitrat
losung einen kasigen Niederschlag von Silberchlorid; mit Natronlauge einen weiB
lichen Niederschlag von Manganhydroxydul, der sich an der Luft durch Oxydation 
bald braun farbt; mit Schwefelammonium gibt sie einen fleischfarbigen Nieder. 
schlag von Manganosulfid. 

Priljung. a) Wird die Losung von 0,5 g Manganchloriir in 10 ccm Wasser 
mit einigen Tropfen Salzsaure und 1-2 ccm Chlorwasser erhitzt, so darf sie nach 
dem Erkalten durch Ammoniumrhodanidlosung nicht rot gefiirbt werden (Eisen). -
b) Wird 1 g Manganchloriir mit 5 ccm Natronlauge erhitzt, so darf der Dampf Lack· 
muspapier nicht bliiuen (Ammoniumsalze). - d) Die Losung von 1 g Manganchloriir 
und J g Natriumacetat in 10 ccm Wasser darf nach Zusatz von einigen Tropfen 
Essigsaure durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (fremde Schwer. 
metalle, Arsen). - e) Wird aus der Losung von 3 g ManganchlorUr in 60 ccm Wasser 
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das Mangan mit Ammoniumcarbonatlosung ausgefallt, so diirfen 40 ccm des Filtrats 
beim Verdampfen und GHihen hochstens 2 mg Riickstand hinterlassen (Alkali
salze). 

Aufbewahrung. In gut schlieBenden Glasstopfenglasern. 

Anwendung. Selten, in Verbindung mit Eisenplaparaten zu 0,1-0,2-0,4 g zwei
bis viermal taglich in Losung oder Pillen; auBerlich in Lbsung zu Mund· und Gurgelwassern 
(1,0-5,0 g auf 100 g Wasser oder schleimige Fliissigkeiten) bei syphilitischen und skorbuti
schen Rachengeschwtiren. 

Manganum dioxydatum. Manganum peroxydatum. Braunstein. Man-
gandioxyd. Manganese Dioxide. Bioxyde de manganese. Man
ganum hyperoxydatum (superoxydatum). 

(Die Bezeichnung Mangansuperoxyd oder Manganperoxyd ist nicht 
richtig, weil die Verbindung Mn02 kein Superoxyd wie Wasserstoffsuperoxyd, 
Bari umsuperoxyd, Natriumsuperoxyd u. a. ist.) 

Der natiirlich vorkommende Braunstein oder Pyrolusit mit stark wechseln
den Mengen von Mangandioxyd, Mn02. Mol.-Gew.87. 

Der reinste Braunstein enthalt bis zu 98% Mangandioxyd. Erganzb. und HeZv. 
fordern einen Gehalt von mindestens 76%' Gall. 75%. 

Eigenschaften. Derbe oder faserig.kristallinische, schwarzgraue, matte oder 
glanzende Massen, die auf Papier schwarzgrau abfarben, oder grauschwarzes Pulver. 
Von Schwefelsaure, auch von konzentrierter, wird das Mangandioxyd nur beim 
Erhitzen angegriffen unter Entweichen von Sauerstoff und Bildung von Mangan
sulfat. In Salzsaure lOst es sich bei gewohnlicher Temperatur zu Mangantetraehlorid, 
das beim Erwarmen in Manganchloriir und Chlor zerfallt. Von Salpetersaure wird 
Mangandioxyd nieht gelost. Bei Gegenwart von oxydierbaren Stoffen, wie Oxal
~aure, Zucker, Formaldehyd, Wasserstoffsuperoxyd wird das Mangandioxyd auch 
schon von verd. Sehwefelsaure gelost unter Bildung von Manganosulfat. Beim Gliihen 
gibt das Mangandioxyd 1/a des Sauerstoffes ab und gibt Manganoxyduloxyd, Mna0 4 • 

Die Beimengungen (Gangart) des natiirlichen Braunsteins bestehen aus Calcium
carbonat, Eisenoxyden, Ton, Bariumsulfat und -carbonat, Quarz u. a.; sie bleiben 
beim Auflosen des Braunsteins teilweise ungelost. 

Erkennung. Wird Braunstein mit Salzsaure erwarmt, so wird Chlor ent
wiekelt; die mit Wasser filtrierte Losung gibt die Reaktionen des Manganchloriirs. 

Priifung. Zur Priifung auf Kohle undAntimontrisulfid, die durch Verwechslung 
in gepulverten Braunstein hineingelangen konnen und die Verwendung des Braunsteins zur Ge
winnung von Sauerstoff aus Kaliumchlorat sehr gefahrlich machen, erhitzt man 2 g gepulverten 
Braunstein mit 25 ecm verd. Schwefelsaure und 5 g Oxalsaure einige Stunden lang auf dem 
Wasserbad. Mangandioxyd lost sich dabei auf, Kohle und Antimontrisulfid bleiben ungelost. 
1st der unlosliche Riickstand (Gangart) dunkel gefarbt, so untersucht man ihn nach dem 
Abfiltrieren und Auswaschen weiter. Antimontrisulfid lost sich beim Erhitzen mit Salz
saure unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff. Die Losung gibt beim Verdiinnen mit 
Wasser eine Trubung von Antimonoxychlorid oder nach dem Verdiinnen mit Wasser mit Schwefel
wasserstoffwasser einen gelbroten Niederschlag von Antimontrisulfid. Kohle verbrennt beim 
Erhitzen unter Verglimmen. - Eine einfache Priifung des Braunsteins auf gefahrliche Beimen
gungen von oxydierbaren Stoffen besteht darin, daB man eine Probe des gepulverten Braun
steins mit Kaliumchlorat gemischt in einem Porzellantiegel erhitzt; es darf keine Verpuffung 
oder Feuererscheinung dabei auftreten. 

Gehaltsbestimmung (Erganzb.). O,2g feingepulverterBraunstein werden in 
einem geeigneten Apparat mit 15 ccm Salzsaure erhitzt, wobei das entweichende 
Chlor in eine Losung von 3 g Kaliumjodid in 20 ccm Wasser geleitet wird. Zur Bin
dung des ausgeschiedenen Jods miissen mindestens 35 ecm 1/wn-Natriumthiosulfat
losung erforderlich sein (StarkelOsung, etwa 10 cem, als Indikator) = mindestens 
76% Mn02. 1 cem 1/10-n-Natriumthiosulfatlosung = 4,35 mg Mn02. 

9* 
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Zur Ausfiihrung der Bestimmung kann man den in Abb. lO wiedergegebenen 
Apparat benutzen. . 

Ein Kolbchen a von etwa 60 ccm Fassungsraum ist mittels eines reinen Korkes (besser 
noch durch Glasschliff) mit dem Leitungsrohr b verbunden. Dieses ist nahe der Biegung aufge. 
blasen und ist an seinem unteren Ende in eine Spitze ausgezogen, beides um ein Zuriicksteigen 

Abb.10. 

der vorgelegten Fliissigkeit moglichst zu verhiiten. Das 
Leitungsrohr b geht durch einen lose aufsitzenden oder 
schwach gekerbten Kork e in ein groJ3es Probierglas d von 
etwa 330 mm Lange und etwa 25-30 mm Weite, das in 
einem als Kiihler dienenden Glaszylinder e von etwa 350 mm 
Hohe und 60-70 mm lichter Weite steht. Man fiiilt den 
auBeren Zylinder e mit eiskaltem Wasser zur Kiihlung und 
bringt in das Probierglas d die Kaliumjodidlosung. Dann 
wagt man in das Kolbchen a recht genau etwa 0,2 g fein. 
gepulverten Braunstein (Durchschnittsmuster) ein, iibergieBt 
mit 15 ccm Salzsaure (von 25 % HOI), verbindet das Kblbchen 
mit dem Rohr und erhitzt nun mit einem in der Hand zu 
haltenden Brenner. Man leitet die Destillation so, daJ3 das 
Chlor nicht zu stiirmisch entweicht, und daB auch einZuriick. 
steigen der vorgelegten Kaliumjodidlosung nicht stattfindet. 
Wenn die Zersetzung beendet ist, destilliert man den groBten 
Teil der Salzsaure iiber, um das Chlor vollstandig in die 
Kaliumjodidlosung iiberzufiihren, und zieht dann, ohne die 
Flamme unter dem Kolbchen wegzunehmen, das Rohr b aus 
der vorgelegten Kaliumjodidlosung heraus. Man spiilt nun 
die an dem Rohr b haftende Fliissigkeit mit Wasser in einen 
Kolben, bringt die vorgelegte Kaliumjodidlosung unter N ach. 

spiilen hinzu und titriert. Gegen Ende der Titration werden etwa 10 ccm Starkelosung zugesetzt. 
Eine rasche, annahernde Bestimmung des Mindestgehaltes von Mn02 laBt sich 

auf folgende Weise ausfiihren: 1 g fein gepulverter Braunstein wird mit 4 g Ferrosulfat und 20 g verd. 
Salzsaure allmahlich bis zum Sieden erhitzt, dann filtriert; das Filtrat darf mit Kaliumferricyanid. 
IOsung keine blaue Farbung geben. 

Zur Wertbestimmung von Braunstein nach E. Rupp werden 0,2 g einer fein zero 
riebenen Durchschnittsprobe in einem Glasstopfenglas mit 3 g Kaliumjodid, 3 g Natrium. 
phosphat, 10 ccm Wasser und 10 ccm Phosphorsaure (25 0/0) versetzt. Nach dem Mischen 
laJ3t man das Gemisch unter ofterem Umschwenken 1/2-1 Stunde lang stehen. Dann wird das 
Gemisch mit etwa 50 ccm Wasser versetzt und mit 1/10·n.NatriumthiosulfatlOsung titriert (etwa 
10 ccm Starkelosung als Indikator). 1 ccm l/lO·n.NatriumthiosulfatlOsung = 4,35 mg Mn02. 

Anwendung. Hochst selten, in Gaben von 0,2-1,0 g bei entziindlichen Fiebern, atoni· 
schen Diarrhoen, Chlorose. AuJ3erlich ebenfails sehr selten als austrocknendes und heilendes 
Mittel bei verschiedenen Hautleiden in Salben mit 5-10 T. Fett. 

Zur Darstellung von Chlor, in den Glasfabriken zur Entfarbung von eisenhaltigem Glas. 

Mangani Dioxydum praecipitatum (Amer.). Gefii.lltes Mangandloxyd. Preci. 
pitated Manganese Dioxide. Besteht in der Hauptsache aus Mangandioxyd neben 
kleinen Mengen anderer Manganoxyde. Es solI mindestens 80 0/0 Mangandioxyd enthalten. 

Darstellung. Eine Mischung von 250 ccmAmmoniakfliissigkeit (10 % NH3 ) und 250 ccm 
Wasser wird mit einer Mischung von 250 ccm Wasserstoffsuperoxydlosung (3% H 20 2) 
und 250 ccm Wasser versetzt und die Mischung in eine Losung von 50 g krist. Mangansulfat 
in 1000 ccm Wasser langsam unter fortwahrendem Umriihren eingetragen. Das Gemisch wird 
unter haufigem Umriihren 1 Stunde lang stehen gelassen. Der Niederschlag wird durch Ab. 
gieBen mit heiBem Wasser gewaschen (jedesmal etwa 1 Liter), dann auf dem Filter weiter ge. 
waschen, und erst an der Luft, schlieJ3lich bei 150 0 getrocknet. 

Eigenschaften und Erkennung •. Feines schwarzes Pulver. Es verhalt sich wie 
unter M anganum dioxydatum angegeben. 

PrUfung und Gehaltsbestimmung. Wie bei Manganum dioxydatum, die Gehalts· 
bestimmung wird am eiufachsten nach dem Verfahren von Rupp ausgefiihrt. 

Manganum glycerinophosphoricum neutrale, Neutrales Manganoglycerophosphat 
CaH5(OH)20P002Mn, ist ein rotlich weiJ3es Pulver, in Wasser sehr schwer loslich. 

Manganum glycerinophosphoricum solubile ist ein saures Salz. Rotlich weiJ3es Pulver, 
in Wasser loslich. 

Anwendung. Wie andere Manganverbindungen, auch zusammen mit Eisenglycerophosphat. 
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Manganum hypophosphorosum. Manganohypophosphit. Unterphos
phorigsaures Manganoxydul. Manganese Hypophosphite. Hypo
phosphite de manganese. 'Mn(H2P02b + H20. Mol.-Gew. 203. 

Da'l'stellung. Durch Umsetzen von Calciumhypophosphit mit Manganosulfat. 
Eigenscha/ten und E'I'kennung. Rosarote Kristalle oder kristallinisches 

Pulver, das sich an der Luft nicht verandert und in Wasser loslich ist. Beim Er
hitzen im Probierrohr verknistert es unter Entwicklung von selbstentziindlichem 
Phosphorwasserstofi, wobei eine in Salzsaure losliche Masse zuriickbleibt. Die 
wiisserige Losung gibt mit AmmoniumsulfidlolJUng einen fleischfarbenen Nieder
schlag, mit Silbernitratlosung beim Erwarmen eine schwarze Ausscheidung von 
Silber. 

Priijung. Die Losung von 0,25 g Manganhypophosphit in 10 cem Wasser wird 
mit 10 ccm Kalilauge versetzt und gelinde erwii.rmt. Die von dem allmii.hlich braun 
werdenden Niederschlag abfiltrierte Fliissigkeit wird erst mit Salzsaure, dann wieder 
mit Ammoniakfliissigkeit ubersattigt. Die ammoniakalische Flussigkeit darf nicht 
verandert werden: a) durch Magnesiumchloridlosung (Phosphate), - b) durch 
Ammoniumoxalatlosung (Calcium). 

Anwendung. Wie Calciumhypophosphit. 

Manganum lacticum. Manganlactat. Manganolacta t. Milchsa ures Man
ganoxydul. Manganese Lactate. Lactate de manganese. 
[CH3CH(OH)COO]2Mn + 3H20. Mol.-Gew. 287. 

(Erganzb. gibt irrtiimlich die Formel des waBserfreien Baizes, aber das Molekelgewicht des 
BaIzes mit 3H20 an.) 

Da'l'stellung. Durch Auflosen von Mangancarbonat in verde Milchsaure und Ein
dampfen zur Kristallisation. 

Eigenschajten. Schwach rote, glanzende Kristalle, luftbestandig, ziemlich 
leicht losiich in Wasser, unloslich in Weingeist. Die wiisserige Losung verandert Lack
muspapier nicht. Beim Erhitzen verkohlt es unter Auftreten des Geruches von ver
brennendem Zucker. 

E'I'kennung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit :Ammonium
sulfidlosung einen fleischfarbenen Niederschlag von Mangansulfid. Wird eine Losung 
von etwa 0,2 g Manganlaotat in 5 ccm verde Schwefelsaure nach Zusatz von einigen 
ccm Kaliumpermanganatlosung erhitzt, so tritt der Geruch des Acetaldehyds auf. 

Priijung. a) Die Losung von 1 g Manganlactat in 20 ccm Wasser mull klar 
sein, sie darf Lackmuspapier nicht verandern und auf Zusatz von verde Salzsaure 
keine Gasentwicklung zeigen (Carbonate). -Je 10 ccm der wasserigen Losung (1 g + 
50 ccm) diirfen: b) nach dem Erhitzen mit einigen Tropfen Salzsaure und 1-2 ccm 
Chlorwasser durch Ammoniumrhodanidlosung nicht rot gefarbt werden (Eisen), -
c) nach dem Ansauern mit Salzsaure durch Schwefelwasserstoffwasser nicht dunkel 
gefarbt werden (Schwermetalle), - d) nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch 
Bariumnitratlosung hOchstens opalisierend getriibt werden (Sulfate), - e) nach 
dem Ansauern mit Salpetersaure durch Silbernitratlosung hochstens opalisierend 
getriibt werden (Chloride). - f) Wird die Losung von 0,3 g Manganlactat in 30 ccm 
Wasser nach Zusatz von 3 ccm verde Schwefelsaure einige Minuten lang gekocht 
und dann mit iiberschiissiger Natronlauge versetzt, so darf das Filtrat beim Kochen 
mit 5 ccm alkalischer Kupfertartratlosung keinen roten Niederschlag von Kupfer
oxydul geben (Zucker). - g) Werden 0,5 g Manganlactat mit 5 ccm konz. Schwefel
saure verrieben, so darf die Mischung sich innerhalb einer halben Stunde nicht 
braun farben (Weinsaure). 

Anwendung. Bei Chlorose und Bchwache infolge von Blutarmut zu 0,06-0,3 g mehr· 
mals taglich. 
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Manganum sulfuricum. Mangansulfat. Manganosulfat. Schwefelsaures 
Manganoxydul. Manganese Sulphate. Sulfate de manganese. 
Mangani Sulfas. Vitriolus manganosus. Manganvitriol. MnSO, + 4H20. 
Mol.-Gew. 223. 

Da1"stellung. Man .riihrt gepulverten, hochpl'ozentigen Braunstein mit konz. Schwefel· 
Baure zu einem Brei und erhitzt diesen in einem hessischen TiegeJ.'im Windofen so lange, bis keine 
weiBen Dampfe mehr entweichen, d. h. bis die im UberschuB zugesetzte Schwefelsaure nahezu 
vollstandig entfernt ist. Dann laBt man erkalten, zieht den Riickstand unter Erwarmen mit 
der 4fachen Menge Wasser aus, filtriert und priift das Filtrat durch Zusatz von Kaliumferro
cyanidlosung auf Eisen. Ist dieses abwesend, so kann man das Filtrat durch Eindampfen kon
zentrieren und durch weiteres, langsames Abdunsten bei 20-30 0 zur Kristallisation bringen. 1st 
Eisen vorhanden, so versetzt man den nicht filtrierten wa.erigenAuszug mit einem maBigen Ober
schuB von frisch gefalltem (und gut ausgewaschenem) Manganocarbonat und erwarmt so lange, 
bis eine Probe des Filtrats sich als eisenfrei erweist. Das eisenfreie Filtrat wird dann eingedampft. 
- Die ausgeschiedenen Kristalle werden zwischen Filtrierpapier abgetrocknet und in gut zu 
verschlieBende GefaBe gebracht. - Die Kristallform und der Wassergehalt des Manganosulfats 
wechseln nach del' Temperatur, bei der die Abscheidung des SaIzes stattfand. Die Verbindung 
MnSO, + 4H20 kristallisiert zwischen 20 und 30 0 aus. 

Eigenschaften. BlaJlrote Kristalle (Prismen), die an trockener Luft vel'
wittern. Es lOst sich in 0,8 T Wasser, in Weingeist ist es unloslich. Die wasserige 
Losung verandert Lackmuspapier nicht. 

E1"kennung. Die wiisserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit Bariumnitrat
lOsung einen weiBen, in verde Salzsaure unloslichen Niederschlag von Bariumsulfat, 
mit Ammoniumsulfidlosung einen fleischfarbenen Niederschlag von Manganosulfid. 
Ein Kornchen Mangansulfat gibt beim Erhitzen mit Kallumnitrat eine griine 
Schmelze von Kaliummanganat. 

Pmfung. a) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf durch Kallumferro
cyanidlosung nicht blau gefarbt werden (Eisen). - b) Die Losung von 1 g Mangan
sulfat und 1 g Natriumacetat in 20 ccm Wasser dan nach Zusatz von einigen Tropfen 
Essigsaure durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle, 
Arsen). 

Aujbewah1"Ung. In gut schlieBenden Glasstopfenglasern. 
Anwendung. Zur Darstellung von chemischen und galenischen Manganpraparaten. 

Friiher innerlich bei Erkrankungen der Milz, Leber, ferner bei Gicht zu 0,2-0,6 g mehrmals 
taglich; auBerlich in Salben gegen verschiedene Hautkrankheiten. 

Manganum sulfuricum siccum. Getrocknetes Manganosulfat. 100 T. krist. Mangano
sulfa t werden zerrieben und zunachst in trockener Luft zum Verwittern gebracht, dann im Wasser
bad bis zum gleichbleibenden Gewicht ausgetrocknet. Man erhalt so ein fast weiBes Pulver 
mit einem Stich ins Rotliche, von der Zusammensetzung MnSO, + H 20. 

Manganum albuminatum. Zur Darstellung dieses Praparates versetzt man nach D. VITALI 
das EiweiB von drei Eiel'll nach dem Verriihren mit Wasser, Stehenlassen und Kolieren del' La
sung durch Leinwand vorsichtig unter Riihren mit 30 ccm einer 5%igen Kaliumpermanganat-
16sung und laBt die braun gewordene LOsung bei 30 0 eindampfen. Das so gewonnene Prii.parat, 
das 3,3% Mangan, a.ls MnsO, berechnet, enthi1.1t, bildet diinne, braune, fast geschmacklose Blatt
chen, langsam in kaltem, schneller in warmem Wasser loslich. Das Manganalbuminat ist leicht 
verdaulich und assimilierbar. 

Manganum dextrinatum. Nach E. DIETERICH: 87,5 g Kaliumpermanganat werden in 
4500 g heiBem destillierten Wasser gelost. In die erkaltete Fliissigkeit tragt man unter Umriihren 
45,0 g Zuckerpulver ein und laBt 24 Stunden stehen. Man wascht den Niederschlag durch De
kantieren, bis das Waschwasser ohne erheblichen Riickstand verdampft. Dann sammelt man 
ihn auf einem Tuch und preBt ihn bis zu einem Gewicht von 300,0 gab. Den Riickstand ver
reibt man mit 960 g reinem Dextrinpulver und fiigt dann 50 g Natronlauge von 1,170 spez. Gew. 
hinzu. Man erhitzt die Mischung im Dampfbad, bis eine Probe sich klar in Wasser lOst, und 
dampft dann zur Trockne. Man erhalt so 1000 g eines 3%igen Praparates. -10%iges Mangan
dextrinat erhalt man, wenn an Stelle von 960,0 Dextrin nur 290,0 genommen werden. - Beide 
Praparate sind dunkelbraune, in kochendem Wasser 16sliche Pulver. 

Manganum mannitatum. Wird in del' namlichen Weise bereitet wie das Mangandextrinat, 
nul' nimmt man an Stelle von Dextrin die gleichen Mengen Mannit. Braunes, in heiBem Wasser 
IOsliches Pulver. 
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Manganum oxydatum saeebaratum liquidum. Fliissiger Manganzucker. -
Ergiinzb.: 10 T. Kaliumpermanganat werden in 500 T. warmem Wasser gelOst. Dann setzt man 
der auf 40° a bgekii hlten Losung 60 T. grob gepulverten Zuoker zu und laBt die Mischung unter 
bisweiligem Umriihren so lange stehen, bis sich ein dichter Niederschlag gebildet hat. Um 
dieses zu beschleunigen, kann die Mischung sehr vorsichtig (nicht iiber 40°) im Wasserbad 
erwarmt werden Der Niederschlag wird moglichst rasch mit warmem Was~er ausgewasohen. 
bis das Waschwasser durch Calciumchloridlosung hochstens schwaoh getriibt wird. Darauf sam
melt man den Niedersohlag auf einem angenaBten Tuoh, driiokt gelinde aus, misoht ihn in einer 
Porzellansohale innig mit 87 T. grob gepulvertem Zucker und einer Losung von 2,5 T. Kalium
natriumtartrat in 5 T. Wasser und 0,5 T. Natronlauge, erwarmt im Wasserbad bis zur Losung 
und versetzt noch mit so viel Wasser, daB das Gesamtgewicht 174 T. betragt. 

Sirupus Mangani oxydati 2%. Mangansirup. - Sikhs. Kr.- V.: Wird genau so wie 
Mangan. oxyd. sacch. liquidum bereitet aus 60 T. Kaliumpermanganat, 2500,0 T. Wasser, 300 T. 
Zuckerpulver, 500,0 Zuckerpulver, 15,0 Kaliumnatriumtartrat in lOO,O Wasser, 6,0 Natronlauge 
und Wasser bis zu 1000 T. 

Kalium permanganicum. Kaliumpermanganat. Dbermangansa ures 
Kalium. Potassium Permangana teo Permangana te de potassium. 
Kalium hypermanganicum (supermanganicum, oxymanganicum) Chamae
leon. KMnO,. Mol.-Gew. 158. 

Darstellung. Ein Gemisch von 500 T. Kalilauge (spez. Gew. 1,44), 105 T. Kalium
chlorat und 180 T. gepulvertem Braunstein wird zur Trockne verdampft und in einem Tiegel 
bis zur teigigen Beschaffenheit erhitzt (nicht bis zum Schmelzen). Nach dem Erkalten wird die 
Masse in Wasser gelOst. In die Losung, die neben KaliumchloridKaliummanganat, K 2MnO" 
enthalt, wird Kohlendioxyd eingeleitet, wodurch das Kaliummanganat in Kaliumpermanganat 
iibergefiihrt wird unter Abscheidung von Mangandioxydhydrat und Bildung von Kaliumcarbonat: 

3K2MnO, + H 20 + 2C02 = 2KMnO, + MnO(OH)2 + 2K2C03• 

Die durch ein Sandfilter filtrierte Losung wird zur Kristallisation eingedampft und das beim Er
kalten ausgeschiedene Kaliumpermanganat aus Wasser umkristallisiert. 

Zur Dberfiihrung des Kaliummanganats in Permanganat geniigt auch langeres Kochen der 
Losung der Schmelze: 3K2MnO, + 3H20 = 2KMnO, + MnO(OH)2 + 4KOH. Das Einleiten 
von Kohlendioxyd beschleunigt die Umsetzung. In der Technik leitet man in die Kaliumman
ganatlosung ozonisierte Luft, wobei sich nur Kaliumpermanganat und Kaliumhydroxyd 
bilden: 

2K2MnO, + H 20 + 0 3 = 2KMnO, + 2KOH + O2, 

Eigenschajten und Erkennung. Dunkelviolette, stahiblau gliinzende 
Prismen; frisch aus Wasser kristallisiert zeigen die Kristalle einen griinlichen Schim. 
mer. (Nach FESTER und BRUDE sind sie frischkristallisiert bronzebraun). Spez. 
Gew. 2,7. Es lOst sich in 16 T. Wasser von 150 und in 3 T. siedendem Wasser mit 
blauroter Farbe. 

Durch Wasserstoffsuperoxydiosung, die mit verd. Schwefelsaure ange
sauert ist, wird Kaliumpermanganatiosung unter Sauerstoffentwicklung entfarbt. 
Mit Salzsaure entwickeit das Kaliumpermangana schon bei gewohnlicher Tem
peratur ChI or, rascher beim Erwarmen, gleichzeitig wird Manganchloriir gebildet 
(vgl. Bd. I, S. 1001 unter Chlor). Beim Gliihen gibt das Kaliumpermanganat Sauer
stoff ab. Schweflige Saure entfiirbt die Losungen sofort unter Bildung von Mangan
sulfat. 

Ammoniakfliissigkeit wirkt allmahlich reduzierend unter Abscheidung von 
Mangandioxydhydrat. K alila uge verandert die Farbe der Losung nicht, wenn keine 
oxydierbaren Stoffe zugegen sind; sind solche zugegen, so farbt sich die Losung 
griin unter Abscheidung von Mangandioxydhydrat. Konz. Losungen von Kalium
permanganat, mit Kalilauge versetzt und erhitzt, entwickeln Sauerstoff, die Losung 
farbt sich griin, und beim Erkalten scheidet sich griines Kaliummanganat ab. Mit 
konz. Schwefelsaure iibergossen entwickelt das Kaliumpermanganat ozon
haltigen Sauerstoff, die Fliissigkeit farbt sich griin. Verdiinnte Schwefelsaure 
verandert Kaliumpermanganatliisungen nicht, erst nach langerer Zeit wird Sauer
stoff entwickelt; sind aber gleichzeitig oxydierbare Stoffe zugegen, so wird das 
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Kaliumpermanganat reduziert unter Entfarbung. Die wiisserigeLosung (etwa 0,01 g+ 
10 ccm) wird nach Zusatz von einigen Tropfen verd. Schwefelsaure durch einige 
Kornchen Ferrosulfat oder Natriumsulfit (oder Natriumbisulfit) sofort, durch 10 bis 
15 Tr.Oxalsaurelosung allmahlich entfarbt. 

Viele organische Stoffe werden durch Kaliumpermanganatlosung oxydiert 
unter Abscheidung von Mangandioxydhydrat; letzteres wird durch Schweflige Saure 
leicht gelost unter Bildung von Manganosulfat. 

Bei Gegenwart von Schwefelsaure, also in saurer Losung, geben 2 Mol. Kalium
permanganat an oxydierbare Substanzen 5 At. Sauerstofff ab ohne Abscheidung 
von Marrgalldioxydhydrst: 2KMnO, + 3 R 2SO,=K2SO, + 2MnSO, + 50 + 3R2 0. 
In neutraler Losung oder bei Gegenwart von Kaliumhydroxyd geben 2 Mol. 
Kaliumpermanganat 3 At. Sauerstoff ab unter Abscheidung von Mangandioxyd
hydrat: 2KMnO, + 3R20 = 30 + 2MnO(OR)2 + 2KOR. Die neutrale Losung 
wird dabei alkalilch, so daB such mit reiner Kaliumpermanganatlosung die Oxy
dation in alkalischer Losung erfolgt. 

Werden organische Stoffe, wie Weingeist, Glycerin, atherische Ole, Zucker 
und viele andere mit trockenem Kaliumpermanganat zusammengebracht oder 
zusammengerieben, so treten Entziindungen und Explosionen ein, ahnlich wie beim 
Kaliumchlorat. Auch durch konz. Schwefelsaure konnen Gemische von Kalium
permanganat und organischen Stoffen zur Entziindung und Explosion gebracht 
werden. 

Losungen von Kaliumpermanganat diirfen wegen der Einwirkung auf 
organische Stoffe nicht durch Papier filtriert werden, wohl aber durch Asbest oder 
weillen gewaschenen Sand. 

Prillu:nn. a) Es mull vollkommen trocken seine - b) Die wasserige Losung 
(0,1 g + 100 ccm) darf Lackmuspapier nicht verandern. - c) Wird die Losung von 
0,5 g Kaliumpermanganat in 25 ccm Wasser mit etwa 2 ccm Weingeist zum Sieden 
erhitzt und darauf filtriert, so mull das Filtrat farblos sein und darf nach dem An
sauern mit Salpetersaure weder durch Bariumnitratlosung (Sulfate), noch - d) durch 
Silbernitratlosung (Chloride) mehr als opalisierend getriibt werden. - e) Wird eine 
Mischung von 2 ccm des klaren Filtrats (c) und 2 ccm Schwefelsaure nach dem Er
kalten mit 1 ccm Ferrosulfatlosung iiberschichtet, so darf keine gefarbte Zone auf
treten (Nitrate). - f) Wird die Losung von 1 g Kaliumpermanganat in 10 ccm 
heiBem Wasser mit 20 ccm verd. Schwefelsaure und nach dem Abkiihlen mit Wasser
stoffsuperoxydlOsung bis zur Entfarbung versetzt (20-25 ccm), so mull die Fliissig
keit vollkommen klar sein; ungeloste Teilchen diirfen am Boden des Kolbchens 
nicht zu erkennen seine 

Anmerkungen zu b). Nach FESTER und BRUDE entsteht auf rotem Lackmuspapier 
nach einiger Zeit ein brauner Fleck, der von einem blauen Hof umgeben ist. Dieser riihrt von der 
Bildung von Kaliumhydroxyd aus dem Kaliumpermanganat bei der Reduktion her. - Zu 0). 
Die Mischung schli.umt und stoBt beim Erhitzen sem- stark, man erhitzt sie deshalb vorsichtig 
in einem Kolbchen von etwa 100-150 ccm. 

Aulbewaht'Ung. In Glasstopfengliisern, vor Licht geschiitzt. 
Losungen von Kaliumpermanganat in zweifach destilliertem Wasser sind ohne wesent. 

liche Veriinderung haltbar, wenn man sie vor Licht und Staub geschiitzt in Flaschen mit Glas
stopfen aufbewahrt. 

Anwendung. Wegen seiner Eigenschaft, organische Substanzen zu oxydieren, wirkt es 
zerstorend auf Fiiulniserreger und desodorierend auf Fiiulnisprodukte, dagegen scheint es Krank
heitserreger nur wenig zu beeinflussen. Innerlich bewirkt es heftige Magenentziindung. 

Kaliumpermanganat ist besonders ein vorziigliches Desodorans. Hauptanwendung findet 
es bei iibelriechenden Geschwiiren und Ausfliissen alIer Art, Foetor ex ore, Karzinom, auch FuB
schweiB usw. in 0,1-Q,5 0/ oigen Losungen. Man hiite sich, zu starke Losungen zu benutzen! 
Innerlich kaum angewandt. Bei Vergiftungen mit Morphin, Phosphor und Cyankalium Magen
spiilungen mit Losungen von 1:3000-4000. 

Subcutan 1/11 ccm einer 1 % igen Losung gegen SchlangenbiB. Konzentrierte Losungen 
wirken blutstillend. 
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Liisungen von Kaliumpermanganat werden am besten in Glasstopfenglasern abgegeben, 
sie diirfen nieht mit organisehen Stoffen, z. B. Sirupen. versetzt werden. Zu Pillen wird Bolus 
alba als Konstituens benutzt; zum AnstoBen der Masse ist aueh Lanolin oder Vaselin empfohlen 
worden. 

Kalium permanganicum crudum. Rohes Kaliumpermanganat. 
Eigenschaften. Griin bis blau schimmernde schwarzrote, kriimelige Kristallmasse. 

Der Gehalt an Kaliumpermanganat ist sehr wechselnd; er kann leieht bestimmt werden, indem 
man eine mit Schwefelsaure angesauerte Liisung von Ferro·Ammoniumsulfat von bekanntern 
Gehalt mit einer Liisung des Kaliumpermanganats titriert. Man liist 3,16 g rohes Kaliumper. 
manganat zu 1000 ccm, andererseits 3,92 g Ferroammoniumsulfat unter Zusatz von 20 ccm verd. 
Schwefelsaure zu 100 ccm = 1/IO·n.FerrosulfatlOsung. Ware das Kaliumpermanganat rein, so 
ware die Liisung 3,16 g:1000 cern l/lo·normal, und fiir 10 ccrn der 1/IO·n.Ferrosulfatliisung, die 
bei der Titration noch mit 10 ccm verd. Schwefelsaure versetzt werden, wiirden 10 ccm der Per· 
manganatliisung verbraucht werden. Man wird aber mehr von der Kaliumpermanganatliisung 
verbrauehen, und der Gehalt ergibt sich durch eine einfaehe Rechnung. Bei einem Verbrauch 

G h I . K li 10 . 100 62 5 b' 2 von z. B. 16 ccrn ist der eat an remem a umpermanganat = -1-6- = " el 0 ccrn 
Verbrauch = 50% usw. 

Anwendung. Ais Desinfektionsmittel. In der organischen Technik als Oxydationsmittel. 

Entfernung von Kaliumpermanganatflecken. Zur Entfernung der auf der Raut usw. 
dureh Kaliumpermanganat hervorgerufenen braunen Flecken verwendet man Natriumbisulfit· 
liisung oder Wasserstoffsuperoxydliisung unter Zusatz von verd. Schwefelsaure. 

Liquor Potassll Permanganatis (Brit.). 
Sowtion of Potassium Permanganate. 

Kali permanganici 10,0 
Aquae destillatae ad 1000 ccm. 

Pasta Kalil perIDanganlcl. 
Kaliumpermanganatpaste nach VORNER. 

Kalil permanganic. pulv. 2,0 
Terr. siliceae (Kieselgur) 
Ungt. Parafflnl lUi 1,0 

M. f. Pasta. Als Haemostypticum empfohlen. 

Pilulae Kalil permanganlcl. 
Kal. permanganic. 2,0 
Adip. Lanae anhydric. 2,0 
Kaolin. pulv. 6,0. 

M. f. pliu!. Nr. 100. 

Styptogan wird eine Paste aus 30 T. Kaiiumpermanganat, 10 T. Kieselgur und 60 T. Va· 
selin genannt; als Ramostyptikum in der Wundbehandlung angewandt. 

Calcium permanganicum. Calciumpermanganat. Ubermangansaures Calcium. 
(Mn04)2Ca + 5H20. Mol.·Gew. 368. 

Eigenschaften. Dunkelviolette, leicht zerflieBliche Kristalle, leicht liislich in Wasser. 
Anwendung. Innerlich bei Darmkrankheiten zu 0,05-0,1 g. AuBerlich wie Kalium

permanganat; es soli starker wirken als dieses. Zur Reinigung von Trinkwasser. Als Oxyda
tionsmittel; bei Oxydationen mit Calciumpermanganat in neutraler Liisung wird unliisliches 
Calciummanganit abgeschieden neben Mangandioxydhydrat. 

Zincum permanganicum. 
Zink. Zinc Permangana teo 
+ 6R20. Mol.·Gew. 411. 

Zinkpermanganat. Dbermangansa ures 
Permangana te de zinc. Zn(Mn04h 

Da1'stellung. Man fiigt zu einer konz. Liisung von Zinksulfat so lange eine Lasung 
von Bariumpermanganat, wie noch eine Fallung von Bariumsulfat entsteht, trennt die 
Flhssigkeit von dem Niederschlag und dampft sie vorsichtig bei niederer Ternperatur bis zur 
Kristallisation ein. Die abgeschiedenen Kristalle werden bei etwa 40 0 getroeknet. 

Eigenschaften. Dunkelrote, fast schwarze, dem Kaliumpermanganat ahn
liche Kristalle, an der Luft zerflieBlich, leicht liislich in Wasser. Die Liisung zersetzt 
sich beim Stehen an der Luft allmahlich, in verschlossenen GefiiBen, vor Licht ge. 
schiitzt ist sie haltbarer. Das Zinkpermanganat zersetzt sich noch leichter als 
Kaliumpermanganat unter Sauerstoffabgabe, und es muB daher j ede B eriihrung 
mit leicht oxydierbaren Substanzen vermieden werden, da dadurch heftige Explo. 
sionen entstehen kiinnen. Beim Erhitzen des Salzes entweichen Kristallwasser und 
Sauerstoff, und es hinterbleibt schlieBlich ein Gemenge von Zinkoxyd und Mangan
oxyduloxyd. Die wasserige Liisung wird wie Kaliumpermanganatliisung durch Re
duktionsmittel entfarbt. 
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Priljung. a) Die wasserige Losung (0,1 g + 100 ccm) darf Lackmuspapier 
nicht verandern. - b) Wird die Losung von 1 g Zinkpermanganat in 50 ccm Wasser 
mit 5 ccm Weingeist versetzt und gekocht, so mull die von dem braunen Nieder. 
schlag abfiltrierte Fliissigkeit farblos sein. - c) 10 ccm des Filtrates von b diirfen mit 
5 Tr. Schwefelwasserstoffwasser nur eine rein weiJle Triibung geben (fremde Metalle). 
- d) 10 ccm des Filtrates von b diirfen nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch 
Bariumnitratlosung hOchstens opalisierend getriibt werden (Sulfate). - e) 10 ccm 
des Filtrates von b diirfen nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch Silbernitrat· 
lOsung hOchstens opaiisierend getriibt werden (Chloride). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. Vor Licht und Feuchtigkeit geschiitzt. 
Anwendung. Das Zinkpermangana.t ist von BERKELEY HILL bei allen, besonders 

aber bei akuten Formen von Urethritis mit gutem ErfoIg angewandt worden. Als bemerkens· 
wert wird das Fehlen jeder Reizung der Sehleimhiiute hervorgehoben. Die zu den Ein. 
spritzungen dienende Lbsung ist sehr verdiinnt und enthalt gewohnlich 1 T. des Salzes in 
4000 T. Wasser gelost. Als Augenwasser 1: 1000 bis 2000. Man vermeide jeden Zusatz einer 
organischen Substanz und verordne einfaehe wliaserige Losungen. 

Manna. 
Fraxinus ornus L. Oleaceae-Fraxineae. Ein im ganzen siidlichen Europa 
und in Vorderasien einheimischer, eine Hohe von 8-12 m erreichender Batlm, zur 
Saftgewinnung zurzeit nur im westlichen Teile der N ordkiiste. von Sizilien (haupt. 
sachlich in der Nahe von Cefalu, Castelbuono und Geraci) und stellenweise noch auf 
dem italienischen Festlande kultiviert. ' 

Manna. Manna. (auch engl.) Manne en larmes. Manna cannellata 
(electa, pura). Judenbrot. Stengel- (Rohren-) Manna. Eschenmanna. 

Der aus Einschnitten in die Rinde der Baume ausgefiossene, an der Luft ein. 
getrocknete Saft. 1m Handel ist nur die in Sizilien gewonnene Manna. 

Gewinnung. Die Baume liefem schon bei einer Hohe von 3 m vom 8.-10. Jahre an 
die Manna. Ein Baum bleibt 10-14 Jahre ertragfahig. Man maeht an 8-10 em Durchmesser 
haltenden St!l.mmen im Juli und August mit einem eigenartigen, gebogenen Messer auf einer 
Seite in kurzen Abst!l.nden von 1-4 em zablreiehe parallele, wagerechte Einsehnitte (1/8-1/4-
de,S Stammumfanges) in die Rinde bis auf das Cambium. Man beginnt nahe dem Boden und riickt 
taglich oder alle zwei Tage Mch oben fort, immer nur einen Schnitt ausfiihrend. Die Manna sickert 
als anfangs braunliche Fliissigkeit von bitterlichem Geschmaok aus, die nach einigen Stunden 
die Bitterkeit verliert und weiBkristallinisch wird. Anhaltend trockenes Wetter ist notwendig, 
um reichlich eine schone Manna zu gewinnen; bei Nebel und Regenwetter wird sie teils gelilst 
und unbrauchbar. Das vollige Austrocknen geschieht an der Sonne. 

Sorten. Man unterscheidet: 'I. Am hoehsten geschatzt, aber im Handel sehr selten ist 
die zu frei aus der Wunde herabhangenden, stalaktitenartigen Massen erstarrte Manna, deren 
Bildung friiher durch in die Wunde gesteckte Halme (daher Manna a cannelo und Manna 
cannellata) begiinstigt wurde. 

2. Am haufigsten im Handel, und gegenwartig meist als Manna cannellata bezeiohnet, 
ist die in Krusten von der Rinde abgeloste Manna (die offizinelle Ware und die beiden Neben. 
sorten). 

3. Gemeine Manna, Manna in Klumpen, Manna communis, Manna Gerace 
des Handels. Bildet eine weiche, klebrige. miBfarbige, mit Rindenstiickchen usw. verunreinigte 
Masse. die mehr oder weniger Bruchstiicke der Sorte 2 enthalt. Gesohmack etwas schleimig und 
kratzend. weniger siiB. Bessere Qualitaten gehen als Manna calabrina, die ausgesuchten 
Stiicke als Manna electa, die geringste, eine 8chmierige Masse bildende Sorte als Manna 
pinguis, Manna sordida, Manna di Puglia. 

4. Durch Aufiosen in Wasser, Abschaumen, Entfarben mit Tierkohle, wird aus geringeren 
Sorten eine Manna depurata hergestellt von heller Farbe, die aber stets berechtigtem MiB. 
trauen begegnet, da sie leicht zu verfalschen ist. 

Ein sogenanntes Manna Frassino von Castelbuono stammt von Fraxinus excelsior. 
Von den verschiedenenHandelssortenist nur die besteSorte, Manna cannellata 

(cannulata), die Stengelmanna, zum pharmazeutischen Gebrauch zulassig. Diese 
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bildet gerundet-dreikantige oder fast £laohe, etwas rinnenformige, kristallinisohe, 
zerreiblioh trookene Stuoke, 10-15 em lang, 2-4 em breit, von blailgelblioher, 
innen weiiler Farbe, honigartigem Gerueh und suilem, sehwaeh herbem Gesehmack. 
Querbruoh undeutlioh gesohiehtet. Von dieser Manna kommen nooh zwei N ebensorten 
in den Handel, Manna in fragmentis, kleine, formlose Stuekehen, Bruohstueke 
von M. oannellata, und Manna in laorimis (granis, guttis), ovale, tranenformige 
Stuoke, freiwillig ausgeschwitzt; letztere ist selten im Handel. 

Bestandteile. Gute Manna enthalt 80-90% Mannit CsHs(OH)s, ferner bis 2% Zu<;ker 
(vielleicht Glykose oder ein Gemisch von Invertzucker und Rohrzucker); der Aschengehalt guter 
Sorten betragt etwa 1,2%, In geringeren Sorten hat man gefunden: Schleim, Dextrin, Spuren 
von Fraxin, C16H18010 und bitteren Stoffen. 

Prilfung. Manna lost sich fast vollstandig in der gleichen Menge heWen Wassers. Der in 
Wasser uniosiiche, hochst unbedeutende Riickstand besteht aus sparlichen Pflanzentriimmern 
(von der Rinde herriihrend), Oxalatdrusen, rundlichen Starkekornchen und sehr zahlreichen 
Pilzsporen, von denen einzelne zu kurzen Mycelien ausgewachsen sind. 

Durch Trocknen bei 1000 darf Manna hi.ichstens 100/0 an Gewicht verlieren; beim Ver
brennen darf sie hi.ichstens 30/0 Riickstand hinterlassen. 

Gehaltsbestirnmung. 2 g Manna werden mit 2 ccm Wasser und 40ccm Wein
geist 1 Stunde lang am RiickfluBkiihler gekocht; die Mischung wird heW durch ein Wattebausch
chen filtriert, dieses mit 10 ccm heiBem Weingeist nachgewaschen und das Filtrat eingedampft. 
Der Riickstand muB nach dem Trocknen bei 1000 wenigstens 1,5 g betragen = mindestens 750/0 
Mannit (Germ.). 

Aufbewahrung. Gut getrocknet, bei maBiger Warme oder iiber Kalk, in dichtschlieBen
den GefaBen. An der Luft zieht die Manna leicht Feuchtigkeit an und bildet dann einen guten 
Nahrboden fiir Schimmelpilze. 

Anwendung. Als mildes, von Nebenwirkungen freies Abfiihrmittel, besonders bei Kin
dern; man gibt sie zu 10-30-50 g in Milch oder in Wasser, dem etwas Citronensaft beigemischt 
ist, oder in Form der "Manna tabulata", ferner in Latwergen oder in Teemischungen. Manna 
ist in Deutschland dem freien Verkehr entzogen. 

Sirupus Mannae. Mannasirup. Syrop of Manna. Sirop de m anne. - Germ. und 
Japon: 10 T. Manna lost man in einem Gemisch von 2 T. Weingeist und 33 T. Wasser, filtriert 
und bereitet mit 55 T. Zucker 100 T. Sirup. Ein gelblicher Sirup. - Nat. Form.: 125 g Manna 
lost man in 450 ccm heiBem Wasser, fiigt 65 ccm Weingeist hinzu, filtriert nach 12 Stunden, lost 
775 g Zucker und bringt mit q.8. Wasser (Filter nachwaschen!) auf 1000 ccm. - ROB8.: 10 T. 
Manna, 35 T. Wasser, 7 T. Weingeist und 53 T. Zucker. 

Sirupus Mannae oompositus. Mannasirup (Helv.). Mannahaltiger Sennasirup. 
Sirop de manne (Helv.). Sirupus Sennae cum Manna. Sirupus Sennae mannatus. 
- Helv.: lOT. Sennesblatter und 1 T. Fenchel mazeriert man 24 Stunden mit 60T. Wasser, 
preBt aus, dampft auf 40 T. ein, lost darin heW 10 T. Manna, setzt 5 T. Weingeist hinzu, gieBt 
nach 24 Stunden klar ab und kocht mit der gleichen Menge Zucker zum Sirup. - Austr.: 35 T. 
Sennesblatter. 2 T. Sternanis, 350 T. heiBes, destilliertes Wasser; nach 2 Stunden preBt man 
aus und kocht 250 T. Flussigkeit mit 400 T. Zucker und 100 T. Manna zum Sirup. - Groat.: Aus 
30T. Sennesblatter, 3 T. Anis, 3 T. trockenem Natriumcarbonat werden mit heiBem Wasser 200 T. 
Kolatur hergestellt. Anderseits lost man 90 T. gereinigte Manna durch Aufkochen in soviel 
Wasser, daB sich 160 T. Filtrat ergeben. Beide Fliissigkeiten werden gemiscbt und mit 400 T. 
Zucker und 30 T. verd. Weingeist zu Sirup verkocht, der notigenfalls mit Weingeist auf 790 T. 
erganzt wird. 

Apozema put'gans (Gall.). 
Apozeme purgatif. Medecine noire. 

1. Folior. Sennae cone. 10,0 
2. Rhizom. Rhei cone. 5,0 
3. Natrii sulfurici 15,0 
4. Mannae 60,0 
5. Aquae destill. ebulI. 100,0. 

Man iibergieBt 1 und 2 mit 5, preBt nach y. Stunde 
aus, lOst 4 und 5 unter Erwarmen und llWt ab
setzen. Die klar abgegossene Fliissigkeit mull 
180,0 betragen. 

Infusum Mannae purgans (Hisp.). 
Potio angelica. 

Mannae 
FOlior. Sennae 

90,0 
12,0 

Manna 

Aquae Cinnamomi 1,0 
Aquae ferventis ad colaturae 300,0. 
cum Natrio sulfurico (F. M. Germ.). 
Decocti Rad. Althaeae 120,0 
Mannae 
Natrii sulfurici ana 15,0. 

Manna tartarisata (DIETERICH). 
Weinstein-Manna. 

Tartari depurati 10,0 
Tragacanthae pulv. 2,0 
Mannae cannellatae 88,0 

stol3t man im erwarmten Morser zur Masse, roUt 
aus und sticht Pastillen von 2 g daraus. Mit 
Milchznclter zu bestreuen. 
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Pastllli Mannae. 
Trochlsci lIIannae. Mannapastillen. 

Mannae electae 20,0 
Saccharl pulverati 70,0 
Gumml arablci pulv. 10,0 
Tragacanthae 2,0 
Sirupl Mannae q. B. 

Man sWBt zur Masse und formt 100 Pastlllen. 

Patio Mannae cum Rhea (StraBburger Vorsch.). 
Mannae 40,0 
Rhlzom. Rhe! conc. 2,5 
Fruct. Coriandri cont. 0,7 
Aquae ferv!dae q. B. ad colat. 100,0. 

Patio purgan •• 
Abflihrtrank filr Kinder. 

Mannae elect. 
Aquae fervidae 
Sirup! Aurantii f10rum 

20,0 
60,0 
20,0. 

Slrupus Mannae cum Rhea (F. M. Germ.). 
Sirup! Mannae 30,0 
Tinct. Rhei aquosae 15,0. 

Solutio Mannae (F. M. Germ.). 
Mannae 5,0 
Aquae Foenlculi 80,0. 

Tabellae cum Manna (GaU. 1884). 
Tablettes de manne. 

1. Mannae in lacrym!B 200,0 
2. Saccharl pulverati 750,0 
3. Gummi arabici pulv. 60,0 
4. Aquae Aurantli f10rum 75,0. 

Man !6st bel gelinder Wllrme I in 4, selht durch, 
fligt 8, mit 100 g von 2 gemischt, dann den Rest 
von 2 hinzu und formt Tabletten von 1 g. 

Mannitum. Mannit. Mannite. Mannazucker. Mannites. CeH 140 e. Mol.-Gew. 182. 
Mannit ist ein seehswertiger Alkohol, CeHs(OH}e, Hexanhexol. 

Gewinnung. Man kocht Manna am RuekfluBkiihler mit Weingeist aus und filtriert 
den heiBen Auszug; beim Erkalten scheidet sich der Mannit in Kristallen abo Durch Umkristalli
sieren aus Weingeist unter Zusatz von Tierkohle wird der Mannit vlillig rein erhalten. Auch aus 
Wasser kann er umkristallisiert werden. 

Eigenschaften. Aus Wasser kristallisiert groBe durchsichtige, rhombische Prismen; 
aus Alkohol weiBe, seidenglanzende Nadeln oder Saulen von suBem Geschmack. Er llist sich in 
7 T. kaltem, leicht in siedendem Wasser, femer in etwa 100 T. kaltem Weingeist, leichter in sie
dendem oder in verdiinntem Weingeist, in Ather ist er unlOsIich. Mannit schmilzt bei 165-166°; 
dariiber hinaus erhitzt, subIimiert ein kleiner Anteil unzersetzt. -Die wasserige Lbsung ist neutral 
und entweder optisch inaktiv oder sehr schwach linksdrehend; auf Zusatz von Borax wird sie 
jedoch stark rechtsdrehend. 

P'I'ufung. a) Schmelzpunkt 165-1660. - b) Werden 0,2 g Mannit mit 5 eem Natron
lauge erhitzt, 80 darf die Fliissigkeit sich nicht farben. - e) Werden 0,5 g Mannit mit 10 cem 
FEHLINGseher Kupferl6sung gekoeht, so darf sieh kein Kupferoxydul ausseheiden (b- und e
Glykose und andere Zuckerarten). - d) Werden 0,2 g Mannit mit 2 eem konz. Schwefelsaure 
zusammengebracht, so darf keine Farbung eintreten (Rohrzueker). - e) Beim Verbrennen darf 
Mannit hochstens 0,1 % Ruekstand hinterlassen. 

Anwendung. Man hat den Mannit in Gaben von 30-50 gals Abfiihrmittel empfohlen; 
indessen steht er der Manna an Wirksamkeit bei weitem nach und bietet vor dieser auch soost 
keine VorteiIe. Dagegen dient er in erhebIichen Mengen zur Bereitung von Saccharin-Tabletten 
fUr Diabetiker. Er eignet sieh zur Haltbarmachung von Skopolaminlosungen. 

Marrubium. 
Marrubium vulgare L. Labia tae-Stachyoideae-Marru bieae. Heimisch 
in Mittel- und Siideuropa, N ordafrika, Vorderasien, nach N ordamerika eingeschleppt. 
friiher zu Arzneizwecken angebaut. 

Herba Marrubii albi. Wei8es Andornkraut. White Hore Hound 
Wort. Her be de marru be blanc. WeiBer Dorant (Orant). 

Die zur Bliitezeit gesammelten Blatter und oberen Pflanzenteile. Der vier
kantige, hohle, dicht filzig behaarte Stengel tragt kreuzweise gegenstandige, herz
formige oder eiformige, dicht behaarte, runzelige, am Rande gekerbte Blatter, die 
unteren langgestielt, die oberen kiirzer gestielt und zuweilen in den Blattstiel ver
schmalert. Die Oberseite der Blatter dunkler griin und weichhaarig, die Unterseite 
grau- oder weiBfilzig. Die kleinen, weiBen, zweilippigen Bliiten bilden dichte, halb
kugelige, blattwinkelstandige Halbquirle. Der Kelch ist rohrenformig, am Grunde 
zottig, soohs- bis zehnzahnig mit hakenformig gekriimmten Zahnen. Geruch schwach. 
Geschmack salzig, balsamisch-bitter, etwas scharf. 
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Mikroskopisches Bild. Die bifacial gebauten Blatter haben Spaltoffnungen auf 
heiden Seiten, doch hauptsii.chlich unterseits. Haarformen: einzellige kurze und einzellige lange, 
spitze Haare; Biischelhaare aus bis 15 einzelnen, ein- bis mehrzelligen Haaren; Labiatendriisen
schuppen mit achtzelligem Kopfchen; Driisenhaare mit grbBerem, 2-4zelligem Kopfchen und 
solche mit kleinerem, 1-2zWligem Kopfchen_ 1m Mesophyll obersrits eine Reihe Palisaden, dar
unter ein 2-4reihiges Schwammparenchym. An den Hauptnerven und stii.rkeren Nebennerven 
wird das Mesophyll durch Collenchym unterbrochen. 

Bestandteile. Fett, Wachs, Spuren ii.therisches 01, Glykose, Schleim, 
kristallinischer Bitterstoff Marrubiin; dieser hat nach GoRDIN die Zusammensetzung <1l1H2S04; 
Smp. 1550, Sdp. 297-2990, [a]n = + 45,70; er geht beim Kochen mit alkoholischer Kalilauge 
iiber in Marrubiinsii.ure, <1aO~802(OH)COOH. 

Anwendung. Friiher als Bittermittel, heute veraltet. 
Extractum Marrubii - Portug.: Wie Extract. Belladonnae aquosum (Portug.). 

Herba Marrubii aquatici (Herba Lycopi virginici), virginisches WolfsfuB
kraut, Bugle Weed, Sweet Bugle, Herbe de marrube aquatique, stammt von Ly
copus virginicus MICHX., Labiatae-Saturejeae- Menthinae, einer in Nord
amerika von Kanada bis Florida, Missouri und Nebraska heimischen Pflanze. Es 
enthalt 0,075 % atherisches 01, Harz, Gallus- und Gerbsaure, ein Glykosid usw. Fand 
friiher, jetzt nur noch selten, als Tonico-Excitans, Adstringens, Febrifugum und 
Antihaemorrhagicum Verwendung. 

Marrubium panicuJatum L., M. creticum MILL., M. peregrinum L. in Siideuropa 
liefern Herba Marrubii peregrini. 

Mastix. 
Mastix. Resina Mastix. Mastix. Mastiche. Resine mastic. 
Gummi Mastiche. Gummi Lentisci. Mastix ist das Harz von 

Pistacia Jentiscus L. yare r Chia D.C. Anacardiaceae-Rhoideae. Ein im 
siidlichen und siidwestlichen Teile der lnsel Chios kultivierter Baum. Nur das Harz 
dieser Pflanze ist als Mastix offizinell; Pistacia lentiscus L., heimisch auf meh
reren Mittelmeerinseln und den siidlichen Kiisten des Mittelmeeres bis Marokko und 
den Canarischen lnseln, liefert auch ein. doch weniger geschatztes und pharmazeu
tisch unzulassiges Mastixharz. 

Gewinnung. Der das Harz enthaltende Balsam findet sich in besonderen schizogenen 
Harzkanii.len der Rinde, er flieBt in kleinen Mengen freiwillig aus und erhartet in Tropfenform 
an den Zweigen. Zur Erzielung groBerer Mengen macht man von Mitte Juni an wii.hrend zwei 
Monate in die Rinde der Bii.ume von der Basis hinauf bis zu den Asten zahlreiche kurze Ein
schnitte. aus denen der Balsam in Tropfenform austritt und entweder direkt am Baume erhii.rtet 
oder, wenn er herabtropft, auf den Steinplatten oder Blii.ttern, mit denen der Boden rings um den 
Baum belegt wird. Nach 2 bis 3 Wochen sind die Balsamtropfen erstarrt. Die beste Sorte ist der 
von den Zweigen abgenommene Mastix, eine zweite Sorte geben die von den Steinplatten und 
Blii.ttern aufgelesenen Harzkorner. 

Das Harz bildet bis 2 cmim Durchmesser haltendeKorner, die stets wie bestitubt 
aussehen. Frisch ist es griinlich, spater far bIos , gelblich oder etwas rotlich, meist etwas 
triibe. Geruch und Geschmack eigentiimlich aromatisch, kaum bitter. Die Korner 
sind sprode, brechen muschelig und glasglanzend. 1m Munde gekaut, erweicht das 
Harz (Unterschied von Sandarak). Spez. Gew. 1,07-1,074. Erweicht bei 99°, schmilzt 
bei ungefahr 105-120°. Frisches Harz solI leichter schmelzen als alteres. Vollig 
loslich in Ather, Essigather, Amylalkohol, Benzol, Xylol, Toluol, teilweise loslich 
in Alkohol, Methylalkohol, Aceton, Eisessig, Chloroform, Terpentinol, wenig loslich 
in Schwefelkohlenstoff, unloslich in Petrolather (doch gibt es Sorten, die wenigstens 
teilweise darin loslich sind). 

Verjalschungen. Verwechslungen (bzw_ andere nicht offizinelle Mastix
sorten). Von Afgha.nista.n und Beludschistan kommt eine geringe Mastix80rte von Bombay aU8 
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auf den Londoner Markt, die von Pistacia Khinjuk STOOKES und P. cabulica STOOKES ab
stammen solI. Die besten Sorten dieser Marke sehen wie echter Mastix aus und losen sich gleich
falls in warmem Alkohol und warmem Aceton; die L6sung dreht rechts. In Nordafrika sammelt 
man das mastixahnliche Harz der Pi stacia terebinthus var. atlantica DESF. und verwendet 
es wie echten Mastix als Kauharz. P. Khinjuk und P. cabulica werden wie P. terebinthus 
var. atlantica als Varietaten von P. terebinthus (die den Chiosterpentin liefert) aufgefaBt. 
Auch das Harz von Pistacia vera L., Syrien, Mesopotamien, Persien, gleicht dem echten Mastix. 
Unter amerikanischem Mastix bzw. Aroeireharz versteht man das in Menko aus der ver
letzten Stammrlnde von Schinus moHe L., Anacardiaceae, durch Ausschwelen gewonnene 
Gummiharz. Acantho- oder Pseudo·Mastix wird auf AtractyJis gummifera L., Com
positae, Griechenland, zuriickgefiihrt. Go m mil. rt· Gu mmi, ein Mastixersatz, kommt von Bur s era 
gummifera L., dieses ist aber wohl eher zu den Elemisorten zu rechnen. Als Verfii.lschungen sind 
an erster Stelle Sandarak, dann Kolophonium und Resina Pini beobachtet. WIESNER 
fand als Verfii.lschung einen "griinen" Mastix, der durch Farbung von stark gelbem Mastix mit 
Indigolosung erhalten wurde. 

Bestandteile. Das Harz enthalt 1-3% atherisches 01, 42% freie Harzsauren 
(a- und p.Masticinsaure, Masticolsaure, a-Masticonsaure, p-Masticons8.ure), 50°/0 
Resene (a·Masticoresen, p.Masticoresen), 5°/0 Bitterstoff, Verunreinigungen. Das 
01 ist farblos, von balsamischem Geruch; spez. Gew. 0,857-0,903 (150); aD + 220 bis + 340; 
nD200 1,468-1,476; S.·Z. bis 5,0; E .. Z.2,5-19,0; l6slich in 4-10 Vol. Alkohol von 90 Vol..o/o 
Es enthalt hauptsii.chlich d·a·Pinen, <;OH16' wenig inaktives a·Pinen und ein nicht naher 
untersuchtes Terpen. 

ETkennung. Lost man ein wenig Mastix in einer Losung von 1 Vol. Phenol 
in 2 Vol. Tetrachlorkohlenstoff und blast Bromdampfe dariiber, so farbt sich die 
Harzlosung rotlichbraun, kaffeebraun oder karminrot. 

Priifung. Das Harz muB beim Kauen erweichen (andere Harze zerfallen). Eine Losung 
von Mastix in :Essigsaure darf durch konz. Schwefelsaure nicht rot gefarbt welden (Kolophonium). 
Die Siiurezahl des Mastix ist nach K. DIETERICH 40-70, andere Harze, besonders Kolophonium, 
auch Bombay.Mastix, erhbhen die Saurezahl. 

AufbewahTUng. In dichtschlieBenden GefiiBen; an der Luft verliert der Mastix 0.11-
miihlich we Eigenschaft, beim Kauen zu erweichen. 

Anwendung. Als Kaumittel, zu Mundw8.ssern, Zahntinkturen, Zahnkitt, in Lo· 
sungen zu Wundverbiinden (Mastisol nach v. OTTINGEN). Zu Riiucherungen, zu Pillen. und 
Pflastermischungen. Technisch zur Herstellung von Firnis und von Glas· und Porzellankitt. 

Cementum odontalgleum. IV. 
Sehmerzstillender Zahnkltt. Lutum cum Jentiseo (Gall. 1884). 

Mastic dentalre. Mastichis 20,0 
Olel Caryophyllor. 6,0 
Carbonei sulfurati 60,0 
Succlni pulv. 10,0 
Opli pulv. 10,0 
Acidi tannicl D,O. 

Man lost und mischt In obiger Reibenfolge. 
Cementum dentarlum (Ramb. V.). 

Zahnkltt. 
Mastichis 28,0 
Sandaracae 14,0 
Spiritus 68,0. 

II. Nach DIETERICH. 
1. Mastlchis 40,0 
2. Aetheris 40,0 
3. Succini subt. pulv. 20,0. 

Man lost 1 In 2, fiigt 3 hinzu und !liBt 2 ver
dunsten, so daB eine weiche lIlasse zurllckbleibt. 

III. 
Tinctura Mastichis aetherea. 

Mastiches pulver. 10,0 
Sandaracae pulver. 2,6 
Aetheris 25,0. 

Mastlchis In lacrymis 20,0 
Aetheris (s. Chlorolorm.) 10,0. 

Pllulae ad Prandlum (Nat. form.). 
ClIAPMANS Dinner Pills. 

Aloes puriflcatae (Amer. vnn 
Mastlchls IiA 9,7 g 
Radlc. lpecacuanhae 6,D g 
Olel Foeniculi I,D ccm. 

Zu 100 Pill en. 
'Spiritus Mastlchls composltus (ErgAnzb.). 

Spiritus matrlcalis. Zusammengesetzter' 
Mastiltsplrltus. Mutterspirltus. 

Mastichis contus. 
Myrrhae contus. 
Olibani contua. lUi 1,0 
Spiritus (87%) 20,0 

IliJ3t man 24 Stunden stehen und destllliert dann 
mit Wa~seld/lmp120,O ab. Klar, farblOB. Spez. 
Gew.O,852-862. 

Mastisoi, nach v. cYrnNGEN solI eine LOsung von 20,0 Mastix in 50,0 Chloroform sein, 
der zwecks besserer ElastizitAt 20 Tr. Leinol zugesetzt sind. Nach anderen Angaben enthalt das 
PrAparat anstatt Chloroform Benzol. - Anwendung: Zu Wundverbanden. 

DTTINGENScher Lack, ein Ersatz fiir Heftpflaster bei Streckverbanden, besteht aus 15 g 
venetianischem Terpentin, 12 g Mastix, 25 g Kolophonium, 8 g weiBem Harz, 180 g Spiritus 
und 20 gAther. 
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Matico. 
Piper angustifolium var. Ossanum C. D. C., Piper lineatum RUIZ et PAVON, Piper 
camphoriferum C. D. C" Piper acutifolium RUIZ et PAVON var. subverbascifolium, 
Piper molliconum KUNTH., Piper asperifolium RUIZ et PAVON. Piperaceae. 
In feuehten Waldern der Anden, in Peru, Bolivia, Venezuela, Kolumbia, Brasilien 
(Bahia, Minas Geraes, Ceara) und auf Kuba heimisehe Blatterpflanzen. Diese liefern 
die ZUJ' Zeit im Handel befindlichen Matikoblatter. Friiher wurden als eigentliche 

Stammpflanzen nur Piper angustifolium RUlZ et PAVON bzw. deren Varietaten 

a.cordulatum und ,8-ossanum angesehen; besonders die letztexe lieferte lange 

au,sehliemich die Droge. Die Blatter kommen in der Handelsware gemischt vor. 

Folia Matico. Matikoblatter. Matico Leaves. Feuilles de matico. 
Herba Matico. Herba Soldado. Soldatenkraut. 

Die getrockneten, in der Droge zum Teil zertriimmerten Blatter obiger Pflanzen, 
denen haufig knotige Zweigstiicke und Stiicke der Bliitenahren beigemischt sind. 
Das Blatt von Piper angustifolium RulZ et PAVON ist kurzgestielt. bis 20 em 
lang, bis 4 em breit, langlieh eiformig bis lanzettlich, lang zugespitzt, am Grunde 
herzformig oder abgerundet, am Rande gekerbt, steif, zerbrechlich und dureh. 
scheinend punktiert. Die Oberseite ist dunkelgriin und sehwaeh behaart, die Unter· 
seite heUer und stark filzig behaart. Oberseits sind die N erven vertieft, unterseits 
ragen sie stark hervor, so daB etwa 1 mm groBe fast quadratische Maschen entstehen. 
Das Blatt riecht gewiirzhaft und schmeckt gewiirzhaft bitter. 

Mikroskopisehl's Bild. Spaltoffnungen nur in der Unterseite. Unter der Epidermis 
der Oberseite ein einscbichtiges Hypoderm, dem zwei, am Blattrande eine, Reihen Palisaden und 
dann lockeres Schwammparenchym folgen. Das Mesophyll birgt zahlreiche groBe, im Querschnitt 
ovale Olzellen, oberhalb derselben zeigt die Epidermis je 4 Deckelzellen. 1m Parenchym des Mittel. 
nerven, weniger der Seitennerven, Einzelkristalle und Raphiden von oxalsaurem Kalk. Die Haare 
sind mehrzellige, starkwandige, spitze, an den Querwanden angeschwollene, an der Basis ver
breiterte Gliederhaare, teilweise mit eingelagerten kleinen Kristallen. Daneben finden sich kleine 
einzellige Borstenhaare und einzellige Kbpfchenhaare mit zweizelligem Stiel. 

Bei Piper angustifolium var. Ossanum sind die Blatter lanzettlich, ansehnlich ge· 
stielt, beiderseits schwach glanzend, von griiner Farbe, lederig briichig, oberseits rauh. Die Ober
seite mit kurzen, an der Basis verdickten starren Haaren dicht besetzt, auf der Unterseite zahlreiche 
lange, weiBe, aber nicht so starre Haare. 

P. lineatum. Die Blatter eilanzettlich (nicht schmallanzettlich), ansehnlich gestielt, beider
seits glanzend, graugriin, diinnlederig, auf der Unterseite, besonders an den Nerven, ziemlich 
dicht mit langen weiJ3en Haaren besetzt. Die Fiedernerven entspringen unten am Mittelncrv, 
sind langsverlaufend und zueinander parallel. 

P. camphoriferum. Die Blatter eilanzettlich bis schmallanzettlich, sehr kurz gestielt, 
beiderseits glanzlos, diinnhautig, kahl, die Fiedernerven stark langsverlaufend. 

P. acutifolium var. subverbascifolium_ Die Blatter sind groB, eifbrmig, lang zu
gespitzt, die Blattbasis ist ungleichseitig, die eine Blatthaifte kurz abgerundet, die andere zu 
einem groBen abgerundeten Lappen entwickelt oder die Blattbasis herzfbrmig. Die Blatter ober
seits matt, auf beiden Seiten dicht mit kurzen weiJ3en Haaren besetzt. Die Farbe graugriin, die 
Fiedernerven stark, sehr engmaschig. 

P. molliconum hat Blatter, die P. angustifolium ahnlich sehen, eilanzettlich, kurzgestielt 
an der Basis schwach ungleichseitig, oberseits sehr dicht mit warzigen Haaren besetzt, unterseits 
weichfilzig behaart, hautig, nicht glanzend, dunkelgriin. 

P. as perif oli u m. Die Blatter sind groB, eifbrmig, lang gestielt, an der Basis fast gleich
seitig. oberseits seidenglanzend und durch zahlreiche kurze blasige, spitze Haare rauh, unterseits 
filzig behaart, scbwach rauh. Oben dunkelgriin, unten gelblichgriin. 

Verwechslungen. G. WEIGEL beobachtete im Handel auBergewohnlich groBe Matiko
blatter, die von Piper Mandoni stammten und abweichenden Geruch zeigten. 

Bestandteile. 0,3-6% atherisches 01 (s. d.), ferner Harz, Bitterstoff (Maticin, 
Matikobitter), Gerbstoff, Artanthasaure. 

AufbewahTung. In dicht schlieBenden Glasern odei' Blechbiichsen. 
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Anwendung. Innerlich als blutstillendes Mittel bei Lungen- und Darmblutungen zu 
0,5-2,0 im AufguB, auch in PiIlen oder als Tinktur. AuBerlich gepulvert zum Aufstreuen auf 
blutende Wunden. Bei Blasenkatarrh, Tripper, im AufguB, sowohl innerlich, wie als Einspritzung. 

Aqua Matico. Ma.tikowa.sser. Hydrola.tum Ma.tico. Ea.u distillee de ma.tico. 
Erganzb.: 1 T. grob gepulverte Matikoblatter iibergieBt man mit q. s. Wa.sser und destilliert 
10 T.a.b. Besser destilliert man die durohfeuohteten Blii.tter ohne Wasserzus&tz durch Einleiten 
von Da.mpf. - Gall. 1884: Aus 1 T. Blattern und q. E. Wa.sser mit Wasserda.mpf 4 T. Destilla.t. -
Ex tempore: 1 T. atherisches Matikool, 2000 T. wa.rmes destill. Wasser; man schiittelt na.ch dem 
Erka.lten mit Ta.loum und filtriert. 

Extractum Matico. 1 T. Matikoblatter digeriert ma.n mit 6 T. 45%igem Weingeist, preSt 
&b und verda.mpft zu einem dicken Extrakt. 

Extractum Matico aetbereum. Oleoresina. Matico. Wird wie Extr. Cubebarum aeth. 
bereitet. 

Extractum Matico nuidum. Matiko-Fluidextrakt. Fluid Extract of Ma.tico. -
Amer. VIII: Aus 1000 g gepulverten (Nr.40) Matikoblattern und einer Mischung a.us 750 ccm 
91 0/ oigem Weingeist und 250 ccm Wasser. Man befeuchtet mit 300 ccm, fangt die ersten 
850 ccm Perkola.t fiir sich a.uf und stellt 1000 ccm Fluidextra.kt her. 

Sirupus Matico. Ma.tiko-Sirup. Tincturae Matico 15,0, Sirupi Saccha.ri 85,0. EB
loffelweise zu nehmen. 

Tinctura Matico. Ma.tikotinktur. Teinture (Alcoole) de matico. - Gall. 1884: 
Aus 1 T. grob gepulverten BJattern und 5 T. 80%igem Weingeist durch lOtagige Macera.tion. 

Injectio Matico. Die beka.nnte Matiko-Injektion von GRIMAULT u. Co. in Paris solI 
eine LOsung von 0,2 g Kupferacetat in 140,0 destilliertem Matikowa.sser sein. Andere Vorschriften 
la.uten: Aqu. dest. e fol. Matico (1: 10) 100,0, Cupr. sulfuric. 0,05, oder: Acid. ca.rbol. liquef. 1,0, 
Zinc. sulfur., Zinc. sulfocarbol. aa 10,0, Tinct. Opii croc. 20,0, Aqu. Laurocerasi 150,0, Glycerin 
100,0, Aqu. dest. 2500,0, 01. Matico gtts. V. - F. M. Germ.: Cupr. sulfurici 0,25, Aquae Matico 
190,0, Glycerini 10,0. 

Injectio Matico composita. - F. M. Germ.: Zinci sulfurici 1,0, Plumbi acetici 1,0, Tinct. 
Opii oroca.tae 2,0, Aquae Matico 196,0. 

Maticolysatum BVRGER ist ein Dia.Jysa.t a.us Ma.tikoblattern. 
Matrelkapseln sind gehartete, mit Matikoextra.kt (Olf) und Sandelol gefiillte Gela.tine· 

ka.pseln. 

Oleum Foliorum Matico. Matikoiil. Oil of Matico. Essence de matico. 
Gewinnung. Durch Destillation der Blatter verschiedener Matikoarten mit Wasserdampf, 

Ausbeute 0,3-6,0%. 
Eigenschaften. Gelbbraunes 01; die LOslichkeit in Weingeist ist je nach der Herkunft 

des Oles sehr verschieden, ebenso die physikalischen Konstanten. 
Bestandteile. Das Matikool des Handels ist sehr verschieden zusammengesetzt, do. 

die zur Gewiunung von Matikool dienenden Blii.tter sehr verschiedene Bestandteile enthalten. 
H. THOMS untersuchte die aus bestimmten Blli.ttern gewonnenen Ole und fand folgende Be
standteile: 01 von P. angustifolium var. ossanum enthielt ein Camphergemisch (wahr. 
scheiulich Campher und Borneol) und Spuren Phenolli.ther. 01 von P. lineatum enthielt keinen 
Campher, aber Sesquiterpene in betrli.chtlicher Menge. 01 von P. camphoriferum enthielt 
Campher und Borneol, Terpene nnd einen Terpenalkohol, wahrscheiulich a.uch ein Ses
quiterpen. 01 von P. acutifolium var. subverba.scifolium enthielt Dillapiol und ein 
Sesquiterpen neben kleinen Mengen Sli.uren, Phenolen und Pinen. In friiherem Matikool 
des Handels wurde von FLUCKIGER Matikocampher, Cu;HseO, nachgewiesen, der nach THOMS 
ein Sesquiterpenalkohol ist. In neuerem MatikoOl war Matikocampher nicht enthaIten. In Matikool 
des Handels wurde auch Dillapiol und Petersilienapiol gefunden. 

Mays. 
Zea mays L. Gramineae-Maydeae. Mais. Heimisch in Amerika, durch die 
Kultur weit verbreitet. Verwendung finden: 

I. Die Friichte: Zusa.=ensetzung (nach KOENIG): Wasser 13,3%, Stickstoff
substanz 8,8-11,4 % , Fett 3,8-8,0 % , stickstofffreie Extraktstoffe 63,0-69,5 % , 

Holzfaser 1,7-4,2% , Asche 1,4-2,1 %. 

Die zerkleinerten und gerOsteten Friichte werden als Kaffeesurrogat verwendet. 
Man gewinnt aus den Friichten: 
a} Die StArke s. Amylum Maydis, Bd. I, ~. 428. 
b) Da.s besonders im Embryo der Maiskeime entha.ltene lette 01. 
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2. Die Maislieschen, die den Fruchtstand umhiillenden Blatter werden zu Papier ver
arbeitet. Besonders charakteristisch sind die auffallend breiten Epidermiszellen, sie messen 
30-90 [1.. 1m iibrigen gleichen die Elemente denen des Strohs. (Vg!. Band I, S. 1381.) 

3. Die getrockneten Grlffel der weiblichen Bliite. 

Stigmata Maydis. Maisgriffel.CornSilk. Styles(Stigmates) de mais. 
Maisnarben. 

Die Maisgriffel werden zur Bliitezeit vor der Bestaubung gesammelt und schnell im 
Schatten getrocknet. 

DieMaisgriffel sind hellgelblich oder braunlich, fadenformig, etwa 0,1 mm dick und 
bis liber 20 em lang. Unter der Lupe erscheinen sie bandartig flach; das Mikroskop 
HUH auf der Oberflache, besonders im oberen Teile, schief aufgerichtete, vierzellige, 
stumpf gezahnte Zotten erkennen. Geschmacklos und von schwachem, charakteri
stischem Geruch. Die Abkochung (1 + 10) gibt mit Bleiacetat einen braunlichen 
Niederschlag und wird durch Eisenchloridlosung getriibt. 

Besfandfeile. Etwa 5°/0 fettes 01, Chlorophyll, Harz, Maissaure (Mayzensaure) 
Zucker, EiweiB, Gummi. 

Aufbewahrung. Geschnitten und ala mittelfeines Pulver in brauncn Giasern oder in 
dichtschlieBenden Blechbiichsen. 

Anwendung. Ein besonders in den warmeren Litndern geschatztes Mittel gegen Blasen
leiden (Blasenkrampf, Gries, Harnbeschwerden)' das im AufguB (11 taglich) oder ala Fluidextrakt 
gebraucht wird. 

Extractum Stigmatum Maydis. Maisgriffelextrakt. Extrait de styles de mais. 
- Galt.: 1000 T. zerschnittene Maisgriffel werden zweima.l mit quo S. kochenden Wassers ii ber
gossen, 2 Stunden stehen lassen und abgepreBt. Die Kolaturen dampft man a.uf 400 T. ein, fiigt 
nach dem Abkiihlen 300 T. Wasser zu, laBt absetzen, filtriert und dampft zu einem weichen 
Extrakt ein. 

Extractum Stigmatum Maydis fluidum. Maisgriffel-Fluidextrakt. Fluid Extract 
of Zea. Extr. Zeae flllidum. - Ergiinzb.: Aus 100 T. mittelfein gepulverten Maisgriffeln und 
einer Mischung aus 3 T. Weingeist und 7 T. Wasser. Man befeuchtet mit 35 T., fangt die ersten 
85 T. Perkolat fiir sich auf und stellt !. a. 100 T. Fluidextrakt her. Man brallcht etwa 400 T. La. 
sungsmitte!. - Nat. Form.: Mit 410/oigem Weingeist ebenso. Nach Mitteilungen von PARKE, 
DAV[S U. CO. in Detroit (Mich.) ist das aus den frischen Griffeln bereitete Extrakt erheblich 
wirksamer, als das aus den getrockneten hergestellte. 

Sirupus Stigmatum Maydis. Maisgriffelsirup. Sirop de styles de mais. - Gall.: 
Extract. Stigmat. Maydis (Gall.) 12,5, Sirupi simp!. 990,0. 

Oleum Maydis. MaisoL Maize Oil. Ruile de mais. 
Gewinnung. Der Mais wird gemalzt, zerbrochen und durch Siebe und andere Vor. 

richtungen die Keime vom Endosperm getrennt. Aus den Keimen gewinnt man durch Pressen 
15% 01. 

Eigenschaften. Das 01 ist hellgelb bis goldgelb und ziemlich dickfliissig. Beim Ver. 
mischen mit Schwefelsaure soil es dunkelgriin werden, mit gleichen Teilen Schwefelsaure und 
Salpetersaure orange. Spez. Gew. 0,9:24. Erst.trrungspunkt -12°. Verseifungszahl 198,8-203,0. 
Jodzahl 124,4-138,8. Es dient zur Herstellung von Seifen, aber auch zur Verfalschung anderer Ole. 

Die Riickst.1nde von der Gewinnung des Oles, die Maisolkuchen, dienen als Futtermitte1. 

Ustilago maydis D.C. Basidiomycetes-Hemi basidieae-Ustilagina
ceae. Nordamerika und Europa. Ein mit seinem Mycel in den Ralmen, Blattern, 

Infloreszenzen und Kornern von Zea mays parasitisch lebender Brandpilz. Der Pilz 
erzeugt Brandbeulen bis zur GroBe eines Kinderkopfes. 

Ustilago Maydis. Maisbrand. Corn Ergot. Ergot du mais. 
Die sogenannten Brandsporen, die aus dem Mycel des Pilzes durch Querteilung der reich ver

zweigten Hyphen entstehen. 1m Handel als trockene, pulverige, zurn Teil auch klurnpige, schwarz
braune, staubige Massen von hellbraunen, meist kugeligen, 9-11 [1. groBen, feinwarzigen Sporen. 
Geruch widrig. Neben den Sporen in der Droge Hyphen- und Gewebselemente der Maispflanze. 

BestandteiZe. Angeblich Sclerotinsaure und ein Alkaloid Ustilagin, das in Wasser, 
Weingeist und Ather loslich ist und kristallinische Salze bildet. 

Anwendung. Als Fluidextrakt zu 0,6-1,5 gals blutstillendes und wehenbeforderndes 
Mittel; nach KOBERT ist es unwirksa.m. 

Hager, Handbuch. II. 10 
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MeP). 
Mel. Honig. Honey. Miel. 

Begriffsbestimmung. Honig ist der siiBe Stoff, den die Bienen erzeugen, 
indem sie Nektariensafte oder auch andere an lebenden Pflanzenteilen sich vor 
findende Safte amnehmen, in ihrem Korper verandern, sodann in den Waben auf
speichern und dort reifen lassen. 

Es sind zu unterscheiden 
1. nach der Art der Gewinnung: 
a) Schei benhonig oder Wa benhonig: Honig der sich noch in den von Bienen 

gebauten, unbebriiteten Waben befindet; 
b) Tropfhonig, Laufhonig, Senkhonig, Leckhonig: Aus den unbebriite

ten Waben von selbst, ohne Anwendungmechanischer Hilfsmittel ausgeflossener Honig; 
c) Schleuderhonig: Aus den unbebriiteten Waben mit der Schleudermaschine 

gewonnener Honig; 
d) PreBhonig: Aus den unbebriiteten Waben durch Pressen auf kaltem Wege 

gewonnener Honig; 
e) Seimhonig: Aus den unbebriiteten Waben durch Erwarmen und nachfol

gendes Pressen gewonnener Honig; 
2. nach der pflanzlichen Herkunft: 
a) Honig von Bliiten: Linden-, Akazien-, Esparsette-, Heidehonig usw., auch 

Bliitenhonig schlechthin; 
b) Honig von anderen Pflanzenteilen: Honigtauhonig, Coniferenhonig usw.; 
8. nach dem Orte der Gewinnung: Deutscher Honig, Havannahonig, Chile

honig usw. 
Stampfhonig (Rohhonig oder Rauhhonig, auch Werkhonig) ist das durch Ein

stampfen der Waben mit dem darin befindlichen Honig gewonnene Erzeugnis. 
Nach der vorstehenden Begriffsbestimmung ist unter Honig stets der natiirIirhe Bienen

honig zu verstehen. Die Rohstoffe, die die Bienen aufnehmen, miissen von Ie benden Pflanzenteilen 
stammen. Zuckerfiitterungshonig, den die Bienen erzeugen, wenn ihnen lediglich eine Zucker
losung zur Verfiigung steht, iet kein Honig im eigentlichen Binne. Zu beachten ist im iibrigen, 
daB die Bienen den Honig nicht fertig eintragen, sondern ihn erst erzeugen, indem sie die mit dem 
Riissel aufgesaugten Rohstoffe in ihrem Korper durch Beimischung von tierischen EiweiBstoffen 
und tierischen Enzymen verandern, den ausgeschiedenen Saft in den Waben aufspeichern und 
dort reifen lassen. Die Reifung besteht im wesentlichen in der Verdunstung eines groBen Teiles 
des Wassers, begiinstigt durch die starke Luftstromung, welche die Bienen dureh Fliigelschlag im 
Stock erzeugen, .ferner in der Inversion des Rohrzuckers durch Invertin und wahrscheinlich in noch 
anderen enzymatisches Vorgangen. Als Kennzeichen der Reifung ist die vollendete Deckelung der 
Waben anzusehen. Die Entleerung der Waben durch den Imker erfolgt in der Regel im Friihjahr 
und Herbst. 

Beschaffenheit und Zusammensetzung. Der gewohnliche Honig des Handels 
ist der von den Bienen aus N ektariensiiften erzeugte BIiitenhonig. Dieser bildet im 
frischen Zustande eine dicke, durchscheinende Flussigkeit, die allmahlich mehr oder 
minder fest und kristallinisch wird. Die Farbe wechselt zwischen weW, hell- bis 
dunkelgelb, grunlichgelb und braun, je nach Herkunft und Gewinnung des Honigs. 
Geruch und Geschmack sind eigenartig, suB, aromatisch. Losungen von Blutenhonig 
drehen die Ebene des polarisierten Lichtes im allgemeinen nach links. 

In Wasser lOst sich Honig zu ciner nicht v611ig kJaren Fliissigkeit auf, die Lack
muspapier schwach rotet und auf Zusatz einiger Tropfen Gerbsaurel6sung sofort 
deutlich getriibt wird. 

Bliitenhonig besteht im wesentlichen aus einer konzentrierten wasserigen Losung 

1) Unter Benutzung der vom Reichsgesundheitssmt herallsgegebenen Entwiirfe zu Fest· 
setmngen iiber Lebensmittel, Heft 1: Honig. Berlin: Julius Springer 1912. Am 21. 3. 1930 ist 
eine Reiehsverordnung iiber Honig erlassen, die in den Grundziigen mit dcm "Entwurf" fiber
einstimmt. 
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von 1nvertzucker, haufig mit einem Uberschu.ll an Fructose; er enthalt au.llerdem 
Saccharose, ferner in geringen Mengen dextrinartige und gummiahnliche Stoffe, Ei
wei.llstoffe, Enzyme, Wachs, Farbstoffe, Riechstoffe, organische Sauren (Apfelsaure, 
wahrscheinlich auch Spuren von Ameisensaure), Mineralstoffe, unter denen die Phos
phate iiberwiegen, endlich pflanzliche Gewebselemente (vor allem Pollenkorner). 

Die Zusammensetzung von Bliitenhonig ist im allgemeinen folgende: Wasser im 
Mittel 20%, Invertzucker 70-80%' Saccharose bis zu 5% , zuckerfreier Trockenriickstand 5 und 
mehr Prozent; darunter: organische Sauren 0,1-0,2%, Stickstoffverbindungen 0,3 und mehr 
Prozent,.Asche 0,1-0,35% , 

Ein Saccharosegehalt bis zu 8% ist vereinzelt bei reinem Bliitenhonig beobachtet worden. 
Eine Aschenmenge unter 0,1 % wurde bei inlandischem Honig (Klee- und Rapshonig) und bei aus
landischem (italienischem) Honig wiederholt festgestellt. 

Besonders geschatzte Bliitenhonige sind der Heidekrauthonig, Lindenbliitenhonig und Aka
zienhonig. 

Honigtau- und Coniferenhonig weichen in ihren au.lleren Eigenschaften und in der 
Zusammensetzungwesentlich vom Bliitenhonig abo Sie sind von dunkIer Farbe, gewiirz
haftem, harzigem Geruch und Geschmack und erstarren wegen ihres hohen Dextrin
gehaltes schwierig. Der Gehalt an Saccharose und Dextrinen, sowie die Aschen
menge sind weit grii.ller als bei Bliitenhonig. 5--10% Saccharose, 0,4-0,8% Asche. 

Abweichungen, VeTiinderungen, VeTfiilschungen und Nachahmungen. 
Manche Sorten von Auslandshonig sind sehr unrein, haben eine schmutziggelbe bis braune 

Farbe und einen schwachen, wenig angenehmen Geruch und Geschmack. Auslandshonig wird 
sehr viel gehandelt, z. T. auch in Vermischung mit Inlandshonig. 

Honig, der aus ungedeckelten Waben gewonnen wurde (unreifer Honig), ist diinnfliissig. 
hat einen abnorm hohen Wassergehalt und verdirbt leicht, indem er im Garung iibergeht und 
sauer wird. 

Durch ungeeignete Behandlung und Lagerung kann auch sonst normaler (reifer) Honig in 
Garung iibergehen und sauer werden. Auch bei geeigneter Lagerung kann in den Sommermonaten 
eine leichte Garung - das "Treiben" des Honigs - eintreten. 

Auch durch die Art der Gewinnung mittels Erwarmens oder Pressens kann Honig von 
veranderter Beschaffenheit erhalten werden. Durch zu hohes Erwarmen gehen die Enzyme sowie 
aromatische Bestandteile verloren, und es entstehen unter Umstanden Zersetzungsprodukte des 
Zuckers. Durch Auspressen stark verunreinigten Honigs (Stampfhonig mit Brut und Bienen) 
gelangen fremdartige Bestandteile in den Honig. 

Die gelegentlich geauBerte Vermutung, daB Giftpflanzen giftigen Honig liefern, ist praktisch 
unzutreffend. Nur fiir New-Jersey will BARTON nachgewiesen haben, daB Honig von Pflanzenarten 
(Rhododendron maximum, Andromeda poliifolia, Azalea indica u. a.), die das giftige Glykosid 
Andromedotoxin enthalten, Giftwirkung zeige (KONIG). 

Honig wird durch Zusatze von Wasser, Melasse, Rohr- oder Riibenzucker, Invertzucker. 
Starkesirup und Starkezucker. Farbstoffen und Aromastoffen verfalscht. 

Nachgemacht wird Honig aus den genannten Zuckerarten, oft unter Zusatz von Farb- und 
Aromastoffen und Sauren, ferner durch Fiitterung der Bienen mit Zucker oder zuckerhaltigen 
Zubereitungen. Nachgemachter oder verfalschter Honig weist viefach sogenannten Bonbon
geschmack auf. 

Verfalschter oder nachgemachter Honig wurde in jiingster Zeit besonders durch umherzie
hende Handler in den Verkehr gebracht. 

UnteTsuchung. Bei der Probeentnahme ist darauf zu achten, da.ll der gesamte 
Honigvorrat griindlich durchmischt wird, damit etwa ausgeschiedene Glykose wieder 
gleichmaBig verteilt wird. Auch vor der Untersuchung ist mit der entnommenen 
Probe in gleicher Weise zu verfahren. 1st zum Zwecke des Durchmischens Erwar
mung erforderlich, so solI diese 50 ° nicht iibersteigen. Soweit wie moglich ist bei der 
Ausfiihrung der Untersuchungen von einer einheitlichen Losung (GrundlOsung) aus
zugehen, zu deren Herstellung man genau 50 g Honig in Wasser zu 250 ccm auflost. 
Auch hierbei ist Erwarmen iiber 50° zu vermeiden. 

Was den Umfang der Honiguntersuchung anbetrifft, so wird man sich im allge
meinen zuniichst auf folgendes beschranken konnen: Sinnenpriifung, Bestim
mung des Wassers, der freien Sauren und der Asche, polarimetrische 
Ermittelung des Gehalts an Saccharose, Priifung auf kiinstlichen 
1nvertzucker, auf Dextrine des Starkezuckers und Starkesirups und auf 

10* 
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diastatische Enzyme, Ermittelung der LUNDschen Eiwei.Bfallung. In Ver· 
dachtsfiiJlen und bei besonderer Fragestellung sind weitere Bestimmungen vorzu· 
nehmen. 

1. Sinnenpriifung. Der Honig ist auf Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack zu 
priifen. Insbesondere ist auf sogenannten Bonbongeschmack, auf Karamelgeschmack sowie auf 
kunstliches Aroma zu achten. 

2. Bestimmung des Wassers. 1-2 g Honig werden mit 5-10 g ausgegluhtem reinem 
Quarzsand in einer flachen Glas- oder Platinschale nebst einem kurzen Glasstabe abgewogen, mit 
5 ccm Wasser vermischt und im Wasserbad unter Umruhren eingetrocknet. Das weitere Trocknen 
bis zum konstanten Gewicht wird im luftverdunnten Raum bei einer Temperatur, die 700 nicht uber
schreitet, ausgefiihrt. Die Schale wird bedeckt gewogen und der Gewichtsverlust als Wasser 
angesehen. 

Der Zuckerruckstand und damit das Wasser kann auch annahernd, fUr die meisten Zwecke 
aber hinreichend genau, aus der Dichte der GrundlOsung (s. S.147), die zu diesem Zwecke pykno. 
metrisch zu ermitteln ist, bestimmt werden. Aus der gefundenen Dichte (bezogen auf Wasser 
von 40) wird der Prozentgehalt des Honigs an Trockenruckstand t nach folgender Formel ermittelt: 

t = d -0,99915. 
0,000771 

15 d-1 
Fur die auf Wasser von 150 bezogene Dichte d 15 lautet die Formel t = 0,00071 . 

3. Bestimmung der freien Siiure. 50 ccm der Grundlosung, entspr. 10 g Honig, werden 
mit 1/10-n-Alkalilauge titriert, bis ein Tropfen der Losung empfindliches blaues Lackmuspapier 
nicht mehr rotet. Der Gehalt an freier Saure ist in Milligrammaquivalenten (= ccm Normal
lauge) fur 100 g Honig anzugeben. 

4. Bestimmung der Asche. In 10-20 g Honig unter Anlehnung an die fur Wein S.929 
gegebene Vorschrift. 

In der Asche kann alsdann noch die Gesamtalkalitat und die Phosphorsaure (Phosphatrest 
P04,) bestimmt werden (vgl. Abschnitt Vinum). 

O. Optisches Verhalten. a) Vor Inversion: 50 ccm der Grundlosung, entsprechend 10 g 
Honig, werden mit gefalltem, feucht aufbewahrtem Aluminiumhydroxyd1) geklart, auf 100 ccm 
aufgefiillt und filtriert. Nach 24stundigem Stehen wird die Drehung polarisierten Natriumlichts 
durch diese Loaung (A) bei 200 im 200-mm-Rohr ermittelt. 

b) Nach Inversion: 50ccm der Grundlosung werden in einem MeBkolben von 100ccm 
Inhalt mit 25 ccm Wasser und 5 ccm rauchender Salzsaure (spez. Gew. 1,19) versetzt und mit ein. 
gesenktem Thermometer in einem Wasserbad innerhalb 21/ 2-5 Minuten auf 67-700 erwarmt. Auf 
dieser Temperatur wird der Kolbeninhalt noch genau 5 Minuten unter haufigem Umschwenken ge· 
halten, dann rasch abgekuhlt, mit Alkalilauge versetzt, bis die Losung nur noch schwach sauer 
reagiert, und auf 100 ccm aufgefullt. Notigenfalls kann vor dem Auffullen noch mit Aluminium· 
hydroxyd gekHtrt werden. Der Kolbeninhalt wird alsdann filtriert und in dem Filtrat (B) die Pola· 
risation im 200-mm.Rohr bei 200 ermittelt. 

6. Bestimmung des Zuckers. a) Vor In version: 20 ccm der zur Ermittlung der direkten 
Polarisation (Ziff. 5a) benutzten Losung (A) werden zu 250 ccm aufgefullt. 25 ccm der Verdunnung 
(= 0,2 g Honig) vermischt man in einer Porzellankasserole mit 25 ccm Wasser und 50 ccm Feh· 
lingscher Losung, erhitzt in etwa 31/ 2--4 Minuten zum Sieden und erhalt noch genau 2 Minuten 
im Sieden. Nach Ablauf der Kochdauer und Entfernung der Flamme wird die Flussigkeit in der 
Kasserole sofort mit etwa der gleichen Raummenge luftfreien kalten Wassers verdunnt und durch 
ein gewogenes Asbestfilter filtriert. 1m ubrigen verfahrt man wie in Abschnitt Saccharum (S. 612) 
naher beschrieben ist und entnimmt der Tabelle von MEfSSL den entsprechenden Wert fiir In. 
vertzucker. 

b) Nach der Inversion: 20 ccm der invertierten Losung (B, Ziff. 5b) werden auf 250 ccm 
verdunnt. In 25 ccm (= 0,2 g Honig) wird alsdann wie unter a der Gesamtzucker bestimmt und 
als Invertzucker berechnet. . 

Der Gehalt an Saccharose ergibt sich durch Multiplikation der Differenz von Gesamtzucker 
und direkt reduzierendem Zucker mit 0,95. - Mit annahernder, aber fur viele praktische Zwecke 
ausreichender Genauigkeit laBt sich der Gehalt an Saccharose auch aus den Ergebnissen der Po· 
larisation vor und nach der Inversion berechnen (Ziff. 5a und 5b), indem man nach LEHMANN und 
STADLINTER die Differenz2) beider Werte mit 5,725 multipliziert. Das Produkt ergibt den 

1) Hergestellt durch Fallung von Alaunlosung mit Ammoniak und Dekantieren mit Wasser, 
bis rotes Lackmuspapier nicht mehr geblaut wird. 

2) Hei der Bildung der'Polarisationsdiffereuz ist das Vorzeichen der Drehung zu berul)ksich· 
tigen! War also beispielsweise die Dlehung vor der Inversion + 1,80 und nach der Inversion- 3,20, 
so betragt die Differenz [1,8 - (- 3,2)] = 5,00• 
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Prozentgehalt an Saccharose. N ach FrERE und STEGMULLER fallen diese polarimetrisch ermittelten 
Saccharosewerte bis zu 1,5% hoher als bei der Gewichtsanalyse aus. 

7. Priifung auf kiinstlichen Invertzucker (FIEHEsche Reaktion). 5 g Honig wer· 
den mit reinem, iiber Natrium aufbewahrtem Ather im Morser verrieben, der atherische Auszug 
wird in ein PorzellanschaIchen abgegossen. N ach dem Verdunsten des Athers bei gewohnlicher Tem. 
peratur wird der Riickstand mit einigen Tropfen einer frisch bereiteten oder unter LichtabschluB 
aufbewahrten Losung von 1 g Resorein in 100 g rauehender Salzsaure (spez. Gew. 1,19) befeuchtet. 
Eme dabei auftretende starke, mindestens eine Stunde bestandige, kirschrote Farbung laBt auf die 
Gegenwart von kimstliehem Invertzucker schlieBen, wahrend schwache, rasch verschwindende 
Orange. bis Rosafarbungen von einer Erhitzung des Honigs herriihren konnen. 

Durch einen sog. blinden Versuch uberzeugt man sich zweckmaBig, daB der verwendete 
Ather keine Farbungen mit dem Reagens gibt. 

Verursacht wird die Reaktion durch geringe Mengen p.Oxy.<5-methylfurfurol, das sich bei 
der Herstellung von kiinstlichem Invertzucker durcb Inversion von Saccharose mit Mineralsauren 
und mit organischen Sauren bildet. Mit Invertin hergestellter Invertzucker liefert die Reaktion 
hingegen nicht. 

8. EiweWfiilIung mit Gerbsiiure naeh R. LUND zur Erkennung von kiinstliehem 
Invertzueker (Kunsthonig). Man verwendet hierfilr ein Rohr, das etwa 32,5 em lang ist und 
im oberen Teile 16, im unteren 8 mm lichte Weite hat. Der untere Teil faBt etwas iiber 4 ccm und 
ist in 1/10 Kubikzentimeter geteilt. Der Ubergang des oberen weiteren zu dem unteren engeren Teil 
muG ein allmahlicher sein und sich auf 3-4 cm Lange verteilen. Der obere Teil tragt Marken bei 
20, 35 und 40 ccm. 

In ein solches Rohr filtriert man 10 ccm einer 20 %igen Honiglosung (Grundlosung), wascht 
mit Wasser bis zur Marke 35 ccm nach, fiigt dann 5 ccm einer 0,5 0/oigen GerbsaurelOsung hinzu 
und mischt vorsichtig. Nach 24 Stunden wird das Volum des entstandenen Niederschlages ab
gelesen. Durch Drehungen des Rohres urn die Langsachse kann das Absetzen gefordert werden. 
Eine dunkle Farbung des Niederschlages weist auf Eisengehalt bin. 

9. Priifung auf Dextrine des Starkezuckers und Starkesirups. a) 5 g Honig 
werden in 10 ccm Wasser gel6st; die Losung wird mit 0,5 ccm einer 5% igen Gerbsaurelbsung ver
setzt und nach erfolgter Klarung filtriert. Ein Teil des Filtrats wird nach Zugabe von je 2 Tropfen 
rauch. Salzsaure (spez. Gew. 1,19) auf jedes Kubikzentimeter der Losung mit der IOfachen Menge 
absoluten Alkohols gemiseht. Durch das Auftreten einer milchigen Triibung wird die Gegenwart 
von Dextrinen des Starkezuckers oder Starkesirups angezeigt. 

b) Zur Bestatigung der Gegenwart von Dextrinen des Starkezuckers oder Starkesirups kann 
die Bestimmung des spezifischen Drehungsvermogens der Dextrine dienen. Zu diesem Zwecke 
sind in der Honiglosung die Dextrine mit Alkohol zu fallen, durch wiederholtes Auflosen in Wasser 
und Fallen mit Alkohol zu reinigen und bei 1050 zu trocknen. In einem Teil der getrockneten Dex
trine wird die Aschenmenge bestimmt (a% ), ein anderer Teil (b g) dient nacb Losung in Wasser 
(zu v ccm) zur Messung der Drehung polarisierten Natriumlichtes. Aus dem abgelesenen Drehungs
winkel (C(D) und der Lange des Rohres (l dm) wird die spezifische Drehung der wasser- und asche
freien Dextrine berechnet nach der Forme!: 

C(D·v·l00 
[C(]D = l.b.(100 _ a}" 

Eine spezifische Drebung von + 170° oder dariiber laBt auf die Gegenwart von Dextrinen des Starke 
zuckers oder Starkesirups schlieGen. 

Es ist zu beachten, daB Rechtsdrehung der direkt polarisierten Honiglosung (Ziff. 511.) nicht 
unbedingt auf Starkesirup zu deuten braucht, da auch natiirliche rechtsdrehende Honige vorkom. 
men, und ferner auch die Reehtsdrehung von einem Saccharosegehalt herriihren kann. Man muG 
also jeden Honig vor und nach der Inversion polarisieren. 

10. Priifung auf Tecrfarbstoffe. Eine 200/0ige HoniglOsung wird mit einigen Tropfen 
100/oiger Kaliumbisulfatlbsung versetzt und mit einem entfettetcn Wollfaden 10 Minuten lang ge· 
kocbt. Bei Gegenwart von Teerfarbstoffen farbt sich der Faden gelb. Das Verhalten des Fadens 
nach dem Auswaschen mit Wasser gegen Mineralsauren, Alkalien und Ammoniak erlaubt unter 
Umstanden eine nahere Kennzeichnung des Farbstoffes. 

Sofortige Rot- oder Rosafarbung einer Honiglbsung nach Zugabe von Mineralsauren in der 
Kalte laBt auch ohne Verwendung eines Wollfadens auf Teerfarbstoffe schlieJlen. 

11. Priifung auf diastatische Enzyme. 5 ccm einer frisch bereiteten 200/0igen Honig
!Osung werden mit 1 ccm einer 10/oigen Losung von IOslicher Starke versetzt und eine Stunde 
im Wasserbad bei 400 erwarmt_ Sodann werden einige Tropfen einer Jod-Kaliumjodidlosung (1 g 
Jod und 2 g Kaliumjodid in 300 cern Wasser geli.ist) hinzugefiigt. Sind diastatische Enzyme abo 
wesend, zerstort oder geschwacht, so ist noch unveranderte Starke vorhanden, die nunmehr durch 
Jod geblaut wird; bei ungesehwachten diastatischen Enzymen tritt dagegen eine gelbe bis gelb. 
grune oder hellbraune Farbung auf. Nur die sofort nach Zugabe der Jodli.isung auftretenden 
Farbungen sind als kennzeichnend anzusehen. 
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12. Mikroskopische Priifung. 50 g Honig werden in Wasser gelost. Die Losung liLBt man 
absetzen oder zentrifugiert sie. Das Sediment ist besonders auf Starkekbrner (Spuren konnen aus 
Pflanzen stammen, die von den Bienen besucht waren), Pollenkorner und Bruchteile von Bienen
organen oder Bienenbrut zu untersuchen. 

SchlufJjolgemngen aus den UnteTsuchungseTgebnissen. 
Ein Wassergehalt des Honigs von mehr als 220/0 laBt auf Zusatz von Wasser oder auf un

reifen Honig schlieBen. 
Bei einem Sauregehalt von mehr als 5 Milligrammaquivalent in 100 gist der Honig ais ver

dorben anzusehen. 
Bei negativem .Ausfall der Priifung auf diastatische Enzyme ist eine zu starke Erhitzung 

des Honigs nachgewiesen. 

Karamelgeschmack und dunkle Farbe lassen auf iibermaBig erhitzten (angebrannten) 
Honig schlieBen. 

Bei einem positiven .Ausfall der FIEHEschen Reaktion ist die Gegenwart von kiinstlichem 
Invertzucker nachgewiesen, wenn gleichzeitig die Priifung auf diastatische Enzyme positiv aus
fallt; im andern Falle beweist ein positiver .Ausfall der FIEHEschen Reaktion, daB entweder kiinst
!icher Invertzucker vorhanden ist oder der Honig iibermiLBig erhitzt war. 

Enthalt ein Honig weniger als 1,5% zuckerfreien Trockenriickstand (OberschuB des 
Trockenriickstandes iiber die Summe von Saccharose und direkt reduzierendem Zucker), so ist mit 
Sicherheit auf Zusatz von Invertzucker, Rohr- oder Riibenzucker oder Glykose zu schlie Ben. 

Eine .A s c he n me nge unter 0,1 010 ist im allgemeinen verdiLchtig und geeignet, den bestehenden 
Verdacht einer Verfalschung mit Invertzucker zu bestarken. 

Bei Honig, der nicht durch seine sonstigen Eigenschaften als Honigtau- oder Coniferenhonig 
gekennzeichnet ist, liLBt ein Saccharosegehalt von mehr als 80/0' bei Honigtau- oder Coniferen
honig in der Regel ein solcher von mehr als 100/ 0 auf einen Zusatz von Zucker zum Honig oder auf 
eine Fiitterung der Bienen mit Zucker oder zuckerhaltigen Zubereitungen schlie Ben. 

Der Nachweis der Dextrine des Starkezuckers oder Starkesirups laBt auf den Zusatz dieser 
Stoffe schIieBen. 

Bei Honig, der nicht durch seine sonstigen Eigenschaften als Honigtau- oder Coniferenhonig 
gekennzeichnet ist, laBt eine nach der Inversion verbleibende Rechtsdrehung sowie auch eine 
.Aschenmenge von mehr als 0,40/ 0 in der Regel auf Zusatz von Starkezucker oder Starkesirup 
sehIieBen. 

Die LUNDsehe EiweiBfallung mit Gerbsaure p£legt bei echten Honigen im allgemeinen zwi
schen 0,3 und 4,6 ccm zu schwanken und nur selten auf 0,1 cem zu sinken. Werte unter 0,1 ccm sind 
auf alle Falle geeignet, den bestehenden Verdacht einer Beimischung von kiinstliehem Invertzucker 
(Kunsthonig) zu stiitzen. 

GTundsiitze lilT die BeuTteilung des Honigs. 
Honig, der gart, sauer geworden, duroh Brut oder sonst stark verunreinigt, 

versohimmelt oder angebrannt (karamelisiert) ist oder ekelerregend rieoht oder 
schmeokt, ist als verdorben anzusehen. 

Aus verdorbenem Honig zubereiteter Honig ist gleiohfalls als verdorben anzu
sehen, unbesohadet der Unterdriiokung einer leiohten Garung duroh Erhitzen. 

Als verfaIsoht, naohgemaoht oder irrefiihrend bezeiohnet sind anzu
sehen: 

1. Erzeugnisse, die als Honig bezeiohnet sind, ohne der Begriffsbestimmung fiir 
Honig zu entspreohen. 

Kunsthonig, Misehungen von Kunsthonig mit Honig, Zuckerfiitterungshonig, Stampfhonig, 
unreifer Honig, auch "Mel depuratum" des Deutschen .Arzneibuches diirfen also im Verkehr nicht 
Bchlechthin als "Honig" bezeichnet werden, weil sie der Begriffsbestimmung fiir Honig nicht ent
sprechen. 

2. Naoh einem bestimmten Gewinnungsverfahren bezeiohneter Honig, der 
ganz oder zum Teil naoh einem Verfahren gewonnen worden ist, das ein geringwertigea 
Erzeugnis liefert. 

So wiirde es beispieiswiese irrefiihrend sein, wenn man PreBhonig und noeh mehr Seimhonig 
ala "Schleuderhonig" in den Verkehr bringen wollte, da dieser hoher bewertet wird als jene. 

3. Ala "BIiitenhonig" oder naoh bestimmten BIutenarten bezeiohneter Honig, 
der nioht wesentlioh aua Nektarienaaften stammt. 
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4. HonigiiJmliche, von Bienen aus Zucker oder zuckerhaltigen Zubereitungen 
erzeugte Stoffe, auch in Mischung mit Honig, sofern sie nicht als "Zuckerfiitterungs. 
honig" bezeichnet werden. 

Die Ernahrung der Bienen mit Zucker, wie sie im Winter vieUach ublich ist, wird hierdurch 
an sich nicht betroffen. Der bei solcher Futterung erzeugte Wabeninhalt muD aber im Verkehr aus
driicklich ala "Zuckerfutterungshonig" bezeichnet werden. 

5. HonigiiJmliche Zubereitungen, deren Zucker nicht oder nur zum Teil dem 
Honig entstammt, sofern sie nicht als "Kunsthonig" bezeichnet sind. Hierher ge. 
horen vor allen Dingen die VerfiiJschungen des Honigs mit Invertzucker, Rohr. 
oder Riibenzucker, sowie Starkesirup. 

Derarlige Erzeugnisse diirfen also nicht als "Zuckerhonig", "Tafelhonig", "Verschnitthonig" 
oder II.hnlich bezeichnet werden, auch nicht mit Phantasienamen ohne den Zusatz .. Kunsthonig". -
Unter "Verschnitthonig" kann man nur ein Gemisch verschiedener, aber echter Honigsorten ver
stehen. Als "Tafelhonig" bezeichnet man einen besonders guten Honig. 

6. Honig, dem Wasser zugesetzt ist, oder dem Sauren, Farbstoffe, Aromastoffe 
oder sonstige fremde Stoffe unmittelbar oder auf dem Wege der Fiitterung der Bienen 
zugefiihrt sind, sofern er nicht als "Kunsthonig" bezeichnet ist; 

7 _ Honig, der so stark erhitzt worden ist, dall die diastatischen Enzyme stark ge· 
schwiicht oder zerstortsind,sofern der Honignicht als "Backhonig" gekennzeiehnetist. 

Germ. stellt an Honig folgende Anforderungen: 
a) Die wasserige Losung (1 + 2) mull ein spezifisches Gewicht von mindestens I,ll 

besitzen. Die filtrierte wii.sserige Losung darf: - b) durch Silbernitratlosung (Chloride) 
und c) durch BariumnitratlOsung (Sulfate) nur schwach getriibt werden, - d) beim Ver. 
mischen mit 1 Teil Ammoniakfliissigkeit in der Farbe nicht sofort verandert werden 
(fremde Farbstoffe). - e) 5ccm der Honiglosung diirfen durcheinige Tropfenrauchender 
Salzsaure nicht sofort rosa oder rot gefarbt werden (Azofarbstoffe). - f) Werden 
15 ccm der wasserigen Losung (1 + 2) auf dem Wasserbad erwarmt, mit 0,5 ccm 
Gerbsaurelosung versetzt und nach der Klarung filtriert, so dan 1 cem des erkalteten, 
klaren Filtrates nach Zusatz von 2 Tropfen rauchender Salzsaure durch 10 cem ab
soluten Alkohol nicht milchig getriibt werden (Starkesirup, Dextrin) (vgl. S. 149 
unter 9). - g) Zum Neutralisieren von 10 g Honig diirfen nach dem Verdiinnen mit 
der fiinffachen Menge Wasser hochstens 0,5 ccm n-Kalilauge erforderlich sein, Phe· 
nolphthalein als Indikator (verdorbener, saurer Honig). - h) Honig darf beimVer
brennen nicht weniger als 0,1 und nicht mehr als 0,8% Riickstand hinterlassen 
(Invertzucker, Starkesirup). - Germ. 6 s. S. 1341. 
Kunsthonig. Ein wirklich guter Kunsthonig wird erhalten durch moglichst voU
stiindige Inversion von reinem Rohrzucker (Riibenzucker) und nachfolgende Aroma
tisierung mit kiinstlichen Honigriechstoffen. Ein solches Erzeugnis entspricht am 
meisten dem echten Honig, indem es wie dieser vorwiegend aus Invertzucker be
Elteht. Zusiitze von Starke zucker oder Starkesirup sollten besser unterbleiben, sind 
aber nach den Beschliissen des Vereins Deutscher Nahrungsmittelchemiker bis zu 
insgesamt 20% ohne Kennzeichnung zu dulden1). Beziiglich der sonstigen an Kunst
honig zu stellenden Anforderungen sagen diese Beschliisse, die als Grundlage fUr 
spiter zu erlassende gesetzliche Bestimmungen gedacht sind, folgendes: 

1. Der Kunsthonig muB ein honigli.hnliches Aroma zeigen. 2. Firbnng ist zullissig. 3. Der 
Asohengehalt darf O,3°W) nioht iibersteigen (zur Sioherung der Verwendung mogliohst reiner Aus
gangsprodukte). 4. Die zur Invertierung benutzten Si!.uren mii.ssen technisoh rein sein und diirfen 
keine gesnndheitssohli.dliohen Stoffe enthalten. 5. Zur Neutralisation der Si!.uren diirfen Kalium
verbindnngen nicht benutzt werden. 6. Kunsthonig muB mindestens 78% Trockensubstanz 
enthalten. 7. Der Gehalt an unverindertem Rohrzucker darf 250f0l) nicht iibersteigen. 8. Der 
Kunsthonig muD in der Weise hergestellt werden, daB er eine starke FIEHESche Reaktion gibt 
(vgl. unter Mel S. 149, Ziff.7). 9. Der Gehaltan freier Sli.ure solI 2 mg-Aquivalent1) auf 100 g Kunst-

1) Die Verordnnng uber Kunsthonig yom 21. 3. 1930 Ii!.Bt gleichfalls 20% StlLrkezucker oder 
StlLrkesirup zu, jedooh 300/0 Rohrzucker (Saccharose), 4, mg-Aquivalent freie SAure nnd 0,4%Asche. 
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honig nicht iibersteigen. 10. Der Zusatz von Naturhonig zu Kunsthonig ist zwecks Geschmacks
verbesserung gestattet, darf aber nicht deklariert werden. II. Die Gefli.Be und li.uBeren Umhiil
lungen, in denen Kunsthonig gewerbsmli.Big verkauft und feilgehalten wird, miiBBen an in die 
Augen fallender Stelle die deutliche, nicht verwischbare Inschrift Kunsthonig b·agen. Abbil
dungen von Bienen, Bienenkorben, Bienenwaben oder sonst auf Bienenzucht oder Gewinnung 
von Naturhonig beziigliche Abbildungen oder Bezeichnungen sind verboten, desgleichen Bilder 
oder Worterzeichen, welche zur Bezeichnung der Herkunft von Naturhonig dienen. 

Da Kunsthonig denselben Zuckergehalt hat wie Naturhonig, vermag er diesen 
als Nahrungsmittel weitgehend zu ersetzen, obwohl er ihm als Genullmittel 
nachsteht. 

Kunsthonigpulver. Diese Erzeugnisse, die zur Herstellung von Kunsthonig im 
Haushalt dienen sollen, wurden in der Kriegszeit vieliaeh im Handel angetroffen. 
In normalen Zeiten liegt dafiir kaum ein Bedarf vor. BERGER gibt fiir die Her
stellung von Kunsthonigpulver folgende Vorschrift: 

50,0 gepulverter Zucker, 4,0 Weinsll.ure, 0,01 Honigfarbe (trocken), 10 Tropfen Honig
aroma werden in einem Morser gut miteinander verrieben. Gebrauchsanweisung: I Pfund Zucker 
wird mit 160,0 Wasser aufgekocht, bis ein Sirup entstanden ist, und in die kochende Masse 20,0 
Honigpulver (= 1 PlI.ckchen) geschuttet. Nach gutem Umrtihren lli.Bt man langsam erkalten. 
Bezugsquellen sind: fiir Honigfarbe W. BRAuNs-Quedlinburg, fiir Honigaroma SCIDMMEL 
u. Co., Leipzig-Miltitz. 

Ohne Anwendung von Kunsthonigpulver bnn man Kunsthonig im Haushalt 
auch nach folgendem einfachen, von Th. PAUL angegebenen Verfahren herstellen: 

Man iibergieBt I kg Zucker mit 114 l Wasser und fiigt den aufgekochten und durch ein kleines 
engmaschiges Sieb gegossenen Sa.ft (etwa 60 g) einer groBen Zitrone hinzu. Dann erhitzt man 
langsam zum Kochen, erhaIt unter fortgesetztem Riihren 10 Min. lang in ganz schwachem Sieden 
und schiLumt, wenn notig, abo Der halb erkalteten Masse fiigt man etwas Honigaroma hinzu. 
Das FArben geschieht mit Hille von etwas Zuckercouleur. 

Dr. OETKERS Fructin, das mit \\enig Wasser aufgekocht einen Honigersatz liefem solI, 
besteht aus sch", aoh braun gef,ll"btem, mit eh a 0.30/0 einer S,lure gemischtem Rohrzucker (BEY
THIEN) 'oder aus Rohrzucker mit etwas Caramel und Weinsaure (RIESS). 

Mel depuratum. Gereinigter Honig. Clarified Honey. Mellite 
simple. Sirop de miel. Mellitum simplex. Mel despumatum. - Die Reini
gung des Honigs geschieht zum Zwecke der Klarung und Konservierung. Fremde, 
suspendierte Stoffe, wie Pollen, Wachs, Schmutz u. dergl., welohe die wasserige 
Losung triiben, werden dabei entfernt, ehenso auoh Eiweillstoffe, deren Gegenwart 
den Honig zur Garung geneigt maohen wiirde. 

Die verschiedenen Reinigungsverfahren sind nur da.nn ganz einwandfrei, wenn fremde 
Stoffe durch dieselben in den Honig nicht hineingelangen, und wenn anderseits Geruch. Geschmack 
und Farbe des Honigs nicht gt'andert werden. 

Aus einem schlechten Rohhonig JII.Bt sich kein guter gereinigter Honig herstellen. Vor
nehmlich wirkt ein hoher SlI.uregehalt des Honigs sehr storend. Man sollte deshalb Rohhonig, 
der mehr als 4 ccm 1/10·Normalkalilauge auf 10 g verbraucht, am besten nicht verwenden. 

Germ. und Helvet.: Eine Losung von 40 T. Honig in 60 T. Wasser wird mit 3 T. durch Be. 
handlung mit SalzsiLure und nachheriges Auswaschen mit Wasser von Eisen befreitem Bolus1) 
angeriihrt, eine halbe Stunde lang auf dem Wasserbad erwiLrmt, nach dem Absetzen heW filtriert 
und auf dem Wasserbad bis zum spezifischen Gewicht 1,34 eingedampft. - 8uec. verfli.hrt II.hnlich. 
- Belg. und Gall. lassen an Stelle des Bolus zerfaserte FlieBpapierschnitzel ala KIArmittel 
verwenden. Auch ein Zusatz von Holzkohle ist vorgeschlagen worden. Gagen diese Hillsmittel, 
deren Anwendung bei manchen Honigsorten gar nioht zu vermeiden ist, lii.Bt sich kaum etwas 
einwenden, da sie rein mechanisoh wirken und keine fremden Stoffe in den Honig bring~n. Da
gegen muB der Vorschlag, einen zu SRuren Honig durch Zvsatz von Kalkmilch zu entsil.uern, 
verworfen werden, da hierduroh der Honig kalkllaltig wird. 

Am besten gelangt man zum Ziel, wenn mall den verdiinnten, mit Bolus versetzten Honig 
gleichzeitig mit Filtrierpapierbrei versetzt und dann erhitzt und filtriert. 

Brit. Honig wird durch Erwlirmen verfliissigt und koliert. 
HiBp., Hung., Japon., Nederl., Portug. Der mit Wasser verdiinnte Honig wird ohne Zu

sitze erhitzt, wodurch die trtibenden Best&ndteile in koaguliertem Zust&nde sich an der Oberflll.che 

1) Man erwiirmt den Bolus mit konz. Salzsil.ure auf dem Wasserbad (im Freien oder unter 
dem Abzug!) eine halbe Stunde, verdiinnt dann mit beiBem Wasser. dekantiert und wil.scht den 
Bolus aus, bis daB Wasohwasser durch Silbernitratl6sung nioht mehr verllndert wird. 
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abseheiden, worauf Bie meehanisch entfernt werden. Die geklarte HonigloBung wird filtriert oder 
koliert, hierauf eingedampft. Manche Honigsorten lassen sich in dieser Weise nicht geniigend klaren. 

Dan., Ital. Der mit Wasser verdiinnte Honig wird bei gewohnlicher Temperatur mit frischem 
EiweiB versetzt und bis zum Aufkochen erhitzt. Das gerinnende EiweiB schlieBt die triibenden 
Bestandteile ein. Die durch Abschopfen und Kolieren bzw. Filtrieren geklarte Honiglosung wird 
eingedampft. DieseB Verfahren hat den Nachteil, daB die Honiglosung gekocht werden muB, 
daB der Honig jedoch trotzdem geringe Mengen durch Kochen nicht koagulierbarer EiweiBstoffe 
in Losung behalt, wodurch seine Haltbarkeit beeintrachtigt wird. 

Austr.: Einer bis zum Aufkochen erhitzten Losung von 1000 T. Honig in 2000 T. Wasser 
wird mit einer wasserigen Losung von 0,25 T. Gerbsaure versetzt. Nach 12stiindigem Stehen 
wird eine Losung von 0,5 T. Gelatine in 50 T. heiBem Wasser zugesetzt. De Mischung wird nach 
24 Stunden filtriert und auf dem Wasserbad bis zum spez. Gewieht 1,35-1,36 eingedampft. Durch 
die Gerbsaure werden EiweiBstoffe gefallt, der OberschuB an Gerbsaure wird durch die Gelatine 
beseitigt. Der nach diesem Verfahren gereinigte Honig enthalt meistnoeheine kleine Menge Gelatine. 

Amer.: Honig wird mit 20/ 0 gewaschenem zerfaserten und ausgepreBten Filtrierpapier auf 
dem Wasserbad nicht iiber 700 erwarmt. Der Schaum wird entfernt, das verdampfte Wasser er
ganzt, der Honig koliert und mit 50/ 0 Glycerin versetzt. 

Eiyenschaften. Gereinigter Honig ist klar, gelb bis braun und riecht und schmeckt 
sehr deutlich nach Honig. In der Kalte scheidet er Zucker aus. Man bewahrt ihn deshalb am 
besten bei mittlerer Temperatur auf. - Spez. Gew.: 1,26 (Portug.), 1,27 (Gall., Ital.), 1,28 (Hisp.), 
1,32-1,33 (Dan., Belg.), 1,33 (Helvet., Japon.), 1,34 (Germ., Hung.), 1,35-1,36 (Austr.), 1,36 
(Brit.). Gereinigter Honig mit niedrigerem spez. Gew. als 1,34 ist im Sommer nicht haltbar, wenn 
er nieht sterilisiert wird. - Germ. 6 Dic h te 1,34 (ohne Temperaturangabe). 

Priifung. a) Spez. Gewicht nieht unter 1,340. - b) Eine Mischung von 2 g ger. Honig 
und 4 ccm Wasser darf durch Silbernitratlosung nur schwach getriibt werden (Salzsaure, Ohlorid). 
- c) Eine Mischung von 10 g ger. Honig und etwa 50 ccm Wasser darf zur Neutralisation (Phenol. 
phthalein) hochstens 4 ccm l/lO·n.Kalilauge verbrauchen. 

Oxymel (simplex). Sauer honig. Wird dureh einfaehes Misehen von gereinigtern 
Honig mit Essigsaure hergestellt nach Austr.: 99 + 1 (990/ 0 ), - Brit.: 500 ccm + 100 ccm Essig
saure von 33% + 100ccm Wasser.- Ergiinzb. 400 + 10 vprd. Essigsiiure (300/ 0 \.-Hisp.1000 + 500 
Weinessig (6-8%), auf 1000 eindampfen. - Japon.: 800 + 10 (360/ 0 ) + 10 Wasser. - Nederl.: 
95 + 5 (30%). -Portug.: 985 + 15 (90%). - Eine klare gelbe, sauerliehsliB schmeckende Flussig
keit. Spez. Gew.: 1,270 (Brit.). 

Aqua MelUs. 
Honey· Water. 

Mellis depurati 
Boracis 
Spiritus Sacchari (Rum) 
Aquae Rosae 
Aquae Aurantii fiorum 
Tincturae Quillajae 

50,0 
10,0 

100,0 
600,0 
200,0 

50,0. 

Gargarlsma emolllens. 
Gargarisme emollient (Gall. 1884). 
Mellis 50,0 
Decocti Hordei excorticati 5,0: 250,0. 

Hydromel simplex. 
Mellis depurati 20,0 
Aquae 180,0. 

Mellltum escharotlcum (Belg.). 
Mellite escharotique. 

Cuprl subacetici 5,0 
Aceti 7,0 
Mellis 14,0. 

Unter standigem Umriihren zu kochen bis Zut 
Rotfarbung und Honigkonstistenz der Mischung . 

.Bei .Bedarf frisch zu bereiten. Vor der 
Einwirkung der Luft zu schiitzen. 

Mellitum escharotlcum SOLLEYSEL (Belg.). 
Me llite escharotiq ue de SOLLEYSEL. 

1. Cupri subacetici plv. 160,0 
2. Zinci sulfurici ply. 160,0 
3. Lithargyri pu v. subt. 80,0 
4. Acidi arsenicosi pU1V. subt. 6,0 
5. Mellis 660,0. 

Der Honig wird mit 1, 2 und 3 erwarmt, bis zur 
Rotfarbung, dann wird 4 hinzugemischt. Vor 
Luftzutritt zu schiitzen. Vor der Abgabe und 
Anwendung von neuem zu mischen. 

Supposltorla Mellis composita (Hisp.). 
SUPPositoria irritantes. 

Aloes pulv. 2,0 
Natrii chlorati 2,0 
Mellis 15,0. 

Der Honigwird eingedampft, bis ein Tropfen zu 
einer harten Masse erstarrt. Dann wlrd das 
Natriumehlorid und dasAloepulver zugesetzt. Aus 
der Masse we, den 2 Suppositorien geformt, die 
mit 01 eingefettet werden. 

Honigwein, Met. Man lost 15 kg Honig in 50 Liter Wasser, kocht kurze Zeit auf, liiBt er
kalten und setzt Weinhefe zur Garung zU. In einen Beutel eingeschlossen hangt man in die Fliissig. 
keit ein: eine zerstoBene MuskatnuB, 15,0 g grob zerstoBenen Zimt. Nach beendigter Garung 
liiBt man den Met 3 Monate auf dem Fasse liegen und fiillt ihn dann in Flaschen. 

L tlCKS Kriiuterbonig soll in folgender WeiRe hergestellt werden: Mel. germ. opt. 575,0, 
Succ. Sorbor. recent. 115,0, Aq. dest. 155,0 werden aufgekucht' und abgeschiiumt. Der Kolatur 
fligt man hinzu Yin. alb. 155,0, der vorher digeriert wurde mit Roo. Gentian. conc. 10,0, Rhiz. 
lrid. flor. cone. 10,0, Rad. Oarlinae conc. 30,0, Herb. Mercurial. conc. 15,0, Herb. Anchusae conc. 
7,5, Herb. Pulmon. arbor. cone. 7,5. 
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Melaleuca. 
Melaleuca leucadendron L. (M. cajaputi Ron., M. minor SMITH). Myrta

ceae-Leptospermeae. Heimisch von Australien durch das ganze malaiische 
Gebiet bis nach Hinterindien und den Philippinen. Bis 15 m hoher Baum oder Strauch 
mit am unteren Stammteil schwarzer, sonst weiI3er Rinde. Aus den Blattern ge. 
winnt man auf einigen Inseln der Molukken (auf Burn, Ceram, in geringer Menge auf 
Luzon und Java) in sehr primitiver Weise durch Destillation atherisches ()l. 

Aetherisches ()lliefern ferner Melaleuca viridiflora BRONGN., M. erici· 
folia SM., M. splendens LEE, M. Wilsonii F. V.MtrLL., M. acuminata F. V.MtrLL., 
M. decussata R. Br., M. hypericifolia SM., M. linariifolia SM. und andere, 
samtlich in Australien heimisch. 

Oleum Cajeputi. Cajeputill. Oil of Cajuput. Essence de cajeput. OleumCaju. 
puti. Cajuputol. Cajaputol. 

Gewinnung. Durch Destillation aus den frischen Blattem und Zweigspitzen verschiedener 
Arten der Gattung Melaleuca, besonders M. leucadendron L. 

Eigenschaften. Das rohe, nicht rektifizierte Cajeputol ist eine griine bis blaugriine 
Fliissigkeit; es riecht angenehm campherartig nach Cineol (Eucalyptol) und schmeckt gewiirzig, 
brennend und kiihlend. Spez. Gew. 0,919-0,930, an schwach links, bis-3 0 40'; nn'.O 1,466-1.471; 
loslich in 1 Vol. und mehr Weingeist von 80 Vol..%, manchma1 auch schon in 2-3 Vol. Wein. 
geist von 70 Vol.. 0/0, Die griine Farbe riihrt her von organischen Kupfersalzen, die sich 
durch Einwirkung des Oles auf das Kupfer der Destillierapparate bilden. Durch Schiitteln mit 
konz. WeinsaurelOsung kann man dem 01 das Kupfer entziehen, nicht aber mit Wasser. Der 
Kupfergehalt des Oles ist kein Grund zur Beanstandung, eher ein Zeichen der Echtheit. 

Bestandteile. Der Hauptbestandteil (50-60% bei guten Olen) ist das Cineol (Ca. 
jeputol, Eucalyptol) ClOH180; femer kristallinisches inaktives a·Terpineol (Smp. 35 0), ClIIH170H, 
frei und als Essigsaureester, in Spuren auch als Buttersaure· und Baldriansaureester, 
Terpene sind nur in geringer Menge vorhanden, hauptsachlich l·a·Pinen, femer noch 
Valeraldehyd und Benzaldehyd. 

Verfiilschungen. Beobachtet wurden Kokosfett, Petroleum und Eucalyptol. 

Oleum Cajeputi rectificatum (Erganzb.), Rectifiziertes Cajeputol, Oleum 

C aj epu ti (Amer., Helv.), wird aus dem rohen Cajeputol durch Destillation gewonnen. 
Eigenscha.jten und Erkennung. Farbloses, bis gelbliches ()I; Geruch und 

Geschmack wie beim rohen ()l. Spez. Gew. 0,915-0,930, Amer. 0,912-0,925 (250 ) an bis 
- 4°. Die Loslichkeit in Weingeist ist wie beim rohen ()l. 1 T. gepulvertes Jod lOst 
sich in 5 T. Cajeputol leicht auf; die Losung erstarrt beim Abkiihlen zu einem 
Kristallbrei. . 

Priifung. a) Cajeputol muB sich mit Weingeist in allen VerhaItnissen klar mischen. -
b) Wird das 01 mit etwas Salzsaure und KaIiumferrocyanidlOsung geschiittelt, so darf keine rot. 
braune Farbung auftreten (Kupfer). - c) Helv. Wird das 01 mit der gleichen Raummenge Natron. 
lauge geschiittelt, so darf die Menge des 61es nicht abnehmen (Phenole). Amer. Die Drehung darf 
bei 250 im 100·mm·Rohr gemessen nicht mehr ala - 40 betragen. Eine Bestimmung des Cineol· 
gehaltes kann nach dem bei Eucalyptusol (Bd. I, S. 1211) angegebenen Verfahren ausgefiihrt 
werden. 

Anwendung. Als schmerzstillendes Mittel bei Zahn. und Ohrenschmerzen, tropfenweise 
auf Watte; die Wirkung beruht hauptsachlich auf dem Gehalt an Cineol. Friiher auch innerlich 
(1-5 Tr.) gegen Magenkrampf, Kolik, Asthma, Schlund· und Blasenliihmung, als Wurmmittel. 
AuBerlich in Salben bei Rheurnatismus. 

Tinctura Cajeputi composita (Austr. Elench). Je 8 T. Anethol, Cajeputol und Wacholderol, 
2 T. Liquor acidus Haileri (Austr.), 34 T. Atherweingeist und 40 T. Ceylonzimttinktur. 

Guttae odontalgleae. Oleum otleum VOGT. 
Zahntropfen. VOGTS Gehorol. 

Olei Cajeputl 
Olei Caryophyllor. Olei Cajeputi recto 2,5 
Olei Juniperi baccar. 1ili 10.0 Olel carnphorati 5,0. 
Aetheris 70,O.·! Tropfen auf Watte ins Ohr zu brlngen. 

Spiritus Cajeput! (Brit.>. 
Spirit of Cajuput. 

Olel Cajeputl 50 cern 
Spiritus (90 Vo!.·o,.> 450 ccm 
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Gichtbalsam, indischer, von REICHELT, besteht aus Cajeputol, Alkohol und Ricinusol. 
Zahnschmerztropfen, Do beraner: Ather, Cajeputol, Opiumtinktur aa part. aeq. 
Zahntinktur von L. WUNDRAM (Tooth-Ache Drops); Cajeputol, Rosmarinol, Pfeffer-

minzol je 1 T., absol. Alkohol 0,5 T. 

Oleum Melaleucae viridiflorae, NiaouliiH, Gomenol, wird in Neukaledonien aus den 
frischen Blattern des Niaoulibaumes (Melaleuca viridiflora BRONGN.) in einer Ausbeute von 
2,5% gewonnen, besonders in der Gegend von Gomen, woher es den in Frankreich gebrauchlichen 
Namen Gomenol hat. 

Eigenschaften. Hell citronengelbes 01, dem Cajeputol sehr ahnIich. Es riecht kraftig 
nach Cineol (Eucalyptol). Spez. Gew. 0,906-0,929, meist schwach linksdrehend, selten schwach 
rechts; loslich in etwa 1 Vol. Weingeist von 80 Vol._%, in 4-5 Voll. Weingeist von 70 Vol._%' 

Bestandteile. 35-60% Cineol (Eucalyptol), etwa 30% krist. a-Terpineol (Smp. 
350) und dessen Valeriansaureester, Spuren von Essigsaure- und Buttersaureestern; 
ferner d-a-Pinen, l-Limonen (1), Valeraldehyd (1), Benzaldehyd (1) und im rohen 01 eine 
schwefelhaltige Verbindung, die den unangenehmen Geruch des rohen Oles bedingt. 

Aujbewah1'ung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Gegen Rhinitis, Laryngitis und Bronchitis zu 0,25 g in Kapseln, mehr

mals taglich. 

Melilotus. 
Melilotus officinalis (L.) DESRoussEAuxund Melilotus altissimusTHUILLIER (Meli
lotus officinalis WILLD.). Leguminosae-Papilionatae-Trifolieae. 
Heimisch in ganz Europa und Asien bis Sibirien, zuweilen kultiviert. 

Herba Meliloti. Steinklee. Melilot. Sommite fleurie de melilot. 
Summitates Meliloti. Barenklee. Honigklee. Schotenklee. MalJoten- (Me
loten-, Meliloten-) Kraut. 

Die im Juli und August gesammelten Blatter und bliihenden Zweige. 4 T. 
frisches Kraut geben 1 T. trockenes. Blatter wechselstandig, langgestielt, unpaarig 
gefiedert mit nur einem Fiederpaar. Blattchen verkehrt-eiformig, langlich oder 
langlich-Ianzettlich, stumpf oder gestutzt, stacheIspitzig, scharf gesagt, fast kahl 
oder auch nur unterseits langs der Nerven behaart. Endblattchen 2-4 cm lang, 
etwas langer und langer gestielt als die seitlichen. Zwei kleine, lanzett-pfriemen
formige, ganzrandige Nebenblatter. Bliiten gelb, in gestreckten, 5-7 cm langen, 
einseitswendigen Trauben, in der Achse kleiner, rotlich gewimperter Deckblattchen. 
HUlsen klein, eiformig, an beiden Enden zugespitzt, meist einsamig, doch auch bis 
dreisamig, kahl, strohgelb oder braun, deutlich querrunzelig, springen nicht auf. 
Geruch des getrockneten Krautes stark nach Cumarin, Geschmack schleimig, bitter· 
lich, etwas scharf. 

Mikroskopisches Bild. Blatter: Spaltoffnungen auf beiden Blattflachen. Behaarung 
mallig, kaum ganz fehlend. Haare dreizellig, die unterste und mittlere Zelle diinnwandig, die End
zelle lang, englumig, starkwandig mit kraftigen Cuticularknoten. Mit den Gefallbiindeln verlaufen 
Sklerenchymfasern mit Kristallkammerfasern (reichlich Einzelkristalle). 1m Stengel ein groll
zelliges Mark, ein geschlossener Holzring, Gefalle einzeln in Reihen. Ein unterbrochener Skleren
chymring trennt die Innenrinde von der AuBenrinde. Kelch und Fruchtknoten mit mehrzelligen 
Driisenhaaren, 2-3zelliger Stiel und mehrzelliges, keulenformiges Kopfchen. Auf der Epidermis 
der Antheren lange Cuticularstacheln. Pollen ellipsoidisch, dreifaltig. 

Ve1'wechslungen. Melilotus albuB DEBR. (M. vulgaris WILLD.), Bluten weiB, 
Frucht kahl; Melilotus den tatus WILLD., auch gelbe, aber kleinere Bliiten und eingeschnitten
gezahnte Nebenblatter, beide geruchlos. Melilotus coeruleus DEBR., heimisch in Siideuropa, 
friiher als Herba Meliloti coerulei, Herba Trifolii odorati, gebrauchlich, hat hellblaue 
Bluten. 

Bestandteile. Cumarin, Melilotsaure = o-Hydrocumarsaure, C6H4(OH)CH2CH2COOH, 
Melilotol, C9Hs0 2, atherisches 01, Harz; Asche etwa 60/0' 

Aujbewah1'ung. In dicht schlieBenden Gefallen. 
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An'Wendung. Zu erweichenden Umschlagen, zu Krauterkissen, zur Herstellung von 
Emplastrum Meliloti. 

Emplastrum Meliloti. Steinkleepflaster. Melilotenpflaster. - Erganzb.: 4 T. 
gelbes Wachs, je 1 T. Terpentin und Olivenbl schmilzt man im Dampfbad und miecht 2 T. fein 
gepulverten Steinklee unter die halberkaltete Masse. - Austr.: Man schmilzt je 15 T. Sesambl 
und Geigenharz, 10 T. Terpentin und 30 T. gelbes Wachs, koliert und mischt zur Kolatur 5 T. 
gepulvertes (V) Ammoniakgummi und 25 T. gepulvertes (VI) Steinkleekraut. - Ross.: 3 T. 
Wachs, 3 T. Kolophonium, 2 T. Baumol, 1 T. Steinklee. 

Aufbewahrung. Kiihl und trocken (1), da das Pflast!lr zum Schimmeln neigt. 

Emplastrum MeliloU composltum. 
Nach E. DIETERICH. 

Emplastri Melilotl 
Se bi benzoati 
Terebinthlnae 

68,0 
10,0 

5,0 

Florum Chamomill. pulv. 
Radicis Althaeae pulv. 
Rhizom. Iridis pulv. aa 5,0 
Croci pulverati 2,0. 

Man rollt das PlJaster in Stangen aus und um
hiillt es mit Stannio!. 

Melissa. 
Melissa officinalis L. Labia tae- Stachyoideae-Sa turej eae. In Europa, 
N ordafrika und im Orient heimisch, vielfach zum .Arzneigebrauch und als Bienenfutter 
kultiviert. .Aufrechtes, astiges Kraut vom Habitus der Labiaten, Bliiten in blatt
winkelstandigen armbliitigen Scheinwirteln mit eiformigen Deckblattern. Blumen 
krone zweimal langer als der Kelch, zuerst gelblich, dann weW. 

Folia Melissae. Melissenblatter. Balm Leaves. Feuilles de me
lisse. 
kraut. 

Folia Citronellae. Folia Melissae citratae (citronellae). Citronen
Ci tronenmelissenbHi,tter. 

Die kurz vor oder zur Bliitezeit gesammelten, sorgfaltig getrockneten Laub
blatter kultivierter Pflanzen. 9 T. frische Blatter geben 2 T. trockene. 

Die Blatter sind langgestielt, 3-5 em lang und bis 3 em breit, diinn, die oberen 
kleineren eiformig, die unteren groileren mehr oder weniger herzeifiirmig, stumpf, 
grobkerbig gesagt, an der Basis abgestutzt, in der Bliitenregion in den Blattstiel 
verschmalert. Der Hauptnerv gibt auf beiden Seiten je 3-6 Nebennerven abo Haare 
hauptsachlich oberseits an der Spitze und unterseits an den Nerven. Der Geruch 
ist frisch citronenahnlich, wird mit der Zeit schwacher, der Geschmack citronen· 
ahnlich, bitterlich, adstringierend. 

Mi-kroskopi sches Bild. Epidermiszellen der Blattoberseite buchtig, ohne Spalt. 
offnungen, die der Unterseite tief wellig, mit Spaltoffnungen. Unter der Oberseite eine Schicht 
von Palisaden. Das Blatt triigt folgende Trichome: I. Auf der Unterseite 2-6 zellige, kpgelfOrmige, 
an den Septierungsstellen angeschwollene, verschieden lange Gliederhaare mit schlanker Spitze, 
die unterRtpn Zellen oft warzig 2. Ebenfalls auf der Unterseite kleine Driisenhaare mit einer Stiel. 
zelle und zweizelligem Kopfchen, dessen Zelliln iibereinander stehen. 3. Ebenfalls kleine Driisen· 
haare mit einer scheibenformigen Stielzelle und I· oder 2zellip:em Kopf, dessen Zellen im letzteren 
Fall nebeneinander stehen. 4. Ebensolche Driisenhaare mit 4-8zt'lligem Kopf. 5. Auf beiden 
Blattseiten, vielfach auch nur in der Oberseite kurze, eckzahnformige oder etwas gebogene I· bis 
2 zellige Haare mit stark warziger Oberflache. Letztere sind fiir die Melisse charakteristisch. 

Pul ver. Epidt'rmisfragmente, emporgewolbte Spaltoffnung-en mit je zwei Nf'benzellen 
nur in der Blattunterseite. Haarbildungen: ein., hiichstens zweizellige, kurze f'ckzabnfOrmige 
Haare, oft nur papillenartige Ausstiilpungen; 2-6zellige, kf'gelformige. hiiufig kollabierte einfache 
Haare; sezernierende Kopfchenhaare mit einzelligem Stiel und 1-2zeIligem Kopfchen, ferner 
mit einzelligem Rtirl und Zellscheibe von 4-8, mpist 8 Zellen (Lahiatendriisenschuppen); seltener 
langgestielte Driisenhaare mit einzpIligem Kopfchen. Mesophyllgewebefetzen mit einreihigem 
Palisadengewebe und 3-4 Reihen Schwammgewebe. 

Ve'l''Wechslungen. Nepeta cataria L. var. citriodora RECK., Labiatae, Blatter 
herzformig, oberseits weichhaarig, untt'rseits graufilzig, 3-5zellige Gliederbaare mit kraftigen 
Wanden und zarten Warzen, Kopfchenhaare mit einzelligem Stiel und zweizelligem Kiipf{,hen, 
Drusenhaare mit einzeJIigem Stiel und vierzeJIigem Kopfchen. l\J eliss a offi oinalis v ar. h irsu ta 
BENTHAM. Blatter groBer, beiderseits zottig behaart, von schwachem Geruch. Melissa cordi. 
folia PERS. (M. romana MILL.), Blatter groBer, deutlich herzformig, beiderseits stark behaart, 
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riechen weniger angenehm. Dracocephalum moldavica L., Blatter langlich-Ianzettlich, 
tief und stumpf gesagt. 

Bestandteile. Atherisches 01 etwa 0,1 0/a, Bitterstoff, Ger bstoff, Harz u. a. 
Anwendung. Melisse wird nur noch selten im AufguB als magenstarkendes Bittermittel, 

auBerlich zu Badern angewandt. Sie dient hauptsachlich ihres atherischen Oles w€gen zur Her
stellung wasseriger und weingeistiger Destillate, unter denen der bekannte Karmelitergeist innerlich 
als Anregungsmittel, auBerlich zu wohlriechenden Einreibungen, als Riechmittel, besonders aber 
als angenehmes Parfiim beliebt ist. 

Oleum Melissae. Melissenol. Das Melissenbl des Handels ist nicht das reine atherische 
01 der Melisse, sondem entweder ein iiber Melissenkraut destilliertes Citronenbl (Oleum 
Melissae citratum) oder Citronellol (oder bestimmte Fraktionen des letzteren)_ Es wird in der 
Parfiimerie verwendet. 

Das frische Melissenkraut gibt nur 0,0140/ 0 iitherisches 01, dessen Geruch bei voller Bliite 
des Krautes weniger angenehm ist als bei Beginn der Bliite. 

Satureja calamintha (L.) SCHEELE (Calamintha officinalis MOENCH, Melissa cala
min tha L.), Bergmelisse oder Bergminze liefert: 

Herba Calaminthae (montanae). Acker- oder Bergmelisse. Kalaminthkraut. 
Anwendung. Ais Gewiirz und hier und da als Magennrittel. 
Das Kraut enthalt ein schwach gelbes oder griinliches, angenehm riechendes atherisches Ol. 

Spez. Gew. (15 0) 0,875-0,877. aD -160 5' bis - 28 0 I'. Selbst in 10 Vol. Weingeist von 90 
Vol.-% nicht klar loslich. 

Aqua Melissae. Melissenwasser. Eau de melisse. Aqua Apiastri. 
Wird in siidlichen Landern durchgangig aus frischem bliihenden Melissenkraut mit Wasser

dampf destilliert, und zwar nach Hisp. 1: 4, Ital. 1: 2, Portug. 1: 1. - Ergiinzh. laBt trockenes 
Kraut 1: 10 destillieren. Belg. mischt 3 T. Melissenspiritus mit 97 T. Wasser. 

Aqua Melissae (Apiastri) rectificata. - Portug.: Von 2000 T. Melissenwasser 1:1 und 
100 T. Weingeist 90 % werden 1000 T. abdestilliert. 

Spiritus ~Ielissae. Melissenspiritus. Esprit de melisse. Alcohol Melissae. -
Ergiinzh.: 1 T. grobgepulverte Melissenblatter laBt man mit je 3 T. 87%igem Weingeist und 
Wasser 24 Stunden stehen und destilliert dann 4 T. abo Spez. Gew. 0,890-0,905. - Belg.: 10 T. 
Melissenol und 990 T. Weingeist (80%). - Hisp.: Von 1000 T. frischen Blattern und 2000 T. 
Weingeist (60 Vol.-%) nach 24stiindiger Mazeration 1000 T. abzudestillieren. 

Spiritus Melissae compositus (Germ. Relv. R1Sp. Ital. Croat.-Slav.) 
Karme1itergei~t. Melissengeist. Aqua carmelitana. Spiritus 
aromatic us (Austr. Belg. Croat.-Slav.). Esprit de m Missel) (Relv.). 
Alcoolat de mellsse compose (Gall.). Eau de melisse des Carmes. 
Esprit de m elisse compose (Belg.). Eau des Carmes. 

Fo!. Melissae 
Cort. Citri 
Cort. A urantii 
Cort. Cinnamomi 
Caryophyllorum 
Sem. Myristieae 
Fruct. Cardamomi 
Fruct. Coriandri 
Rad. Angelicae 

Germ. 5') 
7,0 
6,0 

2,0 
1,0 
3,0 

Austr. 
15,0 

2,5 

2,5 
2,5 

10,0 

Spiritus 75,0 80,0 
Aquae 125,0 q. s. 
Maceration Stunden: 24 12 
Destillat 100,0 100,0 
01. Citri 0,1 

Croat. 
50,0 
20,0 

8,0 
8,0 
8,0 

30,0 
4,0 

250,0 
500,0 

12 
300,0 

Gal!. 
90,0 
15,0 

8,0 
8,0 
8,0 

4,0 
4,0 

500,0 

96 
425,0 

Helvet. 
12,0 

4,0 

2,0 
1,0 
2,0 

80,0 
60,0 
24 

100,0 

Hisp. 
33,0 
8,0 
8,0 
2,0 

4,0 

4,0 

200,0 

48 
100,0 

Ital. 
5,0 
4,0 

1,0 
1,0 
2,0 

50,0 
80,0 
24 
70,0 

Spez. Gewicht 0,885-0,895 0,875-0,882 0,892 0,900-0,910 

Portug. 
20,0 

5,0 

2,0 
2,0 
2,0 

2,0 
1,0 

100,0 
20,0 
60 

100,0 

Gall., Hisp. und Portug. schreiben frisches Melissenkraut vor, Gall. und Hisp. auch frische 
Citronen- und Orangenschalen. - Belg.: 0,5 T. Melissenol, 2,4 T. Citronenol, 0,1 T. Zimtol, je 
2 T. MuskatnuBol und Eugenol und 993 T. Weingeist 750 werden gemischt. 

Spiritus aromaticus compositus (Ital.). Spiritus vulnerarius. Je 1 T. des frischen 
Krautes von Absinthium, Lavandula, Majorana, Melissa, Mentha, Rosmarinus, Salvia und Thy
mus, 2T. Flor. Chamomillae 24 T. Spiritus (90Vol.-%). Die zerschnittenen und zerstoBenen Krauter 
werden mit dem Weingeist 24 Stunden mazeriert. Dann werden auf dem Dampfbad 20 T. ab
destilliert. 

1) Esprit de melisse Belg. ist Spiritus melissae. 2) Germ. 6 s. S. 1364. 
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AlB Spiritus aromaticus (compositus) werden auch die folgenden ohne Melissenblatter 
hergestellten Praparate bezeichnet: (Spiritus aromatic us Austr., Belg. und Croat.·Slav. ist 
Spiritus Melissae compositus.) 

Erganzb. : Caryophyllorum, Cort. Cinnamomi ceylanici, Herb. Majorana.e, Sem. Myri. 
stica.e aa 25,0, Fruct. Coriandri 50,0, Spiritus (90%) 750,0, Aquae 850,0. Man lallt 24 Stunden 
stehen und destilliert 1000,0 dann ab. - Hung.: Fruct. Coriandri contus. 100,0, Caryophyllorum 
contus. 30,0, Nucis moschata.e contus. 30,0, Corticis Cassiae concis. 30,0, Radicis Angelicae 
concis. 15,0, Spiritus (96%) 670,0, O1ei Citri 5,0. Das Ganze 12 Stunden macerieren, dann mit 
Wasserdampf 1000,0 T. abdestillieren. Spez. GewichtO,892-0,894. -Japan.: 15T. Nelken, 15 T. Zimt· 
rinde, 30T. Muskatnull, 30 T. Kardamomen werden einige Stunden maceriert mit einem Gemisch aua 
800 ccm Weingeist (90%), 2 T. Pfefferminzal, 1 T. Citronenal und 1200 T. Wasser. Dann destil. 
Hert man 1000 T. ab. - Nat. Form.: 1. 65 ccm Spirit. Aurant. compo (Amer.) mischt man mit 
935 cmm Weingeist (92,3 Gew .• %). Oder: 2. 675 g frische expulpierte siille Pomeranzen und je 
85 g frische Citronenschalen und gequetschten Coriander maceriert man 4 Tage mit 4500 ccm 
Weingeist (92,3 Gew .. %), setzt 1,5 ccm Sternanisal zu, filtriert nnd fiiIlt durch Nachwaschen des 
Filters mit Weingeist das Filtrat auf 5000 ccm auf. Fiir eisenhaltige Mixturen kommt nur daa 
nach der ersten Vorschrift bereitete Praparat zur Verwendung. - Nederl.: Je 30 T. Majoran, 
Ceylonzimt, Muskatniisse und Gewiirznelken und 60 T. Coriander werden mit 700 T. Weingeist 
(90 Vol.·%) und 1300 T. Wasser 24 Stunden maceriert, dann 1000 T. abdestilliert. Spez. Gewicht 
0,897-0,909. - Portug.: Spiritus fragrans: 2 T. Zimtal, je 6 T. Pomeranzenbliiten· und 
Rosmarinal, je 10 T. Bergamott- und Citronenal, 1000 T. Weingeist (90%). Nach 5tagigem Stehen 
1000 T. a bzudestillieren. 

Splrltu8 Melissae compo81tu8 eroea tU8. 
Aqua Carmelitana croeata. Gelber Kar· 
melitergeist. Alcoolat de melisse iaune 

(Gall. 1884) 
Spiritus Melissae compo (Gall.) 100,0 
Tinctur. CrOCi 0,5. 

Spiritu8 ophthalmlcus Visbadensis. 
Spiritus ophthalmic us PAGENSTECHER. 

Wies badener A ugengeist. 
SpirituB Melisaae 76,0 

Lavandulae 20,0 
camphorati 2,5 
Aether. nitrosi 1,5. 

Zum Einreiben der Stirn tiber den Augen. 

Arnol ist ein dem Spiritus Melissae compositus ahnliches Praparat. 
Carrnol, ein dem Karmelitergeist ahnliches Praparat, wird aus Melissenkraut, Pfefferminz· 

kraut, Lavendel, Zimt, Citronenschale, Nelken, Coriander destilliert. Ein Gemisch, das ziemlich 
gleichartig ist, stellt man her aus Ol. Lavandul., 01. Caryophyll., Ol. Cinnamom., Ol. Citri, 01. 
Coriandri, 01. Macidis. aa 2 g, 01. Menth. pip. 5 g, Spiritus 1000 g (DRAGER). 

Mentha. 
Mentha piperita L. (wahrscheinIich ein Bastard zwischen M. aqua tica L. und 
M. viridis L.). Labia tae-Stachyoideae-Sa turejeae. AngebIich in 
England wild, kultiviert in England, Deutschland, Frankreich, Ru.Bland, Indien. 
China, Japan und besonders zur Gewinnung des atherischen Oles in den Vereinigten 
Staaten Nordarnerikas. In letzteren Staaten gelangen drei Arten von Minze zum 
Anbau, die "American Mint" (State Mint) = M. piperita L., die schwarze 
Minze "Black Mint" = M. pip. var. vulgaris SALE und die wei13e Minze, 
"White Mint" = M. pip. var. officinalis SALE; die beiden letzteren sind 
Varietaten der ersteren. Eine bis 1 m hohe Pflanze mit meist astigem Stengel und 
oberirdischen Auslaufern. Bliiten in dicken Scheinahren, die am Grunde meist· 
unterbrochen sind. Kelch gleichmaBig 5zahnig, im Schlunde nicht durch einen Baar
ring geschlossen; gefurcht, Zahne zur Fruchtzeit gerade vorgestreckt. Kronrohre 
lila, innen kahl, mit fast gleichmaBig vierspaltigem Saume, oder der der Oberlippe 
entsprechende Lappen breiter und bisweilen ausgerandet. 4 fast gleichlange Staub· 
blatter. 

Folia Menthae piperitae. PfefferminzbHitter. Peper mint Leaves. 
Feuilles de menthe. Herba Menthae piperitae. MinzenbUi,tter. Edel
minzenblatter. Pfefferminztee. 
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Die gut getroekneten Blatter kultivierter Pflanzen. 9 Teile frisehe Blatter 
geben 2 T. troekene. Die Blatter sind kurzgestielt (Stiel bis 1 em lang), in den 
Stiel verjiingt, bis 9 em lang, bis 3 em breit, eilanzettlieh bis eiformiglanglieh, 
spitz, besonders gegen die Spitze ungleieh seharfgesagt. Die Oberseite dunkelgriin, 
die Unterseite etwas heller, besonders aul der Unterseite langs der Nerven vereinzelt 
kurze Haare, beiderseits die punktformigen, etwas eingesenkten, kleinen, gelbliehen 
Driisensehuppen, sonst sind die Blatter kahl. Ein starker, besonders unterseits her. 
vortretender Mittelnerv und an jeder Seite desselben unter einem Winkel von 
50-70 0 abgehend 5-7 Sekundarnerven, die moh bogenformig naoh dem Blatt· 
rande hinziehen, sinh dann naeh oben umkriimmen, Sehlingen bilden und so mit· 
einander anastomosieren. Die Farbe der Nerven ist vielfaeh blaulioh.violett. Der 
Geruoh der Blatter ist eigenartig stark und angenehm, der Gesehmaek ist stark 
gewiirzig, kampferartig, anfange brennend, spater kiihlend. 

Mikroskopisohes BUd. Die Epidermiszellen beiderseits mitwellig gebogenen Wanden, 
Spaltoffnungen mit 2 Nebenzellen meist nur auf der Unterseite, sehr selten auf der Oberseite. 
Hauptsachlich auf der Unterseite finden sich Gliederhaare, die bis 8 Zellen lang sind, mit fein 
warziger oder streifiger Cuticula, am Blattrande kleine, kegelformige, einzellige Haare, ferner 
kleine Kopfchenhaare mit wenigzelligem Stiel und einzelligem Kopfchen und groJ3e, eingesenkte, 
gelbliche Oldriisen mit einzelligem Stiel und breitem Kopfchen, die meist aus 8 Zellen bestehen. 
Sie sind die Trager des atherischen Oles, zuweilen erkennt man in ihnen Krista.lle. Unter der Epi. 
dermis der Oberseite eine Schicht von Palisaden. Die Palisaden gehen vollstandig um die Rand· 
kriimmung herum, Unterschied von M. crispo. unn verwandtenArten. Die dreieckigen, kegeIformigen 
Blattzii.hne durchzieht je ein kraftiger, sich stark pinselformig unter der Wasserspalten trallenden 
Spitze verbreitender Nerv. Die Wasserspalten sind ein Charakteristikum fiir Mentha, sie treten 
bei allen Menthaarten meist auf der Blattoberseite, seltener auf dar Unterseite auf. 

Pul ver. Epidermisfragmente, Spaltoffnungen mit 2 Nebenzellen in beiden Blattflachen, 
unterseits zahlreicher. Haarbildungen: lange, einreihige, bis 8· und mehrzellige, spitze, diinn· 
wandige Gliederha.a.re mit korniger Cuticula (an jiingeren Blattern reichlich, an alteren mehr oder 
weniger abgefallen); groJ3e gelbliche Driisenschuppen (auf beiden Blattseiten, besonders auf der 
Unterseite), ein einzelliger Stiel mit 8 Sekretzellen, vielfach mit Mentholkristallen; ferner kurze 
2-3zellige Harchen und kurze Haare mit mehr oder weniger kugeliger Endzelle. Blattgewebe. 
stiicke mit einreihigem Palisadengewebe und Iockerem mehrschichtigem Schwammgewebe. Bei 
mitvermahlenen Stengelteilen Stiicke mit violett gefarbten Epidermiszellen. 

Ve1'wechslungen. Hauptsachlich kommen in Betracht die Blatter von Mentha viridis 
L., ungestielt oder nur ganz kurz gestielt. meist schmaler, mehr lanzettlich zugespitzt, scharf 
gesagt, meist ganz glatt, hochgriin. Gliederhaare 3-7 zellig; Kopfchenhaare etwas breiter; Driisen· 
haare oval, wenig eingesenkt. miteinzelligem Stiel und achtzelligemKopf, enthalten niemals Menthol. 
kristalie. Der Geruch weit schwacher, der Geschmack bei weitem nicht so stark gewiirzhaft. nicht 
die angenehme Kiihle im Munds hinterlassend. Besonders in England angewandt. M. aqua ti caL. 
und Varietaten, Blatter gestielt, eiformig, stumpf und spitz, mehr oder weniger ungleich gesagt, 
auf heiden Seiten kurz und etwas rauh behaart, zum Teil fast glatt, hochgriin, auch rotlich oder 
gefleckt, enthalt in den Driisen Mentholkristalle. Die Pflanze variiert sehr nach dem Standort. 
Der Geruch stark, nicht sehr angenehm minzenartig, zuweilen pomeranzenartig. Diese Pflanze 
diirfte der offizinellen M. piperita an Heilkraft kaum nachstehen. M. sil vestris L., Blii.tter sitzend 
oder sehr kurz gestielt. zum Teil fast herzformig, langlich, mehr oder weniger weiJ3lich.wolIfilzig 
oder zottip;. Geruch stark und widrig minzenartig oder basilicumii.hnlich, Geschmack aromatisch. 
bitterlich kiihlend. 

Anbau und Emte. Zum Anbau der Pfefferminzpfla.nze eignet sich am besten Moor. 
boden, der durch geniigende EntwMserung bebauungsfihig gemacht ist. Die Pflanzungen liefern 
dann 6-7 Jahre hindurch befriedigende Ernten, wihrend auf trockenem Boden in der Regel 
schon nach zwei Ernten gewechselt werden muJ3. AlIgemein nimmt man sonst an, daJ3 jeder 
Boden, der gute Getreideernten liefert, sich auch fiir Pfefferminzkultur eignet. Die Ernte des 
Krautes beginnt meist Ende August; der erste Schnitt, der bis Mitte September dauert und die 
noch in voller Bliite stehenden Pflanzen trifft, gibt die wertvollsten Blatter, die beste Ausbeute 
an 01 - sowohl quantitativ wie qualitativ. Das Kraut wird nach dem Schnitt sofort getrocknet 
und dann gleich, soweit es zur Olgewirulung in Betracht kommt, der Deetillation unterworfen. 

Die schwarze Minze iet harter und ergiebiger ale die beiden anderen Sorten und kommt 
fiir fast alle Pfefferminzkulturen in erster Linie in Betracht. Die weiJ3e Minze liefert zwar 01 
von sehr feinem Aroma, ist aber sehr empfindlich und gibt geringere Olausbeute. 

Aus Versuohen von CHABABOT und HEBERT geht hervor, daJ3 die Pfefferminze viel SOD

nenlioht brauoht, da im Schatten gezogene Pflanzen einen geringeren OlgehaJt aufweisen. 
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In den Apotheken soUte nur die beste Sorte Pfefferminzblatter gefiihrt werden, die im 
Handel als electa Nr.O bezeichnet wird. Billige Sorten sind oft in erheblichem MaBe mit Sten
geln vermischt. Germ. 6 fordert stengelfreie Blatter. 

Bestandteile. Der wertvollste Bestandteil ist das atherische 01. Germ. 6 fordert 
mindestens 0,7% ath. 01 und hOchstens 12 % Asche. 

Anwendung. Die Pfefferminze ist ein vielgebrauchtes krampfstillendes, bliihungtreiben
des Mittel, das im AufguB, 1 Ellioffel auf 1 Tasse, bei Leibschneiden, Darmkrampf, Brechdurch
fall genommen wird. In feiner Speciesform client sie zu Kriiuterkissen. Sie ist von guter Wir
kung bei Neuralgie; besonders wird hier das atherische 01, teils innerlich in Tropfen oder 
Olzucker, teils aullerlich zu Einreibungen oder in Form der Mentholstifte angewandt. 

Oleum Menthae piperitae. Pfefferminzol. Oil of Peppermint. 
Essence de men the poivree. 

Gewinnung. Das Kraut verschiedener Varietiiten der Pfefferminze wird selten frisch, 
meist mehr oder weniger abgewelkt oder auch getrocknetmit Wasserdampf destilliert. Die Aus
beute an 01 ist sehr verschieden, sie schwankt bei trockenem Kraut etwa von 0,1-1 % und be
tragt meist etwa 0,3-0,40/0' Sehr hohe Ausbeuten gibt die japanische Pfefferminze (1-1,8%), 

Ilandelssorten. In den Welthandel kommen hauptsiichlich: Japanisches Pfeffer
minzol (1913 iiber 500000 kg), Amerikanisches Pfefferminzol aus Michigan und Indiana 
(1911 = 108000 kg). Englisches Pfefferminzol, gewohnlich als Mitchamol bezeichnet. 
Das in anderen Liindern, Frankreich, Italien, RuJ3land, Ungarn, China gewonnene 01 spielt im 
Welthandel keine Rolle; es wird in den Erzeugungslandern verbraucht, ebenso das in Deutsch
land in einer Menge von etwa 600 kg jiihrlich gewonnene 01. 

Eigenschaften. Da die Abstammung der Varietiiten der Pfefferminze verschie
den ist, weichen die Pfefferminzole in ihren Eigenschaften und in ihrer Zusammen
setzung stark voneinander abo Auch die Art der Gewinnung, die Verwendung von 
frischem oder getrocknetem Kraut hat EinfluB auf die Eigenschaften der Ole. 1m 
allgemeinen ist das 01 eine farblose bis gelbliche oder griinlich gelbe Fliissigkeit, 
die stark und angenehm nach Pfefferminze riecht und lange anhaltend brennend 
campherartig schmeckt, dabei im Munde das Gefiihl der Kiilte erzeugt. Es ist ziem
lich diinnfliissig, wird aber mit der Zeit dickfliissiger und dunkler. 

Das japanische Pfefferminzol von M. arvensis D.C. var. piperascena 
HOLMES (a. S. 165) ist bei gewohnlicher Temperatur eine feste, mit 01 durchtrankte 
Kristallmasse (von Menthol) oder, vom ausgeschiedenen Menthol befreit, fliissig 
wie die iibrigen Sorten. 

Die fiir die Verwendung des Pfefferminzols wichtigaten Eigenschaften sind 
Feinheit des Geruchs und Geschmacks. Das 01 aus frischem Kraut ist 
weniger fein als das aus abgewelktem oder getrocknetem Kraut gewonnene 01. Als 
feinstes 01 gilt das englische Mitcham-Ol, das aber von dem von SCHIMMEL u. Co. 
in der Nahe von Leipzig gewonnenen deutschen (sachsischen) 01 an Feinheit des 
Geruchs und Geschmacks noch iibertroffen wird. Das in Gnadenfrei (Sch1esien) 
gewonnene 01 ist dem sachsischen 01 sehr iihnlich. Das in Thiiringen aus Abfallen 
des Krautes gewonnene 01 ist meist minderwertig und zeigt unangenehmen, krause
minzartigen Nebengeruch. Das japanische 01 ist wegen seines bitteren Geschmacks 
fiir pharmazeutische Zwecke nicht verwendbar. 

Physikalische Konstanten, Hauptbestandteile und Loslichkeit der 
einze1nen Sorten sind fo1gende: 

Amerikanisches 01. Spez. Gew. 0,900-0,915 (150); aD - 18 bis - 340; nDo.o 1,460 
bis 1,463; Estermenthol 5-9%; Gesamtmenthol 48-63%; Menthon 9-16%, zuweilen bis 
25%; loslich in 2,5-5 Vol. Weingeist von 70 Vol._%, zuweilen mit geringer Opalescenz. 

EngliBches 01. Spez. Gew. 0,901-0,912 (150); aD - 21 bis - 330; nDo•o 1,460-1,463; 
S.-Z. bis 1,6; Estermenthol 3-21 % ; Gesamtmenthol 48,5-680/0; Menthon 9-12%; loslich 
in 2-3,5 Vol. und mehr Weingeist von 70 Vol._%. 

Deutsches (siichsisches) 01. Spez. Gew. 0,900-0,915 (150); aD - 230 bis - 370; nD"O 
1,458-1,469; S.-Z. bis 1,3; Estermenthol 2,8-20,8%; Gesamtmenthol 48-810f0; Menthon 
12-23%; loslich in 2,5-5 Vol. Weingeist von 70 Vo1.-0f0. 
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Franziisisches 01. Spez. Gew. 0,910-0,927 (150); an - 50 bis - 350; nn2.O 1,462-1,471; 
S.-Z. bis 1; Estermenthol 4-210/0; Gesamtmenthol 45-700/ ; loslich in 1-1,5 Vol. Weingeist 
von 80 Vol .• O/o. 

Italienisches 01. Spez. Gew. 0,909-0,926 (150); an - 20 30' bis - 260 51'; nn'. O 1,462 
bis 1,468; S.-Z. bis 0,6; Estermentho~ 3,3-10,4%; Gesamtmenthol 44-67%; Menthon 8-21 % , 
gewuhnlich liislich in 3-7 Vol. Weingeist von 70 Vol..%' 

Bestandteile. Der HauptbestandteiJ des Oles ist das I·Men thol, C1oH190H, das griiBte D 
tdis frei, zum kleineren Teil als Ester (der Essigsaure und Valeriansaure) vorhandcn ist. Neben 
dem gewiihnlichen I·Menthol finden sich auch isomere Menthole, die wahrscheinlich die Eigen. 
schaften der Ole beeinflussen; im japanischen 01 hat man isomeres Neomenthol in sehr geringer 
~enge festgestellt. Neben Menthol enthalten alle Ole auch das zugehorige Keton Men t hon, 
C1oH1SO. Weitere zahlreiche Verbindungen sind in dem am besten untersuchten amerikanische n 
01 aufgefunden worden. Die iibrigen Ole sind weniger eingehend untersucht; es ist abel' anzu· 
nehmen, daB die tibrigen Ole auch die in dem amerikanischen 01 aufgefundenen Stoffe oder rue 
meisten davon enthalten, wenn auch in verschiedenen Mengen. Das Mengenverhaltnis der Bestand· 
teile bedingt jedenfalls die verschiedene Beschaffenheit der PfefferminziiIsorten. 1m amerikani· 
schen Olsind folgende Stoffe festgestellt worden: 1.Menthol; Mentholester der Essigsaure, 
der Isovaleriansaure, und einer Saure C7Hn COOH; Menthon; freie Essigsaure und freie 
Isovaleriansaure; Acetaldehyd und Isovaleraldehyd; AmylalkohoI; i-a-Pinen (d + I), 
Phellandren, I.Limonen, aHe C1oH16 ; Cadinen, C15H24 ; Cineol, ClOH1SO; ein Lakton 
CloH1602; Dimethylsulfid, (CHa)2S; auBer letzterem seheinen noeh andere Schwefelverbin· 
dungen vorhanden zu sein. 

1m japanisehen Pfefferminzol fanden SCIDMMEL u. Co. ein neues Keton, das LIt. Men. 
thenoD. 

Javanisches Pfefferminzol von M. arvensis var. javanica enthielt nach ROURE. 
BERTRAND FILS 48,20/0 Ge~amtmenthol. 

1m chinesischen Pfefferminziil fan den SCIDMMEL u. Co. 12,60/0 Estermenthol und 640/0 
Gesamtmenthol. 

1m ungarisehen Pfefferminziil fand K. IRK 5,5-12,80/0 Estermenthol und 55,4-65,2% 
Gesamtmenthol. 

In den hochsiedenden AnteiJen des japanischen Pfefferminziiles hat WALBAUM Phenyl. 
essigsaure.p.hexenylester, C6H5C~CO' OCH2CH2CH :CHC~CH3' aufgefunden, der bei 
2990 siedet und einen zwiehelig.krautigen Geruch hat. Nach KLEBER enthiilt das Pfefferminzol 
aus noch unvollkommen entwickelten Pflanzen mehr Menthon und weniger Menthol, alB das 01 
aus alteren Pflanzen; man kann deshalb annehmen, das die Pflanze zuerst Menthon bildet und 
dieses dann in Menthol iiberfiihrt. 

Erkennung. AuBer durch den Geruch und Gesehmack erkennt man das Pfefferminzol 
durch folgendc Farbenreaktionen: Eine MIsehung von 5 Tr. PfefferminzOl und 1 cern Eisessig 
farbt sieh beim Stehen an der Luft in einigen Stunden blau; der Luftzutritt ist ftir das Eintreten 
der Reaktion erforderlieh. Die Fiirbung tritt beim gelinden Erwarmen rascher auf; sehr schnell 
erfolgt die Blaufarbung einer Misehung von 2 cern Pfefferminzol, 1 eem Eisessig und 1 Tr. Sal. 
petersaure. Japanisches 01 gibt die Blaufarbung nicht. - Eine Misehung von 1 cern Pfeffer. 
minziil, 5 cern Weingeist, 0,5 g Zucker und 1 cern Salzsaure farbt sich beim Erwarmen tiefblau, 
violett oder blaugriin. - Eine Mischung von Pfefferminziil, etwas Chloralhydrat und Salzsaure 
farbt sich rot bis hellbraun. 

Priifung. Die wiehtigste Priifung ist immer die Feststellung der Feinheit des Geruchs 
und Geschmaeks: Mit dem 01 hergestellte Zubereitungen, besonders Pfefferminzktigelchen und 
Zahnpulver, mtissen einen kraftigen reinen und angenehmen Pfefferminzgerueh und .gesehmack 
zeigen, andernfalls ist das 01 minderwertig. Germ. fordert: 8) Spez. Gewieht 0,900-0,910 (150). 
- b) aD'. O - 250 bis - 300. - c) 1 cern Pfefferminziil muB sieh in 3 cern verd. Weingeist 
(70 Vol.·Ofo) klar losen. - Germ. 6 s. S. 1348. 

Helv. fordert spez. Gew. 0,900-0,920, ferner, daB beim Befeuehten von 0,1-0,3 g gepul
vertem Jod mit 5 Tr. Pfefferminzol keine Verpuffung erfoIgt, und daB das 01 beim Erhitzen auf 
dem Wasserbad hochstens 40/0 Rtickstand hinterlassen darf. AuBerdem ist eine Bestimmung 
des Mentholgehaltes (mindestens 50% Gesamtmenthol) vorgeschrieben. Amer. laBt den Gehalt 
an Estermenthol (Menthylaeetat) und an Gesamtmenthol bestimmen und fordert mindestens 
5% Menthylaeetat und mindestens 500/0 Gesamtmenthol. 

Sollen VerfiiIschungen des Oles naehgewiesen werden, so ist auch eine Bestimmung 
des Mentholgehaltes wichtig. Die Menge des als Ester vorhandenen Menthols laBt sich dureh 
die Bestimmung der Esterzahl ermitteln, die wie beim LavendelOl ausgefiihrt werden kann. 
Der Prozentgehalt an Estermenthol ergibt sich aus der Esterzahl dureh Multiplikation mit 0,278. 
Zur Bestimmung der Menge des freien Menthols wird in ahnlieher Weise wie bei der Bestim. 
mung des Santalols im Sandeliil das Menthol durch Acetylierung in den Essigsaureester tiber· 
gefiihrt, und dann wird von neuem die Esterzahl bestimmt nach folgendem Verfahren: 

Hager, Handbuch. II. 11 
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10 ecm Pfefferminzol werden mit 10 ccm Essigsaureanhydrid und 2 g gepulvertem wasser· 
freiem Natriumacetat in einem mit Kiihlrohr versehenen Kblbchen (vgl. Bd. I, S.447) eine Stun de 
lang auf dem Drahtnetz zum gelinden Sieden erhitzt. Nach dem Erkalten behandelt man die 
Mischung genau wie bei Oleum Santali angegeben mit Wasser, trocknet das ausgewaschene OJ 
mit etwa 2 g entwiissertem Natriumsulfat und filtriert es durch ein kleines trockenes Faltenfilter 
in ein trockenes Glaschen. Das so acetylierte 01 dient zur Bestimmung der Esterzahl: 1,0 g 
acetyliertes 01 (bis auf 0,01 g genau gewogen) werden in einem Kolben von 100-200 ccm mit 
20 cern weingeistiger 1/2·n-Kalilauge am Kiihlrohr 1 Stunde auf dem Wasserbad erhitzt. Nach 
dem Erkalten wird mit 1/2·n.Salzsaure titriert (Phenolphthalein). 

Berechnung: Man rechnet die zur Verseifung verbrauchte Menge der 1/2·n .Lauge zu
nachst auf 1 g des acetylierten Oles um und findet dann den Prozentgehalt P des urspriing-

hchen Oles an Gesamtmenthol nach der Gleichung P = 7,802a_, wobei a die Zahl der filr 
1-0, la 

1 g acetyliertes 01 verbrauchten ccm 1/2·n-Lauge bedeutet. Die Menge des freien Menthols 
ergibt sich dann durch Abzug der vorher gefundenen Menge Estermenthol. 

Bei dieser Berechnung ist allerdings auller acht gelassen, daB in dem urspriinglichen 01 ein 
Teil des Menthols bereits als Ester vorhanden ist; der dadurch bedingte Fehler ist aber nur klein, 
wenn der Gehalt an Estermenthol nicht sehr hoch ist. 

Will man diesen Fehler der Berechnung ausschalten, so ist folgende Formel anzuwenden: 

P = - 7,8 (a2-at> _ • P = Prozent freies Menthol im urspriinglichen 01; a'l = ccm 1/2·n.Lauge 
1-0,021 (a2-al) 

fUr 1 g urspriingliches 01, a2 = ccm l/~.n.Lauge fiir 1 g acetyliertes 01. Die Menge des Gesamt
menthols ergibt sich dann durch Hinzuziehung des Estermenthols. 

Ve1'fiilschung. Beobachtet wurden: Essigsaureglycerinester (Acetine), Copaivabalsambl, 
Cedernholzbl, Petroleum, Mineralol, Campherol. 

Anwendung. Innerlich zu 0,05-0,15 g in weingeistiger Lbsung oder mit Zucker; 
es wirkt auch ala Cholagogum und wud bei Gallenstein angewandt. AuBerlich gegen Migrane 
zum Bestreichen der Stirn und Schlafe, auch gegen Zahnschmerzen. Die Hauptmengen dienen 
zur Herstellung von Pfefferminzkiigelchen und -Pastillen, von Zahnpulvern und Mundwiissern 
und von Likor. 

Aqua Menthae piperitae. Pfefferminzwasser. Peppermint Water. 
Eau de menthe poivree. Hydrolatum Menthae piperitae. 

Wird teils aus getrockneten, teils aus frischen Pfefferminzblattern destilliert, teils aus 01 
und Wasser gemischt. Die Destillation geschieht am besten durch Einleiten von Dampf in die 
mit wenig Wasser zu einem Brei angeriihrten grob gepulverten bzw. zerquetschten Blatter. A us 
trockenen Blattern 1:2 nach [tal., 1:5 nach Austr., Groat., 1:10 nach Germ., Helvet., Japon., 
Nederl., 8uec. - A us frischen Blattern I: I nach Gall., Portug.; 1: 4 nach Hisp. - A us athe
rischem 01 1: 1000 nach Hung., 1 : 2000 nach Dan., Ros8. - Amer. 2 ccm Pfefferminzol werden 
mit 15 g Talcum verrieben und nach und nach mit siedendem Wasser versetzt, filtriert und das 
Filtrat J;D.it Wasser auf 1000 ccm gebracht. - Aus Pfefferminzspiritus 3 + 97 nach Bely. -
Frisch destilliertes Pfefferminzwasser ist infolge des tl"berschusses an ll.therischem 01 meist etwas 
triibe. Man ffitriert es, wenn notig, durch ein angefeuchtetes Filter. Werden groBere Mengen 
destilliert, so fiingt man das Destillat am besten in einer Florentiner Flasche auf, um das obenauf 
schwimmende 01 zu gewinnen. - Germ. 6 s. S. 1307. 

Aqua Menthae piperitae rectificata. - Portug.: Aus 20PO T. frischem Kraut werden 
mit Wasserdampf 2000 T. Destillat gewonnen, nach Zusatz von 100 T. Weingeist (900/0) werden 
1000 T. abdestilliert. 

Aqua Menthae piperitae spirituosa. Weingeistiges Pfefferminzwasser. Er. 
Qiinzb.: 1 T. Blatter, I T. verd. Weingeist (60%ig), 10 T. Wasser; davon 5 T. Destillat. An· 
fangs triibe, spater klar. 

Aqua Menthae piperitae concentrata (decernpJex). 1000,0 Blll.tter feuchtet man mit 
200,0 Weingeist an und treibt mittels Dampfstrom 1000,0 iiber. 

Sirupus Menthae piperitae. Pfefferminzsirup. Sirop de menthe 
poivree. 

Germ. 6: 2 T. fein zerschnittene Ffefferminzbliitter werden mit 1 T. Weingeist durchfeuchtet, 
mit 10 T. Wasser 1 Tag bei Zimmertemperatur unter wiederholtem Umschiitteln ausgezogen 
und hierauf ausgepreBt. Aus 7 T. der filtrierten Kolatur wird mit 13 T. Zucker der Sirup be· 
reitet. - Austr.: Man lOst I5'T. Zuckerpulver bei gewohnlicher Temperatur in 10 T. Pfefferminz. 
wasser und filtriert, - Bely. 30 T. Pfefferminzspiritus und 970 T. Zuckersirup werden gemischt. -
Gall. 1884: In 10 T. Pfefferminzwasser sind 18 T. Zucker zu losen. - Helv.: 100 T Pfefferminze 
werden mit 8 T. Weingeist und 40 T. Wasser durchfeuchtet. Mit einer Mischung aus 1 T. Wein
geist und 5 T. Wasser werden 1. a. 100 T. Fluidextrakt bereitet, wobei man dem Nachlo.uf vor 
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dem Eindampfen noch 10 T. Glycerin zusetzt. 10,0 Extrakt werden mit 90.0 Sirup simpl. ge
mischt. - Hu1UJ. Eine Losung von 10 Tr. Pfefferminzol in 10,0 Weingeist wird mit dem heiBen 
Sirup aus 65,0 Zucker und 35,0 Wasser gemischt. - Japon. wie Germ. 

Spiritus Menthae piperitae. Pfefferminzspiritus. Tein ture d'es
sence de menthe. Esprit de men the. - Aus Pfefferminzol und Weingeist 
zu mischen 1 + 9 nach Germ., Brit., Japon., 1: 100 nach Belg., 2: 100 nach Gall., 3: 100 nach 
Helvet., 5: 100 nach Austr. - Amer. 10 g zerstoBene stielfreie Pfefferminzblatter werden eine 
Stunde in 500 cern Wasser aufgeweicht und dann ausgepreBt. Der PreBriickstand wird mit einer 
Mischung aus 100 cern Pfefferminz61 und 800 ccm Weingeist (92,3 Gew.- % ) iibergossen und das 
Volum mit Weingeist auf 1000 ccm gebracht. Nach sechsstiindiger Mazeration wird filtriert 
und das Filtrat in braunen Flaschen aufbewahrt. - Hisp. laBt aus frischen Blattern wie 
Spiritus Melissae destillieren. - Spez. Gew.: 0,832-0,836 (Austr.), 0,836-0,840 (Germ.). 

Tinctura Menthae piperitae. Pfefferminztinktur. - Ergiinzb.: 1+5 aus 
grob gepulverten Blattern und verd. Weingeist durch Mazeration zu bereiten. - Ross.: 1 T. 
trockener Blatter wird mit 20 T. Weingeist (90%) einige Tage mazeriert. In der Kolatur wird 
1 T. Pfefferminzol gelost. 

Trochisci (Pastilli, TableUae) Menthae piperitae. Pfefferminzpastillen. 
Peppermint Lozenges. Pastilles (Tablettes) de menthe. 

Diese Pastillen werden mit Zuckerpulver als Grundmasse und Gummi- oder Tragantschleim 
als Bindernittel so hergestellt, daB in der Regel 0,5-1,0 0/ 0 Pfefferminzbl darin enthalten iat, 
das in wenig Weingeist geHist und dem Zuckerpulver sorgfaltig zugemischt wird. 

Pastilles de menthe ala goutte, eine besondere, aber nicht gerade empfehlenswerte 
Zwischenstufe zwischen Trochisci und Rotulae Menthae piperitae, erhalt man nach Gall. wie folgt: 
1000 g Zuckerpulver, vom feinsten Pulver durch Seidensieb Nr. 37 befreit, mischt man mit 5 g 
Pfefferminzbl und 125 g Wasser. Die erhaltene Paste erhitzt man in Mengen von etwa 120 g 
in einer Pfanne mit AusguB unter bestandigem Umriihren und laBt die geschmolzene Masse 
mittels eines Metallstabes tropfenweise auf eine Blechplatte fallen. Nach dem Erkalten trocknet 
man bei gelinder Warme. 

Rotulae Menthae piperitae. Pfefferminzkiigelchen oder -platzchen - Werden 
moist mit 0,5 0/ 0 Pfefferminzbl hergestellt, das man in wenig Weillgeist oder Ather lost. Bestes 
01 und leicht zerflieBliche aus reinem Zucker hergpstellte Zuckerkiigelchen sind zu ver
wenden. Man verteilt die Lbsung des Ols auf die Wandungen eines Hafenglases, das von den hierauf 
eingeschiitteten Zuckerplatzchen hochstens zur Halfte gefullt wird, schilttelt kraftig urn, bis alles 
Fliissige aufgenommen ist, und laBt das Losungsmittel abdunsten. Man kann die Ollbsullg auch 
mittels Zerstau bers auf die in einer flachen Schale befindlichen Rotulae, die da boi umgeriihrt 
werden, verteilen. Sehr wohlsehmeckende Rotulae Menthae piperitae erhalt man 
aus 01. Menthae pip. Mitcham 5,0, . Aether. aceticus 5,0, Spiritus Vanillini (3 0/ 0) 5,0, Rotulae 
Sacchari 1000,0. 

Man halte keine groBen Vorrate, da das auf der Oberflache der Rotulae befindliche 01 nach 
einiger Zeit verharzt. 

Acetum aromatlcum (Croat.-S!.). 
Folior. Menthae piperitae 
Folior. Rosmarim 
Folior. Salviae iiii. 25,0 
Radicis Angelicae 
Rhizom. Zedoariae 
Caryophyllorum aa 5,0 
Aceti 1000,0 
Acidi acetici (96 0 '0) 50,0. 

Die Species werden mit dem Essig 6Tage mazeriert 
und die Essigsaure der filtrierten Kolatur zugesetzt. 

Electuarium aromatieum (Austr .). 
Aromatische Latwerge. 

Folior. Menthae pip. pulv. 
Folior. Salviae pulv. iiii. 100,0 
Radicis Angelicae pulv. 
Rhizom. Zingiberis pulv .aa 20,0 
Cortic. Cinnamomi pulv. 
Semin. Myristicae pulV. 
Caryophyllorum pulv. aa 10,0 
Meills depurati q. s. 

verarbeitet man aufdem WasserbadzurLatwerge. 

FotU8 aromatleus (Gall. 1884). 
Fomentation aromatique. 
Specierum aromaticar. 30,0 
Aquae ebuillentis q. s. 

Man lliBt 1 Stunde stehen, preJJt und stellt 11 
FliIssigkeit her. 

Mistura Sodae et Menthae (Nat. Form.). 
Mixture of Soda and Spearmint. 

Soda Mint. 
Natrii biearbonici 50 g 
Spiritus Ammoniae aromat. (Am~r.) 10 ccm 
Aquae Menthae viridis q. s. ad 1000 ccm. 
Oleum Menthae coctum (Infusum). 

Olei Olivarum 75,0 
Olei viridis 24,0 
Olei Menthae crisP. 
Olei Menthae pip. aa 0,5. 

Oleum Menthae terebinthinatum. 
Olei Menthae crispae 10,0 
Olei Terebinthmae 90,0. 
Rotulae Menthae rosatae. 

Rose n- Pfeffer minzkiiche lehe n. 
Olei Menthae PIp. Mltch"m gutts. X 
Olei Rosae gutts. II 
Aetheris 5,0 
Rotu!. Sacchari 100,0. 

Bereltung wle bei Rotu!. Menth. pip. 
Species amarae KUHL (F. M. Germ.). 

Ligm Quassiae 
Rad. Gentianae 
Rad. Valerianae 
Fo!' Menth. piperitae 
Rhizom. Calami 

aa 3,0 

aa 4,5 
10,0. 

11* 
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Species aromaticae. 
Species oephalioae s. resolventes. Speoies 
pro ououpha. Aromatisohe od. Gewu r z

hafte Kriuter. Aromatlsoher Tee. 
Krampftee. Espeoes aromatiques_ 

Aromatio herbs. 
Germ. 

Folior. Menth. pip. minut. oonc. 
Her bse Serpy iii 
Herbae Thymi 
Flor. Lavandulae 
Caryophyllorum " 
Cubebarum grosse m. pulv. 

Helvet. 

aa 2,0 
1,0 
1,0. 

Caryophyllor. (II) 
Flor. Lavandulae 
Herbae Majoran. 
Folior. Menthae pip. 

ali 1,0 

Herbse Serpylii 
Folior. Salviae M 2,0. 

Austr. 
conc. 

" 

Herbae Origani 
Folior. Salviae 
Folior. Menth. crisp. 
Flor. Lavandulae " M. part. aequ_ 

Gall. 1884 
Herbse Absinthii conCiS.} 
Herbse Hyssopi " 
Herbse Origani " 
Herbse Serpylli " ali. part. 
Herbse Thymi " aequo 
Folior. Menthae pip. " 
Folior. Rosmarini " 
Folior. Salviae 

Ita!. 
Flor. Lavandulae 
Folior. Menthae pip. 
Folior. Aurantii 
Folior. Rosmarini 
Folior. Salvlae M. part. seq. 

Ross. 
Herbse Origanl 4,0 
Follor. Menthae piP. 4,0 
Herbse Thymi 2,0 
]'lor. Lavandulae 2,0 
Caryophyllorum 1,0. 

Species nervlnae. 
Species nervlnae HElM. Nerventee. 

HElMS nervenstirkender Tee. 
Erginzb. Form. Form. 

Form. Colon. Berolin. Heimii 
Folior. Menth. pip. 1 3 6 
Folior. Trifolii 1 4 3 
Radlc. Valerian. 1 2 1 

Species resolventes (Dresd. Vorschr.). 
Species discutientes. 
Zerteilende Kriuter. 

Folior. Menthae pip. 
Folior. Melissae 
Herbae Maioranae 
Herbae Origani M 2,0 
Flor. Chamomill. 
Flor. Lavandulae 
Flor. Sambuci ali 1,0. 

Danica. 
Flor. Sambuci concis. 
Flor. Lavandulae concis. 
Flor. Chamomillae vIg. concis. 
Berbae Absinthii concis. 
Berbae Origani concis. 
Fo!. Menthae pip. concls. 
Berb. Mellssae concis. 

50,0 
75,0 
75,0 

200,0 
200,0 
200,0 
200,0. 

Spezles stomachlcae DIETL. 
Magentee nach Dr. DIETL 

(Wiener Ap.-Gremium). 
Cort. Cinnamom. 
Fo!. Menthae pip. M 2,0 
Herb. Centaurl minor. 40,0 

Spiritus ammonlato-aethereus. 
(Berliner Klinik) 

Spirit. Menthae pip. 
Spirit. Serpylli 
,SPIrit. Rosmarlni 
Spirit. Lavandulae 
Mixtur. oleoso-bslsam. 
Liquor. Ammon. anisat. 

ali 20,0 
5,0 

15,0. 

Spiritus nervlnus menthatus. 
Migrinegeist. 

Aquae Coloniensis 85,0 
Aetheris acetici 12,5 
Liquor. Ammon. caust. 1,5 
Olel Menthae piperit. 1,0. 

Zum Benetzen der Stirn und SchWe. 

Tlnctura amara carmlnatlva. 
Follor. Menth. piperit. 50,0 
Herbae Absinthli 20,0 
Fruct. Anisl 
Fruct. Carvi 
Spiritus diluti 

ali 25,0 
1000,0. 

Durch 7tagige Mazeration. 

Tlnctura Krombholzll. 
KROlllBHOLZsche Tropfen. 

Fruct. Aurant. Immat. 110,0 
Cort. Aurantii 130,0 
Cort. Clnnamomi 300,0 
Fruct. Foenicul. 
Fruct. Anisl 
Rhiz. Calami 
Fo!. Menth. pIp. M 40,0 
Fruct. Carvl 
Fruct. Coriandrl 
Nuc. moschat. aa 12,0 
Splr. Melissae compo 1100,0 
Splr. vini 2100,0 
Aqu. fontanae 3000,0 

dig. per dies tres, delnde adde Color. parat. ex: 
Coccionell.12,0 Kali carbo 2,0, Alumin. crud. 1,0 
Aqu. dest. 100,0. 

Sirup. simp!. 2000,0 
post 10 dies filtra! 

II. Tinct. Aurant. cort. 36,0 
Tinct. Cinnamom. 18,0 
Tinct. Calami 12,0 
Tinct. Gentian. 6,0 
Tinct. aromat. 6,0 
Aqu. Cinnamom. 36,0 
Aqu. carminativ. 108,0 
Sir. slmplic. 60,0 
Spiro aromatic. 24,0 
Pulv. Coccionellae 1,5. 

Maoera per dies aliquot, tum fIltra. 

Vlnum aromatioum. 
Tinotura aromatica vinosa. 

Gewiirzwein. Kriuterwein. Sturmfeder
wein. 

Vin (Oenolt\) aromatique. 

Erginzb. 
Speclerum aromatlcar. (Germ.) 1,0 
Aquae vulnerar. spirit. (Ergb.) 2,0 
'Vini rubri 8,0 

liBt man 8 Tage stehen, preBt aus und filtriert. 

Helvet. 
1. Specier. aromatloar. (He Iv. ) 
2. Spiritus (940/ 0 ) ail 1,0 
3. Vini rubri 9,0. 

Man liBt 1 mit 2 befeuohtet 24 Stunden stehen, 
setzt 3 zu: nach 8 Tagen wird ausgepreBt und 
ftltriert. 

Gall. 
Tinctur. vulnerar. 
Vini rubri 

Portug. 
Speoier. aromatio. (Portug.) 
Vini albi 

,125,0 
875,0. 

10,0 
100,0 
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Aleool de mentbe deRICQLES ist eine Losung von etwa 4% Pfefferminzbl in Weingeist; 
nach einer Genfer Vorschrift ein weingeistiges Destillat aus Pfefferminze, das nach Zusatz von 
Pfefferminzol nochmals einer Destillation unterworfen wird. 

Furfuron (LEMPKEs litherisehes Heusamenextrakt) besteht naoh AU1>'RECHT aus 
einem Seife, Campher, Salicylsaure, Essigather und Ammoniak enthaltenden alkoholisohen 
Anszng von Pfefferminzblattern. 

!iron-Aetbyl gegen Migrane usw. besteht ans etwa 4 g Pfefferminzol, 8 gAther und Spuren 
Cantharidin (AUFRECHT). 

Pobo, Poho- Ol, Poho-Essenz, gegen Kopfsohmerz und Migrane, besteht aus den dunn· 
fliissigen Anteilen des Japanischen Pfefferminzbls. 

Pobo- Atber von LEDERER in Wien ist das ather. 01 einer einheimischen, wild wachsen· 
den Minze. 

The CHAMBARD solI nach Angabe des Fabrikanten hestehen aus Flor. Anthyllidis vul. 
nerariae, Flor. Calendula.e officinalis. Folia Cassiae angustifolia.e, Fol. Altha.ea.e officinalis, Fo!. 
Malva.e sylvestris, Fol. Mercurialis annuae, Fol. Menthae piperita.e, Fol. Hyssopi officinalis, Fol. 
Meliss. officinalis, Fol. Parietariae officinalis. Mengenverhliltnisse sind nicht angegeben. 

Mentha arvensis D.C. var. piperasoens HOLMES, die j apanisehe Pfefferminze, 
angebaut in Japan (Kobe, Hokkaido, Uzen), liefert das Menthol und das bei der 
Gewinnung desselben abfallende fliissige japanisehe Pfefferminzol. 

Von THOMS wurden in Dahlem erfolgreiche Versuche mit dem Anbau der japanischen 
Pfefferminze gemacht. 

Mentha orispa L. Mehrere Mentha·Arten Mnnen in der Kultur, seltener wild, 
eigentiimlich krause Blatter bekommen, womit zugleich in manehen Fallen eine 
Xnderung der Besehaffenheit des atherisehen Oles verbunden ist. So wird zu· 
weilen in Norddeutschland und Skandinavien eine krause Form der Mentha aqua· 
tica L. ,.·crispa BENTH. mit fast kopfigem Bliitenstande gebaut, am haufigsten 
kultiviert man als Krauseminze Mentha silvestris L. I'}.crispa BENTH., 
seltener Mentha viridis L. ,..crispa BENTH. (in Amerika und England) oder 
Mentha arvensis L. ~.crispa BENTH. 

Folia Menthae crispae. KrauseminzbUitter. Curled Mint (Spear
mint) Lea yes. Feuilles de men the crepue. Herba Menthae crispae. 
Balsamkraut. 

Die zur Bliitezeit von kultivierten Pflanzen gesammelten, rasch getrockneten 
Blatter. 

Bei Mentha silvestris L. var. crispa BENTH. (M. crispa GEIGER), die bei uns 
in Garten und auf Feldern kultivierte Art, sind die Blatter sitzend oder sehr kurz· 
gestielt, breit eiformig bis fast kreisrund, zugespitzt, am Grunde meist herzformig, 
bis 3 em breit, 2-5 cm lang, blasig·wellig.runzelig, am Rande umgebogen und tief 
eingesehnitten gezahnt. Die Zahne sind scharf hervorgezogen und ungleieh groB. 
Das Blatt ist kahl oder wenig behaart. Geruch und Gesehmack eigenartig gewiirzig. 

Mikroskopisches Bild. In der Oberseite nur wenige, in der Unterseite zahlreiche 
Spaltbffnungen. AuI der Oberseite der Blattzahne eine Gruppe von Wasserspalten. Eine Reihe 
Palisaden nimmt fast die ganze obere Halfte des Blattqnerschnittes ein, darunter Schwamm. 
parenchym; die Palisadenzellen fiihren nicht um die Randkriimmung herum, treten an der Um. 
kriimmungsstelle zuriick. In beiden Epidermen einfache, 1-6 zellige, diinnwandige, feinwarzige 
Gliederhaare, Driisenhaare mit einzelliger, sackartiger Kopfzelle und reichlich Driisenschuppen 
mit kurzer Stielzelle und 8....!.16., meist 12zelligem Kopf. 

Bestandteile. Atherisches 01 (s. S. 166). 
Aujbewahrung. In BlechgefaBen, nach Austr. nicht iiber 1 Ja'hr. 
Anwendung. Wie Pfefferminze, zur Herstellung aromatischer Wasser, zur Fernhaltung 

des Kornkafers bei der Lagerung von Getreide. 
Aqua lUenthae erispae. Krauseminzwasser. Spearmint Water. Aqua Menthae 

\' i ri d i B. Wird nach allen Pharmakopben wie Pfefferminzwasser entweder aUB Blattern oder aus 
Krauseminzbl hergestellt. 

Sirupus Mentbae erispae. Krauseminzsiru p. - Erganzb.: 2 T. mittelfein zerschnit. 
tene Krauseminzblatter werden nach Durchfeuchtung mit 1 T. Weingeist mit 10 T. Wasser 



166 Mentha. 

24 Stun den bei 15-20° unter wiederholtem Umriihren stehen gelassen. 7 T. der abgepreBten 
und filtrierten Fliissigkeit werden mit 13 T. Zucker zu einem Sirup verkocht. 

Spiritus Menthae crispae (viridis). Krauseminzspiritus. - Amer.: Wie Pfeffer
minzspiritus zu bereiten. 

'finctura Menthae crispae. Krauseminztinktur. Aus getrockneten BIattern mit 
verd. Weingeist 1 + 5 durch Mazeration zu bereiten. 

Oleum Menthae crispae. KrauseminziH. Speerminz61. Oil of 
Spearmint. Essence de men the crepue. Oleum Menthae viridis 
(Amer. Brit.). 

Gewinnung. Die Hauptmengen werden in den Vereinigten Staaten aus den Blattern und 
bliihenden Zweigspitzen verschiedener Varietaten von Mentha spicata (Huns.) (M. viridis L.), 
durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen, kleine Mengen in gleicher Weise in England. 
In Deutschland werden geringe Mengen aus den Abfallen der Krauseminze gewonnen. Die Aus
beute betragt bei frischem Kraut 0,15-0,3%. 

Eigenschaften. Deutsches Krauseminzol und amerikanisches oder englisches 
Griinminzol sind einander sehr ahnlich; im Handel wird kein Unterschied gemacht. 
Farbloses, gelbliches oder griinlichgelbes 01 von durchdringendem Krauseminz
geruch; beim Stehen an der Luft wird es dicker und dunkler. Spez. Gew.O,920-O,940 
(15°), Amer. 0,917--0,934 (25°); aD -34 bis -52° (Erganzb. -35 bis -50°. 
Amer. - 38° bis - 550); nDo• o 1,482-1,489; S.-Z. bis 2; E.-Z. 18-36; loslich in 
1-1,5 Vol. Weingeist von 80 Vol.- Ofo; bei weiterer Verdiinnung triibt sich die Losung. 

Bestandteile. Auch die Krauseminzole sind ebenso wie die Pfefferminzole verschieden 
zusa=engesetzt; in den verschiedenen Olen sind aufgefunden: 42-66°/6 Carvon, C10H140, 
d-Pinen (1), I-Limonen, I-Pinen, I-Phellandren, Dipenten, aIle <;'OH16' Ester der 
Baldriansaure" 150/ 0 Essigsaureester des Dihydrocuminalkohols, C1oH1SOH, Essig
saure ester des Dihydrocarveols, ClOH1SO, Buttersaure (1), Capronsaure (?), Capryl
saure (1), Spuren einer nicht naher untersuchten Saure, Cineol, C1oH1SO. Russisches 01 ent
hiilt 50-60% l-Linalool, C1oH170H. 

Mentha pulegium L. (Pulegium vulgare MILL.) Labia tae-Stachyoi
deae-Menthinae. Heimisch vom Mittelmeergebiet und dem Orient bis 
Siidengland und Siidschweden, eingefiihrt nach Nord- und Siidamerika. 
Herba Pulegii. Poleykraut. Penny Royal Mint. Herbe de men the pouliot. 
Herba Pulegii hortensis (cervini). Flohkraut. Hirschminze. Poleiminze. 

Das getrocknete, zur Bliitezeit gesammelte, von der Wurzel befreite Kraut. Die Stengel 
diinn, kriechend, an den Gelenken Wurzeln treibend, spater aufsteigend, vierkantig, iistig, braun
lichrotlich, pfla.umig behaart. Die Blatter gegenstandig, abwiirts gebogen, bis 1,5 em lang (auch 
langer), gestielt und in dem Blattstiel verschmiilert, elliptisch, stumpf oder abgerundet, schwach
und stumpf gesagt, teilweise ganzrandig, unterseits driisig punktiert, hellgriin, fast kahl oder an 
den Nerven mehr oder weniger behaart. Die violetten, hellroten oder weiBlichen Bliiten in groBen, 
dichten, achselstandigen, kugeligen Scheinquirlen, von vier kurzen Laubblattern gestiitzt. Der 
Kelch zweilippig, zylindrisch-trichter£ormig, gefurcht, im Schlunde mit einem Haarring versehen. 
Die Krone bauchig, vierlappig. Geruch aromatisch, minzenartig, etwas widerlich, Geschmack 
gewiirzha£t, scharf, etwas zusammenziehend. 

Bestandteile. Atherisches 01, Ger bstoff. 

Oleum Pulegii. Poley in. Oleum Menthae Pulegii. Oil of European Penny
royal. Essence de pouliot. 

Gewinnung. Poleyol wird in Spanien, Siidfrankreich, Algier und der asiatischen Tiirkei 
durch Destillation des frischen Krautes mit Wasserdamp£ gewonnen. 

Eigenschaften. Gelbes bis rotlichgelbes 01, manchmal mlt bliiulichem oder griinlichem 
Schein; Geruch stark gewiirzig, minziihnlich. Spez. Gew. 0,930-0,950 (150); aD + 150 bis + 250, 
nDo• o 1,483-1,486; liislich in 4-7 Vol. Weingeist von 60 Vol.-% und in 1,5-2,5 Vol. Weingeist 
von 70 Vol._% u. m.; algerische Ole zeigen eine geringe Opalescenz. 

Bestandteile. 80-94% Pulegon (ein Keton) ClOH1SO, 8-9% Menthol, Menthon, 
Azulen (Coerulein, vgl. bei 01. Chamomillae), wahrscheinlich auch l-Limonen und Dipenten. 

Vel'fiilschung. Als Verfalschungen wurden Terpen tin 01 und Eucalyptus 01 beobachtet. 
Anwendung. Mediziniseh wird es kaum angewandt. Es wirkt abortiv. 

Mentha gracilis R. BR. und Mentha saturegioides R. BR. Beide in Neu-Siidwales, 
werden wie Pfefferminze gebraucht. 
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Mentholum. Menthol (auch engl. \1. franz.). Linksmenthol. Pfefferminz
campher. Menthacampher. ClOH 190H. Mol.-Gew. 156. 

Getvinnung. Aus dem japanischen Pfefferminzdl kann das Menthol durch Aus
kristallisierenlassen leicht gewonnen werden; aus mentholarmeren Olen destilliert man die Terpene 
vorher groBtenteils abo 

Eigenschaften. Farblose sprOde Kristalle (spitze Prismen). Smp. 440, Sdp. 
212 0; es sublimiert schon bei ziemlich niedriger Temperatur. Es ist linksdrehend 
(a]D = - 50 0. Geruch und Geschmack pfefferminzartig. Auf die Haut gebracht 
erzeugt es Brennen und das Gefiihl der Kalte. Es ist kaum loslich in Wasser, sehr 
leicht lOslich in Weingeist, Eisessig, Ather und Chloroform, auch in fetten und athe
rischen Olen ist es loslich. Mit Campher, Borneol, Thymol zusammengerieben gibt es 
fliissige Gemische. Das Menthol ist ein sekundarer Alkohol; es ist 5-Methyl-2. 
isopropylhexahydrophenol, C6H9(CHs)(CsH7)OH[5, 2, 1]. Mit Siiuren bildet 
es Ester, durch Oxydation (mit Kaliumdichromat und Schwefelsaure) wird es zu 
dem Keton Menthon, C1oH1SO, oxydiert, das durch Reduktion in atherischer 
Losung mit Natrium und wenig Wasser wieder in Menthol verwandelt werden kann. 
(D as im Pfefferminzol ebenfalls enthaltene Menthon kann auf diese Weise kiinst
Hch in Menthol iibergefiihrt werden.) 

Prilfung. a) Das Menthol muE sich vollkommen trocken anfiihlen und dad 
beim Pressen zwischen Filtrierpapier auf diesem keine feuchten Stellen zuriick
lassen.-b) Smp. Germ. 5,44 0 (die meisten anderenPharmakopoen fordern 42-43 0). 
- e) Beim Verdampfen auf dem Wasserbad darf es hOchstens 0,10/0 Riickstand 
hinterlassen (nichtfliichtige Verunreinigungen). - Germ. 6 S. S. 1341. 

Anmerkungen. Zu b: Nach LEHl.IIA.NN ist der von der Germ. geforderte Schmelz
punkt 440 zu hoch; reines Menthol Bchmilzt bei 42-43 0, Erstarrungl3punkt 40-410. Nach 
SCHIMMEL u. Co. soUte der Schmelzpunkt auf 42-440 festgesetzt werden. Die Bestimmunll 
des Schmelzpunktes laBt sich nicht durch die Bestimmung des Erstarrungspunktes ersetzen, weil 
das geschmolzene Menthol zu langsam erstarrt. - Zu c: Zur Vorprobe kann man auch eine 
kleine Menge Menthol iiber freier Flamme verdampfen. Als Verfalschung ist Magnesiumsulfat 
beobachtet worden, das ahnliche Kristalle bildet. 

Aufbewahrung. In gut schlieBenden GIasstopfengliisern, moglichst kiihI. 
Anwendung. In Form der Mentholstifte(Migriinestifte) bei Migrane, Neuralgien usw., 

in Schnupfpulvern (Mentholin), zu Zahnpulvern und Zahnpasten, in Salben mit Vaselin zum Ein
I:eiben bei Rheumatismus und Neuralgie, mit Lanolin gegen Frostbeulen. Als Mentholspiritus 
1-50/ 0 gegen Jucneiz. Bei verschiedenen Erkrankungen der Atmungsorgane (Asthma, auch 
Lungentuberkulose) wird es zum Inhalieren benutzt. Innerlich bei Diarrhben, Cardialgien, 
Koliken. Es wirkt auch galletreibend. Besonders gute Dienste leistet es gegen das Erbrechen 
Schwangerer. Einzelgabe 0,05-0,2 g, in Emulsionen oder weingeistiger Losung. 

Mentholum valerianicum s. Bd. I, S. 255. 
Estoral (CmNINFABRIK ZIMMER u. CO., Frankfurt a. M.) ist Borsaure.Menthol. 
ester. Mentholum boricum, BOs(C1oH19)s' Mol.-Gew.476. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Bortrichlorid, BCls. oder von Borsaure auf 
Menthol. 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver, geschmacklos, von schwachen Menthol
geruch, in Wasser und Alkohol fast unloslich, leicht loslich in Ather und Chloroform. 

Aufbewahrung. In gut schlieBenden GIasstopfengliisern. 
Anwendung. Bei akutem und chronischem Nasenkatarrh mit Milchzucker gemischt alB 

Schnupfpulver. 

Coryfin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist A thylglykolsaur emen tholester, 

Mentholum aethy 19lycolicum. CzHo' OCHzCO· OC1oH19. Mol.-Gew. 242. 
Darstellung. Durch Einwirkung von A thylglykolsaurechlorid, C2H5 • OCH2COCI, 

auf Menthol, am besten bei Gegenwart von Pyridin. 
Eigenschaften und Erkennung. Farblose Fliissigkeit, fast geruchlos, sehr schwer 

loslich in Wasser,leicht loslich in Alkohol, Ather, Chloroform, mischbar mit fetten Olen. Sdp.1550 
bei 20 mm B. Durch Alkalien wird es gespalten; keim Kochen mit N atronlauge tritt ein kraftiger 
Mentholgernch auf. Von konz. Schwefelsaure wird es unter Braunfarbung gelost. 
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PTufung. a) Wird 1 g Coryfin mit 50 ccm Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat Lack· 
muspapier nicht roten (freie Saure). Je 10 ccm des Filtrates diirfen nicht verandert werden: -
b) durch Bariumnitratlosung (Schwefelsaure, Sulfate), - c) durch Silbernitratlosung (Chloride, 
Salzsaure). - d) Wird 1 g Coryfin mit 10 ccm verd. Salzsaure geschiittelt, so darf das Filtrat 
beim Ubersattigen mit Natronlauge nicht nach Pyridin riechen. - e) Beim Verbrennen dart es 
hochstens 0,1 % Riickstand hinterlaasen. 

AufbewahTUng. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Ala Linderungsmittel bei Nervenkopfschmerzen, Katarrhen der Nase und 

des Rachens, bei Verbrennungen, als Inhalation, Pinselung, in Gurgelwiissern, in Bonbons (ie 
0,02 g Coryfin). 

Forman (LINGNER, Dresden) ist Chlormethylmenthylii.ther, CloHlSOCH2C1. Mol.·Gew. 
204,5. 

DaTstellung. Durch Einwirkung von Formaldehyd und Chlorwasserstoffgas auf 
)( en thol: C1oH190H + HCHO + HOI = CloH190CH20I + H 20. 

FJigenschaften. Farbloses, an der Luft rauchendes 01. Sdp. 160-162 0 bei 16 mm B. 
Durch Wasser, auch schon durch die Feuchtigkeit der Luft wird es zersetzt in Menthol, Formal. 
dehyd und Chlorwasserstoff. 

AufbewahTUng. Vorsich tig, vor Feuchtigkeit geschiitzt. 
Anwendung. Verdiinnt mit indifferenten Losungsmitteln wie Kiefernadelol, Mandelol, 

zur Inhalation bei katarrhalischen Affektionen der Luftwege, auch in Form von Formanwatte 
und Formanaalbe. 

Menthospirin (KONTOR CHE:MISCHER PRXPARATE, Berlin SO) ist der Mentholester 

der Acetylsalicylsaure. CeH,(O·QCCHa)CO·OCIOH19' Mol •• Gew. 318. 
DaTstellung. Nach D.R.P. 244787 durch Acetylierung von Mentholsalicylat. 
Eigenschaften. Hellgelbe, dicke olige Fliissigkeit. Geruch und Geschmack eigenartig. 

In Wasser ist es unloslich, in Weingeist, Ather und fetten Olen leicht loslich. 
Anwendung. Ais Spezialmittel gegen Heufieber. AuBerdem solI es bei Kehlkopftuber. 

kulose Anwendung finden. Es ist nur in Gelatinekapseln zu 0,25 g im Handel und wird in Gaben 
von 0,5-0,75 g zwei· bis dreimal taglich gegeben. 

Salimenthol (Dr. D. Bmus, Wien I), Mentholum salicylicum, ist der Salicylsaureester 
des Menthols, CoH,(OH)COOClOH19' eine gelbe, angenehm riechende Fliissigkeit. An wen· 
dung. Innerlich in Kapseln mit je 0,25 g oder in Form einer 25 % igen Salbe bei infektiosen Er. 
krankungen, Zahnschmerz, Rheumatismus usw. 

Sarnol ist eine Salbe mit 25% Salimenthol. 

Validol =Valeriansaurementholester s. unter Acidum valerianicum (Bd. I 
S. 255). 

Balsamum Mentholi compositum. Sc~merzsti1lender Balsam. - E'I'ganzb.: 10 T. 
gelbes Wachs und 45 T. Wollfett werden zusammengeschmolzen, die Mischung bis zum Erkalten 
geriihrt und mit 15 T. Wasser innig gemischt. Der Mischung wird eine innige Verreibung VOD 

15 T. Menthol und 15 T. Methylsalicylat zugefiigt. 

Stylus Mentholi. Mentholstift. Migriinestift. - Reines Menthol ,-ira 
bei gelinder Warme in bedecktem GefiiB geschmolzen und in mit wenig Paraffinol ausgewischte 
Zinnformen gegossen. Man laBt in einem moglichst kiihlen Raum (Eisschrank!) mindesten~ 
:24 Stunden lang erkalten und befestigt die der Form entnommenen Kegel mit steifrm Tischler
(eim in Holz. oder Metallhiilsen. 

Dalsamum Methylll sallcyllcl composltum 
(F. M. Germ.). 

Mentholi 5,0 
Methyl. salicylic! 
Aq. deBtillatae aa 7,5 
Adip. Lanae 25,0 
Cerae flavae 5,0 

We Bals. Mentholi compo zu bereiten (siehe obrn). 

Cera tum MenthoU. 
Mentholi 
Chiorali hydratl aa 7,5 
Cetacei 30,0 
Olei Cacao 15,0. 

AlB Stift oder Tlifelchen gegen nervoEes Kopfweh. 

Emplastrum Mentholl. 
Menthol·Pflaster. 

Brit. 
EmplaBtrl Llthargyri 75,0 
Cerae flavae 10,0 10,0 
ReBinae Pini 5.,0 75,0 
Mentholl 10,0 15,0. 

Oleum Mentholl. (Miinch. V.). 
Mentholl 
Olei Olivae 

5,0 
9;;,0 
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Pastilll contra Dysphagiam. 
Tabellae Menthol! et Cocalnae. 

Dysphagieta bletten. 

Mentholi 
Cocaini 
Sacchari 
Mucil. Tragacanthae 

Hisp. 
0,10 
0,001 
0,5 

quo S. 

Pliulae odontaIglcae (Austr.). 
Mentholi 2,0 
RhIZ. ·pyrethri subt. pulv. 2,0 
Resinae Guaiaci pulv. 2,0 
Cerae flavae 4,0 
Eugenol! guttas X 
Olei Cajeputi guttas X. 

m. f. pilulae ponderis 0,03 g. Consperge Pulvere 
Caryophyllorum. 

Poudre contre Ie coryza (Gal!.). 
Pulvis Mentholi et Cocaini 

Naphthyl. salicylici (Betol) 
Phenyli salicylici 

compo 
30,0 
15,0 

Mentholi 
Cocaini hydrochlorici 
Acid! borici pulv. 

4,0 
0,5 

50,5. 

Pulvls Menthol! compositus albus 
Weilles Menthol-Schnupf-Pulver. 

(Erganzb.). 
Mentholi 2,0 
N atri! sozojodolic! 2,0 
Acid. borici pulv. 48,0 
Sacchari lactis pulv. 48,0. 

Weilles Mentholin (MUnch. V.). 
Mentholi 3,0 
Acidi borici 75,0 
Sachari Lactis 22,0. 

Pulvls lUentholi cum Talco. 
LASSARS Mentho I-Puder. 

Acidi carbolici 1,0 
Mentholi 1,5 
Talci veneti 47,5. 

Pulvls sternutatorlus compo (Sachs. Kr_-V.). 
So zo menth 01- Schn upfen pul ver. 

Gravementho. 
Mentholi 
N atrii sozoiodoliei 
Acidi borici 
Sacchari Laetis 
Olei Pini pumilionis 

2,0 
2,0 

50,5 
45,0 
0,5. 

Pulvis sternutatorius cum Mentholo. 
Mentholschnupfpulver. Mentholin. 

(Hamb. V.) 
Coffeae tostae pulv. 
lIIentholi 
Acidi borici 
Amyli Oryzae 

aa 1,0 
6,0 

12,0. 

(F. M. Germ., Ap.-V.). 
Mentholi 
Pulv. Coffeae tostae 
Acid. borici 
Amy!. Oryzae pulv. 

aa 0,5 
3,0 
6,0 

Braunes Mentholin. 
Mentholi 3,0 
Acidi boric! 25,0 
Coffeae tostae 72,0. 

Spiritus Mentholi. 
Mentholgeist (MUnch. V.). 

Mentholi 5,0 
Spiritus Vini Gallici 95,0. 

Tabulettae Mentholl cum Cocalno 
(Sachs. K,-V., D. Apoth.-V.) 

Mentho I-Kokain-Ta bletten. 
Menthoeai netten. 

Mentholi 10,0 
Cocaini hydrochlor. 5,0 
Sacchari lactis 450,0 
Talci 25,0 
Amyli Maranthae 25,0 
Sacchari alb! 485,0 

werden gemischt. Das Pulver wird mit Wein
geist granuliert (Sieb IV). Daraus werden Ta
bletten im Gewichte von 1 g und 1,5 cm Durch
messer geformt. Durch Druck allein lassen 
sieh keine haltbaren Tabletten herstellen. Man 
gibt etwas Traganth und verdUnnten Wein
geistzu, HUlt einige Zeit an der Luft stehen und 
prellt dann. Die Tabletten miissen hart sein, 
da sie nicht verschluckt werden, sondern 
langsam im Munde zergehen sollen, urn zur 
Wirkung zu gelangen. 

Unguentum Menthol! LASSAR. 
Mentholi 2,5 
Balsami peru viani 5,0 
Unguenti Wilsonii 
Adipis Lanae cum aqua aa 20,0. 

Abrotanol-Pastillen, als Darmadstringens und Desinficiens empfohlen, enthalten Extract. 
Artemisiae abrotani und Menthol. 

Dr. BRAUNS Migriinestimband, ein Ersatz fiir Migranestifte, ist eine schmale Lein
wandbinde, die mit einer stark mentholhaltigen Masse impragniert ist. 

BENGUES scbmerzstillender Balsam besteht nach Angabe des Heratellers aus 10 T. 
Menthol, 10 T. Methylsalicylat und 12 T. Lanolin. (Ersa.tz dafiir ist Ba.ls. Mentholi compo S.168.) 

KAFEMANNS Inbalierfliissigkeit besteht aus Mentholi 2.0, Eucalyptoli 1,5, Terpineoli 1,0, 
01. Pini pumilionis 0,5. 

Katarrb -Dragees Dr. Roos' bestehen aus Menthol 0,03, Citrophen 3,0, borsaurem 
Natrium 0,6 und Zucker. 

Laboda sind Dragees, die Tannenwaldduft (Terpinol) und Menthol enthalten sollen. Nach 
GRIEBEL ist Terpinol nicht vorhanden. 

lUentbador ist ein rollender, massierender und auswechselbarer Migranestift, der auch als 
Mentholeinatmer dient. Derselbe ahnelt mit seinem Halter einem rollenden Tintenloscher. 

Mentbol-Dragees von BENGUE in Paris, gegen Entziindung der Atmungsorgane, Mund
geruch usw., enthalten je 0,02 Menthol und 0,1 g Borax. 

Mentbopbenol. Eine durch Zusammenschmelzen von 1 T. Phenol mit 3 T. Menthol er
haltene farblose Fliissigkeit, die als Antiseptikum Verwendung findet. 

Mentborol, Mentbosol, ist ein Gemisch von Menthol und p-Chlorphenol. Anwendung: 
Bei KehIkopfleiden, Pinselung mit 5-15%iger Liisung in Glycerin. 
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Menthoxol, Camphoroxol und Naphthoxol, als desodorierende Wundantiseptika an
gepriesen, enthalten als wesentIichen Bestandteil Wasserstoffsuperoxyd in 30loiger Losung, ver· 
setzt mit Menthol 1%, Campher 1% oder Naphthol 2% und Alkohol 38% (bei Campher 32%). 

Parisol, ein Desinfektionsmittel, enthii.lt Formaldehyd. Menthol und aromatischf'n Seifen
spiritus (AUFRECHT). - Nach LENZ und LUCIUS ist es eine alkoholhaltige KaIiseifenlOsung, 
die etwa 100/0 Formaldebyd, femer Karbolsimre. Menthol und Kohlenwasserstoffe enthalt. 

Parolein ist reines Vaselinol mit 1-5% Menthol, das als Prophylacticum gegen Schnupfen 
fein zerstaubt Anwendung finden solI. 

Probilin-Pillen. PiluJae pro Bile, nach Dr. BAUERMEISTER, enthalteiI pro'dosi je 0,1 g 
blsaures Natrium und Salicylsaure neben Phenolphthalein und Menthol. 

Dr. SAND MANNS Nasensl'bnupfenwatte solI mit Menthol, Thymol, Arnicin, Campher 
und Borsaure getrankt sein; auBerdem scheint sie noch etwas Melissenal zu enthalten. 

Menyanthes. 
Menyanthes trifoliata L. Gentianaceae-Menyanthoideae. Bitterklee, 
Fieberklee. Heimisch in Siimpfen in ganz Europa, durch Asien bis Japan, im nord
lichen N ordamerika und langs der Anden bis Kalifornien. 

Folia Trifolii fibrini. Bitterklee. Buckbean Lea yes. Feuilles de 
menyanthe (de trefle d'eau). Folia Menyanthidis. Folia Trifolii 
aquatici (amari, antiscorbutici, palustris). Biberklee. Dreiblatt. Fieber
klee. Sumpfklee. Wasserklee. Trefle de marais. 

Die wahrend der Bliitezeit (Mai, Juni) gesammelten Blatter. 4--5 T. frische 
Blatter geben 1 T. trockene. Die Blatter sind handformig, dreizahlig, langgestielt, 
der Stiel bis 10 cm lang, bis 5 mm dick. Bliittchen 3-10 cm lang, 2-5 cm breit. 
festsitzend, dicklich, eilanglich, verkehrteiformig oder elliptisch, stumpf, fast ganz
randig oder ausgeschweift, vollig kahl. Der Mittelnerv an der Droge eingesunken, 
langsfaltig. In den Winkeln der Kerben verdickte Stellen des Blattrandes mit Wasser
spalten. 

Mikroskopi sches Bild. Blattstiel. Charakteristisch die einschichtigen Gewebe
platten und groBen Luftliicken (Sumpfp£lanzen), der Stiel schrumpft deshalb beim Trocknen 
stark. Etwa 12 GefaBbiindel, in einem Kreis gelagert und von einer nicht besonders auffallenden 
Endodermis umgeben, deren Radialwande im Querschnitt punktfbrmig verdickt erscheinen. 
Blatt. Weder Haare (oder doch nur sehr sparlich) noch Sekretbehalter; Ober- und besonders 
Unterseite des Blattes mit zahlreichen rundlichen oder elliptischen Spaltbffnungen, diese von 
4-6 Nebenzellen umgeben. Die Zellen der oberen Epidermis polygonal mit halbkugelig vor
gewblbter AuBenwand, die der unteren Epidermis buchtig mit mehr oder weniger gewellten Wanden. 
Cuticula beiderseits fein gestrichelt. Im Mesophyll 1-4, meist 4 Schichten kurzer, nicht deutIich 
ausgepragter PaIisadenzellen, darunter weitliickiges Schwammparenchym. Kristallbildungen 
fehlen vollstandig. 

Pul ver. Blatt- und Blattstielelemente. Stiicke der Epidermis aus groBen, oberseits poly
gonalen Zellen mit halbkugeIig vorgewolbter AuBenwand und unterseits buchtigen Zellen mit mehr 
oder weniger gewellten Wanden; Epidermisfragmente der Ober- und Unterseite mit zahlreichen 
groBen, rundlichen oder elliptischen, von 4-6 Nebenzellen umgebenen Spaltoffnungen. Mesophyll. 
gewebestiicke mit 1-4 Schichten kurzer Zellen, darunter sehr weitliickiges Schwammgewebe. 
Charakteristisch die einschichtigen Gewebeplatten und groBen Luftliicken des Stielgewebes. Keine 
Kristalle, keine oder doch nur sehr sparliche bis 10zellige Haare. 

Bestandteile. Ein Bitterstoff (Glykosid) Menyanthin, CaaR50014 (nach. LENDRICB), 
CSOH46014 (nach KRONJl{EYER), das eine gelbIiche zahe amorphe Masse bildet, die iiber Schwefel
saure allmahlich fest wird. Mit konz. Schwefelsaure farbt es sich anfangs braun, dann violett. 
Bei der Hydrolyse mit verd. Schwefelsaure Iiefert es Menyanthol, CsRsO, eine fliichtige, bitter
mandelahnlich riechende Fliissigkeit, das sich an der Luft zu einer kristalIinischen Saure oxydiert. 

Anwendung. Als magenstarkendes BittermitteI, vom Yolk auch gegen Wechselfieber. 
In Teemischungen oder als Extrakt in Pillen und Elixieren. 
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Extractum Trifolii (fibrini). Bitterkleeextrakt. Extrait de trMle 
d'ea u. Extr. Menyanthidis. Extr. Trifolii aquatici. 

Germ.: 1 T. grob gepulverter Bitterklee wird mit 5 T. siedendem Wasser iibergossen und 
6 Stunden lang bei 35-400 unter wiederholtem Umriihren ausgezogen und dann ausgepreBt. Der 
Riickstand wird mit 3 T. siedendem Wasser in gleicher Weise 3 Stunden behandelt. Die gemischten 
Ausziige dampft man auf 2 T. ein, versetzt mit 1 T. Weingeist, stellt 2 Tage kiihl, filtriert und 
dampft zum dicken Extrakt ein. Schwarzbraun, in Wasser klar loslich. Ausbeute etwa 300/ 0, 

aus hinger gelagerten Bliittern bedeutend weniger. - Austr.: Aus zerkleinertem Bitterklee wie 
Extr. Centaurii minoris. - Nederl.: Aus zerschnittenem Bitterklee wie Extr. Cardni benedicti. -
Portug.: Wie Extr. Belladonnae aquos. (Portug.). - Ross. u. Suee.: Wie Germ., aber ohne Wein
geistzusatz. 

Extractum Menyantbis fluidum. Fluid Extract of Menyanthes. - Nat. Form.: 
Aus 1000 g gepulvertem Bitterklee (Nr.20) und verd. Weingeist (41%). Man fiingt die ersten 
875 ccm Perkolat fiir sich auf und stellt 1. a. 1000 ccm Fluidextrakt her. 

Tinctura Trifolii (fibrini). Bitterkleetinktur. 1 + 5 mit verd. Weingeist durch Ma
zeration zu bereiten. 

Species amarae (Dan.). 
Folior. Trifolii fibrim concis. 100,0 
Folior. Sennae concis. 100,0 
Fruct. Juniperi contus. 100,0 

Mercurialis. 
Mercurialis annua L. Euphorbiaceae-Crotonoideae-Acalypheae. 
Eine einjahrige, bis 50 cm hohe Pflanze, in ganz Europa und iiber das Mittelmeer
gebiet als Unkraut verbreitet. 

Herba Mercurialis (ann uae). Bingelkraut. French Mercury. Ann uel Mercury. 
Herbe de mercuriale annuelle. Glattbingelkraut. 

Das zur Bliitezeit gesammelte getrocknete Kraut. Der Stengel sehr verastelt, 
vierkantig, gefurcht, gegliedert, an den Gliedern aufgetrieben, kahl. Die Blatter 
gegenstandig und von.kleinen, lineal-Ianzettlichen NebenbIattern begleitet, gestielt, 
langlich-eiformig bis Ianglich-Ianzettlich, bis 6 cm lang, zugespitzt, am Grunde stumpf 
oder leicht herzfOrmig, grobkerbig gesagt, kurz gewimpert, sonst kahl, hochgriin, unten 
etwas blasser, stark geadert. Die Bhiten klein, blaBgelblichgriin, zweihausig, achsel
standig. Die mannlichen Bluten in bis 9 em langen, aus den Aehseln der Blatter ent
springenden Ahren, mit drei- bis vierblatterigem grunliehen Kelch, ohne Blumen
krone. 9-12 Staubblatter. Die weiblichen Bliiten einzeln oder zu 2-3 auf kurzen 
ungleichen Bliitenstielen, fast sitzend, der Kelch drei- oder vierblatterig, ohne Blumen
krone. Die Frucht eine kleine, zwei- bis dreifacherige Kapsel mit spitzen, ein Haar 
tragenden Hoekern und mit einem Samen in jedem Fache. Der Geruch ist friseh 
eigenartig, widerlich, verschwindet beim Troeknen, der Geschmack unangenehm, 
krautig, salzig, spater etwas scharf und kratzend. 

Bestandteile. Methylamin (= Mercurialin), Trimethylamin, iitherisches 01, 
Gummi, Fett, Saize, Farbstoff. 

Anwendung. Friiher zu Kriiutersaften, als Catharticum. 

Mercurialis perennis L. Ausdauerndes Bingelkraut. Heimiseh in fast ganz Europa 
in Waldern, eine bis 30 em hohe, der vorigen sehr nahe verwandte Art mit krieehen
dem, Auslaufer treibendem Wurzelstock. Bliiht fruher als M. annua. 

Herba Cynocrambes (Mercurialis montanae). Waldbingelkraut. Herbe de mereu· 
riale vivace (mercuriale des bois). 

Dem vorigen ahnlich, doch Stengel einfach, stielrund, Blatter gestielt, lanzett
lich-elliptisch, gesagt-gekerbt, rauhhaarig, weibliche Bluten langgestielt. die Frueht 
rauhhaarig. 

Bestandteile. Wie bei Mercurialis annua. 
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elysmus laxans GaiL). 
La vement laxatif. 

MeIliti mercurialis (Gall.) 100,0 
Aquae 400,0. 

MeIlitum MercuriaUs (Gall.). 
Miel de mercurial e. 

1. Herb. Mercurialis concis. 125,0 

2. Aquae ebullientis 1000,0 
3. Mellis 1000,0. 

1 wird mit 2 zwei Stunden infundiert, abgepreJ.lt, 
absetzen lassen und mit 3 gekocht, bis die 
kochend heiJ.le Fliissigkeit das spez. Gewicht 
1,27 zeigt. Mit Filtrierpapierbrei zu klaren und 
zu fiItrieren. . 

Methylacetanilidum s. u. Anilinum Bd. T, S.449. 

Methylalum s. u. Formaldehyd Bd. T, S.1315. 

Methylium und Methylenum. 
Alcohol methylicus. Methylalkohol. Methanol. Holzgeist. Methylic 
Alcohol. Alcool methylique. Carbinol. Alcohol (Spiritus) Ligni. 
CH 3 0H. Mol.· Gew. 32. 

Gewinnung. Aus dem bei der trockenen Destillation des Holzes gewonnenen Holzessig. 
Dieser wird mit Atzkalk neutralisiert und dann destilliert. Das dabei erhaltene erste Zehntel 
wird roher Holzgeist genannt und besteht hauptsachlich aus Methylalkohol und Aceton. Man 
entwassert den rohen Holzgeist durch Destillation tiber Atzkalk und tragt nun wasserfreies Cal
ciumchlorid ein. Mit diesem geht der Methylalkohol (nicht aber das Aceton) eine kristalli
sierende Verbindung (CaCI2 + 4CHaOH) ein, von der das Aceton durch Destillation getrennt 
wird. N ach Zusatz von Wasser wird dann auch der Methylalkohol tiberdestilliert. Durch Destil
lation in Kolonn~napparaten erhalt man Methylalkohol mit einem Gehalt bis zu 96 % : durch 
Destillation iiber Xtzkalk kann er wasserfrei gewonnen werden. Von der BADIS CHEN ANI LIN - UND 
SODAFABRIK in Ludwigshafen a. Rh. wird Methylalkohol jetzt in groBem MaBe syn thetisch 
durch katalytische Reduktion von Kohlenoxyd mit Wasserstoff dargestellt: CO + 4 H = CHaOH. 

Handelssorten. 1. Alcohol methylicu8 crudu8, Roher Holzgeist, der nament
lich als Verg::illungsmittel fUr Branntwein verwendet wird. 2. :Alcohol methylicus 
puru8, Reiner Holzgeist, fast reiner Methylalkohol, noch etwa 0,1-1 % Aceton 
enthaltend. 3. Alcohol methylicus acetonfrei,.der fiir wissenschaftliche Zwecke ver
wendet wird. 

Eigenschaften. A. Des vollkommen rein en Methylalkohols: Farblose, 
leicht bewegliche, weingeistig riechende, brennend, aber nicht unangenehm schmek
kende Fliissigkeit. (Vorsicht! Methylalkohol ist giftig!) Leicht entzlindlich, mit blau
licher Flamme verbrennend; die Dampfe geben mit Luft explosive Gemenge. Mit 
Wasser, Alkohol, Ather, fetten und atherischen Olen in jedem Verhaltnis mischbar. 
Er wird durch Oxydationsmittel zu Formaldehyd und Ameisensaure oxydiert. 
Spez. Gew. = 0,7997 bei 150, Sdp.66 0. Reiner Methylalkohol bildet mit Jod und 
Alkalien kein Jodoform. 

B. Des reinen Methylalkohols des Handels: Farblose Fliissigkeit, Sdp. 
65-67°, spez. Gew. 0,796-0,799. Enthalt noch etwa 0,1-1 ° /0 Aceton. 

C. Holzgeist, roher Methylalkohol: Gelbliche Fliissigkeit von wein
geistigem, zugleich brenzlichem Geruch. Spez. Gew. nicht iiber 0,840. Enthiilt 
etwa 90 ° /0 Methylalkohol, daneben Aceton und kleine Mengen anderer Ketone, Essig
sauremethylester, Allylalkohol und brenzliche Stoffe. 

Erkennung. Wird etwa 1 ccm Methylalkohol mit 0,5 g Salicylsaure und 
5 Tr. konz. Schwefelsaure zum Sieden erhitzt. so entsteht Salicylsiiuremethylester, 
der am Geruch leicht erkannt wird. - Erhitzt man ein Stiickchen Kupferoxyd (oder 
ein kupfernes Drahtnetz oder Drahtspirale) zum Gllihen und bringt es in ein Probier
rohr, das einige Tropfen Methylalkohol enthalt, so wird das Kupferoxyd zu Kupfer 
reduziert unter Auftreten des Geruches des Formaldehyds. Uber den Nachweis 
kleiner Mengen von Methylalkohol siehe unter Alcohol aethyliclls, Bd. I, S.294. 
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Nachweis von Methylalkohol durch Uberf1lhrung in p-Brom
benzoesauremethylester nach W. AUTENRIETH. 

Ein Gemisch aus 1 ccm Methylalkohol, 100 ccm Wasser und 20 ccm Natronlauge (10% NaOH) 
wird in einer Glasstopfenflasche im Wasserbad auf 40-450 erwarmt. Dann fiigt man zweimal 
je 4 g zerriebenes p-Brom benzoylchlorid, C6H4 BrCOCl, hinzu und schiittelt 5 Minuten lang 
kraftig oder so lange, bis die Mischung nicht mehr den stechenden Geruch des p-Brombenzoyl
chlorids, sondern den angenehmen anisartigen Geruch des p-Brombenzoesauremethylesters zeigt. 
Die Fliissigkeit mu13 alkalisch bleiben; man priift sie von Zeit zu Zeit mit Laekmuspapier und 
setzt notigenfalls noch etwas Natronlauge zu. Der Methylester seheidet sieh bald als weiJ3es Pulver 
abo Zur vollstandigen Abseheidung kiihlt man die Mischung in kaltem Wasser oder im Eisschrank 
abo Dann wird der Ester abfiltriert, mit kaltem Wasser gewasehen und umkristallisiert, indem man 
ibn in 50facher Menge Weingeist lost und die Losung mit der gleiehen Raummenge Wasser versetzt 
und sie in eine Kaltemischung stellt. Der Ester scheidet sieh in glanzenden Blattchen aus, die 
nach dem Abfiltrieren und Trocknen bei 77-780 schmelzen. Da der Athyl~ster der p-Brom
benzoesaure fliissig ist, la13t sich der Methylalkohol nach diesem Verfahren auch neb e nAt h y 1-
alkohol nachweisen, Z. B. in Tinkturen. Man verwendet dann das nach dem unter Alcohol 
aethylieus Bd. I, S.295 angegebenen Verfahren gewonnene Destillat. 

PTiifung. (Erganzb.). a) 1 cem Methylalkohol soll sieh in 10 cem Wasser 
vollig klar lOsen. - b) LaBt man 2 eem konz. Sehwefelsaure unter Abkiihlung in 
2 eem Methylalkohol eintropfen, so darf sich die Misehung hoehstens schwaeh gelb· 
lieh farben (fremde organisehe Verbindungen). - c) Eine Misehung aus 1 eem Silber
nitratlOsung, 5 Tr. Ammoniakfliissigkeit und 10 cern Methylalkohol solI sieh beim 
Stehen im Dunkeln innerhalb 10 Minuten nieht verandern (reduzierende Ver
bindungen). - d) Versetzt man 10 cern Methylalkohol mit 3 Tr. Kaliumperman
ganatlOsung (1: 1000), so darf die rote Farbe der Fliissigkeit nieht vor Ablauf von 
10 Minuten in Gelb iibergehen (Aldehyde). 

Aceton-Bestimmung nach MESSINGER. Man mischt 20 ccm (bei Methylalkohol von 
hoherem Aeetongehalt 30 ccm) n -Kalilauge und 1 oder 2 ccm des zu untersuchenden r 0 hen 
Methylalkohols (bei reiner Handelsware 10 oder 15 cern) in einer Stopselflasche, gibt 30 ccm 
1/5-n-Jodlosung hinzu und hiJ3t die Mischung etwa 1 Stunde in dem geschlossenen Glas stehen. 
Dann sauert man mit etwas mehr als 20 cem (bzw. 30 cem) n-Salzsaure von 1,025 spez. Gew. 
an und titriert mit l/lO-n-Natriumthiosulfat den Dberschu13 an Jod zuriiek (Starkelosung als 
Indikator ). 

Da 1 Mol. Aceton zur Jodoformbildung 6 Atome Jod verbraucht, so entsprechen 762 T. 
Jod 58 T. Aceton oder 1 ccm 1/10-n-Jodlosung = 0,967 mg Aceton. 

Steueramtliche Priifung des zur Vergallung des Branntweins dienenden rohen Holz
geistes: 1. Er sei farblos oder schwach gelblich. Die Farbe sei nicht dunkler als die einer Auf
lOsung von 2 eem liIo-n-JodlOsung in 1 Liter Wasser. 2. Bei der Destillation Bollen bis 75° 
nundestens 90 Vol.-o/o iibergehen. 3.20 eem Holzgeist sollen mit 40 ccm Wasser eine klare oder 
nur schwach opalisierende Mischung geben. 4. Beim Durchschiitteln von 20 ccm Holzgeist mit 
40 ccm Natronlauge vom spez. Gew. 1,3 sollen nach 1/2 Stunde mindestens 5 ccm des Holzgeistes 
abgeschieden sein. o. Acetonbestimmung: 1 ecm einer Mischung von 10 cern Holzgeist mlt 
flO ccm Wasser wird in einem engen Mischzylinder mit 10 ccm Doppelt.Normal-Natronlauge (80 g 
NaOH im Liter) durchgeschiittelt. Darauf werden 5 ccm Doppelt-Normal-Jodlosung (254 g Jod 
im Liter) unter erneutem Schiitteln hinzugefiigt. Das sich ausseheidendeJodoform wird mit 10 cem 
Ather unter kraftigem Sehiitteln aufgenommen. Von der nach kurzer Ruhe sich abscheidenden 
Atherschicht werden 5 eem mittels Pipette auf ein gewogenes Uhrglas gebracht und auf dem
selben langsam verdunstet. Dann wird das Uhrglas 2 Stunden iiber Schwefelsaure gestellt, hier
auf gewogen. Die Menge des Jodoforms soli nicht weniger als 0,07 g' betragen. 

A ufnahme£ii.higkeit fiir Brom. 100 cern der unten angegebenen Kaliumbromat-bromid· 
losung werden mit 20 ccm der unten angegebenen verd. Schwefelsaure versetzt. Zu diesem Ge
misch, das eine Auflosung von 0,703 g Brom darstellt, wird aus einer Biirette tropfenweise 
unter Umriihren so lange Holzgeist hinzugesetzt, bis dauernde Entfiirbung eintritt. Hierzu sollen 
nicht mehr als 30 ccm und nieht weniger als 20 cem Holzgeist erforderlich sein. Diese Priifung 
ist stets bei vollem Tageslicht auszufiihren. 

1) Kaliumbromat-bromidl68ung. 8,719 g Kaliumbromid (KBr) und 2,447 g Kaliumbromat 
(KBrOa) werden in Wasser zu 1 Liter gelost. Die Salze miissen rein und scharf getrocknet sein. 

2) Verdiinnte Schwefel8iiure. 1 Vol. konz. Schwefelsiiure wird mit 3 Vol. Wasser gemischt. 
AufbewahTung. Vorsichtig, an einem kiihlen Ort. Die Feuergefahrlichkeit ist die 

gleiche wie beim Athylalkohol. Fiir die Lagerung groBerer Mengen sind etwa bestehende Polizei
Verordnungen zu beachten. 
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Anwendung. Der rohe Holzgeist dient zum Verg1Ulen des Weingeistes, ferner zur 
Herstellung von Lacken, Firnissen, Polituren. Der reinere Methylalkohol dient zur Darstellung 
von Formaldehyd und von Methylverbindungen, als Losungsmittel; in der Analyse zum Nach
weis der Salicylsaure und der Borsaure, zum Reduzieren von Kupferspiralen. GroBe Mengen 
verbraucht auch die Teerfarbenindustrie, die Gewicht auf ein moglichst acetonfreies Produkt 
legt. - Der absolut acetonfreie, aus Oxalsaure.Methylester dargestellte Methylalkohol wird nur 
fur wissenschaftliche Zwecke verwendet. 

Von gewissenlosen Falschern ist wiederholt Methylalkohol zur Herstellung von Trinkbrannt· 
weinen, Likoren, Punschessenzen und auch zur Herstellung von Tinkturen und anderen phar
mazeutischen Zubereitungen benutzt worden. Der GenuB von Methylalkohol auch in 
Mischungen mit Athylalkohol hat schwere, oft todliche Vergiftung und nicht 
selten auch Erblindung zur Folge. Auch bei auBerlicher Anwendung von Methylalkohol 
konnen Vergiftungen eintreten. 

Es kann nic4t dringend genug vor der Verwendung von Methylalkohol zu pharmazeutischen 
Zwecken gewarnt werden. Die traurigen Folgen des Genusses von Methylalkohol enthaltendem 
Schnaps in einem Mannerasyl in Berlin (an 100 Todesfalle) und andere Vergiftungsfalle haben 
die Veranlassung dazu gegeben, daB die Verwendung von Methylalkohol zur Herstellung von 
Arzneizubereitungen gesetzlich verboten worden ist (abgesehen von solchen Praparaten, die den 
verwendeten Methylalkohol nachher nicht mehr enthalten, wie z. B. aus Methylalkohol umkristal· 
lisierte organische Verbindungen, und von Praparaten, bei denen er ein unvermeidlicher aber 
auch unbedenklicher Bestandteil iat, wie z. B. FormaldehydlOsung). Trotzdem wird immer noch 
wieder versucht, Methylalkohol als billigen Ersatz fiir Weingeist zu verwenden, besonders bei den 
hohen Preisen des Weingeistes. Es liegt deshalb immer noch die Moglichkeit vor, daB gale· 
nische Praparate, besonders Tinkturen und arzneiliche Spirituosen in den Handel kommen, die 
Methylalkohol enthalten. Gekaufte Tinkturen und Spirituspraparate sollten deshalb stets auf 
einen Gehalt an Methylalkohol gepriift werden, wenn die Bezugsquelle nicht vollkommen zu· 
verlassig ist. 

-aber den Nachweis von Methylalkohol im Weingeist, in Tinkturen usw. siehe unter 
Aethylium Bd. I, S.294. 

Methylium acetylosalicylicum s. u. Acidum salicylicum Bd. I, S.215. 

Methylium benzoicum s. u. Acidum benzoicum Bd. I, S. 117. 

Methylium chloratum. Methylchlorid. Chlormethyl. Monochlormethan. Me· 
thyl Chloride. Chlorure de methyle. CHaCl. Mol.·Gew.50,5. 

Darstellung. Mit Chlorwasserstoff gesattigter Methylalkohol wird unter Druck 
erhitzt, CHaOH + HCI = CHaCI + H 20. Nach einiger Zeit wird der Druck aufgehoben unci 
durch Erwarmen das Methylchlorid ausgetrieben. Es wird durch Druck verfliissigt in Stahl· 
flaschen oder Glasrohren gebracht. Die fur die Apotheke allein in Frage kommenden Glasrohl'en, 
werden zugeschmolzen oder mit einem SchraubverschluB versehen. 

Eigenschaften. Farbloses, atherisch riechendes Gas. 1 Vol. Wasser lost etwa 4 Vol., 
I Vol. Alkohol oder Methylalkohol 35 Vol. des Gases, auch in Ather und Chloroform ist es leicht 
16slich. Es brennt mit griingesaumter Flamme. Durch Abkiihlung auf _25° unter gewohnlichem 
Druck, oder bei gewohnlicher Temperatur durch einen Druck von 5 Atmospharen wird es zu. 
einer Fliissigkeit verdichtet, die bei -21 ° siedet. Bei dem Verdampfen des fliissigen Methyl. 
chlorids wird starke Abkiihlung erzeugt. 

Priifung. Wie beim A thylchlorid, s. Bd. I, S.316. 
Aufbewahrung. In dicht geschlossenen oder zugeschmolzenen Glasrohren a.n einem 

klihlen Ort. Eine besondere Gefahr ist bei kiihler Aufbewahrung nicht vorhanden, da die' 
Dampfspannung des Methylchlorids bei 200 nur 4,8 Atmosphiiren betragt. 

Anwendung. Wie Athylchlorid als Kalteanasthetikum. In der organischt'n Ch<:>rrie also 
Methylierungsmittel. 

Methylium jodatum s. u. Jodum Bd. I, S.1547. 

Methylium salicylicum s. u. Acidum salicylicum Bd. I, S. 205. 

Methylenum chloratum. Methylenchlorid. Dichlormethan. CH2 Cl2• Mol.·Gew. 85. 
Darstellung. Durch Reduktion von Chloroform in alkoholischer Losung durch Zi uk 

und Salzsaure. Es wird wie Chloroform durch Schiitteln mit konz. Schwefelsaure, Waschen 
mit Wasser, Trocknen mit Calciumchlorid und Destillation gereinigt. Wie das Chloroform wird 
auch das Methylenchlorid durch einen Zusatz von 0,5-1,0 % absolutem Alkohol haltbar gemacht. 

Eigenschaften. Farblose, leicht fliichtige Fliissigkeit, Geruch chloroformahnlich. Das 
spez. Gewicht des reinen Methylenchlorids ist bei 15° = 1,354, ein Gehalt von 1 % Alkohol er· 
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niedrigt das spez. Gewicht auf 1,351. Sdp. 41-420. Liislich in 45 T. Wasser von 200, mischbar 
mit Weingeist, Ather, fetten Olen. Es ist nur schwer entziindlich und brennt mit griingesaumter 
Flamme. 

Erkennung. 2 g Methylenchlorid werden mit 20 ccm Weingeist und 2 g Kaliumhydroxyd 
1/2 Stunde am RiickfluJ3kiihler erhitzt. Nach dem Erkalten wird die Fliissigkeit mit verd. Schwefel. 
saure angesauert und filtriert. Ein Teil des Filtrats gibt mit Silbernitratliisung einen Nieder
schlag von Silberchiorid. Wird der Rest des Filtrats auf eine Mischung von 5 cern konz. Schwefel
';aure und 1 Tr. verflussigter Carbolsaure geschichtet, so entsteht eine karminrote Zone. 

P'riifung. a) Spez. Gewicht nicht unter 1,351 und nicht iiber 1,354 (Chloroform erhoht das 
spez. Gew., Alkohol erniedrigt es). - b) Siedepunkt 41-42°, - c) Werden 10 ccm Methylen
chlorid mit 10 ccm konz. Schwefelsaure in einem mit konz. Schwefelsaure gespiilten Glasstopfen
glas geschlittelt, so darf sieh dieSaure nieht fluben (organischeBeimengungen), - Werden 10 ccm 
:\fethyienehiorid mit 20 cern Wasser gesehiitteIt, so darf das Wasser: d) Lackmuspapier nieht 
roten (Sauren), - e) durch Silbernitratibsung nieht verandert werden (SaIzsaure), - f) durch 
Zinkjodidstarkelosung niebt geblaut werden (ChIor). 

Aufbewahrung. Vorsiehtig, vor Licht geschutzt. 

Solaesthin (FARBWERKE HOCHST) ist reinstes Methylenchlorid (pro nareosi), CH2CJ 2• 

Mol.-Gew. 85. 

Eigenschaften. Farblose Fliissigkeit, spez. Gew. 1,325-1,335, Sdp. 39,2-40,20. 

Erkennung. Siehe Methylenum ehioratum. 

Priifung. LaEt man 10 ccm Solaesthin mit 10 ccm gesattigter alkoholiseher Ammoniak
flussigkeit in einer Glasstopfenflasehe unter iifterem Umsehiitteln 1/2 Stunde stehen und ver
dampft die Fliissigkeit in einer Porzellansehale, so darf naeh dem Befeuchten des Riickstandes 
mit 0,5 ccm n-SaIzsaure und 1,5 ccm Wasser mit 1 Tr. verd. Eisenchloridliisung keine Rotfarbung 
eintreten (Schwefelkohlenstoff, der mit Ammoniak Ammoniumrhodanid gibt). AuEerdem muE 
Solaesthin den von der Germ. fiir Narkosechloroform angegebenen Reinheitsproben entsprechen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Zur Rauschnarkose, Einleitung der Vollnarkose, Halbnarkose in Ver
bindung mit iirtlieher Betaubung. 

Kelen-Methyl. 1st eine Mischung von Methylchlorid und Athylchlorid, als Kalte. 
Anasthetikum angewandt. 

Narkotil wird in England das Methylenchlorid genannt. 

Methylenum jodatum s. u. J odum Bd. I, S.1547. 

'Methylsulfonalum s. u. Sulfonalum S.806. 

Mezereum. 
Daphne mezereum L. Thymelaeaceae-Daphneae. In Europa unO. West· 

asien vom Kaukasus bis zum Altai. Kleiner Strauch, dessen Bliiten im ersten 
Friihjahr vor den Blattern erscheinen. Blatter verkehrt langlich lanzett· 
lich, in einen kurzen Stiel'verschmalert. Bliitenstand trugdoldig, in den Achseln 
der vorjahrigen Laubblatter sitzend. Kelch blumenkronartig, hellpurpurn. mit 
8 Staubblattern und kopfformiger Narbe. Frucht eiformig, scharlachrot. 

Cortex Mezerei. Seidelbastrinde. Mezereon Bark. Ecorce de me
zereon. Cortex Coccognidii (Cocci gnidii). Cortex Thymelaeae. Keller
halsrinde. Pfefferbaumrinde (Deutsche). Wolfsbast. Zeidelbast. Zeiland
rinde. 

D:e Rinde der Stamme und dickeren Zweige, bei Beginn des Friihlings vor dem 
Bliihen zu sammeln. 2 T. frische Rinde geben 1 T. trockene. 

Die Rinde bildet lange, zii,he, etwa bis 3 cm breite, bis 1 mm dicke, band· oder 
rinneni'ormige Streifen, die meist zu Biindeln aufgewickelt sind. Die Aullenseite 



176 Mezereum. 

ist glatt, glanzend, rotbraun, seltener graubraun, zuweilen querrunzelig und mit 
braunen Hockern besetzt. Die unter dem Korke liegende Mittelrinde ist griinlich, 
die Innenseite der Rinde gelblich und glanzend. Der Bruch ist langfaserig, sehr 
ziihe und biegsam. Der Geschmack ist brennend scharf, tritt erst nach langerem 
Kauen auf. Die Flechte Microthelia analeptoides, Pyrenocarpeae, die nicht 
selten auf dem Kork sich zeigt, kommt wahrscheinlich ausschlieBlich auf def Seidel-

Abb.11. b 
Cortex Mezere!. 

bastrinde vor, sie· kann nach 
SENFT als wertvolles diagnosti
sches Merkmal angesehen wer
den. (Abb. ll.) 

Mikroskopisches Bild. 
Unter der ziemlich breiten Kork
schicht aus diinnwandigen tangen
tialgestreckten Zellen mit teilweise 

a mit Apothecien und b Querschnitt des Perltheciums braunem Zellinhalt einige Lagen 
Pykniden von Microthelia. von Microthelia uuf Cort. Mezerei. collenehymatiseh verdickter Zellen, 

dann diinnwandiges Parenehym der 
primaren Rinde. An der Innengrenze der primii.ren Rinde Biindel stark verdickter primal"er 
Sklerenchymfasern. Die Rindenstrahlen der sekundaren Rinde lassen abwechselnd Sehiehten 
von Rindenparenchym mit meist zusammengefallenen Siebrohren und Sehiehten sehwaeh ver
dickter, ungleieh weiter, an den Enden zuweilen gegabelter Sklerenehymfasern erkennen, die 
Fasern einzeln oder zu Gruppen lose verbunden. Die Markstrahlen einreihig. Keine Kristalle; 
Starke nur sparlich. 

Bestandteile. Daphnin, C15H1609 + 2H.l O (= Mezerein), farbt sieh mit konz. Sal
petersaure orange bisrot; esistein Glykosid, das sichin Daphnetin, C9HS04, undeine Zuckerart 
spalten laBt; der reizende Bestandteil ist das Anhydrid der Mezereinsaure; ferner Gummi, 
Wachs, 01, Apfelsaure, gelher Farbstoff. Asche 4%, 

Schneiden und Pulvern. Um die Rinde zu zerkleinern, muB man sie vorher ein wenig 
anfeuchten oder fiir kiirzere Zeit in feuchte Tiieher einschlagen, weil sie sehr staubt. Sie wird 
dann entweder geschnitten oder im Metallmorser zerstoBen, getrocknet und nun erst fein gepul
vert. Die faserigen Riickstande werden beseitigt. 

AufbewahTung. Vorsichtig, nicht langer als 2 Jahre. 

Anwendung. Als Hautreizmittel in Pflastern. 

Extractum Dapbnoidae (Portug.) vertritt die Stelle des Extract. Mezerei: 1000 T. 
zerkleinerte Rinde von Daphne Gnidium (Cortex Daphnoidae) werden zweimal hintereinander 
je 5 Tage mit je 3000 T. Weingeist (90%) mazeriert. Die filtrierten PreBfliissigkeiten werden 
zu 1/3 abdestilliert, dann zu einem weichen Extrakt eingedampft. 

Extractum Mezerei aetbereum. Atherisches Seidelbastextrakt. - Ergiinzb. III: 
2 T. grob gepulverte Seidelbastrinde zieht man zunachst mit 6, dann mit 4 T. einer Mischung 
aus gleichen T. Ather und 87%igem Weingeist je drei Tage aus und dampft die Ausziige zu einem 
dunnen Extrakt ein. (Unter Wiedergewinnung des Athers!) Ausbeute 7-8%. 

AufbewahTUng. Vorsichtig. 

Extractum l\'Iezerei nuidum. Fluidextrakt of Mecereum. - Amer. VIII: Bereitung 
aus gepulverter (Nr. 30) Seidelbastrinde mit einem Gemisch aus 4 Vol. Weingeist (\l2,3 Gew .. %) 
und 1 Vol. Wasser. Durchfeuchtungsmenstruum 400 ccm. Erstes Perkolat 900 ccm. 

Unguentum Mezerei (Dapbnoidae). Seidelbastsalbe: - Portug.: 10 T Extr. Darh
noidae und 90 T. Schweinefett. - Nach DIETERICH: 10 T. Seidelbastextrakt, 5 T. Weingeist. 
85 T. Wachssalbe. 

Oleum Mezerel. 
Seidelbastol. 

1. Extracti Mezerei aeth. 
2. Spiritus aetherei aa 10,0 
3. Olei Olivarum 100,0. 

~ian lOst 1 in 2, erwarmt nach kriUtJgem Durch
schiitteln mit 3 im Wasser bad, bis 2 verjagt 
ist, liiJ.lt absetzen und gieJ.lt klar abo 

Slrupus Mezerel CAZENAVE. 

Extracti Mezerei 0,2 
Spiritus 5,U 
Sirupi Sacchari 995,0. 

E13IOffelweise. (Bei Hautkrankbeiten.) 

Tlnctura Mezerei. 
Extracti Mezerei 10,0 
Spiritus (87 0/ 0) 90,0. 

Man lOst, filtriert und bringt durch Nachwatchen 
mit Spiritus auf 100,0. 



Millefolium. 177 

Fruotus Mezerei. Seidelbastlriichte. Baccae (Semen) Mezerei. Grana Gnidii. Fructui! 
<Semen) Coccognidii (Chamaeleae). Piper germanicum. 

Eine dick.eiformige Beere, die fleischig, scharlachrot, selten gelblich ist. EnthiUt in einer 
krustigen Schale einen Samen mit dicken Cotyledon en. 

An'Wendung. Frillier als Gewiirz wie Pfeffer. 

Daphne gnidium L. Heimisch im Mittelmeergebiet. Sommergriin, Blatter fast 
lederig, lineal.lanzettlich, stachelspitzig. Bliiten weiB oder rotlich. 

Cortex Gnidii. Cortex Thymelaeae monspeliacae. :J!:corce de garou (de sainbois). 
Die Rinde dient gleichen Zwecken wie die Seidelbastrinde. 

Daphne laureola L. Heimisch in Mittel- und Siideuropa. Immergriin, bis 130 cm 
hoch, Blatter lanzettlich, am Grunde verschmiilert_ Bliiten in kurzen, blattwinkel 
standigen, traubigen Bliitenstanden. Bliiten gelblichgriin. 

Die Rinde wird wie die von D. mezereum gebraucht. 

Millefolium. 
Aohillea millefolium L. Compositae-Tu buliflorae-An themideae. 
Sohafgarbe. Heimisch von Nord· und Mitteleuropa bis zum Himalaya und Si. 
birien, ferner in Nordamerika, nach Australien und Neuseeland verschleppt. 

Herba Millefolii. Sohafgarbenkraut. Milfoil. Her be de millefeuille. 
Folia (Summitates) Millefolii. Herba (Summitates) Achilleae albae (vul· 
garis). Tausendblatt. 

Die zur Bliitezeit (Mai, Juni) gesammelten oberirdischen Triebe. Der mehr 
oder weniger zottig behaarte Stengel tragt wechselstandige, im UmriB schmal-Ianzett· 
formige, ebenso zottig behaarte Blatter. Die Grundblittter sind am groBten, meist 
langgestielt, die Stengelblatter klemer, sitzend, aHe 2· bis 3 fach fiederspaltig, die 
Zipfel sehr kurz, fein stachelspitzig, meist schmal-Ianzettlich. Die Bliitenkorbchen 
bilden zusammengesetzte, gipfelstandige Doldentrauben. Die Bliitenkorbchen bis 
5 mm groB, mit eirundem Hiillkelch aus dachziegelartig angeordneten, abgerundeten, 
schwach filzig behaarten, am Rande trockenhautigen Blattern und gewOlbtem Bliiten. 
boden, auf dem die Bliiten in der Achsel von Streublattern stehen. Sie bestehen aus 
5-6 weiBen oder rotlichen, weiblichen Zungenbliiten und gelben, zwitterigen Rohren· 
bliiten mit fiinfzahnigem Saum. Die Bliiten ohne Pappus, auf dem Rande des Frucht
knotens ein schmaler, gezahnter Rand. Geruch schwach aromatisch, Geschmack 
bitterlich, etwas salzig. 

Mikroskopisches Bild. Beide Epidermen der bifacial gebauten Blatter mit Spalt. 
offnungen. Die Laubblatter, Stengel und Hiillkelchblatter tragen einfache Haare aus einem 
kegelfbrmigen, 4-6zelligen Stiel und einer langen, zylindrischen, starkwandigen Endzelle. Die 
den Blattem beiderseits eingesenkten Driisenhaare sind stiellos, von oben gesehen sohlenformig, 
4-8zellig. Der oberen Epidermis folgen im Mesophyll 2-3 Schichten Palisaden. 

Bestandteile. Atherisches 01, Gerbstoff, Aconitsaure, ein stickstoffhaltiger 
Bitterstoff: Achillein, C2GHsSN201o, leicht liislich in Wasser, schwer liislich in Alkohol, un· 
loslich in Ather. Asche 13%. 

An'Wendung. Kraut und Blatter werden in der Volksmedizin bei Hiimorrhoidalleiden, 
Blutungen, Storungen der Menstruation, Le berleiden usw. im A ufguB (15-20: 200) ge braucht, 
der Saft des frischen Krautes zu Friihlingskuren. 

Extractum Millefolii. Schafgarbenextrakt. - Ergiinzb.: 2 T. grob gepulverte Schaf. 
garhe werden mit 10 T. einer Mischung aus 2 T. Weingeist und 3 T. Wasser 4 Tage, dann mit 
5 T. der Mischung 24 Stunden ausgezogen, die nach dem Absetzen filtrierten PreBfliissigkeiten 
zu einem dicken Extrakt eingedampft. Harzige Ausscheidungen heim Eindampfen lost man durch 
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kleine Mengen Weingeist. Ausbeute etwa 23%. Ein griinschwarzes, bitter gewiirzhaft schmek
kendes Extrakt, in Wasser triibe loslich. 

Succus Berbarum (Dresd. Vorschr.). KrlLutersaft. Gleiche Gewichtsmengen, frische 
SchafgarbenbllLtter, frische Lowenzabnblatter, frische Brunnenkresse, frisches Kerbelkraut werden 
fein zerstoBen, ausgepreBt und der &ft kollert. 

WEIDHAAS' Sterntee solI enthalten entbittertes island. Moos, VeilchenbliLtter, Schafgarben
blatter, Schwarzwurzel, SiiBholzwurzel, Eibischblii.tter, Iriswurzel, Virgin. Klapperschlangen
wurzel, Huflattichblatter und -bliiten mit Chlorammonium getrankt, Ehrenpreis, Tausend· 
giildenkraut, russ. Knoterich, Cocablatter, Hohlzahn. entharzte SennesbliLtter und Fenchel. 

Flores Millefolii. Schafgarbenbliiten. MiHoil (Yarrow) Flowers. 
Fleurs de millefeuille. Flores Achilleae albae. 

Die getrockneten Doldentrauben, befreit von dickeren Stengelteilen. Die Bluten
kopfchen, etwa bis 5 mm im Durchmesser, haben einen eirunden Hiillkelch aus dach
ziegelartig angeordneten, abgerundeten, schwach filzig behaarten Blattern, die am 
Rande trockenhautig sind, und einen gewolbten Blutenboden, auf dem die Bluten in 
dt'! Achsel von Spreublattern stehen. Sie bestehen aus 5-6 weiBen oder rotlichen, 
weiblichen Zungenbluten und gelben, zwitterigen Rohrenbluten mit funfzahnigem 
Saum. Ohne Pappus, auf dem Rande des Fruchtknotens ein schmaler, gezahnter 
Rand. Die Bluten, die Fruchtknoten und die Blatter des Hullkelches tragen 4-8zel
lige Drusenhaare. Von gewiirzigem Geruch und bitterem Geschmack. 

Bestandteile. Atherisches 01. Die frischen Bliiten geben bei der Destillation mit 
Wasserdampf 0,07-0,25 0/ 0 atherisches OJ von tiefdunkelblauer Farbe und krii.ftigem, campher
ahnlichem Geruch. Spez. Gew. 0,900-0,925 (150), S.-Z. 1-12; E.-Z. 19-27; loslich in 0,5-1 Vol. 
Weingeist von 90 Vol._%, manchmal unter Paraffjnabscheidung. Das OJ enthiLlt Cineol; der 
hochsiedende blaue Antell des Oles ist vielIeicht identisch mit dem Coerulein (Azulen) des atheri
schen Kamillenols. 

Achillea moschata JACQUIN, A. atrata L., A. nana L., A. herba rotae ALLlONJ 
und andere Arten, heimisch auf den Alpen, liefern: 

Herba Ivae moschatae. Moschusschafgarbe. Ivakraut. Herba Achilleae 
moschatae. Herba Genippi veri. Genippkraut. Bisamgarbe. Bisamkraut. 

Das zur Blutezeit gesammelte Kraut. 
Achillea moschata hat stielrunden, fast kahlen Stengel und kahle, kamm

formig fiederteilige Blatter mit geflugelter, ganzrandiger Spindel und lanzettlich 
linealen, punktierten ZipfeIn. Die Blutenkorbchen stehen zu 5-9 an der Spitze des 
Stengels in einfachen Doldentrauben. A. atrata hat meist abstehend-behaarten 
Stengel,langliche, 2-3fach fiederschnittige Blatter mit linealen, zugespitzten Zipfeln. 
A. nan a ist langhaarig, fast wollig-zottig, die Endzipfel der Blatter sind eiformig 
oder lanzettlich, stachelspitzig. A. herba rotae ist kahl, der Stengel tragt sitzende, 
keilformige, gegen die Spitze gesagte, drusig braun-punktierte und etwas runzelige 
matter. Das .luBere der Pflanzen erinnert an Schafgarbe, nur in kleiner, alpiner Form. 

Moschusschafgarbe ist beim Zerreiben von eigentumlichem, aromatisch-moschus
artigem Geruch und von angenehmem, kriiftigem, gewiirzhaft bitterem Geschmack. 

Achillea no bilis L. liefert Berba Millefolii nobilis von besonders starkem 
und angenehmem Geruch. 

Achillea ptarmlca L. liefert Rhizoma (Radix) ptarmicae. Die Bluten
kopfchen werden als Verwechslung der romischen Kamillen genannt. 

Essentla Ivae eomposita (Ergllnzb.). Rhizom. Gaiangae pulv. gr. 6,0 
Zusammengesetzte Iva-Essenz. Rhizom. Zingiberis puiv. gr. 6,0 

Caryophyllorum pulv. gr. 10,0 
Herb. Ivae moschatae puiv. gr. 60,0 Plperis nigri pulv. gr. 10,0 
Cort. Cinnamoni pulv. gr. 6,0 Fruct. Capsici puiv. gr. 5,0 
Rad. Angelicae pulv. gr. 6,0 Spiritus diluti 1000,0. 

Oleum Ivae moschatae. Ivam. DaB trockene Kraut von Achillea moschata gibt bei der 
DeBtillation mit Wasserdampf 0,3-0,6% atheriscbes 01. Gelbes oder griines, meist griin-
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blaues bis dunkelblaues 01 von kraftigem, gewiirzigem, an Valeraldehyd, Cineol und Thujon erin
nerndem Geruch. Spez. Gew. 0,928-0,959 (15 0); aD -12 0 30' bis - 140 47'; nD2DO 1,476; S.-Z. 
5-21; E.-Z. 18-44; 16slich in 1 Vol. Weingeist von 80 Vol._% u. m., in der Regel unter Paraffin
ausscheidung. Es enthalt Cineol, einen Aldehyd (Valeraldehyd?), l-Campher, Palmitin
saure, Azulen, Alkohole. Das 01 wird zur Bereitung des Ivalikors verwendet. 

Minium s. u. Plumbum S.499. 

Molybdaenum. 
Molybdaenum. Molybdiin. Mo. At.-Gew. 96,0. 

Das Molybdan findet sich b~sonders als Molybdanglanz, MoS 2 , in Zinnerz
und W olframerzlagern. Aus dem Molybdanglanz wird durch Rosten an der Luft 
Molybdantrioxyd, MoOs (Molybdansaureanhydrid) und aus diesem durch Reduk
tion das Metall gewonnen. Verwendung finden nur das Molybdantrioxyd und 
das molybdansaure Ammonium. 

Acidum molybdaenicum. Molybdiintrioxyd. Molybdansaure (anhydrid). Molyb

dic Acid. MoOs. Mol.-Gew.144. 

Darstellung. 1. 1m kleinen: Man erhitzt Molybdanglanz in einem Verbrennungs
rohr und leitet Luft dariiber, bis aHes oxydiert und das Molybdantrioxyd sublimiert ist. -
2. In groBeren Mengen stellt man es dar, indem man den gepulverten Molybdanglanz, mit dem 
gleichen Raumteil reinem Quarzsand innig gemischt, auf einer flachen Eisenschale rostet. Das 
Rbstprodukt wird mit verdiinntem Ammoniak ausgezogen, die Losung mit Ammoniumsulfid ver
setzt, um Kupfer zu fallen, filtriert, zur Trockne verdampft und der Riickstand wieder in ver
dunntem Ammoniak gelost. Durch Verdampfen der filtrierten Losung erhalt man KristaHe von 
Ammoniummolybdanat. Man dampft diese mit Salpetersaure ein und laugt den Riickstand mit 
Wasser aus, wodurch Ammoniumnitrat gelost wird, wahrend das in Wasser fast unlosliche 
Molybdantrioxyd zuriickbleibt. 

1m Handel unterscheidet man Acidum molybdaenicum purissimum, frei von Natrium, Ammo
nium und Salpetersaure, und Acidum molybdaenicum purum, das erhebliche Mengen von Natrium
molybdanat, Ammoniummolybdanat sowie Nitrate und in der Regel nur etwa 85 0/ 0 freie Molyb
dansaure enthalt. 

Eigenschaften und Erlwnnung. Das Molybdantrioxyd bildet eine weiBe oder sehr 
schwach gelbliche, lockere pulverige Masse von schwach metallischem Geschmack, die sich in 
Wasser, ohne damit ein Hydrat zu bilden, zu kleinen kristallinischen seidenglanzenden Nadeln 
oder Blattchen zerteilen laBt und sich darin 1: 800 auflost Beim Erhitzen wird es gelb, erkaltet 
ist es wieder weiB. In der Rotgliihhitze schmilzt es zu einer gelben Fliissigkeit, die beim Er
kaJten kristallinisch erstarrt. In geschlossenem GefaB laBt es sich erhitzen, ohne sich zu 
veIfluchtigen, im Luftstrom subliruiert es aber in kristallinischen Blattchen. Es ist unloslich in 
Weingeist, leicht loslich in Ammoniakfliissigkeit. Mineralsauren losen gefalltes Molybdantrioxyd, 
nicht gegliihtes; letzteres wird von KaliumbitartratlOsungen gelbst. 

Mit Basen bildet das Moybdantrioxyd Salze, die sich meist von Polymolybdiinsiiuren ab
leiten; die Salze heiBen Molybdanate oderMolybdate. Die Alkalimolybdanate sind in Wasser 
loshch, die anderen Molybdanate darin unlbslich. Bei der Reduktion des Molybdantrioxyds 
treten verschiedene (meist blaue) Farbungen auf, die zur Erkennung dienen kbnnen. 

Schwefelwasserstoff fallt aus der sauren Losung, diese anfangs blau farbend, braunes, in 
erwarmtem Schwefelammonium losliches Molybdansulfid, und die iiber dem Niederschlag siehende 
Fliissigkeit erscheint blau. 

Wird eine Fliissigkeit, die ein Phosphat enthalt, mit einem starken UberschuB von Am
moniummolybdanat und einer reichlichen Menge Salpetersaure versetzt und erwiirmt 
oder langere Zeit an einem warmen Ort stehen gelassen, so farbt sich die Fliissigkeit gelb, und es 
scheidet sich ein gelber Niederschlag ab, der die gesamte Phosphorsaure als Molybdanphosphor
saures Ammonium, 12MoOs + (NH4hP04 + 6H20, enthiilt. Dieser Niederschlag ist unlbslich 
in einer geniigend konzentrierten Lbsung von Salpetersaure oder Molybdan-Salpetersaure, dagegen 
loslich in Ammoniakfliissigkeit. Sein Entstehen gilt als Reaktion fiir Phosphorsaure, doch ist zu 
beachten, daB auch Arsensaure unter den gleichen Bedingungen unlosliche gelhe Niederschlage gibt. 

Wird eine mit wenig Salzsaure angesauerte Ammonmolybdanatlosung zu einer Fliissigkeit, 
die Zucker enthalt, zugesetzt und die Mischung gekocht, so farbt sich die Fliissigkeit hlau 
(Reaktion auf Molyhdansaure und auf Zucker). Wird eine Molybdiinsaure enthaltende 
Losung mit viel Salzsaure versetzt, gekocht und dann mit Kaliumrhodanid versetzt, 80 farbt sie 
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sich karminrot durch Bildung von Molybd1i.nsesquirhodanid, das beim Schiitteln mit Ather in 
diesen iibergeht. 

Gallusgerbsii.ure erzeugt in einer Molybdii.natlosung eine blutrote, Ferrosalze, auch metal
Jisches Zink, erzeugen in der sa.lzsauren Losung eine blaue Fii.rbung. 

Anweooung. Die Molybdii.nsii.ure wird nur zur Darstellung der Molybdii.nate verwendet. 
Das Ammonmolybdii.nat ist das gebrii.uohlichste Salz. 

Ammonium molybdaenicum. Ammoniummolybdanat. Ammoniummo
lybda t. Molybdansa ures Ammon ium. M070s,(NH,)& + 4H20. Mol.
Gew.1236. Das Ammoniumsalz einer Polymolybdansaure. 

Darstellung. Man lost Molybdii.ntrioxyd unter Erwii.rmen in Ammoniakfliissig
ke it (20 % NHa) und dampft die Losung bis zum Salzhii.utchen ein, indem man duroh ge
legentlichen Zusatz kleiner Mengen von Ammoniakfllissigkeit dafiir Sorge tragt, daB die Losung 
bis zum SohluB alkalisch bleibt. 

Eigensehaften. WeBle KristalImassen, aus gmnzenden, harten, prismatischen 
KristalIen bestehend. Es lost sich in Wasser klar auf. GieBt man die Losung in 
einen UberschuB von Salpetersaure, so erfolgt zuerst weiBe Ausscheidung von Molyb
dansaure, die sich aber im UberschuB von Salpetersaure wieder auflost. (Bleibt 
eine Triibung, so deutet diese auf Verunreinigung durch Phosphorsaure.) 

Priifung. a) 10 g Ammoniummolybdanat miissen in einer Mischung von 30 g 
Ammoniakfliissigkeit (10 0 / 0 NHs) und 10 g Wasser vollstandig und kIar loslich sein. 
- b) Werden 5 ccm der Losung a in 15 ccm Salpetersaure (spez_ Gew_ 1,2) gegossen, 
und die Mischung 3 Stunden lang auf etwa 40 0 erwarmt, so dad keine gelbe Trii
bung auftreten (Phosphorsaure). - c) 10 ccm der Losung a diirfen mit einigen Tropfen 
Ammoniumhydrosulfidlosung weder eine griine Fiirbung noch eine Triibung geben 
(SchwermetalIe)_ - d) Die Losung von 1 g Ammoniummolybdat in 10 ccm Wasser 
und 5 ccm Salpetersaure dad durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden 
(Sulfate) und - e) durch Silbernitratlosung hOchstens opalisierend getriibt werden 
Chloride). 

Anweooung. Ala Reagens zum Nachweis und zur Bestimmung der P.hosphorsii.ure. 
Eine Losung von Ammoniummolybdii.nat in Salpetersaure gibt mit Phosphorsaure beim Stehen 
in der Wli.rme einen gel ben NiedelSChlag von phosphor-molybdii.nsaurem Ammonium, (NH,lsPO, + 12 MoOa + 6 H2 0. Diesas ist in verd. Salpetersaure, in Ammoniumnitratlosung und in sal
petersaurer Ammonmolybdii.natlosung unloslich, loalich in Ammoniakfliissigkeit. Aus dieser 
letzteren Losung wird die Phosphorsaure durch Magnesiamixtur als Ammonium-Magnesium
phosphat quantitativ gefallt. 

Ammoniummolybdii.natlOsung mit Salpetersii.ure. Reagens zur Bestim
mung der Phosphorsaure. 1) Nach' P. WAGNER. Man lost 150,0 g Ammonium
molybdanat in 500 ccm Wasser, fiigt 400,0 g Ammoniumnitrat hinzu und fiillt mit 
Wasser bis zu 1 Liter auf. Diese Losung gieBt man in 1 Liter Salpetersaure (spez. 
Gew. 1,2), laBt die Mischung 24 Stunden an einem warmen Ort stehen und filtriert. 
100 ccm dieserLosungentsprechen O,lgP20 Ii- - 2) Nach C. MEINECKE. Man lost 150g 
Ammoniummolybdanat in 150 ccm Ammoniakfliissigkeit (spez. Gew. 0,91) und 
850 ccm Wasser und gieBt diese Losung unter Umriihren in 1 Liter Salpetersaure 
vom spez. Gew. 1,2. Man erhitzt die Mischung 10 Minuten lang auf 90 0• Die durch 
AbgieBen und Filtrieren von der reichlich ausgeschiedenen Molydansaure getrennte 
Fliissigkeit haIt sich, vor Licht geschiitzt aufbewahrt, lange Zeit klar. 100 ccm der 
Losung entsprechen 0,1 g PSOIi• 

Die im Laufe langerer Aufbewahrung in diesen Losungen sich ausscheidenden 
weiBen Kristalle sind Molybdansaure. Die nach Ungerer Zeit entstehenden gelben 
Ausscheidungen sind nicht Phosphor-Molybdansaure, sondern eine gelbe Abart der 
1vloly bdansa ure. 

Aufarbeitung von Molybdii.nriickstinden. Die bei der Bestimmung von Phosphorsaure 
verbleibenden sauren und ammoniakalischen molybd1i.nhaltigen Liisungen werden getrennt ge
sammelt (A und B). Zur Aufbereitung wird zuerst die kIar abgeheberte saure Losung A in einer 
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Porzellansehale auf dem Wasserbad unter dem Abzug auf 1/6 des Volums eingedampft. Fast die 
ganze Menge der Molybdansaure seheidet sieh als Kristallkruste an der Sehale abo Naeh dem 
Erkalten gie13t man die Mutterlauge ab (zuriiek in die Sammelflasehe), spiilt die Kristallkruste 
mit wenig Wasser ab und gibt die ammoniakalisehe Losung B naeh und nach hinzu und dampft 
auf 1/6 des Volurns ein. Die Losung wird hei/3 in eine Sehale filtriert und einige Tage kalt stehen 
gelassen. Das ausgesehiedene Ammoniummolybdanat wird gesammelt und aUB Wasser umkristalli
siert. Die Mutterlauge wird zur weiteren Kristallisation eingedampft. Die letzte Mutterlauge 
wird in die Sammelflasehe zuriiekgegeben. 

Monarda. 
Monarda didyma L., M. punctata L., M. fistulosa L., M. mollis L. Labia tae
Monardeae. Heimisch in Nordamerika yom sudlichen Kanada bis Georgia. 
M. didyma ist in der Schweiz vereinzelt in Kultur. 
Herba Monardae. Monardenkraut. American Horsemint. Herbe de monarde 
e car I ate. Goldmelisse. Pferdeminze. 

Das zur Bliitezeit gesammelte Kraut. Monarda didyma hat aufreehten, 30-60 em 
hohen, oft rotgefarbten, seharfkantigen, kahlen Stengel. Die Blatter langgestielt, herzformig- bis 
oval-Ianglich, zugespitzt, gesagt, parallelnervig, auf beiden Seiten, besonders auf den Nerven mit 
einigen kleinen Haaren besetzt, sonst kahl, dunkelgriin, zuweilen rotlich. Die Bliiten gro13, purpur
rot, in einem oder zwei iibereinander stehenden gro13en Kopfen zusammengedrangt, von gro13en 
purpurroten Deckblattern unterstiitzt. M. fistulosa besitzt haarigen, hohlen, stumpfkantigen 
Stengel und weichhaarige Blatter, M. punctata astigen, wei13behaarten, bis 30 cm hohen Stengel, 
gestielte, glatte, lanzettliche, mitunter gezahnte Blatter und gelbe rotpunktierte Bliiten. Frisch 
von krauseminz- oder eitronellartigem, nicht melissenahnlichem, beirn Trocknen leicht verschwin
dendem Geruch und scharf gewiirzhaftem, bitterlichem Geschrnack. 

Moringa. 
Moringa pterygosperma GARTNER (M. oleifera LAM.). Moringaceae. Heimisch 
in Ostindien, auf dem indischen Archipel, im westlichen Asien, in Ost- und West
indien, Agypten usw. in Kultur. Die unreifen Fruchte und Samen, sowie die Blatter, 
Bluten und die scharf rettichartig schmeckende Wurzel werden als Gemuse gegessen. 
Die letztere verwendet man wie Meerrettich medizinisch als Stimulans undDiureticum. 
Frisch rotet sie die Haut; man verwendet sie zerrieben ahnlich wie Senfteig. Die 
Samen enthalten ebenfalls einen schaden Stoff, der seinen Sitz in den Samenschalen 
haben soll; man verwendet sie als Stimulans, Emeticum und Purgans. Der schade 
Stoff der Pflanze ist nicht bekannt; er ist kein schwefelhaltiges a th eri sch e s a I 
wie bei den Cruciferen. Aus dem Stamm gewinnt man ein Gummi, in dem wie beim 
Traganth die Reste der verschleimten Zellen deutlich erkennbar sind, es lost sich 
wie dieser nieht in Wasser, sondern quillt nur damit auf. Die Rinde enthiilt Harz 
und zwei Alkaloide. 

Moringa aptera GARTNER (M. ara bica PERS.). Heimiseh im arabisch-afrika
nisehen Wiistengebiet, der Samen wegen vielfach kultiviert. GroBer Baum mit 
unpaarig 2-3 faeh gefiederten Blattern; die ansehnliehen, weiBen oder roten 
Bluten in Rispen. Frucht eine lange, einfacherige Kapsel, die die Samen in einer 
Reihe tragt, durch schwammartige Wucherungen voneinander getrennt, ungefliigelt. 

Beide liefern in ihren Samen ein fettes ai, das Behenol. 

Semen Moringae. BehennuB. Ben Nut. Noh de ben 01 eiHne. 

M. pterygosperma. Gerundet dreikantige, rundliche bis eiforrnige, schwarzbraune, hasel
nuBgro13e oder etwas kleinere Samen mit 3 breiten, papierdiinnen, weiBlichen Fliigeln. Unter der 
ziemlich dicken, zerbrechlichen Samenschale ein blaBgelber, oliger Kern, bestehend aus dem Embryo 
mit seinen starken Cotyledonen. Kein Endosperm. Der Geschmack olig, bitteI und scharf, widrig. 
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Mikroskopisches Bild. Querschnitt der Samenschale: l. eine Schicht tangential 
gestreckter Zellen mit zarten, spiralig verlaufenden, netzf6rmig verzweigten Verdickungsleisten, 
2. eine Schicht tangential gestreckter, stark verdickter, poroser Steinzellen, 3. eine starke Schicht 
rundlicher Zellen mit netzformigen Verdickungsleisten (der ersten Schicht sehr ahnlich), 4. eine 
braun gefarbte Schicht von wenigen Reihen zusammengefallener Zellen. Die Fliigel aus diinn
wandigen, starkefiihrenden Zellen. Der Embryo aus 01- und aleuronhaltigem Parenchym, durch
zogen von GefaBbiindeln. Die Aleuronkorner 5-10 [J. groB, in den meisten Zellen ein Solitar 
von 15-22 [J. GroBe. 

Oleum Moringae, BehenOl, Moringa-()l, wird hauptsachlich aus den Samen von Moringa 
pterygosperma durch Pressen gewonnen; die Samenkerne enthalten etwa 360/0 01. 

Eigenschaften. Fast farbloses 01, Spez. Gew. 0,912, S.-Z. 13,5 (= 6,8% freie Olsaure), 
V.-Z. 187, J.-Z. 72,4, HEHNERsChe Zahl 95,2. Bei 10-120 wird es teilweise, bei 00 vollig fest. 
Es enthalt die Glyceride der Olsaure, Palmitinsaure, Stearinsiiure und der Behensaure, 
C21l4aCOOH, Smp. 76°. 

Anwendung. Als Speiseol und als Schmierol. 

Morphinum s. u. Opiumalkaloide S. 331. 

Morus. 
Morus alba L. Moraceae-Moroideae-Moreae. Heimisch in China, seit 
langer Zeit durch die Kultur bis nach Europa verbreitet. Baum sehr variabel, meist 
mit rundlich-eiformigen, ungestielten, oder stumpf 3-5Iappigen, ungleich gesagten, 
oben glatten, unterseits sparlich behaarten, dunnen Blattern. Weibliche Bluten
stan de meist so lang wie ihr Stiel, die Narben htickerig, mannliche Bluten mit vier
teiligem Perigon und 4 Staubblattern. Die mit fleischigem Epicarp versehenen 
Fruchte sind steinfruchtartig und bleiben durch das fleischig werdende Perigon zu 
einer Sammelfrucht vereinigt. Die frischen Blatter dieser und der anderen .Arten 
liefern Futter fiir die Seidenraupen; in China benutzt man sie wie die Wurzel medi
zinisch, die Fruchte gelegentlich auch bei uns gegen Halsleiden. 

Morus nigra L. Wahrscheinlich in Kleinasien, .Armenien, Persien heimisch, seit 
lange durch die Kultur verbreitet, vielfach verwildert. Blatter derb, oberseits rauh. 
WeiblicheBlutenstande meist sitzend oder viellanger als ihr Stiel. Narben schwarz
violett, Frucht rauhhaarig. 

Fructus Mori nigrae. Schwarze Maulbeeren. Mulberries. Fruits de mftrier 
noire. Baccae Mori. 

Abb.12. 
Frucht von 

Morus nigra L. 

Die frischen reifen Fruchtstande. Aus dem reichbliitigen, ahrenformigen weib
lichen Bliitenstand (Bliitenkatzchen) entwickelt sich eine blauschwarze, glanzende, 
ovale, bis 2,5 cm lange, etwa 2 cm breite, kurzgestielte Scheinfrucht, die Maul
beere. Jedes der zahlreichen dichtgedrangten Scheinfriichtchen, der sogenannten 
falschen Steinfriichtchen, entsteht aus den vier fleischig ausgewachsenen, am Rande 
haarigen Perigonblattern, die als saftige Hiille die zu NiiBchen umgewandelten 
Frochtknoten umgeben. Die einzelnen Friichtchen verkehrt-eifOrmig, bis 6 mm 
lang, blauschwarz und mit einem purpurroten bis dunkelviolettroten, sauerlich
siiBen Saft erfiillt. 

Bestandteile. Wasser 84,7 % , Zucker 9,20/0' Saure 1,80/0' 
Anwendung. Zur Herstellung von Maulbeersirup. 
Morus rubra L. Heimischin Nordamerika von Kanada bis Mexiko, 

mit sehr diinnen, unterseits weiBfilzigen Blattern und zylindrischen, roten oder 
schwarzlichen Fruchtstanden, die wie die vorigen verwendet werden. 

Morus indica L. Heimisch in Ostasien. Die Rinde wird verwendet als Diure
ticum und bei Brustleiden, die jungen Blatter als Galaktagogum. 

Mel Mororum. Maulbeerhonig. - Hisp.: 500 T. vergorenen, nach der APPERT
Bchen Methode konservierten Maulbeersaft mischt man mit 1000 T. Honig, erhitzt die Mischung 
bis zum spez. Gew. 1,28 bei 15°, klart und ko\iert. 
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Sirupus Mori (Mororum). Maulbeersirup. Sirop de mure. - Ergiinzb.: Frische 
Maulbeeren werden zerdriickt, bei etwa 20° der Garung iiberlassen, bis 1 Raumteil einer abfil
trierten Probe sich mit 1/2 Raumteil Weingeist klar mischt, dann ausgepreBt; 7 T. des Filtrats 
geben mit 13 T. Zucker 20 T. Sirup. - AUBtr.: Bereitung und Priifung wie Sirupus Rubi idaei. -
Belg.: Die zu einem Brei zerquetschten schwarzen Maulbeeren liiBt man bei 20-25° vergaren. Den 
durch gelindes Abpressen erhaltenen Saft erhitzt man zum Sieden, filtriert ihn nach dem Erkalten 
und verkocht je 4 T. desselben mit 6 T. Zucker zu einem Sirup_ - Helvet.: Aus 1000,OMaulbeeren, 
0,5 PreBhefe und q. s. Zucker wie bei Himbeersirup angegeben zu bereiten. - Ital.: 3 T. zero 
quetschte Maulbeeren mischt man mit 1 T. Wasser, erhitzt bis gerade zum Sieden, koliert und 
lost in 4 T. Kolatur 7 T. Zucker. - Ein purpurroter Sirup. Spez. Gew. 1,33 (Helvet.). 

SUCCUS Mororum inspissatus. Eingedickter Maulbeersaft. Maulbeersalse. -
Frische Maulbeeren werden zweimal mit ihrem gleichen Gewicht heiBem destillierten Wasser 
iibergossen und ausgepreBt. Die Fliissigkeit seiht man durch, dampft zur Honigdicke, dann nach 
Zusatz von 1/10 ihres Gewichts Zuckerpulver zum dicken Extrakt ein. 

Moschus. 
Moschus. Moschus. Bisam. Musk. Muse. Moschus tibetanus (ton
quinensis, chinensis, orientalis). Der Moschus ist ein Sekret des Moschus

bocks, Moschus moschiferus L., Artiodactyla, der in den Bergen der nord

lichen Provinzen Chinas, in Tibet, in Sibirien bis zum Baikalsee und in den sud
licheren Grenzlandern Chinas in Hohe von 1000 bis 2000 m lebt. Den Hirschen 
verwandtes, rehartiges, ungehorntes, zierliches Tier, dessen Mannchen hauerartig 
vorragende Eckzahne tragt. 

Das mannliche Tier hat unter der Bauchhaut in der Nahe der Geschlechtsteile zwischen 
Nabel und Praputium einen 4-7 cm langen, 3-4,5 cm breiten, 1,5-2,5 cm hohen, eifOrmigen 
Sack, in dem der Moschus als salbenartig weiche Masse abgesondert ist. Der Inhalt wiegt etwa 
30-50 g. Das Sekret dient wahrscheinlicl1 zur Anlockung der Weibchen. Zu seiner Gewinnung 
werden die Tiere erlegt, der Beutel samt der sie be
deckenden, behaarten Bauchhaut herausgeschnitten 
und an der Sonne oder auf erwarmten Steinen ge· 
trocknet. Jeder Beutel wird in Papier gewickelt, diese 
in mit Seide iiberzogene Pappkasten, die mit Metall
folie ausgelegt sind, gepackt, und die Pappkasten in 
mit Zink ausgeschlagenen Holzkisten versandt. Haupt
exporthafen sind Schanghai und Tientsin, an erster 
Stelle Schanghai. 

Handelssorten. 1. Der beste, pharmazeutisch 
allein gebrauchliche Moschus ist der tonkinesische 
bzw. ti betanische, der aus Tonkin und der chinesi
schen Provinz Szechuan stammen soil und der in die 
Sorten Tonkin, Sawko und Tampi unterschieden wird. 
Die feinste Qualitat Tonkin stammt aus der Gegend 
von Chiamdo in Tibet. Der beste Moschus soll im Friih· 
ling und im Sommer von sechsjahrigen Tieren gesam
melt werden. Bei dieser Sorte sind die Beutel schwach 

Abb.13. Abb.14. 
Tonkin·Moschusbeutei. 

plattgedriickt, getrocknet 3-6 cm lang, bis 4 cm breit und bis 2 cm dick. das Gewicht schwankt 
von 15-45 g, wovon etwa 60% auf den Moschus selbst kommen. Die eine Seite ist flach, un
behaart, die andere konvex, behaart, die Haare sind glatt anliegend, gegen die Mitte gerichtet, am 
Rande abgeschoren. (Abb. 13 u. 14.) Auf derselben Seite 2 kleine Offnungen. Der durch Auf
schneiden des Beutels gewonnene Moschus ist von schwarzbrauner oder dunkelrotlich- brauner 
Farbe, er bildet eine lockere kriimlige oder weiche Masse, die zum Teil aus Kornchen und 
Kliimpchen besteht, die die GroBe eines Stecknadelkopfes bis einer Erbse haben. Geschmack 
bitter, Geruch stark und sehr charakteristisch. Dnter dem Mikroskop lassen sich braune und 
weiBliche Kornchen und Schollen von unregelmaBiger Form, Oltropfchen, Epithelien und Haare 
erkennen. welche letzteren moglichst mit der Pinzette herausgesucht werden sollen. 

2. Yiinnan-Moschus. Die Beutel sind fast kugelrund, z. B. 4,2 cm lang, 4 cm breit, 
3,5 em dick, dickhautiger wie 1. Altere Stiicke sind abgeschoren oder auch langhaarig. Inhalt 
gelbbraunlich mit einem Stich ins Rotliche. Weniger wertvoll und bei uns medizinisch nicht zu 
verwenden. Der meiste Yiinnan-Moschus geht nach Japan oder wird in China selbst verbraucht. 

3. Kabardinischer Moschus (Kabarga: Name des Tieres am Jenissei), russischer, 
sibirischer Moschus. von Tientsin oder aus der Mongolei und dem siidlichen Sibirien iiber RuB-
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land in den Handel. NachEuropa kommen jii.hrlich 10000-12000 Beutel, eine medizinische Ver
wendung findet diese Sorte bei uns nicht. 

4. Assam-Moschus. Die Beutel sind ebenfalls denen von 1 sehr ii.hnlich, aber oft kugelig, 
oder abgestutzt kegelformig, meist mit einem erheblichen Teil der Bauchhaut versehen. 

5. Aus dem Handel verschwunden sind die kleinen, walnu13groBen Beutel des bucharischen 
Moschus; solI von Moschus altaicus abstammen. 

6. Amerikanischer Moschus wird von Fiber zibethicus CUYIER,der Moschus-,Zibeth
oder Bisamratte gewonnen, die in den Vereinigten Staaten Amerikas heimisch und weit verbreitet 
ist, in Fliissen und Siimpfen sich aufhalt und in den Lebensgewohnheiten dem Biber ii.hnelt. Der 
Moschus wird in zwei kleinen Driisensii.cken zwischen dem After und den Geschlechtsteilen ge
bildet und bei Reizung der Ratte ausgeschieden. Zur Parfiimierung von Toilettenseifen ist der 
amerikanischeMoschus fast unschii.tzbar. doch empfiehlt er sich nicht zur Herstellnngvon Essenzen_ 
Seifen, die langere Zeit gelagert haben, sind im Geruch nicht von echten Tonkin-Moschus-Seifen 
zu unterscheiden. Ferner liefert die Bisam-Spitzmaus, auch Wuchuchol oder Desman genannt, 
Myogale moschata Bz., Nordamerika nnd SiidruLUand, einen moschusii.hnlichen Stoff, erzeugt 
in den Driisen an der Wurzel ihres langen Schwanzes. 

Prilfung und VeJ'jalschungen. Fiir die Erkennung eines reinen Moschus halta
man sich an die Angaben iiber Loslichkeit, Asche usw., wobei besonders die mikroskopische 
Priifung, die man im Vergleich mit notorisch reinem Moschus vornimmt, nicht zu vernachlii.ssigen ist_ 
Erganzb. gestattet einen Aschengehalt von 80/0. 

Als Verfalschungen sind beobachtet worden zur Erhohung des Gewichtes usw.: BId, 
Zinnober, Lehm, Glas, Sand, Asphalt, Pflanzengewebe, Starkemehl, Blut, Muskelfasem, Guano. 
Harz, Catechu usw. -Schrotkomer usw. hat man im Moschus durch Rontgenstrahlen nachgewiesen. 
Gii.nzlich unversehrte Beutel sind im Handel nur selten anzutreffen, genii.hte Beutel sind mit 
Vorsicht zu behandeln, man achte auf unnatiirliche Offnungen. Aus diesem Grunde wird von den 
Arzneibiichem zurzeit nur der Beutelinhalt als offizinelle Ware gefiihrt, obschon dieser auch reich
lich Verfii.lschungen ausgesetzt ist. Billigere Sorten werden durch Mischung mit dem aus Indien 
(iiber Kalkutta) kommenden Assam- und Himalaya-Moschus hergestellt. Solche Bei
mischung ist vermittelst eines VergroBerungsglases zu erkennen, da Assam-Moschus z. B. 
von glasiger, durchscheinender Beschaffenheit ist und eine rotliche Farbe hat. 

Besfandteile. SCHIMMEL u. Co. bezeichnen das Mu skon, ein Keton der Formel <;8H300~ 
ala den alleinigen Trager des natiirlichen Moschusgeruches. Dieser Karper wurde aus dem roheD 
Moschusol isoliert, das beim Behandeln des Moschus (besser des atherischen Moschusextraktes~ 
mit Wasserdampf in einer Menge von etwa 0,5-20/0 iibergeht. Das Robbl enthii.lt neben Muskon 
freie Fettsauren und verseifbare Fette. Muskon siedet unter 2 mm Druck bei 142-1430, hat 
das spez. Gew. 0,9268 bei 150, aD == -10°6' nD' •• = 1,479; es ist ein farbloses 01 von fein
stem Moschusgeruch und ist in Weingeist in jedem Verhii.ltnis 16slich. Mit Hydroxylamin und 
Semicarbazid gibt es kristallinische Verbindungen, aus denen es sich durch Erwii.rmen mit verd. 
Schwefelsiiure wieder abscheidet. In den Handel gelangt Muskon in Form. einer Losung in Wein
geist von 50 Vol.-O/o, von der 1 kg = 150 g exvesiziertem Tonkinmoschus entspricht. Als wenig 
wichtige Bestandteile sind Fett, Cholesterin, Albuminate, verschiedene Salze nach
gewiesen. Nach RUMP solI Moschus bis 8% Ammoniumcarbonat enthalten, wii.hrend HAGER. 
mehr wie 1,5% fiir verdii.chtig hii.lt. Beim Trocknen iiber Schwefelsii.ure verliert der Moschus 
10-14%. Asche 6-8%. Wasser lOst 50-75% ' die wii.sserige LOsung des Tonkin-Moschus soIl 
mit Sauren aufbrausen und durch Quecksilberchlorid nur getriibt werden, wahrend Kabardiner
Moschus damit eine Fii.llung gibt. Weingeist von 90 Vol.-O/o lost 10-12%. Benzin, Chloroform, 
Terpentinollosen wenig auf. Die alkoholische Losung triibt sich auf WaBBerzusatz nur wenig. 

Einkauf. Der Verbrauch des Moschus als Arzneimittel ist gegen friiher erheblich zUIiick
gegangen, so daB ein Vorrat von einigen Gramm fiir viele Apotheken jahrelaIl'g ausreicht. Ganze 
Moschusbeutel werden deshalb im allgemeinen seltener gekauft, zumal diese bei der groBen Ge
schicklichkeit der Chinesen, Fii.lschungen oder Beschwerungen des Inhalts vorzunehmen und 
deren Spuren zu verwischen, keine vollkommene Gewii.hr fiir die vorschriftsmaBige Beschaffenheit 
desselben bieten. Man kauft also gewohnlich den den Beuteln entnommenen. "ausgemachten'~ 
Moschus, Moschus ex vesicis, und bezieht ihn von besonders zuverlii.ssigen Handlungen. Man 
achte darauf, daB der Moschus gut getrocknet ist. He1v. gestattet einen Wassergehalt bis zu 
12%, ohne das Austrocknen vorzuschreiben; Erganzb. schreibt vor, daB der Moschus bei ge
wohnlicher Temperatur so lange getrocknet werden solI, bis er nicht mehr an Gewicht verliert. 

Kauft man die ganzen Moschusbeutel, so hat man darauf zu achten, daB sie ii.uBerlich keine 
MiBtrauen erweckenden Merkmale an sich tragen, daB sie die richtige Form zeigen, gut behaart,. 
voll, glatt und trocken sind; sie diirfen nicht zu prall gefiillt sein und sich nicht feucht anfiihlen. 
Um sie zu entleeren, legt man sie auf einen Bogen glattes Papier, trennt durch einen kreisfor
migen Schnitt mit einem scharfen MeBBer die kahle nache Seite ab, kratzt den Inhalt heraus,. 
sucht Hautteilchen und Haare mit einer Pinzette heraus und trocknet den Moschus am besten 
iiber Schwefelaaure oder Calciumchlorid bis zum bleibenden Gewicht. Gute Beutel geben etwa. 
50% Ausbeute. 
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Die leeren Moschusbeutel finden Verwendung in der Parfiimerie und werden fiir diesen 
Zweck ziemlich teuer bezahlt. 

Wirkung und Anwendung. Moschus regt das Nervensystem an, beschleunigt den 
PuIs und die Respiration und befbrdert die SchweiBsekretion. GroBe Gabon erzeugen Schwindel, 
Kopfweh, Zittern, Schlafrigkeit. Man verwendet ihn als Stimulans bei plbtzlich eintretendem 
Collaps, Blutungen usw. zu 0,1-0,5 g zwei· bis dreistiindlich. Naheres iiber die Wirkung ist 
nicht bekannt; sie i8t auch recht fraglich. 

Die medizinische Verwendung ist sehr zuriickgegangen, dagegen ist eine Abnahme des Ver
brauches in der Parfiimerie, trotz der Konkurrenz des kiinstlichen Moschus, der ihn fiir feinere 
Parfums nicht ersetzt, nicht nachzuweisen. 

AufbewahTung und Abgabe. Wegen seines starken, lange haftenden Geruchs muB 
:\loschu8 in dicht schlieBenden Stbpselglasern, von den ii brig e n A r z n e i s to ff eng e son d e r t 
aufbewahrt werden. Moschuspulver verabfolgt man in Wachskapseln. Fiir fliissige Arznei
mischungen verreibt man ihn zuvor mit Zucker, halt wohl auch eine Verreibung mit Milchzucker 
vorratig. Moschusgeruch wird verringert oder ganz aufgehoben durch Metallsulfide, Gold
schwefel, Schwefelmilch, Chinin, Campher, Senfol, Mutterkorn, Emulsionen, besonders durch Tier
kohle. 

Moschus mixtus. Moschus fiir den Handverkauf. 1 T. Moschus vermischt man 
mit 9 T. Sanguis Hirci zu einem grbblichen Pulver. 

Tinctura Moschi. Moschustinktur. Tincture of Musk. Tein
ture de muse. 

Moschustinktur wird allgemein durch Mazeration des gepulverten MOBChus mit verd. Wein
geist hergestellt, und zwar reibt man am besten den Moschus erst mit Wasser an und gibt die 
Anreibung zu der berechneten Menge Weingeist, von dem ein wenig zum Nachwaschen des Filters 
zuriickzubehalten ist. Der Riickstand kann noch zu Parfiimeriezwecken Verwendung finden. -
Ergiinzb., Helv., Nederl. und Ross.: 1 T. Moschus wird mit 25 T. Wasser fein angerieben; dann 
werden 25 T. verd. Weingeist zugesetzt und die Mischung nach 8 Tagen filtriert. - Amer.: 5 g Mo
schus, 45 ccm Wasser, 45 ccm Alkohol (92,3 Gew.- % )' Das Filtrat wird durch Nachwaschen des 
Filters mit verd. Weingeist auf 100 ccm gebracht. Gall.: lO g Moschus, 100 g Alkohol (80 0/ 0), 

Hisp.: 4 g Moschus, lOO g Weingeist (70 Vol.-Ofo). 

Emulslo Moschl (Suec.). 
Moschi 1,0 
Siru pi simplicis 5,0 
Mucilaginis Gummi arab. 10,0 
Aquae Rosarum 84,0. 

lUlxtura moschata. 
Hisp. 

Florum Aurantii concisor. 1,0 
Croci concisi 1,0 
Aquae ferventis ad colaturam 360,0 
Moschi pulv. 2,0 
Ammonii carbonici pulv. 2,0 
Sirupi simplicis 40,0. 

Moschus und Ammoniumcarbonat mit dem Sh up 
fein anreiben und der Kolatur zufUgen. 

Portug. 
Moschi 1,0 
Spiritus 85 0 /0 4,0 
Sirupi Gummi arabici 10,0 
Aquae destillatae 85,0. 

Pulvls excltans moschatus (F. M. Germ.). 
Moschi 0,1 
Camphorae tritae 0,05 
Sacchari albi 0,5. 

M. f. pulv., tal. dos. VI. 

Pulvls Moschl composltus (F. M. Germ.). 
Moschi 
Calomelanos 
Sacchari albi 

M. f. pulv., tal. dos. VI. 

0,15 
0,06 
0,5. 

Tlnctura Moschl aetherea. 
.ltherische Moschustinktur. 
1. Mosclli 2,0 
2. Sacchari Lactis 10,0 
3. Aquae destillatae 10,0 
4. Spiritus aetherei 90,0. 

Man verrelbt 1 mit 2, dann mit 3, Ui13t einige Tage 
mit 4 mazerieren, filtriert und bringt durch 
Nachwaschen des Filters mit 4 auf 100,0. 

Kiinstlicher Moschus. Mit dem Namen "Kiinstlicher Moschus" werden kiinstlich dar
gestellte organische Verbindungen bezeichnet, die einen ausgesprochen moschusahnlichen Geruch 
haben, aber sonst mit den riechenden Bestandteilen des Moschus nichts zu tun haben. Den Moschus
geruch zeigen verschiedene Nitroverbindungen der Benzolreihe, und zwar nur solche, die auBer 
anderen Gruppen die tertiare Butylgruppe, (CH3)aC-, enthalten, besonders die Di- und 
Trinitroverbindungen der tert. Butyltoluole und der tert. Butylxylole und deren Ab
kommlinge. 

Die zuerst von BAUR dargestellte Verbindung dieser Klasse ist das Trini tro -tert. -bu
tyltoluol, (CH3)3C-C6H(CHa)(N02h, Tonquinol, Moschus BAUR. Es wird in folgender 
Weise dargestellt: 

Aus Toluol und Isobutylchlorid erhalt man durch Kondensation mit Aluminiumchlorid 
tert. Butyltoluol, indem sich die Isobutylgruppe bei der Kondensation in die tert. Butyl
gruppe umlagert. Das tert. - Butyltoluol wird dann nitriert. Aus Alkohol kristallisiert es in 
gelblichweiBen Nadeln, Smp. 96-970. 

Trini tro -tert. bu tylxylol, (CHa)aC, C6(CHa )2(N02h, wird in ahnlicber Weise dar
gestellt wie dIe Toluolverbindung. GelblichweiBe Nadeln, Smp. 1l00. 
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Trinitro -tert. -bu tylathyl benzol, (CH3 )3C' CsH( C2H5)(N02la, ist in Alkohol sehr 
leicht lOslich und nur schwer kristallinisch zu erhalten. 

Dini tro -tert. -bu tylj odxylol, (CH3)3e· CSJ(CH3)2(N02h, wird durch Nitrieren von 
tert. Butyljodxylol erhalten. Gelbe Kristalle. Smp. 1050. 

Dinitro -tert. -bu tylxylylcyanid, (CH3)3C- Cs(CN)(CH3)2(N02b Cyanidmo
sch us. Prismatische Kristalle, Smp_ 1l00_ 

Dinitro -tert. -butylxylylaldehyd, (CH3)3C' Cs(CHO)(CH3l2(N02i2, .Aldehyd
moschus. Schwach gelbe Kristalle, Smp_ 1120. 

Als Ketonmoschus werden Verbindungen bezeichnet, die an Stelle eines H-Atomes 
des Benzolkerns einen organischen Saurerest und damit eine CO-Gruppe enthalten_ Die Einfiihrung 
des Saurerestes geschieht mit Hilfe des Saurechlorids, z. B. Acetylcblorid, CH3COCl, und Alumi
niumchlorid_ Hierher gehiiren: 

D ini troaceto - tert. - bu tyl toluol, (CH3 laC' CaH(CH3)(N02)2 . OC· CH3. Breite 
Nadeln, Smp.'131 0_ 

D ini troaceto -tert. -bu tylxylol, (CH3laC' CS(CH3)2(N02)20C'CH3' Smp. 1360. 
D ini tro bu tyryl-tert. -bu tylxylol, (CH3)3C' CS(CH3 )2(N02 )2CO,C3H7' Smp.128 0. 
Dinitrovaleryl-tert. -bu tylxylol, (CH3)3C' CS(CH3)2(N02hCO'C4H9' Lange, 

schwach gelbe Nadeln, Smp. 1510. 
Diese Verbindungen kommen teils rein, teils untereinander gemischt, teils auch mit bis zu 

90% Acetanilid verdiinnt in den Handel. 
Der kiinstliche Moschus des Handels ist in Wasser unliislich, in Weingeist meist schwer 

liislich. Zur Herstellung ziemlich starker Liisungen kiinnen Cinnamein und reines Benzyl ben
zoat verwendet werden. 

Anwendung. In der Parfiimerie. 

Muira-puama. 
Lyriosma ovata MIERS. Olacaceae-Olaceae. Heimisch in Brasilien (Ama
zonas, Para). Nach REBOURGEON stammt Muira-puama von .Acanthea virilis
.Acanthaceae, einem im gleichen Gebiete heimischen Strauch. 

Lignum Muira-puama. Potenzholz. Muira-puama. 
Das Holz der Stamme und Wurzeln. Die Stammstucke bilden bis 50 cm lange 

2-6 cm dicke, zylindrisehe Stucke; die Wurzelstiicke sind meist knorrige, gerade 
verlaufende, bis 33 cm lange, miihrenartig zugespitzte Pfahlwurzeln, die sich von 
2 em Durchmesser an der Basis allmahlich bis auf 2 mm Durchmesser verjungen. 
Beide zeigen eine sehr dunne, auJlen graubraun-grunliche, innen gelblieh-weiBe bis 
hellbraun gefarbte Rinde. Die Nebenwurzeln sind entfernt. Der hellorangegelbe 
bis riitliehgelbe Holzkiirper ist sehr fest, zahe, im Bruch stark uneben und grob
faserig, zeigt unter der Lupe deutlieh strahlig radialen Bau. J ahresringe fehlen. Beim 
Befeuchten des Schnittes sind zahlreiche, im auffallenden Sonnenlicht hell glitzernde 
Oxalatkristalle erkennbar. Ohne bestimmten Geruch und Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Wurzelholz. Das Rindengewebe mehr oder weniger stark 
zusammengefallen. Bei alteren Wurzeln an der Grenzs von Mittel- und Innenrinde kleine 
Gruppen von Steinzellen und Bastfasern. In der Innenrinde einreihige, seltener zweireihige Mark
strahlen und Rindenstrahlen mit obliterierten Siebriihren und mit verschieden starken, einzelnen 
oder in kleinen Gruppen gelagerten, von Kristallkammerfasern mit Einzelkristallen von Kalk
oxalat begleiteten Sklerenchymfasern. 1m Holze die Markstrahlen 1-2reihig und bis 50, meist 
bis 25 Zellreihen hoch; einige Zellen bergen groBe Einzelkristalle von oxalsaurem Kalk_ Die GefaBe 
behiift getiipfelt, einzeln oder in kleinen Gruppen radial gereiht, lassen Thyllenbildung erkennen. 
Die Hauptmasse der Holzstrahlen aus breiten tangentialen Biindeln von Sklerenchymfasern, 
unterbrochen von einreihigen Streifen von Holzparenchym_ Starke nur wenig vorhanden. 

TUNMANN fand bei zahlreichen untersuchten Stiicken in einem jeden das Mycel eines Pilzes, 
das auch schon mit der Lupe hier und da auf der Rinde der Droge in Form kleiner, schwarzer 
Punkte anzutreffen ist. Fiir die gegenwartige Handelsware ist der Pilz charakteristisch. 

Bestandteile. Nach REBOURGEoN: Atherisches 01, eine kristallisierende Substanz, Gerb
stoff, Phlobaphene und indifferente Stoffe. PECKOLT fand kein atherisches 01, dagegen 0,055% 
krist. Muirapuamin, zwei Harzsauren (0,6 bzw. 0,72%), Fett (0,4%) und amorphen Bitter. 
stoff; Feuchtigkeit 8%, Asche nOlo. Welche Stoffe die Wirkung der Droge bedingen, ist noch 
nicht festgestellt. 
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Wirkung und Antoendung. Die Droge ist in Brasilien offizinell; sie gilt daselbst als 
ein beliebtes Anregungs· und Volksmittel gegen Impotenz und wird nicht nur innerlich, sondern 
auch auBerlich in Form einer konzentrierten Abkochung zu Genitalbadern verwendet. Ala be
Bonders wirksam gilt die Wurzelrinde. Nach GOLL ist Muira-puama ein Tonicum fiir das Zentral
nervensystem, wirkt appetitanregend und verdauungsbefiirdernd. Ala Aphrodisiacum braucht 
man die Droge in Form des Fluidextrakts in Gaben von 15-25 Tropfen dreimal taglich; der 
Gebrauch des Mittels muB langere Zeit fortgesetzt werden; schadliche Nebenwirkungen sind 
dabei nicht beobachtet worden. 

Weitere Anwendungsformen sind: 1. Das Dekokt (15 g : 240 g), eBliiffelweise bei Dysenterie, 
Ruhr, Menstrualkolik u. dgl. 2. Dle Tinktur (1 + 5 mit Weingeist von 80 Vol.-%) 3mal taglich 
5-8 Tr. bei den gleichen Krankheitserscheinungen, auch als Einreibung bei Lahmungserschei
nungen und bei Rheumatismus. 3. Muirapuamawein zu jeder Mahlzeit ein kleines Likiirglas 
voll bei Dyspepsie, iiberhaupt als Tonicum. 4. Ala Muiracithin in Pillen. 

Extractum Muirae-puamae f1uidum (nach CAESAR und LORETZ). Lign. Muira-puama 
pulv. gross. 100,0, Spiritus (90%) 20,0, Glycerin 10,0 werden gemischt, nach zweistiindigem 
Stehen in den Perkolator gefiillt und mit Spirit. dilut. perkoliert. Zur ErschOpfung aind etwa 
400-500,0 Spirit. dilut. erforderlich. 

Extractum Muirae-puamae spissum wird durch Eindampfen dea ohne Glycerin her
gestellten Fluidextraktes (a. vorher) erhalten. 

Vlnum Mulrae.puamae. 
I. 

Extr. Muirae-puamae spirit. spiss. 4,0 
Spiritus (900/0) 25,0 
Vini alb. Lisbonensls 925,0. 

II. 
(nach CAESAR und LORETZ). 

Ligni Muirae-puamae pulv. gross. 100,0 
Spiritus (90 0 / 0) 25,0 
Aquae destlllatae 25,0 
Vinl Xerensis 950,0 

werden 10 Tage mazeriert, dann koliert und ab
gepreBt, darauf fIltriert. 

Dosls: 20-30 g 2-3 mal taglich. 
Muiracithin, Pillen gegen Impotenz und neurasthenische Beschwerden, sollen enthalten 

Extract. Muirae-puamae fluid. 10,0, Lecithin 5,0, Rad. Liquirit. q. s. ad pilul. Nr. 100. 
Puamambra, ein Aphrodisiacum, soll Ambra, Mentholmethylester, Y ohimbin, Muira

puama und Calc. glycerophosphor. enthalten. 
Virisanoi, ein Aphrodisiacum, soll Extract. Muirae-puamae und Lecithin enthalten. 

Myrica. 
Myrica asplenifolia (BANKS) BAlLL.,' Myricaceae. Heimisch in Nordamerika. Die 
Blatter enthalten bis 9,4%, die Wurzel bis 6,8% Gerbatoff. Die Blatter enthalten 0,08% einea 
zimtartig riechenden atherischen Olea vom spez. Gew. 0,926. 

Ein Dekokt der ganzen Pflanze wird innerlich als Adstringens und auBerlich als blutstillen
des Mittel verwendet. 

Myrica cerifera L., Heimisch in Nordamerika vom Erieaee bis Florida. Die Wurzel und die 
Rinde werden als Laxans undBrechmittel benutzt; nach anderen Angaben wirken sie bei Diarrhiie 
heilsam. Die Friichte dieser und einiger anderen Arlen, auch aus Siidamerika und vom Cap, haben 
einen Wachsiiberzug, der das Myricawachs (Myrthenwachs) liefert (s. Bd. I, S.899). 

Die Blatter liefern 0,021 % atherisches 01 vom spez. Gew. 0,886, von griinlicher Farbe 
und angenehm aromatischem Geschmack. 

Pulvls Myrlcae compositus (Nat. form.). 
Compound Powder of Bay Berry. 

Composition Powder. 
Cortic. Myricae cerlf. radicis pulv. 60,0 
Rhlz. Zingiber. 30,0 
Fruct. Capsici 5,0 
Caryophyllor. 5,0. 

Myrica gale L., Gagel, Gerbermyrthe, Piment royal. Zerstreut durch Europa und Asien 
bis Kamschatka, auch in Nordamerika. Kleiner Strauch mit langlich-verkehrt-eifiirmigen bis 
lanzettlichen,oberwarts gesagtenBlattezv, die friiher als Folia Myrti bra ban tici gegenHaut
krankheiten benutzt wurden. Man verwendet sie auch wie den chinesischen Tee und angeblich als 
Hopfensurrogat in der Brauerei. Die Blatter liefern atherisches 01 von blaBgelber Farbe, spez. 
Gew. 0,876, das bei 17,5° teilweise, bei 12,5 0 vollstandig erstarrt. Die Hauptbestandteile des Oles 
sind Cineol undDipenten (zus. etwa50%); ferner enthalt dasOl 0,75% eines Paraffins C29HW 
2,5% Palmitinsaure und andere Fettsauren, Ester hOherer Fettsauren. Das 01 ist giftig. 

Die Katzchen des Gagelstrauches liefern ebenfalls atherisches 01 (0,5-O,7 0/ 0)' von 
angenehmem Geruch, spez. Gew. 0,899 (15°). Das Ol enthiilt Pinen, Phellandren, Cineol, 
ein Sesquiterpen (vielleicht Caryophyllenl und eine krist. Verbindung, die den angenehmen 
Geruch der Pflanze zeigt. 
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Myrica Nagi THUNB. Heimiseh in China, Japan und Indien. Die Rinde (Kaiphal) wird als 
Tonieum und Adstringens verwendet, sie enthalt 13,7 0/ 0 Gerbstoff, auBerdem einen gelben, dem 
Quercetin ahnliehen Farbstoff. Es sehwitzt aus derselben eine Art Kino von dunkelpurpurroter 
Farbe aus, das sich fast vollstandig in Wasser lost. Es enthalt 1)0 0/ 0 Gerbstoff und 10 0/ 0 Asche. 

Myrica sapida WALL. Vom Himalaya bis Malakka und Borneo. Die Rinde, die wie die von 
M. Nagi Kaiphal heiBt, wird gegen Blutungen angewandt, aueh gegen Brustbeschwerden. 

Myristica. 
Myristica fragrans HOUTTYN (M. moscha ta TnUNBG., M. aroma tica LAM.). 

Myristicaceae. Heimisch auf der klein en Gruppe der Banda-Inseln in den 
ostlichen Molukken, kultiviert auf Sumatra, Java, Borneo, Celebes, Vorder- und 
Hinterindien, auf Ceylon, in geringerem Malle in Westindien, Brasilien, Afrika, auf 
Mauritius usw. Nach WARBURG ist die ech te M. fragrans bis heute noch niemals 
irgendwo wirklich wild sicher festgestellt worden; die als solche angesehene Batjanart 
nennt WARBURG Myristica speciosa. 

Ein bis 20 m hoher Baum mit immergriinen, lederigen, kurz gestielten, eiformig-elliptischen, 
bis 8 em langen Blattern. Bliiten eingeschlechtlich, die mannliehen in wenigbliitigen Bliiten
standen, die weiblichen einzeln, wenig auffallend; im allgemeinen die einzelnen Geschlechter 
auf verschiedenen Baumen, doeh trifft man aIle Arten von lJ'bergangen zwischen rein mannliehen 

Baumen und rein monoei
schen Baumen. 7-10 Mo
nate naeh der Bliitezeit 
ist die Fruehtreife; die 
Frueht ist eine fleisehige, 
aufspringende, annahernd 
kugelige, am Stielende et
was spitz zulaufende 3 bis 
6 em lange, 21/ 2-5 em 
dicke Beere, die den ein
zigen, von einem zer
schlitzten Samenmantel 
(vgl. unten) umhiiIlten 
Samen entlaBt (Abb. 15). 
Innerhalb des Samenman
tels ist der Samenkern von 
einer braunen, knochen
harten, Eindriicke des 
Samenmantels, Bowie die 
deutliche Raphe zeigen
den SamenschaleumhiiIlt. 
Die reifen,aufspringenden 
Friichte werdengepfliiekt, 

Abb. 15. Aufspringende Frucht der Myrlstlca fragrans. die Fruchtschale entfernt, 
der Samenmantel abge

nommen und sorgfaltig getrocknet und zusammengedriickt, die Samen ebenfalls sorgfaltig ge
troeknet, die Sehalen dann dureh Sehlagen mit Hoizcrn zertriimmert und entfernt, die guten 
Samenkerne von den schlechten getrennt und die ersteren durch Behandeln mit einem Brei voh 
Kaik und Seewasser "gekalkt", um sie gegen Angriffe sebadlieher Insekten widerstanddahiger zn 
machen. 

Macis. Macis. Mace. Fleur de muscade. Arillus Myristicae. Flores 
Macidis. Muskatbliite. Banda-Macis. 

Der zusammengedriickte, getrocknete Samenmantel der Muskatnull. Dieser 
ist am Grunde ungeteilt und mit einer Offnung versehen, nach oben vielfach zer
schlitzt, hornartig briichig, hellbraunlichgelb, fettglanzend und fettig anzufiihlen, 
bis 3 cm lang, die Lappen etwa 1 mm dick. Geruch aromatisch, Geschmack brenuend 
gewiirzhaft. 
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Sohwaoh sohmeokende, stark zerbroohene und ausgeblaBte Maois darf nioht 
verwendet werden. Ebenso darf die dunkelrote BombaY·Maois von Myristioa mala
barioa LAM., die aus sohmaleren Lappen besteht, deren Epidermiszellen radial ge
streokt sind und deren Olzellen einen dunklen, oft leuohtend rotbraun gefarbten 
lnhalt haben, nioht verwendet werden. Maois darf beim Verbrennen nioht mehr 
als 2,7% Asohe hinterlassen. 

Mikroskopisches Bild. Auf dem Querschnitt oben und unten eine Epidermis aus 
flachen Zellen, in dem dazwischen liegenden Parenchym auJ3er schwachen GefaJ3biindeln reichlich 
Olzellen. Letztere mit verkorkter Membran, fast leer oder mit sparlichem gel ben Inhalt. Das 
Parenchym enthalt Amylodextrinkbrner, die sich mit 
.J odjodkalium weinrot flirben, auJ3erdem Fett. 

Pul ver. Parenchymgewebestiicke aus diinnwan
digen, mit Amylodextrin erfull1;en, verwischt-vielastigen 
Zellen und reichlichen, ein gelbes oder gelbgraunliches 
atherisches 01 fiihrenden, 62-88 [J. weiten spharoidalen 
Schlauchen mit verkorkter Membran; Stiicke der beider
seitigen Epidermis aus langgestreckten, parallelwandigen, 
fast spindelformigen Zellen; Fragmente zarter GefaJ3-
biindel. Die Amylodextrinkorper 2-10 [J. groJ3, knochen
nnd stabchenfOrmig, wulstig gebogen. 

Verfiilschungen. Die Banda-Macis wird viel
fach mit denen anderer Arten verfalscht. In Betracht 
kommt an erster Stelle die Born bay-Macis, von 
Myristica malabarica LAMARCK, Vorderindien. Diese 
ist im Aussehen der echten sehr ahnlich doch langer ge- P/:,. 
streckt, groBer, die Lappen viel langer und schmaler, 
winden sich an der Spitze zu einem Knauel. Farbe mehr 
rotlich. Ferner Papua-Macis oder Makassar.Macis, 
der Samenmantel von Myristica argentea WBG., an 
Form der echten Banda-Macis ahnlich, der Geruch weicht 
deutlich ab (sassafrasahnlich). Ais Verfalschungen des 
Pulvers sind auJ3erdem nachgewiesen: Kurkumawurzel, 
Maismehl, gepulverte Semmel, Starkemehl, Dextrin, Zimt
rinde, Sand, Schwerspat. Macispulver wird in sehr hohem 
MaJ3e gefalscht im Handel angetroffen, NESTLER fand 
von 104 innerhalb 4 Jahren untersuchten Macisproben 37 
verfaIscht, und zwar mit Bombay-Macis, Maismehl, gepul
verter Semmel, Teerfarbstoffen, Paniermehl, Sandelholz, 
Kurkuma usw. Meist besteht die Falschung aus ge
mahlener und gefarbter Semmel, die mit Macisol parfiimiert 
Qder mit einer geringen Menge echter Macis versetzt ist. 
Eine mikroskopische Priifung ist daher uneriaBlich. 

Zum Nachweis von Teerfarbstoffen erhitzt 
man nach SPAETH eine Probe der Macis mit Weingeist 
von 50% und salicylsaurem Natrium im Wasserbad und 
fixiert die im Filtrat enthaltenen Farbstoffe auf Wolle. Abb. 16. Nacb TSCHIRCH-OESTERLE. 

Querschnitt durch Bnnda-Macis. Ep Epi
dermen. oez Oelzelle. rsy resinogene Schicht. 
yfb GefaLlbimdel. Ke Zellkern. ad Amy-

lodextrin-Korner. ih Innmhautchen. 

Zum chemischen Nachweis von Bombay-Macis 
in Mischung mit Banda-Macispulver werden folgende Ver
fahren empfohlen: 1. Nach BUSSE trankt man Filtrier
papierstreifen mit dem alkoholischen Auszug des Pulvers 
(1: 10), trocknet sie und laJ3t darauf heiJ3es Barytwasser ein-
wirken. Ein Gehalt an Bombay-Macis verrat sich durch eine intensiv ziegelrote Farbung des 
Papierstreifens. 2. Nach PRITSCHARD verwendet man Natronlauge von 1 % NaOH, die mit unver
faIschter Macis eine schwache Gelbfarbung gibt, wahrend Bombay-Macis eine deutliche Rotfar
bung gibt. Die Lauge darf jedoch nicht starker als 10f0ig sein, da sonst auch bei echter Macis 
Rotfarbungen eintreten. 3. An Stelle von Natronlauge hat UTZ NESSLERS Reagens, mit Wasser 
1 + 1 verdiinnt, mit Erfolg herangezogen. Statt der orangeroten entsteht hiermit eine schmutzig 
himbeerrote Farbung, die durch echte Macis nicht hervorgerufen wird. Am besten nimmt man 
die Farbungen auf Filtrierpapierstreifen wahr, die man mit den Macisausziigen getrankt und dann 
getrocknet hat. 4. UTZ empfiehltferner die mit Natronlauge von I % erhaltenen Ausziige spektro
skopisch zu untersuchen; wahrend Banda-Macis kein besonderes Absorptionsspektrum hat, zeigt 
sich bei Gegenwart von Bombay-Macis ein breiter Absorptionsstreifen, etwa bei der Linie D 
beginnend. 
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5. 3 g Macispulver werden mit 30 ccm absolutem Alkohol ubergossen und nach wiederholtem 
Umschutteln nach 24 Stunden filtriert: 1 ccm des Filtrats wird mit der dreifachen Menge Wasser 
gemischt und mit 1 ccm Kaliumchromatliisung (1: 100) zum Sieden erhitzt. Bei reiner Banda
Macis bleibt die Fliissigkeit gelb, das Auftreten eines braunen Tones zeigt Bombay-Macis an. Oder 
man versetzt dieselbe mit Wasser verd. Menge mit einigen Tropfen Ammoniakflussigkeit und 
schiittelt um. Bei reiner Banda-Macis wird die Fliissigkeit rosarot, 2,5 % Bombay-Macis geben 
tieforange, 50/0 gelbrote Farbung. 6. Proben der Pulver werden auf dem Objekttrager mit einigen 
Tropfen Kaliumchromatliisung (3-5%) angeriihrt und allmahlich bis zum Sieden erhitzt. Bei 
Anwesenheit von Bombay-Mads erkennt man schmutzig·griine oder -braune oder tiefrote Kiirper 
(Sekretzellen, echte Mads wird kaum bemerkbar, Sekretzellen kaum gelb). 7. Bleiessig ruft bei 
Banda-Macis im alkoholischen Auszuge eine weiBe Triibung hervor, bei wiederholtem Ausziehen 
mit kleinen Mengen Alkohol (98%) liefeI'1! schon der vierte Auszug keinen gefarbten Niederschlag 
bzw. Triibung mehr. Ist Bombay-Mads zugegen, so entsteht eine riitliche Triibung oder Fallung, 
selbst noch nach vielmaligem Ausziehen. Kurkuma gibt eine iLhnliche Reaktion, kann aber 
durch die BorsiLureprobe unterschieden werden. Der Farbstoff der Bombay-Mads liist sich in 
Kaliumcarbonatliisung mit orangegelber Farbe, die auf Zusatz von 500/oiger Schwefelsaure in 
Gelb iibergeht, wobei der Farbstoff teilweise gefallt wird. 8. Bombay-Macis hat einen erheblich 
hiiheren Gehalt an atherliislichen Stoffen als Banda.Macis, die in der mit Petrolather entfetteten 
Macis noch zuriickbleiben. Banda-Macis gibt bis etwa 3,5%, nicht iiber 4,8 %Atherextrakt neben 
20-250/0 PetroliLtherextrakt, Bombay-Mads nicht unter 30% Atherextrakt neben etwa 
31 % Petrolatherextrakt. Nach dem Entfetten mit Petrolather mehr als 5,6% Atherextrakt 
gilt als verdachtig. 9. Nachweis von Papua-Macis: 0,1 g reine gemahlene Banda-Macis und 
0,1 g des zu priifenden Pulvers werden in ReagensgliLsern mit je 10 ccm leicht siedendem 
Petro I ather eine Minute kriLftig geschiittelt, filtriert, etwa 2 ccm Filtrat mit dem gleichen Volum 
Eisessig gemischt und dann miiglichst schnell mit konz. Schwefelsaure vorsichtig unterschichtet, 
ohne daB Mischung eintritt. Bei reiner Banda-Macis entsteht in der Beriihrungszone ein gelb
!icher Ring, bei Gegenwart von Papua-Macis schneller oder langsamer je nach der Menge eine 
riit!iche FiLrbung. Beobachtungszeit 1-2 Minuten. Bom bay-Macis gibt bei gleicher Be· 
handlung keine gefarbte Zone. Bei einiger mung gelingt es so bis 100/0 Papua-Macis wahrzu
nehmen. 10. Starke. Macispulver gibt in Chloraljod nur riitliche Farbung, selbst auf Zusatz 
von Jodkristallchen. Jedes sich fiLrbende StiLrkekorn gehiirt nicht zu Macis. 11. Eine Ver
falschung des Pulvers mit Kur kuma erkennt man mikroskopisch an der Starke und durch die 
Borsaurereaktion, die man mit einem alkoholischen Auszug auf Filtrierpapier ausfiihrt. 

Bestandteile. Atherisches 016-7%, fettes 01 (nach KONIG 24,60/0' nach SCmM
MEL u. Co. nur 8,25%), rechtsdrehender Zucker 2,8-4,30/0, stickstoffhaltige Stoffe 5,90/0' stick
stofffreie Extraktstoffe 44,80/0' Rohfaser 6,30/0. Asche 2,60/0. 

Pulvern. Zur Herstellung von feinem Pulver ffir die Rezeptur (fUr Pillen oder Pulver) 
mischt man die Macis mit der gleichen Menge Milchzucker. 

Aujbewahrung. In gut schlieBenden GefaBen vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Hauptsachlich als Kiichengewiirz. Als aromatisches Magenmittel bei 

Dyspepsien, -Koliken, zu· 0,3-0,5 g. GriiBere Gaben wirken giftig. 

Semen Myristicae. MuskatnuB. Nutmeg. Noix de muscade. Nux 
(Semen, Nucleus) Nucistae. Nux moschata. 

Die getroekneten, von dem dunkelroten Arillus und der dunkelbraunen, gliin
zenden Samensehale befreiten und gekalkten Samenkerne. Diese sind stumpfei
formig, rundlieh-eifiirmig oder anniihernd kugelig, 2-3,3 em lang, bis 2 em dick. 

n 

Abb. 17. 
Samen von Myristica fra

grans im Langsschnitt. 
a Arillus. 8 Samenschale. 
n Endosperm. 111 Embryo. 

Die Farbe ist briiunlieh, dureh das Kalken weiBlieh. An dem 
einen stumpfen Ende etwas seitlieh, dem Hilum entspreehend, 
eine breite, helle Warze, an dem anderen, der Chalaza ent
spreehenden, spitzeren Ende eine dunkle Vertiefung. Die die 
Narbe und die Chalaza andeutenden Punkte werden dureh 
eine flaehe Liingsfurehe, die der Raphe entsprieht, ver
bunden. Der Gerueh ist kriiftig aroniatiseh, nieht ranzig, der 
Gesehmaek bitter-gewiirzhaft. 

Lupenbild. 1m Querschnitt ist der Samen graubraun und er
scheint durch braune, von der Peripherie nach einwarts eindringende 
und verzweigte Streifen, die Hiillperispermfalten, zerkliiftet und un
regelmaBig strahlig gefiedert = ruminiertes Endosperm. Dieht unter 
dem N abel findet sich eine den ziem!ich ansehnlichen Keim enthaltende, 
umfangreiche Hiihlung; in der Handelsware ist der Embryo meistens 
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verschrumpft. 1st letzterer vorhanden, so besteht er aus zwei diinnen, blattartigen, voneinander 
abstehenden, etwas gefalteten Samenlappen und einem kleinen Wiirzelchen, das nach unten 
gewendet ist. 

Mikroskopisches Bild. Man unterscheidet in der braunen Samenkernhiille zwei 
ziemlich deutlich abgegrenzte Gewebsschichten, das den Samenkern an seinem AuBenrande um· 
hiillende Perisperm = Hiillperisperm, bestehend auf dem Querschnitt aus ziemlich ansehnliehen, 
flaehen, teilweise rotbraunen 1nhalt fiihrenden Zellen, deren diinne, braune Zellwande verholzt 
sind, und das von GefaBbiindeln durehzogene Gewebe in 
den Platten = Perispermstrange, bestehend in der Haupt. 
saehe aus groBen, atherisches 01 fiihrenden Sekretzellen. Das 
Endosperm als diehtes Parenehym zarter, polyedrischer 
Zellen, die besonders in den Randpartien in dem fettreichen 
Protoplasma zahlreiche, kleine. meist zusammengesetzte 
Starkek6rner (mit deutlieher Kernhbhle) und meist in der 
Mitte jeder Zelle finzelne Proteinkorner mit oft gut ent
wiekeltem EiweiBkristall enthalten. Das Fett ist oft kristal
liniseh. Die inneren Teile des Endosperms sind minder reich 
an aufgespeicherten Reservestoffen. 

Pul ver. Ein rotlichbraunes, etwas grauweiBes oder 
gelbliches Pulver, hauptsii.chlich aus hellen Fragmenten des 
duunwandigen, farblosen Endospermgewebes mit Starke
kornern (3-15 (J. groB, einfach und zusammengesetzt, mit 
Spalt oder rundliehpr Kernhbhle) und Aleuronkornern (del 
EiweiBkristall oft groB entwickelt) im oligen Plasma (das 
Yett teilweise kristallinisch ausgeschieden); braune Frag- Abb. 18. Nacb BUSSE. 
mente des diinnwandigen, verholzten Hiillperisperms, die Starke aus dem Endosperm der Muskat-
Zellen mit rotbraunem 1nhalt, und mit Einzelkristallen aus nuB. 300mal vergroBert. 
kohlensaurem Kalk usw., hier keine Sekretbehalter; Stiicke 
des von GefaBbiindeln durchzogenen Gewebes der Perispermstrange aus groBen, atherisches 
01 fiihrenden Zellen. dazwischen kleinere Parenchymzellen; Stiicke mit aneinanderhangendem 
Endosperm- und Ruminationsgewebe; freie Starke; Pigmentstiickchen; GefaBbiindelfetzen usw. 

Ve1'fiilschungen. Verfalschungen der ganzen MuskatnuB sind selten. Es kommen 
kunstliche Niisse vor aus kleinen Muskatniissen und MuskatnuBpulver, Mehl und Ton ge
preBt, den echten tauschend ahnlich. 

Das Pulver ist zu untersuchen auf eine Beimengung der gepulverten Samenschalen, die 
man an den plattenformigen Stiicken der Oberhaut mit anhaftenden PigmentzeJlen und den meist 
in Biindeln vorhandenen Palisaden leicht erkennt. Ferner ist das Pulver auf die haufiger 
vorkommenden Gewurzverfalschungen zu untersuchen (vgl. Pfeffer S. 469). 

Als Ersatz fiir Muskatniisse dienen: 
1. CalebassenmuskatnuB, Macisbohnen, Muscades de Calabash, von Monodora 

myristic a DON. - Anonaceae, heimisch in Westafrika, auf den Antillen kultiviert. Diese 
sind grau bis brau!!, 2,0-2,5 cm lang, 1,0-1,2 cm breit, 5-6 mm dick. Das Endosperm ist durch 
in dasselbe eingedrungene Falten der inneren Samenschale in tief hinab isolierte Platten gespaltet. 
Geruch und Geschmack gewiirzhaft, an Thymol erinnernd. Sie enthalten 25% atherisches 01 
und 6,22% fettes 01. 

2. Chilenische MuskatnuB, von Laurelia sempervirens (R. et P.) TUL. - Moni
miaceae 

3. Pflaumen-MuskatnuB, von Atherosperma moschatum LABILL. - Moni
miaceae. 

4. Madagassische MuskatnuB, von Ravensara aromatica SONN. - Lauraceae, 
deren Friichte auch als Ravensaraniisse, Nuces caryophyllatae, Nelkenniisse, Noix 
girofle bekannt sind. 

5. Brasilianische MuskatnuB, von Cryptocarya moschata MART. - Lauraceae 
(1. Guyana MuskatnuB, Camara- oder Ackawai-Nuts, von Acrodiclidium Ca-

mara R. SCHOMB. 
7. Californische MuskatnuB, von Torreya californica TORR. und 
8. Flori<ia-MuskatnuB, von Torreya taxifolia ARN. - Coniferae. 
9. Macisbohnen, a) afrikanische, siehe oben CalebassenmuskatnuB; b) die groBe 

Macisbohne, PichurimnuB, von Acrodiclidium puchuri major (MART.) MEZ (siehe 
diesel und c) die kleine Macis bo hne = PichurimnuB (siehe diesel. 

Dber die Kerne anderer Myristica-Arten vgI. S. 193. 
Bestandteile nach KOENlG: Wasser 7,4 0/0, stickstoffhaltige Su bstanz 5,5 ° /0' 

atherisches 013 % , Fett 34,30/0' stickstofffreie Extraktstoffe 37,20/0' Rohfaser 9,9 % , 

Asche 1,70/0' Der Gehalt an Asche kann bei den gekalkten Niissen erheblich hbher sein, doch 
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sollen groBere Mengen ala 5,0% (0,5% in Salzsaure unliislich) beanstandet werden. Kach BUSSE 
ist der Wassergehalt bei besseren Sorten nicht haher als 5% • 

Nach F. B. POWER und A. H. SALWAY kommt die narkotische Wirkung der MuskatnuB 
dem Myristicin, Cu H120a, zu; im Petrolather- und Alkoholextrakt fanden sie auBer den im 
atherischen und ausgepreBten 01 enthaltenen Stoffen noch Zucker, Gerbsaure, Farbstoffe, 
Harze und Spuren des kristallinischen A1koho~s Ipuranol, <;aHa802(OH)2. 

Anwendung. Hauptsii.chlich als Kiichengewiirz. Selten medizinisch wie Macis zu 0,5 
bis 1,5 g. GroBere Gaben wirken giftig und abortiv. Vergiftungserscheinungen wurden schon nach 
dem GenuB einer halben NuB beobachtet. Die Giftwirkung solI auf dem Vorhandensein von 
Myristicin in dem atherischen 01 beruhen. 

Oleum Macidis (Germ. 5, Helv. Austr.). Oleum Myristicae (Amer. Brit.). 

Atherisches Muskatol. Mac1sol. Muskatbliitenol. MuskatnuBol. Oil 
of N u tme"g. Essence de muscade (de macis). Das atherische Muskatol 
wird sowohl aus dem Samenmantel (Macis) wie aus den Muskatniissen gewonnen, 
in der Hauptsache aus letztern. 1m Handel wird zwischen dem MuskatnuBol und 
dem Macisol kein Unterschied gemacht, da die Ole nicht voneinander zu unter
scheiden sind. 

Gewinnung. Unausehnliche oder beschii.digte Muskatniisse, die sich zum Gebrauch alB 
Gewiirz nicht eignen, werden mit Wasserdampf destilliert; die Ausbeute an 01 betragt 7-15% _ 

Seltner gewinnt man das 01 aus der Ma.cis. die 4-15% 01 bei der Destilla.tion liefert. 
Eigenschaften. a) des Macisoles: Fast farblose oder gelbliche, spater rot· 

liche Fliissigkeit von angenehmem Macisgeruch und anfangs mildem, spater schar· 
fem, gewiirzigem Geschmack; alte Ole riechen unangenehm, terpentinartig. Spez. 
Gew. (Germ.) 0,870-0,930 (15°), SCHIlIIMEL 0,890-0,930 (15°); aD + 10° bis 
+ 22; klar loslich in 2 -3 Vol. Weingeist von 90 Ufo. 

b) des MuskatnuBoles: Dunne, farblose, allmahlich durch Sauerstoffauf
nahme dicker werdende Fliissigkeit von angenehmem Geruch und gewiirzigem Ge
schmack. Spez. Gew. 0,865-0,925 (15°); aD + 8° bis + 30°; nDo.o 1,479-1,488; 
loslich in 0,5-3 Vol. Weingeist von 90 Ufo. 

Bestandteile. In der Zusammensetzung hat sich bei den beiden Olen ein Unterschied bis 
jetzt nicht ergeben. Nachgewiesen sind: 80 % a-Pinen (d + I) und d-Camphen, beide CtvH16' 
(J-Pinen in sehr geringer Menge, ferner Dipenten, alle ClOH16 ; p-Cymol, d-Linalool, Ter
pinenol-4, Borneol, a-Terpineol, Geraniol, Safrol, ein nicht naher bekannter Aldehyd, 
Myristicin, Ameisensaure, Essigsaure, Buttersaure, Caprylsaure, eine Saure 
C12H16(OH)COOH, Myristicinsaure, frei und als Ester, Eugenol, Isoeugenol. 

Das Myristicin ist nach THOMS l-Allyl-3,4-methylendioxy-5-methoxybenzol; 
es wirJ..-t in groBeren Gaben stark narkotisch und schii.digt besonders die Leber. 

P'I"iifung. a) Germ. fordert: Spez. Gew. 0,870-0,930 (150). - b) aDO.O + 70 bis + 300. 
e) 1 ccm des Oles muB sich in 3 ccm Weingeist lOsen. 

Anwendung. In der Parfiimerie und zur Herstellung von Liktiren. In kleinen Gaben 
als Stoma.chikum. 

Oleum Myristicae (expressum) (Helv. Austr.). Oleum Nucistae (Germ.). 

MuskatnuBol. Butter of Nutmeg. Beurre de muscade. Balsamum 
(Butyrum) Nucistae. Muskatbutter. Muskatbalsam. Das aus der Muskat· 
nuB durch Auspressen gewonnene Gemisch von Fett und atherischem Ol. 

Gewinnung. Die gemahlenen Muskatniisse, meist beschadigte und unansehnliche Friichte, 
werden bis zum Schmelzpunkt des Fettes erwarmt und dann zwischen erwarmten Platten gepreBt. 
Das fliissige Fett wird mit Bilfe von Heil3wassertrichtem durch Papier filtriert. (Nach Germ. und 
Helv. braucht das Fett nicht filtriert zu sein, sondem nur durch Absetzenlassen geklart.) Auch 
durch Ausziehen mit Ltisungsmitteln wird das Fett gewonDen. Es kc>mmt meist in viereckigen 
Stiicken in den Handel, die in Blattzinn gehiillt sind. 

Eigenschaften. Rotbraunes, stellenweise helleres (weiBliches) talgartiges Fett, 
Smp. 45-51 ° (Germ. Helv.). Das geschmolzene Fett ist braunrot (nach Germ. nicht 
vollig klar, nach Helv. triibe). Spez. Gew. (150) 0,990-0,995. S.-Z. 17-23, V.-Z. 
172 -1 79, J. oZ. 40 -52. In kaltem Weingeist ist es zu etwa 55 Ufo loslich, in heiBem 
Alkohol, in Chlorof.()rm und Ather ist es fast vollig loslich. 
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Bestandteile. 401o atherisches 01, 44°/0 festes und 52°/0 fliissiges Fett. Das feste 
Fett besteht groBtenteils aus Myristin, dem Glycerid der Myristinsaure, C13H27COOH. 

Priifung. Germ. schreibt nur vor, daB sich aus dem geschmolzenen Fett kein fester Bo
densatz abscheiden solI (Starke, PreBriickstande, Mineralstoffe). Nach Helv. solI das Fett beim 
Verbrennen auf dem Platinblech keinen deutlichen Geruch nach angebranntem Talg geben. 

Aufbewahrung. Kiihl, in dichtscblieJ3enden GefaBen. 

An'Wendung. Zu Salben, Pflastem, Ceraten, seltener fiir sich zu Einreibungen des Unter
leibs bei Blahungen, Kolik usw. 

Spiritus Myristlcae. 
Spirit of Nutmeg. 

Brit. 
Olel Myristicae aetherei 50 ccm 
Spiritus (90 Vol.-· .) ad 500 CClli. 

Balsamum Nuclstae. 
Ceratum Myristicae. Muskatbalsam. 

Baume de muscade. Baume stomachlque 
Stomachical Balsam. Mace-Balm. 

Cerae flavae 2,0 
Olei Olivarum 1,0 
Olei Nucistae 6,0 

schmilzt man 1m Wasserbad, seiht wenn notig 
durch und gleBt halberkaltet in Papierkaspeln 
oder Ceratformen aus, die man auf eine kalte 
Unteriage steUt. 

Pomatum nervlnum. 
Pomat. Nucistae compo (Gall.). 
Nervensalbe. Baume nerval. 

1. Olei Myristicae 450,0 
2. Medullae bovinae 350,0 
3. Olei Papaveris 100,0 
4. Olei Rosmarini 30,0 
5. Olei Caryophyllorum 15,0 
6. Camphorae 15,0 
7. Balsami tolutani 30,0 
8. Spiritus (80·1.) 60,0. 

Man schmilzt 1-3 1m Wasser bad, seiht durch, 
UWt halb erkalten, fiigt 4-6 und die wsung 
von 7 in 8 hlnzu und riihrt kalt. 

Tlnctura Myrlstlcae. 
Tinctura Nucls moschatae. 
Semin. Myristic. gr. pulv. 1,0 
Spiritus diluti 5,0. 

TANZERS Brucbbalsam gegen Unterleibsbriiche besteht aus: Ochsenmark 20,0, Muskat
balsam 20,0, Rosmarinol 20,0, atherischem Tierol 5,0, Butterschmalz 100,0. 

Myristica argentea WARBURG. Heimisch im westlichen Neu-Guinea in der Land. 
schaft Onin. Die Samen gelangen in den Handel als: 

Makassar- oder Papua-Muskatniisse. Wilde (lange) Muskatniisse. 
Pferdemuskat. Long Nutmeg. 

Der Arillus besteht meist nur aus 4-5 breiten Streifen, die oben und unten zusammen
gewachsen sind, er ist schmutziggrau oder braunrot. Die NuB ist schmaler als die offizinelle, von 
langerer Form; sie hat relativ schwache Arillusfurchen gegeniiber M. fragrans. Del' Samenkern ist 

Abb. 19. Nach BUSSE. 
Samen von M. argentea mit 

Arillus. 

Abb. 20. Nach BUSSE. Abb. 21. Nach BUSSE. 
Lange MuskatnuB VOn M. argen- Wie Abb. 201m Limgsschnitt. 

tea. h Hilum. ch Chalaza. eh Hohlung des Embryo. 

35-45mm lang, 2o-25mm breIt, an derBasis am breitesten. Frisch glanzend rotbraun; dieHan
delsware ist, weilsie ziemlich weich ist, stark abgerieben. Sie werden ebenfalls zuweilen gekalkt. 
Das Endosperm enthalt viel Starke, deren Komchen 5-40 f-t messen, indessen zuweilen verkJeistert 
sind. Die Aleuronkomer sind im allgemeinen groBer und regelmaBiger als bei M. fragrans. Die 
braunen Perispermstreifen (Ruminationsstreifen) sind sparlicher und grober. Diese Art ist nachst 
der offizinellen die wichtigste, ist aber im Geschmack viel weniger fein. (Abb.19-21.) 

Hager, Handbuch. II. 13 
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Myristica malabarica LAM. Heimisch in Vorderindien. Der 
S amenkern ist bis 33 mm lang, bis 18 mm breit. Die Rumi· 
nationsstreifen dringen sehr tief in das Endosperm ein. Die 
Kerne verwendet man in Indien als Heilmittel gegen Kopf
schmerzen und als Aphrodisiacum; sie enthalten viel Fett und 
wenig atherisches 01. Ersteres (Poondy Oil) wird zu Einrei
bungen verwendet. Die Samenkerne enthalten: 29,6-34,2 0/ 0 
Fett, Smp. von 31-31,5. Verseifungszahl 189,4-191,4%, 
Jodzahl 50,4-53,5. Das Fett enthalt keine Myristinsaure. 
Xtherisches Extrakt (Fett und Harz) 61,8-62,7%. Asche 
1,2-1,3%. 

Wichtig ist der nicht aromatische Arillus, der seit 
einer Reihe von Jahren als Bombay.Macis (in Indien Ram
p a tri) nach Europa gelangt und zur Verfalschung der B an d a
Macis verwendet wird (siehe S. 189). 1m unzerkleinerten Zu
stande sind beide leicht zu unterscheiden. Bombay-Macis ist 
langer, mehr zylindrisch, die Lappen rotbraun, viel schmaler 

Abb.22. Nach BUSSE. und zerbrechlicher als bei der offizinellen. Auch unter 
Bombay-Macis. 

dem Mikroskop ergeben sich wesentliche Unterschiede: die 
Zellen der Epidermis sind fast immer stark radial gestreckt, die Sekretzellen zahl
reicher und hellgelb bis leuchtend gelbrot. Uber die chemische Erkennung der 
Bombay-Macis siehe unter Macis, S. 189. 

'Myristica speciosa WARB., Batj ang-Muskat. Die NuB ist so aromatisch wie 
die echte, dieser auch sehr ahnlich, aber von einem sehr dicken Peri carp umhiillt, 
3,5 cm lang, 2,5 cm breit und an der Stelle der Chalaza mit einem deutlich hervor
tretenden Wulst versehen. 

AlB fettliefernd kommen weiter in Betracht und gelangen gelegentlich nach Europa 
die Samen von: Myristica angolensis WELW. in Westafrika, enthli.lt tiber 70 0/ 0 Fett. 
Myristica hicuhyba (SCHOTT) WARB. in Brasilien, liefert durch Extraktion mit 
Ather 590/0' beirn Pressen 45% Fett. Dasselbe besteht irn wesentlichen aus den Glyceriden 
der Myristinsaure und Olsaure und wenig freien Fettsauren. Myristica microcephala BL. 
in Westafrika, enthii.lt in dem Samen 73 0/ 0 Fett. Myristica peru viana D.C. in Mittel. 
amerika ist fettreich. Myristica sebifera Sw. vom nordlichen Brasilien durch Guyana 
bis Panama, enthalt in dem Samen 26% Fett. Myristica surinamensis ROL. in Su
rinam. Die Samen kommen zuweilen als afrikanische Olniisse oder Cuago-Niisse nach Eu
ropa. Sie liefem 60 0/ 0 Fett. Coelocaryon (Myristica) Preussii WARB. in Kamerun 
soil 720/0 Fett enthalten. 

Durch Einschnitte in die Rinde liefem einen dem Kino (s. d.) ahnlichen Saft: Myristi ca 
malabarica LAM., M. fragrans HOUTT., M. glabra, M. succedanea REINW. 
Das Produkt ist dem Malabar-Kino sehr ii.hnlicb, enthlilt aber kristallinisches Calciumtartrat. 

Myrobalani. 
Terminalia chebula RETZIUS (Myrobalanus chebula GARTNER), T.bellerica 
ROXB. (Myrobalanus bellerica GARTNER), T. citrina ROXB. (Myr<;>
balanus citrina GARTNER), einp Varietat von T. chebula, und andere. Com
bretaceae. Phyllanthus mollis MULL. ARG. (Em blica officinalis GARTNER), 

Euphorbiaceae. Heimisch in Vorder- und Hinterindien und auf den malaiischen 
InseIn. 

Fructus Myrobalani. Myrobalanen. Myrobalans. Chebulic Myrobalans. Fructus 
Terminaliae. Myrobalani chebulae (Bellericae). 

Die unreifen und reifen getrockneten Steinfriichte. Die Friichte von T. chebula bzw. T. 
citrina, die allein gebrauchlichen Handelssorten, sind sehr hart, griinlichgelb, graugelb bis schwarz-
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braun, je nachdem 2-6, seltener 8 cm lang, etwa bis 2,5 cm dick, langlich eifiirmig oder langlich 
birnfbrmig, beiderseits oder nur nach einem Ende zu verschmalert, gerundet fiinfkantig, stark ge. 
furcht, mit 5 Hauptrippen und 5 Nebenrippen versehen, an der Oberflache kahl, glatt oder run· 
zelig, matt oder etwas glanzend. Das untere Ende zeigt die scheibenrunde Narbe des Frucht
stieles. Geschmack stark adstringierend. 

Lupeubild. Querschnitt. Dieser ist stumpf-fiinfseitig, laBt ein etwa 1-5 mm 
dickes, eingetrocknetes, griinlichbraunes, spriides, auf ebener Flache fast harzig glanzendes Pericarp 
und einen von dem Pericarp umgebenen, gleichfalls gerundet.fiinfseitigen, orangegelben oder 
riitlichgelben Steinkern mit ungewiihnlich starker (5-7 mm), sehr harter Steinschale erkennen. 
Letztere umschlieBt einen langlichen, diinnen (4-5 mm), auf dem Querschnitt kreisrunden, eiweiB. 
losen, i:>lreichen, weiBen, von einer diinnen orangegelben oder braunlichen Samenhaut umhiillten 
Samenkern. Der Steinkern ist mit zahlreichen, zerstreuten, kleinen, mit gelber briickliger Sub. 
stanz gefiillten, rundlichen Hiihlungen versehen und an starkeren Stiicken von einer querdurch. 
laufenden, etwas welligen braunen Linie halbiert. Mit Eisenchloridliisung befeuchtet, farbt sich 
das Pericarp wie Punkte und Striche der Steinschale indigoblau bis violettschwarz. 

Sorten. Die Myrobalanen, von denen man imHandel nach Farbe undGriiBe verschie· 
dene Sorten unterscheidet, haben pharmazeutisch nur eine sehr untergeordnete Bedeutung; 
sie dienen zumeist in der Technik als Gerbmittel. Terminalia chebula liefert die Myrobalani 
chebulae, die kleinen Madras Myrobalanen, auch als schwarzbraune Myrobalanen im Handel 
bezeichnet, die je nach dem Reifezustand und der Entwicklung verschieden sortiert werden; von 
Terminalia citrina stammen hauptsachlich die groBen Bombay-Myrobalanen, auch gelbe Myro. 
balanen, Myrobalani citrinae (luteae, flavae) benannt, von T. bellerica die Myrobalani Bellericae, 
bellirische (runde) Myrobalanen, die aber kaum noch zu uns in den Handel kommen; Phyllanthus 
mollis ist die Stammpflanze fiir Myrobalani Emblicae oder die griinen, aschgrauen Myrobalanen. 

Bestandteile. Bis 45% Gerbstoff, Ellagsaure, Gallussaure, 3,5% Chebulin. 
saure, C28~4015· ~O. 

Anwendung. Medizinisch kaum noch als Adstringens, technisch zum Gerben und Farben. 

Myrrha. 
Myrrha. Myrrhe. Myrrh. Myrrhe. 
Myrrha. Myrrha vera. Echte Myrrhe. 
Myrrhe. Myrrhengummi. Rote Myrrhe. 
phora-Art, wahrscheinlich von 

Gummiresina Myrrha. Gummi 
Heerabol-Myrrha. Mannliche 

Das Gummiharz einer Commi-

Commiphora abyssinica ENGI,ER, Burseraceae, eines auf Bergen in Erythraea, 
Abessinien und im siidlichen und siidwestlichen Arabien heimischen Baumes. 
DaB die Myrrhe von mehreren Commiphora.Arten geliefert wird, wie Germ. angibt, 
ist nicht vollig siehergestellt. Nach Forschungen SCHWEINFURTS gilt C. a byssi. 
nica an erster Stelle als Stammpflanze der in Siidarabien gesammelten soge. 
nannten Fadhli.Myrrhe. Die gleichfalls in Nordostafrika vorkommende Commi
phora Schimperi ENGLER solI nach SCHWEINFURT eine zweite Sorte Myrrhe liefern; 
vielleicht kommen daneben auch Commiphora Playfairii ENGLER, C. Hilde· 
brand tii ENGLER, C. serrulata ENGLER in Betracht. Zur Zeit ist es nicht mog. 
lich, eine bestimmte Art an1'ugeben, sieher ist nur, daB eine Commiphora.Art Nord. 
ostafrikas die Droge liefert. Die neuere Angabe, daB Commiphora Myrrha 
ENGLER als Stammpflanze anzusehen ist, ist noeh nicht erwiesen. C. abyssiniea und 
C. Sehimperi sind vorlaufig mit einiger Sieherheit nur als Stammpflanzen der ara. 
bischen Myrrhe anzusehen, nieht der echten Somali.Myrrhe, der offizinellen 
H eera bol.Myrrhe. 

Das Gummiharz entsteht in schizogenen, sieh spater lysigen erweiternden Sekret. 
raumen der Rinde, flieBt entweder freiwillig aus Rissen der Rinde oder, was wahr. 
seheinlieher ist, aus Einschnitten aus und trocknet dann an der Luft ein. 

Myrrha eleeta, gegeniiber der Myrrha naturalis die allein offizinelle 
Sorte, bildet rundliche oder unrflgelmaBige Korner oder loeherige Massen von un· 

13* 
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regelmiUliger, hockeriger, knolliger, bisweilen fast traubiger Gestalt, bis zu Faust
gro£e. An der unebenen Oberflache rauh, grau oder bleichgelbbraunlich bestaubt, 
an der durch Abwaschen gereinigten Oberflache wie an der muscheligen, wachs
artigen Bruchflache matt oder fettglanzend, rotgelb bis rotbraun, oft stellenweise 
weilllich ge.fleckt oder von abwechselnden helleren und dunkleren Adern durchzogen. 
In kleinen Stiicken durchscheinend oder fast durchsichtig. Zuweilen vorkommende 
glanzende Myrrhe scheint mit Alkohol abgespiilt zu seine Der Geruch ist eigenartig 
gewiirzig, der Geschmack gewiirzig, zugleich bitter und kratzend. Klebt beim 
Kauen an den Zahnen. 

Das Pulver ist hellorangegelb. 
Erkennung. Beirn Verreiben mit Wasser gibt die Myrrhe eine wei13gelbe 

Emulsion. - Schiittelt man 1 g gepulverte Myrrhe mit 3 ccm Ather, filtriert und 
la£t zu dem Verdunstungsriickstand des gelben Filtrats Dampfe von rauchender 
Salpetersaure oder Bromdampf treten, so farbt er sich rotviolett. Werden ainige 
Kornchen Myrrhe mit Salzsaure unter Zusatz von etwas Vanillin geschiittelt, so 
farbt sich die Saure rot. - Germ. 6 s. S. 1342. 

Ein Reagens zum Nachweis von Myrrhe - besonders in Geheimmitt(lIn 
ist nach HmscHsoHN ein Gemisch aus 1 T. Trichloraceta11) und 4 T. Chloral. 
hydrat, das mit der gewohnlichen Myrrhe des Handels (Heerabol) eine pracht
voll violette Farbung gibt, wa.hrend bei indischer (Bissabol- )Myrrhe, bei Bdellium 
und anderen Harzen die Firbung ausbleibt. - Nach WINCKEL eignet sich zur Er
kennung der Myrrhe auch die Vanillin-Salzsaurereaktion; von zahlreichen Harzen 
gab nur die offizinelle Heerabol-Myrrhe mit Vanillinsalzsaure eine schone, starke 
Rotfarbung. 

Bestandteire. Nach TSCHmCH und BERGMANN enthiiJ.t Heerabol-Myrrhe 28-30% 
in Alkohol llisliche Bestandteile, darunter 6-7% gelbes aeth. 01 vom spez. Gew. 1,046. Der 
alkoholunlOsliche Auteil besteht in der Hauptsache aus Gummi und Enzymen (zusammen 61 % ), 
den Rest bilden Verunreinigungen und Feuchtigkeit. Die in Alkoholltislichen Harze sind: a- und 
p-Heera bo-Myrrholol (5%), a- und p-Heera bo-Myrrhol (6%) und Heera boresen (60/0)' 
samtlich amorph. 0. v. FRIEDRICHS fand alB Hauptbestandteile der Myrrhe Harz, atherisches 
01 (8,80/0), Gummi und Enzyme. Das dicke 01 war hellgelb bis griinlich und hatte das spez. 
Gew. 1,011; es enthielt freie Ameisensaure und Essigsaure sowie eine kristallisierende, nicht fliich
tige Saure vom Smp. 1590, Myrrholsaure, die in dem Gummiharz als Ester vorhanden ist. 
Von Phenolen wurde m-Kresol nachgewiesen, auJ3erdem Cuminol und Zimtaldehyd. Aus 
dem atherltislichen Teile des Harzes wurden isoliert: 3 freie Harzsauren, a- und fI-Commiphor
saure (beide C14,H1S04) und die mit Myrrholsaure isomere r-Commiphorsaure (C17~205)' 
nach der Verseifung die einbasische Commiphorinsaure (C2sHssOs), ferner 2 Harzphenole, a
undfl-Heerabomyrrhol (Cts~sOs bzw. CsOH2SOS)' ein einwertiger Alkoholder Formel Ct4~202 
und Heera boresen (C42 H5SOS)' das eine MethoxyIgruppe enthii.lt. Der atherunlosliche Teil 
des Harzes bestand aus 2 einbasischen Sauren, a- und p-Heerabomyrrhololsaure (C15~207 
bzw. Cs6H320e)' Das Gummi enthalt wahrscheinlich Galaktose und Arabinose. 

Die Heerabolmyrrhe gibt bei der Destillation mit Wasserdampf 2,5-10% ii.therisches 
OL Dicke, gelbe, griinliche oder brii.unliche Fliissigkeit von starkem Myrrhengeruch; spez. Gew. 
0,988-1,024 (150); aD - 31 ° bis - 930; nD"o o 1,520-1,527; S.-Z. 0,8-6,0; E.-Z. 16-40; llis
lich in 8-10 Vol. und mehr Alkohol von 90 VoL-%. Es enthiiJ.t Cuminaldehyd, Ameisen
saure, Essigsaure, Palmitinsaure, Eugenol, m-Kresol, Pinen, Dipenten, Limonen. 
ein noch nicht nii.her untersuchtes Terpen, Cadinen, eine nichtfiiichtige Saure vom Smp. 1590, 
Cuminaldehyd, Zimtaldehyd, Myrrholsaure, ein tricyklisches Sesquiterpen 
Heerabolen. 

Prilfung. Der beim vollkommenen Ausziehen von 3 g Myrrhe mit siedendem 
Weingeist hinterbleibende Riickstand darf nach dem Trocknen bei 100 0 hOchstens 
2 g betragen. - Beim Verbrennen :diirfen hochstens 7Ufo Asche hinterbleiben 
(Germ. 6); (Hew., AUBtr., Suec. 6 Ufo, N ederZ. 5 Ufo). 

1) Zur Darstellung des Trichloracetals leitet man in Weingeist von 750/0-womoglich im 
Sonnenlicht - so lange Chlorgas, bis eine Triibung eintritt und sich beim Stehen zwei Schichten 
bilden. Die untere Schicht wird abgetrennt, durch Schiitteln mit dem gleichen Volum Wasser 
gereinigt, vorhandene freie Saure mit gebrannter Magnesia entfernt, und die FliiBsigkeit dann 
filtriert. 
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Pulvern. Zur Herstellung des Pulvers wird Myrrhe iiber gebranntem Kalk getrocknet 
und dann bei moglichst niedriger Temperatur zerrieben. 

Aufbewahrung. In Blechbiichsen, das Pulver in Glasem. 
Anwendung. Innerlich selten bei iibermaBiger Schleimabsonderung der Luft- und Ham· 

wege zu 0,3-1,5 in Pillen, Pulvem oder Emulsion; Gaben von 2-4 g sollen nicht unbedenklich 
sein. Haufiger auBerlich bei Entziindungen der Mandeln, Bronchialkatarrhen und Zahnfleisch
entziindungen als Pinselungen und Gurgelwasser (zweckmaBig als Tinctura Myrrhae); zu Rauche
rungen bei Luftrohrenkatarrh; zum Verband jauchiger Wunden. 

Extractum Myrrhae. Myrrhenextrakt. Erganzb. III: 10 T. mittelfein gepul
verte Myrrhe zieht man 48 Stunden mit 40 T. Wasser aus, filtrien den Auszug, dampft auf 6 T. 
ein, fiigt 1 T. Weingeist hinzu und verdampft zurTrockne. Ausbeuteetwa50 0/ 0 ' Braungelbes 
Pulver, in Wasser triibe loslich. 

Tinctura Myrrhae. Myrrhentinktur. Tincture of Myrrh. Tein
ture de myrrhe. 

Wird ganz allgemein durch Ausziehen von grob gepulverter Myrrhe mit starkem Weingeist 
hergestellt, und zwar am besten durch Perkolation, zu welchem Zweck die Myrrhe vorher mit 
der gleichen Menge gewaschenem Sand zu mischen ist. Helv. schreibt die Perkolation ausdriiek
lieh vor. - Germ., AU8tr., Dan., Nederl., Buec. 1 T. Myrrhe, 5 T. Weingeist (86-87 Gew. % )' 
Belg., ltal.: 1 T. Myrrhe, 5 T. Weingeist (800f0). Helv., Hi8p. 20 T. Myrrhe, Weingeist (86-87 
Gew. Ofo) q. s. ad 100 T. Amer. 20 g Myrrhe, Weingeist (92,3 Gew. Ofo) q. s. ad 100 eem. Brit. 
wie Amer. mit Weingeist von 86-87 Gew. % ' Norv. 1 T. Myrrhe wird mit 1 T. Wasser emul· 
sionsartig angerieben, dann werden 4 T. Weingeist (86-87 Gew. % ) naeh und naeh zugesetzt; 
naeh 5 Tagen wird die Tinktur filtriert. - Spez. Gew.: 0,845-0,851 (Nederl.), 0,850 (Austr., 
Suee.), 0,870-0,880 (Norv.). Troekenriiekstand mindestens 4°/1) (Nederl., Norv.), 5% 
(Austr., Belg.). 

Der bei der Bereitung der Tinktur verbleibende Riiekstand, d. h. das in Weingeist unlos· 
liehe Gummi der Myrrhe liefert, in 2 T. Wasser gelost, einen ffir manehe Zweeke gut verwendbaren 
Klebstoff. 

Erkennung. Dureh Wasser wird die Tinktur milehig getriibt. 2--3 eem Myrrhentinktur 
farben sieh beim leiehten Erwarmen mit einigen Tropfen konz. Salpetersaure rotviolett (Austr.). 
Der Verdampfungsriiekstand der Tinktur farbt sieh beim Erwarmen mit Salpetersaure schon rot 
(Nederl.). Schiittelt man den Verdampfungsriiekstand von 10 g Tinktur mit 5 eem Ather und 
filtriert, so farbt sieh das Filtrat bei Beriihrung mit Bromdampfen violett (Belg.). 

Collutorium cum Myrrha (F. M. Germ.). 
Tinct. Myrrhae 4,0 
Tinct. Guajac. e Resin. 8,0 
Spirit. Cochlear. 30,0. 

Emulslo Myrrhae ferrata (Suec.). 
1. Kali carbonici 1,0 
2. Myrrhae plv. 3,0 
3. Sirupi simp!. 5,0 
4. Aquae Menthae PIp. 100,0 
5. Ferri sulfurici 1,0 
6. Aquae destillatae 25,0 
7. Tincturae La vandulae aromaticae 15,0 

1 und 2 werden zusammengerieben und 3 und 4 
allmahlich zugesetzt. 5 wird in 6 gelOst hinzu· 
gefiigt und zuletzt 7. 

Pllulae Galbanl composltae (Nat. Form.). 
Compound Pills of Galbanum. 

Myrrhae 
Galbani 
Asae foetidae 
Sirupi 

Man formt 100 Pillen. 

aa 9,75 
3,25 
q. s. 

PIlulae Myrrhae ferratae (Suee.). 

Tlnctura Capslcl et Myrrhae (Nat. Form.). 
Tincture of Capsicum and Myrrh. 
Hot Drops. "Number six" (TROMPS.) 
Fruct. Capsiei pulv. (No. 20) 32 g 
Myrrhae pulv. (No. 40) 125 g 
Spiritus (91 0 /0) vo!. 9' 
Aquae destillatae vo!. 1 J q. s. 

Man mischt die Pulver mit gleichen T. gereinigtem 
Sand und bereitet durch Perkolation 1000 ccm 
Tinktur. 

Tlnctura Myrrhae compos Ita (F. M. Germ.). 
Zusammengesetzte 

Myrrhae 
Catechu 

Myrrhentinktur. 
10,0 

Bals. Peruviani 
Spiritus Cochlear. 

10,0 
2,0 

100,0. 

Unguentum contra Decubltum. 
F. M. Berolin. 

Tincturae Myrrhae 
Zinei sulfurici 
Plumbi acetici 
Vaselini americani 

1,0 
2,5 
5,0 

41,5. 

Unguentum Myrrhae. 
Kali carbonici 5,0 Myrrhae subti!. pulv. 7,5 
Ferri sulfurici 3,0 Tincturae Myrrhae 2,5 
Myrrhae 10,0 Unguenti basilici 40,0. 
Glycerini q. sat., f. pi!. 100 Zum Verbande schlecht eiternder Wunden. 

Myrrholin, "FLUGGES Myrrhenereme". ein Wundheilmittel, ist eine salbenartige Losung 
von Myrrhenharz in Rieinusol. 
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Myrtillus. 
Vaooinium myrtillus L. Ericaceae-Vaccinioideae. Heidelbeere. 
Circumpolar in den niirdlichen und gemiiBigten Gegenden. Bis 50 cm hoher Strauch 
mit krautigen, sommergriinen Blattern. Stengel scharfkantig. Die gestielten Bliiten 
einzeln in den Blattwinkeln, mit kugeliger, krugfiirmiger, griinlicher, riitlich iiber· 
laufener Krone. Friichte blauschwarz. 

Folia Myrtilli. Heidelbeerblatter. Common Blue Berries Leaves. 
Feuilles de myrtille (de brembelle). Schwarzbeeren-(Bickbeeren-) 
Blatter. 

Das Blatt ist hellgriin, hautig, kurzgestielt, eifiirmig oder langlich eifiirmig, 
bis 3 cm lang, bis 2 cm breit, am Rande gesagt, jeder Sagezahn tragt eine gestielte 
Driise. Ohne Geruch, von schwach adstringierendem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Spaltoffnungen mit je2Nebenzellen nur in der Blattunter. 
seite. Dem einreihigen Palisadengewebe der Oberseite folgen 3-4 Reihen Schwammparenchym. 
Der auf der Unterseite wenig vorragende Mittelnerv tragt unterseits einen Belag von Bastfasern 
und Kristallkammerfasern mit Einzelkristallen von Kalkoxalat, letztere auch an feineren Nerven. 
In der Nahe der Nerven vereinzelte einzellige dickwandige, ca. 50 ft lange Haare mit warzig. 
rauher Cuticula, zerstreut auch keulenformige, 3-6zellige Driisenzotten, die Zellen in 3-6 Reihen. 
Letztere sind stets an den Sagezahnen nachzuweisen. In den Parenchymzellen eisenblauender 
Gerbstoff. 

Fructus Myrtilli. 
myrtille. Baccae 
Schwarze Besinge. 
de bois). 

Heidelbeeren. Common Blue Berries. Baies de 
Myrtilli. Bickbeeren. Blaubeeren. Schwarzbeeren 
Waldbeeren. Bilberries. Baies d'airelle (de raisin 

Die getrockneten reifen Beeren. Die Frucht ist frisch kugelig, erbsengroB, 
saftig, schwarz purpurn, blaulich bereift, hat 4-8 mm im Durchmesser; getrocknet 
ist sie stark zusammengeschrumpft, grobrunzelig, fast schwarz, blaubereift, pfeffer. 
ahnlich. Am Scheitel ist die Beere von dem schmalen Kelchrand und innerhalb 
desselben von einer kleinen vertieften Scheibe gekriint, sie ist vier· bis fiinffacherig 
-und vielsamig. Die Samen sind etwa 1 mm groB, schief eifiirmig, glanzend braunrot, 
sehr feinrunzelig. Heidelbeeren sind geruchlos und von schwach zusammenziehendem, 
sauerlich·siiBem Geschmack. Sie miissen ziemlich weich sein und diirfen nicht von 
Insekten zerfressen oder schimmelig sein. 

Verwechslungen. Die Beeren von Vaccinium uliginosum L., Rauschbeeren, 
groBe Heidelbeeren; die Pflanze wachst vielfach zwischen V. myrtillus. Die Friichte sind groBer, 
schmecken weniger sauerlich, enthalten einen griinlichen Saft, sind au Ben etwas heller schwarzblau. 
Die Beeren von Vaccinium v itis i daea L., PreiBelbeeren, sind ahnlich, aber scharlachrot, 
nicht so saftig, von saurem, herbem, bitterlichem Geschmack. 

Bestandteile. Die frischen Beeren enthalten etwa 780/0 Wasser, 1,70/0 freie Saure 
(Apfelsaure, Citronensaure), 5% Zucker, 12,30/0 Kerne, 1 % Asche. Der Far bstoff ist in Wasser 
loslich, er wird durch Alkalien griin, durch Sauren rot. Ferner sind nachgewiesen: Ein Glykosid 
Ericolin, Vaccinin (= Ar but in) und ein Ger bstoff. 

Aufbewahrung. Gut getrocknet, in Holzki.isten an einem trocknen Ort. 
Anwendung. Bei Durchfall, Ruhr, meist in Form der Abkochung, auch als Heidelbeer. 

wein aus den frischen Beeren. Auch zu Mundausspiilungen bei Leukoplakien (200 g Fruct. Myrtill. 
mit 1500 g Wasser auf 750 g eingedampft). 

Extractum. Myrtilli fluidum. Heidelbeerblatter·Fluidextrakt. -Erganzb. III: 
Aus 100 T. mittelfein gepulverten Heidelbeerblattern und der notigen Menge eines Gemisches aus 
3 T. Weingeist und 7 T. Wasser werden 100 T. Fluidextrakt bereitet. 

Extractum Myrtilli WINTERNITZ. Myrtillin. Getrocknete Heidelbeeren werden, mit 
Wasser iibergossen, iiber gelindem Feuer gekocht, bis der Farbstoff gelost ist. Die noch diinn. 
fliissige Masse reibt man durch ein engmaschiges Haarsieb, wascht mit heiBem Wasser nach und 
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kooht die Kolatur zur Sirupdioke ein. Zur ErhOhung der Haltbarkeill doll ein Zusatz von SaJioyl
sii.ure (0,2 g auf 11) gemaoht werden. Prof. WINTERNITZ empfiehlt das Extrakt bei Erkrankungen 
der Sohleimhii.ute, hesonders aber bei Hautkrankheiten, mykotischen Ekzemen, Brandwunden, 
Schuppenflechte. Man trii.gt es mit einem Pinsel auf und legt Watte dariiber oder bestreut mit 
Reismehl. 

Sirupus Myrtillorum, Heidelbeersirup, wird aus den frischen Beeren wie Sirup. Cerasi 
bereitet (Norveg.). 

Succus Myrtilli inspissatus. Heidel beers aft. 1000 g frisohe Beeren erhitzt man in 
einer Porzellanschale 1 Stunde im Wasserbad, preBt aus, erhitzt nochmaJs 1 Stunde mit 500 g 
Wasser, preBt wiederum, kocht die vereinigten Fliissigkeiten mit 100 g Zucker auf, seiht durch 
und dampft zu einem dicken Extrakt ein. Ansbeute etwa 240 g. 

Suppositoria Myrtilli, Heidelbeerextraktsuppositorien, zur Behandlung kolitischer 
Darmerkrankungen: EXtract. Va.ccinii Myrtilli 30,0, Kal. carbonioi 3,0, Aquae destill. 7,0, 01. 
Cacao 60,0, M. f. supp. No. XXX. 

Tinctura MyrtiUi, Heidelbeertinktur, wird durch Maceration gleicherTeile frischer 
Beeren mit 90 %igem Alkohol dargestellt. Die Tinktur wird je nach Bedarf abfiltriert. Man 
gibt das Mittel bei Diarrhee kleiner Kinder zu 15 Tr. bis I Kaffeeloffel voll in warmem Zuoker
wasser, dreimal taglich. 

Vinum Myrtilli. Heidelbeerwein. - Nach E. DIETERICH: 100 kg Heidelbeeren werden 
mit Wasser abgewaschen, mit 2 g Nelken, 4 g Zimt, je 10 g Fliederbliiten und Ingwer, und 2 kg 
ungeblauter Raffinade zerquetscht und nach 2 Tagen abgepreBt (Saft I). Den Riickstand misoht 
man mit einer dem erhaltenen Saft gleichen Menge Wasser und preBt naoh 24 Stunden wiederum 
(Saft II). Je 301 Saft I, 10 1 Saft II, 10 I Wasser, 10 kg ungeblaute Raffinade, 50 g rohen, ge
pulverten, roten Weinstein lli.Bt man in einem Fasse regelrecht vergaren, fliIlt in ein frisches FaB, 
zieht im ersten Friihjahr klar ab und fiillt zum Herbst auf Flaschen. 

Elixir Myrtllll composltum. Slrupus Myrtlllorum composltus. 
Heidelbeer-ElIxir. Sirupus adstringens. 

{
Fruet. Myrtilli slcc. 100,0 
CortIC. Cascarillae conc. 

1. Cortlc. Cinnamomi conc. 
Radic. Colombo cone. M 5,0 
Aquae fervldae 300,0 

{
FOlior. Menthae pip. 10,0 

2. Acldl tannicl 2,0 
Spiritus 50,0 

G~~FkdrOChloriC' ~:g 
3. Glycerini 10,0 

Vlni rubri optlm. 100,0 
Saccharlni 0,2. 

Man digerlert 1 % Stunde 1m Wasserbad, fllgt 2 
hinzu, preSt nach 24 Stunden aus, erginzt auf 
300,0 und mlscht mit 3. 

Fruct. Myrtilli sicc. 100,0 
Florum Rosae 20,0 
Cort. Aurantii fruet. 
Radic. Caryophyllat. 
Rhlz. Arnicae M 10,0 
Aquae ferVidae 400,0 
Spiritus 50,0. 

Man digeriert 24 Stunden, prel3t, filtriert und 
bringt 400,0 Filtrat mit 

Sacchari 
zum Sirup. 

600,0 

Auxilintabletten, SIEGERS An tidiabetikum, sollen in 24 Tabletten enthalten: 6,03 g 
Extr. Fol. Myrtilli, 5,17 Extr. cort. Phaseoli, 3,45 Extr. Tormentilla.e, 6,05 Extr. Syzig. Jam· 
bolani, 6,9 Fol. Myrtilli, 6,9 Rhiz. Tormentilli und 2,4 g eines Gemisches aus EiweiB, Saccharin 
und Citronenol. 

Reidyl besteht lions 90 T. Extract. Myrtilli comp. und 10 T. Elixir aromaticum. 
Myrtillapastillen enthalten neben Zucker und Kakao die wirksamen Bestandteile der 

Heidelbeeren. 
PastiUi Myrtillorum compo von Max JASPER in Berlin enthalten pro dosi das Extrakt 

aus 20 g Heidelbeeren. 
Sanguigenwein wird ein angeblioh hesonders eisen· und manganreicher Heidelbeerwein 

genannt. Es kommen zwei Sorten in den Handel: Nr. I mit 0,14 g Eisenoxyd und 0,21 g Mangan
oxyd im Liter, also 0,35 g Ferromangan; Nr. II mit 0,16 g Eisenoxyd und 0,3 g Manganoxyd 
(= 0,46 g Ferromangan) im Liter. 

Species antidiabeticae KOLLUCK (Asphalintee), gegen Diabetes angepriesen, besteht aus 
einer Mischung von Folia Myrtillorum und FructuB Phaseoli. 

Zuckerfeind, R(jPPNERS, solI bestehen lions: Vaoo. Myrtill. 10,3, 01. tereb.25,7, 01. Citro 
2,1, Spiro Yin. 51,5, Aqua.' 

Myrtus. 
Oleum Myrti. Myrtenol. Oil of Myrtle. Essence de myrte. 

Gewinnung. Duroh Destillation der Blatter der Myrta (Myrtus communis L.) mit 
Wasserdampf, besonders in Siidfrankreich und in Spanien; im Handel ist hauptsaohlich franzo
sisohes, spanisches und korsikanisches 01. Die Ansbeute betragt 0,30/0' 
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Eigenschajten. Gelbliches oder griinliches 01 von angenehmem, erfrischendem Geruch. 
Die physikalischen Konstanten der einzelnen Ole sind: 

Spanisches 01: Spez. Gew. 0,913-0,925 (15 0); aD + 220 bis + 25 0 20'; nD'oo 1,467 bis 
1,470; S.-Z. bis 1,7; E.-Z. 68-86; 100lich in 1-2, manchmal bis 5 Vol. Weingeist von 80 Vol.-Ofo. 

Franzosisches 01: Spez. Gew. 0,890-0,904 (150); aD + 150 bis + 250 ; nD'OO 1,464 bis 
1,468; S.-Z. bis 1,8; E.-Z. 19-43; 10slich in 0,5 Vol. Weingeist von 90 Vol.-%. vielfach schon 
in 5-10 Vol. Weingeist von 80 Vol._%. 

01 von Korsika: Spez. Gew. 0.883-0,887 (150); aD + 22 bis + 27 0 ; nDOo o 1,464-1,470; 
S.-Z. bis 1,7; E.-Z. 13-25; 10slich in 1-2,5 Vol. Weingeist von 90 Vol.-0f0. 

Bestandteile. a-Pinen, ein dem Camphen ii.h.nlicher Kohlenwasserstoff, Cineol, Di
penten, ein Alkohol Myrtenol, CtoH150H, hauptsii.chlich als Essigsaureester, Geraniol. 
CtoH170H, Nerol, CtoH170H. Geruchstrager ist das Myrtenol. 

Myrtolum, Myrtol, Myrtenolcampher. ist keine einheitliche Verbindung, sondern 
besteht aus den von 160-1800 siedenden Bestandteilen des atherischen Myrtenoles, aus dem 
es durch fraktionierte DestilIation gewonnen wird. Es ist ein farbloses 01, das in der Hauptsache 
aus Cineol, CtoH180 hesteht. 

Anwendung. Als Antiseptikum, Sedativum und Stimulans bei Lungenerkrankungen. 
1-2 Tr. mehrmals taglich (in Kapseln). 

Naphthalinum. 
Naphthalinum. Naphthalin. Naphthalene. N aphthaIine. Naphtha
lenum. CloHa• Mol.-Gew.128. 

Gewinnung. Daa Naphthalin scheidet sich aus den bei 180-220 0 iibergehenden An
teilen des Steinkohlen-Schwerols beim Abkiihlen kristallinisch aus. Das rohe Naphthalin wird mit 
Schwefelsaure und Braunstein erwarmt, wiederholt gewaschen, dann sublimiert und aus Alkohol 
umkristallisiert. 

Eigenschaften. Farblose, glanzende Kristallblatter, Geruch durchdringend, 
an Steinkohlenteer erinnemd, Geschmack brennend; Smp. 80 0, Sdp. 218 0• Es ist 
schon bei gewohnlicher Temperatur, besonders leicht aber mit Wasserdampfen oder 
Alkoholdampfen fliichtig; entziindet verbrennt es mit leuchtender. ruBender 
Flamme. In Wasser ist es auch in der Siedehitze nur wenig loslich; leicht loslich 
ist as in Ather, Chloroform und in Schwefelkohlenstoff. Beim Erwarmen lost es sich 
auch in Weingeist, fetten Olen und fliissigem Paraffin auf. Es gibt mit Schwefel. 
saure Sulfonsauren, mit rauchender Salpetersaure Nitroderivate. Durch Oxydation 
mit verd. Salpetersaure wird es zu Phthalsaure, durch Oxydation mit Chromsaure 
und Eisessig zu N aphthochinon und Phthalsaure oxydiert. Mit Pikrinsaure vereinigt 
as sich zu einer Verbindung der Zusammensetzung CloHa + C6H 2(OH)(N02 )s. 

Ef'kennung. Es wird leicht am Geruch erkannt. Beim Erhitzen im Probier
rohr schmilzt und sublimiert es. 

PriJ/ung. a) Schmelzpunkt 80 0• - b) Wird 1 g Naphthalin mit 10 g Wasser 
gekocht, so darf das Wasser Lackmuspapier nicht roten (Sauren). - c) Schiittelt 
man 0,5 g Naphthalin mit 5 ccm konz. Schwefelsaure, so dad sich diese, auch beim 
Erwarmen der Mischung auf dem Wasser bad, nicht oder hOchstens blaBrotlich 
farben (fremde Teerbestandteile). - d) Es darf beim Erhitzen hOchstens 0,1 0 / 0 

Riickstand hinterlassen. 
Au/bewah'rUng. In gut geschlossenen GefaBen. GraBere Vorrate sind von anderen 

Arzneimitteln entfernt zn halten. 
Anwendung. Es wirkt antiseptisch und desinfizierend. Es hemmt die Entwicklung der 

Schinlmelpilze und totet sie in kurzer Zeit. Ferner zeigt es sich wirksam gegen Schizomyceten 
nnd Wurzelschimmel. Niedere Tiere totet oder vertreibt es. Znm Konservieren von Herbarien 
und Insektensammlungen, gegen Motten. Zur DarstelIung der Naphthalinderivate. Rohes Naph
thalin dient zur Gewinnung von LampenrnB. 

AuBerlich henutzt man Naphthalin in 10-120/ oiger oliger LOsung (Oleum Olivarum) gegen 
Liuse undKritze; femer in SaJbenform gegen eineReihe von Hautkrankheiten. Innerlich wurde es 
zu 0,1-1,0 gals expektorierendes Mittel bei Erkrankungen der Luftwege in Pillen, Pulvern und 
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Pastillen, auch in Kapseln gegeben. Auch ist es als sicheres Mittel gegen Madenwiirmer fiir Kin· 
der in Gaben von 0,1 g, bei Erwachsenen von 0,3-0,5 g empfohlen worden. Ais Nebenwirkung 
sind Nierenreizungen beobachtet worden, auch eine t1idlich verlaufende Vergiftung duroh die 
normale Gabe. 

Intestin, ein Darmantiseptikum, soll eine Mischung aus 50 T: Naphthalin, 50 T. Wismut· 
benzoat und 0,5 T. Vanillin sein. 

Naphthalinkugeln wurden friiher durch vorsichtiges Schmelzen des Naphthalins (auf 
dem Dampfbad) und Ausgiel3en in Metallformen hergesteUt; jetzt prel3t man sie mit Maschinen 
aus klein kristallinischem Naphthalin ohne Anwendung von Warme. 

Naphthalincampherkugeln oder -tabletten. Mottenkugeln oder -tabletten 
erhalt man durch Pressung aus einem Gemisch von 1 T. Campher und 4 T. Naphthalin. 

Mottenather nach ARENDS: Naphthalin 7,5 T., Campher 2,5 T., Benzin 50 T., Terpentinbl 
40 T., Nitrobenzol 1 T. 

Mottenpapier. Man trankt Papier mit einer konzentrierten Losung von Naphthalin in 
Benzin. Oder man schmilzt (auf dem Dampfbad in bedecktem Tiegel!) 50 T. Naphthalin, je 25 T. 
Karbolsaure und Ceresin, setzt 1 T. Nitrobenzol zu und streicht die Masse mit einem breiten 
Pinsel auf ungeleimtes Papier, das auf einer heWen Platte ausgebreitet liegt. 

Nitronaphthalinum (a). a-Nitronaphthalin. En tschein ungspul ver. CloH7NOlt

Mol.-Gew. 173. 
DU1'stellung. 1 T. zerriebenes Naphthalin wird mit einer kalten Mischung von 5 T. 

roher Salpetersaure (spez. Gew. 1,32) und 1 T. konz. Schwefelsaure verriihrt. Nach mehr
tii.gigem Stehen wird das Gemisch in Wasser gegossen, und das abgeschiedene NitronaphthaliIIJ 
mit Wasser gewaschen und aus Alkohol umkristallisiert. 

Eigensch,uften. Gelbe Kristalle (Prismen), Smp. 61°, sehr schwer loslich in Wasser, 
liislich in Alkohol, auch in Kohlenwasserstoffen. 

Au/bewuh,rung. Vorsioh tig. 
Anwendung. Es wird in kleiner Menge dem Petroleum, Mineralolen und Harzolen zu· 

gesetzt, urn diesen die blaue Fluorescenz zu nehmen. Wegen dieser Wirkung wird es als Ent. 
schein ungs pul ver bezeichnet. 

Hydronaphthaline. An das Naphthalin, CloHs, kann Wasserstoff angelagert werden, wober 
die Doppelbindungen in einfache Bindungen iibergehen. Es konnen der Reihe nach entstehen: 
Di., Tetra., Hexa., Okto- und Dekahydronaphthalin. Die AnIagerung von Wasserstoff kann aus
gefiihrt werden durch Einwirkung von Jodwasserstoff, durch Reduktion mit Natrium oder durch 
katalytische Anlagerung von Wasserstoff. Praktische Bedeutung hat nur das katalytische 
Verfahren von G. SOHROETER, D.R.P.299012 u. 299013, das dem NORMANNschen Fetthar
tungsverfahren entspricht. Das Verfahren besteht darin, dal3 man hochst fein verteiltes Nickel. 
metall in das geschmolzene Naphthalin bringt und nun unter Druck Wasserstoff einleitet. Das 
Naphthalin wird dabei anfangs auf 130-2000 erhitzt; weiteres Erhitzen ist nicht notig, weil die 
Anlagerung von Wasserstoff unter Warmeentwicklung erfolgt. Je nach der Dauer der Einwirkung 
des Wasserstoffs entstehen verschiedene Hydronaphthaline. In den Handel kommen hauptsachlich 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) und Dekahydronaphthalin (Dekalin), die von der 
Firma J. D. RIEDEL, Berlin.Britz, dargestellt werden. 

Tetralin, Tetrahydronaphthalin. C1oH12, Mol. Gew. 132. 
Eigenschaften. Farblose leichtbewegliche Fliissigkeit, spez. Gew. (200) 0,974-0,976. 

Sdp. 206-208°, Erstp. -20 bis -30°, Flammpunkt 79°. Es brennt mit nicht rul3ender heller 
Flamme. 

Anwendung. Als Losungs. und Verdiinnungsmittel fiir LI!-cke, Schuhcreme, und Bohner
wachs. Wie Petroleum als Heizol fiir Kochapparate und Zimmerofen, sowie als Leuchtol in ge
wohnlichen Petroleumlampen. Zum Betrieb von Motoren. In Verbindung mit Selle am. 
Waschmittel. 

Dekalin (Tetralin extra), DekahydronaphthaIin, ClOH18• Mol.·Gew.138. 
Eigenschaften. Farblose, leichtbewegliche FliiBsigkeit, Geruch campherartig, spez. Gew_ 

(20°) 0,884, Sdp. 189-191 0, Smp. -1250. 
Anwendung. Wie Tetralin. 
Reichsbetriebsstoff fiirKraftwagen ist eine Mischung von Benzol (50%), Tetralin (25 % } 

und Alkohol (25%). 
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Naphtholum. 
Yom Naphthalin leiten sich zwei Monooxynaphthaline oder Naphthole 

ab, die aIs IX· und p.Naphthol unterschieden werden: 

OR OR OR OR 
/~ 0 /,.~ />- 0 /,.~ 

Rcr;; ~:Y '\CR RO/~~;/ '\OR 

r II ~\ ~ II PI 
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'\~~~~~/ ~~~~// 
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a.Naphthol p.Naphthol 

Von diesen findet fast nur das p.N aph thol arzneiliche Anwendung; es ist des· 
halb stets gemeint, wenn Naphthol schlechtweg verordnet ist. 

Naphtholum (fJ). /i-Naphthol (auch engl. u. franz.). Isonaphthol. /i-Naph
thylol. ClOH 70H. Mol.. Gew. 144. 

DaTstellung. Durch Einwirkung von rauchender Sch wefelsaure auf N aphthalin bei 
200 0 erhalt man p.N aphthalinsulfonsaure, C1oH7SOaH, derenN atriumsalz mit A tznatron 
geschmolzen wird. Aus der Losung der Schmelze, die Naphtholnatrium enthalt, wird daB 
Naphthol durch Sauren abgeschieden. Durch Umkristallisieren aus Petrolii.ther wird es gereinigt. 

Eigenschaften. Farblose, glanzende Kristallblattchen oder weiBes kristal. 
linisches Pulver; Geruch schwach phenolartig, Geschmack brennend scharf, aber nicht 
lange anhaltend. Smp. 122 o. Es sublimiert ziemlich leicht und ist mit Wasser· 
dampf fliichtig. Es lost sich in etwa 1000 T. kaltem, in 75 T. siedendem Wasser, 
leicht in Weingeist, Ather, Chloroform, Benzol; auch in fetten und atherischen Olen 
ist es loslich. Mit Alkalien, auch mit Ammoniak, gibt es den Phenolaten entsprechende 
losliche Verbindungen (N aphtholate); es lost sich deshalb leicht in Kali- und N atron· 
{auge und auch in Ammoniakfliissigkeit. Die verdiinnten alkalischen Losungen 
zeigen blauviolette Fluorescenz. 

ETkennung. Die Losung von etwa 0,1 g p.Naphthol in 5 ccm Ammoniak· 
fliissigkeit zeigt beim Verdiinnen mit viel Wasser starke blauviolette Fluorescenz. -
Lost man 0,01 g p.Naphthol dureh Erhitzen in 10 ecm Wasser und versetzt die naeh 
dem Erkalten filtrierte Losung mit etwa 10 cem Chlorwasser, so entsteht eine weiBe 
Triibung [von Dinaphthol,(C10H tiOH)2],die auf Zusatz von iibersehiissiger Ammoniak· 
fliissigkeit verschwindet. - Die Losung von 0,01 g p-Naphthol in 10 cem Wasser 
wird dureh 1 bis 2 Tr. Eisenchloridlosung griinlich gefarbt; naeh einiger Zeit tritt 
eine weiBe Triibung oder Abseheidung von weiBen Floeken ein. - Germ. 6 s. S. 1342. 

Priifung. a) Schmelzpunkt 1220. - b) 0,2 g p.Naphthol miissen sich in 10 cem 
Ammoniakfliissigkeit ohne Riickstand zu einer nur blaugelb gefarbten Fliissigkeit 
losen (Naphthalin bleibt ungelost). - c) Wird 1 g p.Naphthol mit 10 cem Wasser 
erhitzt, so dad die heiB <tbfiltrierte Losung dureh 3 Tr. Eisenehloridlosung nicht 
violett gefarbt werden (a-Naphthol). - d) Wird 1 g p.Naphthol mit 10 ccm Wasser 
einige Minuten gesehiittelt, so dad das Filtrat durch einige Tropfen Chlorkalklosung 
nieht violett gefarbt werden (a.Naphthol). - e) Beim Verbrennen dad es hOchstens 
0,1 0 / 0 Riiekstand hinterlassen. 

Anmerkungen. Zu c) Die Fliissigkeit dad sich nur griin farben; mit mehr Eisen. 
chloridlosung gibt auch reines p-Naphthol eine schmutzig blaue Farbung. 

Zu d) Reines p-Naphthol gibt mit mehr ChlorkalklOsung eine gelbe und schlieBlich eine 
schwach violette Farbung. 

AufbewahTUng. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Bei verschiedenen Rautkrankheiten, auch Kratze, in weingeistiger oder 

oliger Losung und in Salben und Pasten (1-10%). Es wird von der Haut aus resorbiert und 



Naphtholum. 203 

kann unter Umstii.nden Nephritis und Hamoglobinurie verursachen. Die Ausscheidung erfolgt 
duroh den Ha.rn ale Dioxynaphthalin, mit Sohwefelsaure und Glukuronsaure gepaart. - In der 
Teohnik dient es namentlioh zur Herstellung von Azofarbstoffen, z. B. von Biebricher Soharlaoh. 

Gelatina Naphtholl UNNA. Unguentum Naphtholl. 
Gelatlnae albae 5,0 Pommade naphthol6e (Gall. vet.). 
Aquae destlIIatae 65,0 p-Naphtholi 10,0 
GIYcerini 25,0 V Ilnl lb· p-Naphtholi 6,0. aae a 1 90,0. 

Pasta Naphtholl LASSAR. 
LASSARS SchAlpaste. 

,p-Naphtholi 10,0 
Sulfuris praecipitati 40,0 
Vaselini fla vi 
Saponis kalini aa 25,0. 

Sapo naphthollcus. 
Naphthol-SeUe. 

p-NaphthoIl 10,0 
Saponis Oocols 90,0. 

Unguentum Naphtholl composltum KApOSI. 
Unguentum ad Scabiem. 

p-NaphthoIl 15,0 
Adipis 100,0 
Saponis kalini 50,0 
Oretae laevigatae 10,0. 

Austr. 
p-Naphtholl 
Oalcii carbonici 
Saponis kaiini 
Adipis 

Stete frisch zu bereitenl 

10,0 
5,0 

28,0 
57,0. 

Natrium naphtholicum. ,8-Naphtholnatrium. N atriumnaphtholat. Microcidin. 
C1oH 70Na. Mol.-Gew. 166. 

DaTsteliung. 14,4 T. ,8.Naphthol werden in einer konz. Losungvon 4 T. Natrium. 
hydroxyd gelost und die Losung zur Trockne verdampft, am besten unter vermindertem Druok. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, das sich an der Luft und am Licht leicht braunlich 
oder rotlich farbt. Es lost sich in 3 T. Wasser. Aus der Losung wird durch Sauren das Naphthol 
.a.bgeschieden. 

ETkennung. Wie ,8-Naphthol. 
AufbewahTUng. Vor Lioht geschiitzt. 
Anwendung. Als Antiseptikum in wasseriger Losung 0,5: 100 bei infizierten Wunden. 

Benzonaphtholum. 8enzonaphthol (FARBWERKE HOECHST). Naphtholum ben
zoicum (Relv.). ,8 - Naphthylbenzoat. Benzoyl- (J - naph thol. Benzoesaure -,8-
naphthylester. Benzoate de naphthyle ,8 (Gall.). CeH5COOC10H7' Mol.-Gew. 248. 

DaTstellung. Durch Erhitzen von 25 T. ,8-Naphthol mit 27 T. Benzoylchlorid 
,(CeH&COCl) wahrend 1/2 Stunde auf 170 0 im Sandbad. Das Reaktionsprodukt wird mit 2 %iger 
N atronlauge gewaschen und aUs siedendem Alkohol umkristallisiert. 

Eigenschaften. Leichtes, weiBes kristallisches Pulver. Smp. 108---110, in Wasser 
!fast unloslich, leicht loslich in Alkohol und in Chloroform, schwer loslich in Ather. 

ETkennung. Werden 0,5 g Benzonaphthol mit 10 ccm weingeistiger Kalilauge erhitzt 
und die Mischung mit Wasser verdiinnt, so entsteht eine klare Liisung, die den Geruch nach 
Benzoesii.ureathylester zeigt und beim Ansauern einen Niederschlag von Benzoesii.ure und ,8-Naph
>thol gibt. Auf Zusatz von Ammoniakfliissigkeit lOst sich der Niederschlag wieder auf, und die 
Fliissigkeit zeigt violette Fluorescenz. 

Prilfung. a) Die Losung von 1 g Benzonaphthol in 1000m heiBem Weingeist muB klar 
-sein. - b) Wird 1 g Benzoesaurenaphthylester mit 10 com Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat 
Laokmuspapier nicht roten (freie Benzoesaure) und weder duroh Silbernitratlosung (Chloride), 
ooch duroh Bariumnitratliisung (Sulfate) verandert werden. - c) Sohiittelt man 1 g Benzonaphthol 
mit 10 ccm verd. Natronlauge (2 + 1 = 100/ 0 NaOH) und filtriert sofort, so darf das Filtrat naoh 
oem Ansaue~ mit verd. Sohwefelaaure keine Triibung zeigen (freies (J-Naphthol, freie Benzoe
-saure). - d) Beim Verbrennen dad os hOchstens 0,10/ 0 Riickstand hinterlassen. 

AufbewahTUng. Vorsiohtig. 
Anwendung. Ala Darmantisepticum, fiir Erwaohsene mehrmals taglioh 0,5 g, bis zu 5 g 

tii.glich, fiir Kinder 0,1-0,2 g mehrmale tii.glich, bis zu 1-2 g taglich. GroBte Einzelgabe 0,5 g, 
Tagesgabe 2,0 g. (Erganzb.) 

~aphtholum salicylicum, Betol, siehe unter Acidum salicylicum Bd.I,S.210. 

'Epicarin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist ,B-Oxynaphthyl-o-oxy-m-toluyl
saure. CloH70·CH2,CeH3(OH)COOH, Mol.-Gew. 294. 

DaTstellung. Nach D_R.P. 117890 wirdChlormethylsalicylsaure, CH2Cl·C6Ha(OH) 
(lOOR, in Essigsii.ure gelost, mit ,B-Naphthol kondensiert. 
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Eigenschajten. Riitliches Pulver, das sioh bei der Aufbewahrung durch Oxydation 
etwas starker farbt. Smp. gegen 190 ° unter Zersetzung. Als Saure bildet es mit Alkalien Salze. 
Aus heiBem Eisessig kristallisiert es in Blattchen, die Kristallessigsaure enthalten und diese erst 
bei 120° wieder abgeben. Sohwerliislioh in heiJ3em Wasser, Eisessig, Benzol, Chloroform, leicht 
liislioh in Alkohol, Ather und Aceton. In Olen ist es nicht liislich, doch lassen sich blige Liisungen 
unter Zuhilfenahme von wenig Ather oder Aceton herstellen, ehenso Salben mit Vaselin ode.' 
Lanolin. 

Erkennung. Schiittelt man 0,2 g Epicarin mit 50 ccm Wasser, so gibt das Filtrat mit 
Eisenchlorid eine Violettfarbung, mit Bromwasser eine weiJ3liche Triibung. - Uberschichtet man 
eine Lbsung von 0,05 g Epicarin in 3 ccm konz. Schwefeisaure mit einer Mischung aus 2 Tr. Form
aldehydliisung und 10 Tr. Wasser, so tritt an der Beriihrungsstelle ein dunkeigriiner Ring auf. 

PTiijung. a) Werden 0,5 g Epicarin mit 3 ccm Chloroform und 10 ccm weingeistiger 
Kalilauge erhitzt, so darf die Mischung sich nicht blau oder griin farben (.o.NaphthoI). - b) Beim 
Verbrennen darf es hochstens 0,1 °/0 Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Wie .o.Naphthol und Perubalsam bei parasitaren Hautkrankheiten, be· 
sonders Scabies, Pediculi Pubis, Herpes, auch bei Seborrhoe, Erythemen und Frostbeulen in 
5-10 0/ 0iger alkoholischer Losung oder Salben. Gleichzeitige Verordnung von Alkalien und 
Alkalicarbonaten ist zu vermeiden. 

Epicarinum veterinarium ist ein etwas weniger reines Epicarin, das fiir den Gebraucb 
fiir Tiere bestimmt ist, besonders gegen Sarkoptes.Raude der Hunde. 

Calcium jJ-naphthol-a-sulfonicum. ,8 - Naphtol-a-suUonsaures Calcium. A brastoL 

Asaprol. [<;oHa(.o)OH(a)SOa1Ca +3 HzO. Mol.-Gew.540. 
Darstellung. 10 T . .o.Naphthoi werden mit 8 T. konz. Schwefelsaure im Wasserbad 

erwarmt, bis sich die Masse klar in Wasser lost. Man verdiinnt mit Wasser, neutralisiert mit 
einem UberschuJ3 von Caloiumcarbonat und dampft das Filtrat zur Trockne. 

Eigenschajten. WeiJ3es, bis schwach·rotliches Pulver, Ioslich in 1,5 T. Wasser oder in. 
3 T. Alkohol. Die wasserige Losung verandert Lackmuspapier nicht; sie wird durch Eisenchlorid. 
lOsung blau gefarbt. 

Anwendung. Es wirkt antiseptisch und wird innerlich in Gaben von 0,5-1,0 g bei Rheu
matismus, Gicht, Typhus empfohlen. Ais Gurgelwasser 5%ig. In Frankreich solI es dem Wein 
als Konsemerungsmittel zugesetzt werden. 

Nachweis im Wein. Man schiittelt 50 ccm Wein mit 1 ccm konz. Schwefelsaure und 
25 g Bleidioxyd 3 Minuten lang, filtriert alsdann und schiittelt das klare Filtrat mit 1 ccm Chloro· 
form. Bei Gegenwart von Abrastol nimmt das Chloroform gelbe Farbung an. Wird der ChIoro· 
formauszug verdunstet und der gelbe Riickstand mit einigen Tropfen konz. Schwefelsaure be
feuchtet, so tritt Griinfarbung ein. 

Aluminium naphtholdisulfonicum. Alumnol, siehe unter Aluminium, Bd. I, S. 371. 

Tribrombetanaphtholum. Trlbrombetanaphthol. C1oH 4BraOH. Mol.·Gew. 381. 
Darstellung. Ahnlich wie Tribromphenol durch Einwirkung von B rom auf .0 . Nap h tho L 
Eigenschajten. GrauweiJ3es kristallinisches Pulver odE'r hellrote bis braunrote kristal

linische Masse, geruch. und geschmacklos, unliislich in Wasser, loslich in Weingeist und anderen 
organischen Losungsmitteln, leicht Ioslich in verd. Alkalilauge und Losungen von Alkalicarbonaten. 

ETkennung. Beim Erhitzen im Probierrohr sohmilzt es und zersetzt sich dann untel 
Schwarzfarbung und Entwicklung von Bromwasserstoff. Beim Erhitzen mit verd. Schwefel. 
saure und Kaliumpermanganat entweicht Brom. 

AujbewahT'Ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Ais Antiseptikum in Losung 1: 100. Auch zur Desinfektion der Hande, des 

Operationsfeldes und der Instrumente, ferner in Wundstreupulvern und Salben (5: 100) sowie 
in Verbandstoffen. Eine mit Alkalicru:bonat unter Zusatz von Weingeist und Glycerin hergestelite 
Losung mit einem Gehalt von 10 % Tribromnaphthol wird von der CHEM. FABRIK LADENBURG 
in Ladenburg (Baden) in den Handel gebracht. 

Alpha-Naphtholum. a-Naphthol. a-N aph thylol. C1oH 7·OH. Mol.·Gew.144. 

Darstellung. Durch Schmelzen des Natriumsalzes der a.Naphthalinsulfonsaure, 
die man durch Einwirkung von rauchender Schwefelsaure auf Naphthalin bei 80-90° erhalt. 
mit Atznatron. 

Eigenschajten. Farblose glanzende Kristalle oder weiBeskristallinischesPulver, 
Geruch phenolartig. Smp. 970. Sdp. 278-2800. Es lOst sich schwer in Wasser, 
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leicht in Weingeist, Ather, Chloroform und Benzol. Es sublimiert sehr leicht und 
ist mit Wasserdampf fliichtig. 

Erkennung. Die wasserige Liisung gibt mit Chlorwasser einen weHlen Nieder
schlag, der sich in Ammoniakfliissigkeit mit blauer Farbe lOst. l\1it Eisenchlorid
liisung gibt die wasserige Liisung einen weiBen, bald violett werdenden Niederschlag. 

Priifung. a) Schmelzpunkt 97°. b) Wird die Liisung von 0,1 g ,8-Naphthol in 
wenig Natronlauge mit wenigen Tropfen Formaldehydliisung versetzt und gelinde 
-erwarmt, so tritt eine griine, rasch in Blau iibergehende Farbung auf (Unterscheidung 
von ,8-Naphthol). - c) Beirn Verbrennen darf as hiichstens 0,1% Riickstand hinter
-lassen. 

Aujbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie p-Naphthol, aber selten; es gilt fiir giftiger, als das p-Naphthol; nach 

MAXIMOWICZ solI es aber nicht giftiger sein. Nach letzterem wird es zu 0,5-1 g bei Abdominal
typhus angewandt, bis zu 6-8 g taglich, auch bei Influenza. 

Acidum IX-oxynaphthoicum. a-Oxy-Naphthoesii.ure. a-Naphtho!carbonsaure. 
C1oH8(OH)COOH. Mol.-Gew. 188. 

Darstellung. Durch Erhitzen von a-Naphtholnatrium im Kohlendioxydstrom 
-(wie Salicylsaure aus Phenol). Aus der wasserigen Losung des so entstandenen Natriumsalzes 
wird die freie Saure durch Salzsaure ausgeschieden. 

Eigenschajten. WeiBes, kristallinisches Pulver von beiBendem Geschmack, die Nasen
schleimhaut stark zum Niesen reizend. Sublimierbar, schwer lomch in Wasser, leicht loslich in 
Alkohol, Ather, Chloroform, Benzol, fetten Olen, Glycerin. Die Losungen werden durch Eisen
chloridlosung blau gefarbt. Smp. 186°, unter Zerfall in Kohlendioxyd und a-Naphthol. 

Aujbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. AlB Antisepticum und Antizymoticum. 

Acidum IX- naphthylaminosulfonicum. a-Naphthylaminsulfonsl1ure. Naphthion
saure. C1oH.(NH 2 )SOsH. Mol.-Gew.223. 

Darstellung. Durch Erhitzen von a-N aphthylamin, C10H7NH2, mit konz. Schwefel
saure oder durch Erhitzen von schwefelsaurem a-Naphthylamin auf 180-2000 (das 
.a-NaphthyJamin wird durch Reduktion von a-Nitronaphthalin erhalten). 

Eigenschalten. Aus Wasser kristallisiert, kleine glanzende, farblose Nadeln, mit l/~ Mol. 
Kristallwasser. Loslich in etwa 400 T. kaltem Wasser, kaum loslich in AJkohol, unloslich in Ather, 
lin heiBem Wasser leichter loslich. In alkalischen Fliissigkeiten unter Bildung von Salzen leicht 
loslich mit blaulicher Fluorescenz. 

Anwendung. Die Naphthionsaure vermag Salpetrige Saure zu binden unter Bil
,dung von Diazonaphthalinsulfonsaure; sie wird deshalb angewandt als Antidot bei Nitritvergif
tung und bei gewissen, von alkalischer Zersetzung des Hams begleiteten Blasenleiden, auch bei 
-akutem Jodismus, in Gaben von 0,5 g, bis zu 6mal taglich. 

Narceinum S. u. Opiumalkaloide S.348. 
Narcotinum S. u. Opiumalkaloide S.349. 

Nasturtium. 
'Nasturtium officinale R. BROWN. Cruciferae-Sinapeae-Cardamininae. 
Eine in Europa und dem niirdIichen Asien heimische Wasserpflanze, zu Genull
zwecken angepflanzt. 

Herba Nasturtii. Brunnenkresse. Water Cress. Cresson de fontaine. Her
ba N asturtii aquatici. Herba Cardamines. Wasserkresse. 

Die getrocknete, zur Bliitezeit gesammelte ganze Pflanze ohne die Wurzel, oder das frische 
Kraut. 

Der Stengel am Grunde kriechend und aus den Blattachseln wurzelnd, astig, kantig gefurcht, 
kahl, hohl; die Blatter wechselstandig, etwas fleischig, glatt, ungleich gefiedert, die seitlichen 
Abschnitte elliptisch oder schief-eiformig, bis 3 cm lang, ausgeschweift oder ganzrandig, der End
abschnitt groBer, kreisrund-herzformig oder eiformig-ausgeschweift. Die kleinen weiBen Bliiten 
.am Ende der Stengel und Zweige in gedrangten, allmahlich sich verlangemden Doldentrauben. 
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Fruchtstiele etwa so lang wie die lineal-Ianglichen, gedunsenen, schwach sichelfbrmig gekriimmten, 
bis 14 mm langen Schoten. Frisches Kraut riecht scharf, etwas gewiirzhaft, schmeckt scharf, 
etwas bitter, kressenartig. Geruch und Geschmack verlieren sich beim Trocknen_ 

Anwendung. Zuweilen zu den sog. Friihlingskuren, hauptsachlich als Salat. 
Bestandteile. Das Kraut enthalt nach GADAMER das Glykosid Gluconasturtiin, 

Clo~0'KNS209 + xH20, das bisher noch nicht isoliert werden konnte; beim Destillieren des 
zu einem Brei fein gemahlenen Krautes mit Wasserdampf wird es durch ein Ferment 
zerlegt in Traubenzucker und Phenylathylsenfol; bei der Destillation des unzerkleiner
ten Krautes mit Wasserdampf wird das Ferment abgetotet und der Hauptbestandteil des so 
gewonnenen atherischen Oles (0,070/0)' das aus dem Glykosid durch die Einwirkung des Wasser
dampfes sich bildet, ist Phenylpropionsaurenitril, C6H6C~, C~' CN. 

In der Asche des Krautes soil Jod enthalten sein. 

Sirupus Cardami. Sirupus N asturtii. Sirop de cresson. - Gall. 1884 u. Portug.: 350 T. 
frischen PreBsah klart man durch einmaliges Aufkochen und bereitet dann mit 650 T. Zucker 
einen Sirup. 

SuccUS Nasturtii. Suc de cresson. - Gall.: Frische Brunnenkressenblatter werden zer
stoBen und ausgepreBt; der PreBsaft wird filtriert. 

Natrium. 
Natrium metallicum. Natrium. Sodium (engl. u. franz.). Na. Atomgew.23,00. 

Gewinnung. Friiher durch Destillation aus einem Gemisch von Natriumcarbonat mit 
Kohle oder mit Eisencarbid, jetzt durch Elektrolyse von geschmolzenem Atznatron. 

EigefUlchajten. Silberweilles Leichtmetali, auf der frischen SchnittfHiche stark 
glanzend, bei mittlerer Temperatur wachsweich, bei niederer Temperatur sprode. 
Spez. Gew. bei 15° = 0,972, Smp. 95,6°, Sdp. 742°, der Dampf ist in dicker S~hicht 
blau (Kaliumdampf ist griin). An der Luft oxydiert es sich sehr rasch, die frische 
Schnittflache wird bald blind, und die N atriumstucke umgeben sich mit Krusten von 
Natriumhydroxyd oder Natriumcarbonat. Beirn Schmelz en an der Luft entzlindet 
es sich und verbrennt mit gelber Flamme und unter Entwicklung atzender Diimpfe 
zu Natriumperoxyd, Na20 2 • - Es zersetzt Wasser lebhaft unter Entwicklung von 
Wasserstoff und Bildung von Natriumhydroxyd. Mit Kalium gibt es eine flUssige 
Legierung, die schon entstehen kann, wenn man Kalium und Natrium unter Petro
leum in das gleiche GefiiB bringt. 

Erkennung. Natrium und seine Salze farben die Flamme gelb. Die Farbung ist durch 
Kobaltglas oder durch ein Indigoprisma nicht sichtbar. - Nicht zu stark verdiinnte neutrale oder 
schwach alkalische Losungen von Natriumsalzen geben mit einer Losung von saurem pyroanti
monsaurem Kalium, K2H2Sb20 7, einen weiBen Niederschlag von saurem pyroantimonsaurem 
Natrium, Na2H2Sb207 + 6H20, der allmahlich ki.irnig-kristallinisch wird. 

Besti'Tn'Tnung. In organischen Salzen und in Losungen, die nur Natriumsalze fliichtiger 
Sauren enthalten, laBt sich Natrium wie Kalium als Sulfat bestimmen, Na2S04 X 0,1612 = Na 
(vergl. u. Kalium S. 1). Sind Ammoniumsalze zugegen, so werden diese durch Gliihen entfernt. 
In Salzen, die durch Salzsaure zerlegt werden, z. B. Natriumacetat, Natriumcarbonat kann das 
Natrium durch Eindampfen mit Salzsaure als Ohlorid bestimmt werden, NaCl X 0,3934 = Na. 

Aufbewahrung und Behandlung. Unter Petroleum oder unter fliissigem Paraffin. 
Es iiberzieht sich dann nur allmahlich auBerlich mit einer sehr diinnen Kruste von Natrium
hydroxyd oder Natriumcarbonat. 

Will man N atriumreste beseitigen, so bringt man sie in eine Schale mit etwas Alkohol 
(Brennspiritus). Man werfe die Reste nicht in Fischteiche; groBere Mengen vergiften das 
Wasser, auch konnen die Fische die umherfahrenden Natriumkiigelchen fiir Insekten halten, sie 
verschlucken und dann eingehen_ 

Natrium aceticum s. u. Acidum aceticum Bd. I, S.108. 

Natrium acetylarsanilicum S. u. A.rsenum Bd. I, S.574. 

Natrium aethylosulfuricum s. u. Aethylium Bd. I, S.323. 

Natrium anisicum s. u. Anisum Bd. I, S.464. 
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Natrium arsanilicum s. u. Arsenum Bd. I, S.572. 

Natrium arsenicicum s. u. Arsenum Bd. I, S.564. 

Natrium benzoicum s. u. Acidum benzoicum Bd. I, S.216. 

Natrium bitartaricum s. u. Acidum tartaricum Bd. I, S.247. 
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Natrium (bi)boricum. Natrium(bi)borat. Borax. Purified Borax. 
Borate de sodium officinal. Prismatischer Borax. Natrium bora
cicum (biboracicum). Sodii Boras. Natriumtetraborat (vgl. Natrium 
borlCum neutrale S. 208), N atriumpyroborat. N a2B407+10 H20. Mol.-Gew. 381,4. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Borsaure auf Natriumcarbonat in wasseriger 
LOsung: 4 H3BOa + Na2COa = NIIo:!B40 7 + CO2 + 6 H20. 

Durch Kochen von Boronatrocalcit mit Natriumcarbonatlosung: [2 CaB40 7 + 
Na2B407 + 18 H20] + 2 Na2C03 = 3 Na2B407 -+·2 CaC03 + 18 H 20. Die filtrierten Borax
l03ungen werden zur Kristallisation eingedampft und der Borax durch Umkristallisieren aus 
Wasser gereinigt. 
--A-UB alliieren"'natiirlich vorkommenden Boraten wird Borax auf ahnliche Weise gewonnen. 
Natiirlicher Borax, T inkal, wird durch Umkrist~ieren gereinigt. 

Eigenschaften. Harte weiBe Kristalle oder kristallinische Massen oder weiBes 
Pulver. Beim Erhitzen schmilzt der Borax im Kristallwasser und verliert das Wasser 
unter AufbH.i.hen zu einer weiBen, porigen Masse. Der wasserfreie Borax schmilzt bei 
Rotglut und erstarrt beim Erkalten zu einer harten glasartigen Masse (Boraxglas). 
1 T. Borax lost sich in etwa 25 T. Wasser von 15 0 , in 0,5 T. siedendem Wasser. 

lOOT. Wasser losen von dem krist. Borax, Na2B407 + 10 H20, nach POGGIALE: 
bei 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 90 0 100 0 

2,83 4,65 7,88 11,9 17,9 27,41 40,43 57,85 76,2 119,7 201,4 

Die Losungen blauen Lackmuspapier und schmecken anfangs siiBlich, dann laugen
haft. In Weingeist ist er unloslich, loslich in Glycerin. 

Gummi- und Salepschleim werden durch Borax verdickt (durch Zucker
zusatz wieder verfliissigt). Borax macht Harze (z. B. Schellack) in Wasser lOslich, 
verseift Fette, lOst EiweiBstoffe; Losungen von Borax in Glycerin zeigen gegen ver
schiedene Indikatoren saure Reaktion. Losungen von Borax mit Salicylsaure oder 
Natriumsalicylat schmecken bitter. Geschmolzener wasserfreier Borax lost viele 
Metalloxyde und gibt damit gefarbtes Glas (Boraxperle). 

Der krist. Borax, Na2B407 + 10 H 2 0, enthalt 52,9 % wasserfreies Na2B40 7 

(praktisch 52,3-54,3 0 / 0 ), 

Erkennung. Borax farbt die Flamme gelb. - Die wasserige Losung blaut 
Lackmuspapier. Wird Kurkumapapier mit Boraxlosung, die mit Salzsaure an· 
gesauert ist, befeuchtet und getrocknet, so farbt es sich rotbraun, beim nachherigen 
Befeuchten mit Ammoniakfliissigkeit blauschwarz. - Aus konz. Boraxliisung wird 
durch Salzsaure oder andere Mineralsauren die Borsaure kristallinisch abgeschieden. 

Priifung. Je 10 ccm der wasserigen Losung (1 g + 50 ccm) diirfen: a) durch 
Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle), - b) durch 
Ammoniumoxalatliisung nicht verandert werden (Calcium), - c) beim Ansauern mit 
Salpetersaure (1-2 ccm) keine Gasentwicklung zeigen (Carbonate) und dann durch 
Silbernitratlosung hochstens opalisierend getriibt werden (Chloride), - d) nach dem 
Ansauern mit Salpetersaure durch Bariumnitratliisung hochstens opalisierend getriibt 
werden (Sulfate). - e) Die Losung von 1 g Borax in 50 ccm Wasser und 15 Tr. Salz. 
saure darf durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanidlosung nicht sofort geblaut werden (Eisen). 

Gehaltsbestimmung. 2g Borax werden in etwa 50ccm Wasser gelost, die 
Losung mit 2 Tr. Dimethylaminoazobenzollosung versetzt und mit n -Salzsaure 
titriert. Es miissen 10,4-10,8 ccm verbraucht werden = 52,5-54,50/0 wasser-



208 Natrium. 

freies Na2B 40 7. Mol.-Gew. 201,3 (1 cem n-Salzsaure = 100,65 mg Na2B 40 7• naeh 
der Gleiehung: Na2B407 + 2 HCI + 5 H 2 0 = 2 NaCI + 4 HaBOa). 

Anwendung. Borax wirkt faulniswidrig, desinfizierend. A uBerlich zu Wundverbanden, 
als Augenwasser (1-5,0: 100,0 Aqua), zu Pinselungen bei parasitaren Hautleiden, Aphthen, Soor, 
Angina 1:5-10,0 Honig. Sirup oder Glycerin, zu Waschungen 0,5:100,0_ Innerlich (selten) 
zu 0,5-1,0 g mehrmals taglich bei Nieren- und Blasensteinen (Uratsteinen), Larynxkatarrh, als 
Diureticum. Er wird durch den Ham wieder ausgeschieden. 'l.'echnisch zum Loten, als FluB
mittel bei Schmelzoperationen, zur Herstellung von Emaillen und kunstlichen Edelsteinen, als 
Appretur- und Plattmittel, in der Analyse zu Lotrohrversuchen. Die Verwendung zur Konser
vierung von Nahrungsmitteln ist unzulassig. ZumLoten ist der oktaedrische Borax geeig
neter, da er nicht wie der gewohnliche prismatische Borax beim Erhitzen in kleine Stucke zerspringt. 

Oktaedrischer Borax, Juwelier-Borax, wird erhalten, wenn man Borax aus einer kon
zentrierten, iiber 60 0 warmen Losung kristallisieren laBt. Er bildet regulare Oktaeder der Zu
sammensetzung NazB,07 + 5HzO. An feuchter Luft geht er wieder in gewohnlichen Borax iiber. 

Natrium boricum neutrale, Neutraler Borax, Borsaure-Borax, Boro-Borax, Anti· 
pyonin, Natrium tetraborieum. 

Unter diesen Bezeichnungen wird ein Gemisch von Borax mit Borsaure verstanden. 
Die Bezeichnung Natrium tetraboricum kann zu Verwechslungen mit dem gewohnlichen Borax 
fiihren, der ebenfalls 80 bezeichnet wird, weil er das Natriumsalz der Tetraborsaure ist. 

Darstellung. Je 1 T. Borax und·Borsaure werden in 1 T. Wasser heiB gelOst, die 
Losung zur Trockne verdampft und der Riickstand gepulvert. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, loslich in 11 T. Wasser. Die wasserige Losung wirkt 
weniger Jaugenhaft als eine BOI:axlosung. 

Anwendung. Zu Augenwassern. 
Gargarlsma Boracls MAO KENZIE. 

Boracis 
Glycerini 
Tincturae Myrrhae M 15, 
Aquae destlllatae 300,0. 

Gargarlsme au borate de sodium (Gall.). 
Infusi Flor. Rosae rubrae 10,0:250,0 
Boracia 5,0 
Mellis rosati 50,0. 

GIycerlnum Boracls (Brit.). 
Boracis 20,0 
Glycerinl 150,0. 

Llmonada Tartratls borokallcl (Portug.). 
Tartari boraxati 20,0 
Sacchari 60,0 
Aquae destlilatae 920,0. 

Linctus boraclnus (Dan.). 
Natrii blboraclcl 10,0 
Glycerlni 90,0. 

Norveg. 
Boracis 
Aquae 
Glycerini 

F.M. Germ. 

10,0 
15,0 
75,0. 

Boracis 2,0 
Mellis depurati 20,0. 

Linctus Boracls composltus (F. M. Germ.). 
Borac. pulv _ . 5,0 
Aq. destill. 
Mellis depur. 
Tinct. Myrrh. M 20,0. 

Liquor SodU Boratls composltus. 
DOBELLS Solution (Nat. form.)_ 

Boracis 
Natrii bicarbonici 
Acidi carbolic! 
Glycerini 

M 15,0 g 
3,0 g 

35,Occm 
q. s. ad 1000 ccm. Aquae 

Mel Boracls (boraxatum) Brit. 
Bor ax-Honig. 

Boracis 50,0 
Glycerini 25,0 
Mellis depuratl 400,0. 

Mel rosatum cum Borace. 
Mel boraxatum, Rosenhonig mit Borax. 

(Ramb. Vorschr., Erganzb.). 
Boracis pulverati 2,0 
Mellis rosati 18,0. 

Austr. Elench. 
Boracis 5,0 
MellIs rosati 95,0. 

Helvet. 
Boracis 
Glycerini 
Mellis rosati 

Gall. 

10,0 
20,0 
70,0. 

Collytoire au borate de sodium. 
Boracis pulv. 5.0 
Mellis rosati 20,0 

Mlxtura contra Collcam menstrualem 
(F. M. Germ.). 

Borac. 3,5 
Aq. Amygdal. amar. 4,0 
Aq. Meliss. ad 150,0. 

Natrium boroglycerlnatum (Ross.). 
Boracis 10,0. 
Glycerini 10,0. 

Pulvls Boracls crocatus (F. M. Germ.). 
Borac. 1,5 
Croc. pulv. 0,3 
01. Cinnamom. guttm. I 

m. f. pulv. d. t. dos. VI. 
Solutio emlttens (F. M. Germ.). 

Tartar. boraxat. 10,0 
Aq. Petrosel. 120,0 
Spirit. Aeth. nltros. 5,0 
Oxymell. Scill. ad 150,0. 

M. D. S. Zweistiindlich 1 El3lOffel voll zu nehmen 
Tablettes de borate de sodium (Gall.). 

Boracis 100,0 
Sacchari 900,0 
Tragacanthae 2,5 
Aquae 60,0 
Tincturae Benzo~s 10,0 

fiant pastilli ponderis 1,0. 
Unguentum boraxatum. 

Unguent. ad perniones HUFELAND. 
Boracis subt. pulverati 5,0 
Unguenti rosati 20,0. 

Zum Einreiben der Froststellen. 
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Barmenit, Natrium chloro-borosum, Antimyceton von RUGER, ist etwas ver
witterter Borax, der mit feuchtem Chlorgas behandelt worden ist. (G. KOTTMAYER.) Wird 
zur Konservierung von Nahrungsmitteln angepriesen. 

BICKMORES Wundkur fiir Pferde und Rindvieh besteht aus einer mit Indigo gefiirbten 
Schwefel-Borax-Salbe. (Nachr. f. Zollst.) 

Borax-Appretur. G lanzstar ke. Mischungen von Reisstarke mit Borax. 
Borosal. Wasserige Losung von Alaun, Borax, Salicylsaure und Glycerin. Gegen FuB. 

schweiB angewandt. 
Dentaline, nach ABRAHAM, enthalt Thymol 0,5 g, Natr. biboracic. 50,0 g, Natr. bicarb. 

40,0 g, Extr. Catechu 20,0 g, 01. Menth. pip. gtts. VI. 
Kaiserborax ist ein den Anforderungen des Arzneibuches geniigender Borax. (ZERNIK.) 
Stiirkeglanz, fliissiger. Cetacei, Gummi arabici, Boracis aa 1,0, Glycerini 2,5, Aquae 24,5. 

Dem Starkekleister zuzusetzen. 
Wascheglanzpulver. 1. Borsaure 5,0, Borax 3,0, Stearin 1,0, weiBes Bienenwachs 1,0 

werden mit der entsprechenden Menge Natronlauge von 20 0 Be bis zur Erzielung einer fliissigen 
Masse von gleichmaBiger Beschaffenheit versotten und hierauf zur Trockne gebracht. Das auf 
diese Weise erhaltene Produkt wird mit feinster Reisstarke im Verhaltnis 1: 10 gemengt. 
2. Walrat 4,0, Gummi arabic. 2,0, Borax 8,0. 

Natrium bicarbonicum. Natriumbicarbonat. Doppel tkohlensa ures 
N atrium. Sodium Biearbona teo Biearbona te de sodium. Bull
riehs Salz. Viehy-Salz. Natrium earbonieum acidulum. Natrium hy
droearbonieum. NaHCOs' Mol.-Gew.84. 

DU1'stellung. Durch Einleiten von Kohlendioxyd in konzentrierte Losungen von 
Natriumcarbonat. Das auskristallisierende Natriumbicarbonat wird nach dem Abtropfen der 
Mutterlauge mit eiskaltem Wasser gewaschen, bei gewohnlicher Temperatur im Kohlendioxydstrom 
getrocknet, dann gepulvert und schlieBlich nochmals der Einwirkung von Kohlendioxyd unter· 
worfen. Bei raschem Einleiten von Kohlendioxyd fMlt das Natriumbicarbonat pulverformig zu 
Boden, bei langsamem Einleiten scheidet es sich in Kristallkrusten an den GefaBwandungen abo 

Eigenschaften. WeiBe, kristallinische Krusteu oder ein weiBes, kristallinisches 
Pulver, von mildsalzigem, nur schwach alkalischem Geschmack. Es lost sich in 
12-13 T. Wasser von 15 0 , nicht in Weingeist. Die unzersetzte wasserige Losung 
des reinen Natriumbicarbonats blaut rotes Lackmuspapier schwach, rotet aber 
Phenolphthaleinlosung nicht. 

Trocknes Natriumbicarbonat gibt selbst bis auf 100 0 erwarmt kaum Kob.en
dioxyd ab, ist es aber feucht, so verliert es schon bei maBiger Warme Kohlendioxyd. 
Uber 100 0 erhitzt, gibt es auch trocken allmahlich Kohlendioxyd ab, so' daB N atrium
sesquicarbonat und bei 350-400 0 wasserfreies N a2C03 gebildet wird. 

Wird Natriumbicarbonat mit Wasser von niedriger Temperatur ubergossen, 
so lost es sich ohne Veranderung auf; aber diese Losung gibt schon beim kraftigen 
Schutteln oder beim Erwarmen Kohlendioxyd ab, wobei ein Teil des Natriumbicarbo
nats in Natriumsesquicarbonat (Na2COS + 2NaHCOs) ubergeht. 

Durch Sauren wird das Natriumbicarbonat unter Freiwerden von Kohlendioxyd 
zerlegt. 1 g Natriumbicarbonat liefert etwa 270 ccm Kohlendioxyd. 

E1'kennung. Es farbt die Flamme gelb und braust mit Sauren stark auf. 
Zum Unterschied von getrocknetem Natriumcarbonat, mit dem es verwechselt 
werden konnte, gibt es mit Wasser zusammengebracht keine Warmeentwicklung, 
und die Losung blaut Lackmuspapier nur schwach und wird durch Phenolphthalein 
nicht oder nur schwach gerotet. 

Prilfung. Durch Kobaltglas betrachtet darf die Flammenfarbung hochstens 
vorubergehend rot erscheinen (Kalium). - b) Wird 1 g Natriumbicarbonat im 
Probierrohr erhitzt, so darf der Dampf Lackmuspapier nicht blauen (Ammonium
salze). - Die Losung von 1 g Natriumbicarbonat in 5 ccm verd. Essigsaure und 
45 ccm Wasser darf: - c) durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert (Schwer
metalle), - d) durch Bariumnitratlosung innerhalb 2 Minuten hochstens schwach 
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opalisierend getriibt werden (Sulfate). - e) Die Losung von 1 g Natriumbicarbonat 
in 5 ccm Salpetersaure und 45 ccm Wasser mull klar sein (Thiosulfate) und darf nach 
Zusatz von SilbernitratlOsung innerhalb 10 Minuten hochstens eine weillliche Opal
escenz zeigen (Chloride). - f) Durch Eisen('hloridlosung darf die Losung e nicht 
rot gefarbt werden (Rhodanide). - g) Die bei nicht iiber 15 0 und unter Vermeidung 
von starkem Schiitteln hergestellte Losung von 1 g Natriumbicarbonat in 20 ccrn 
Wasser darf auf Zusatz von 3 Tr. Phenolphthaleinlosung hochstens schwach gerotet 
werden (Natriumsesquicarbonat). - h) Wird die Losung von 1 g Natriumbicarbonat 
in 2 g Salzsaure mit 5 ccm rauchender Salzsaure und 10 Tr. Zinnchloriirlosung ver
setzt. so darf die Mischung sich innerhalb einer Stunde nicht dunkler farben (Arsen). 

Anrnerkung zu g: Man bringt 1 g Natriumbicarbonat in ein rund 20 ccm fassen
des GIas (Arzneiglas oder Probierrohr), fiillt dieses ganz mit Wasser an, verschlieBt es mit dem 
Finger und kehrt es einige Male um. Vollige Auflosung des Salzes ist nicht notig. Dann bringt 
man 3 Tr. Phenolphthaleinlosung hinzu und mischt die Fliissigkeit wieder durch Umkehren ohne 
Schiitteln. Die TemperatUl.· soIl 150 moglichst nicht iiberschreiten. 

Gehaltsbestimrnung. 1 g iiber Schwefelsaure getrocknetes Natriumbicar
bonat mull beim Gliihen mindestens 36,2 0 / 0 an Gewicht verHeren = mindestens 
98 0 / 0 NaHC03 in dem getrockneten Salz. Beim Trocknen iiber Schwefelsaure darf 
es hOchstens 1 0 / 0 an Gewicht verlieren (Feuchtigkeit). - Germ. 6 s. S. 1343. 

Au/bewah'I'Ung. In gut geschlossenen GIasgefii.Ben an einem nicht zu warmen Ort. 
Anwendung. Natriumbicarbonat findet besonders als sii.ureabstumpfendes Mittel (Ant

acidum) Verwendung. Au.Berlich zu Mund- und Gurgelwassern bei Sii.urebildung im Munde 
und bei Croup; zu Inhalationen bei Katarrhen der Luftwege mit zahem Schleim. Innerlich 
namentlich, um die Magensaure abzustumpfen, bei Dyspepsien, bei harnsaurer Diathese, Gicht, 
chronischem Rheumatismus, Blasenkatarrh und im Coma diabeticum; hierbei in gro.Ben Gaben 
(bis 30 g taglich), sonet 0,5-2,0 g pro dosi. - Von dem zur Gewohnheit werdenden Gebrauch 
gro.Berer Gaben von Natriumbicarbonat ist abzuraten. - Losungen von Natrium bicarbonat 
miissen stets ohne Erwarmung hergestellt werden. 

Natrium bicarbonicum venale (anglicum, germ ani cum). Gewfihn)fches doppelt
kohIensaures Natrium. Natrium bicarbonicum pro usu veterinario (Relv.). 

Da'l'stellung. Durch Einwirkung von Kohlendioxyd auf kristallisierte oder teilweise 
verwitterte, gewohnliche Soda. Auf diese Weise wird z. B. das Kohlendioxyd in Garkellern nutz
bar gemacht, auch natiirliches und aus Verbrennungsgasen gewonnenes Kohlendioxyd wird dazu 
verwendet. Ferner wird unter der angegebenen Bezeichnung das bei dem SOLVAY-Verfahren 
gewonnene Natriumbicarbonat in den Handel gebracht. 

Eigenschaften. Es gleicht au.Berlich dem reinen Natriumbicarbonat, es schmeckt aber 
starker laugenhaft, und die Losungen reagieren starker alkalisch, weil es immer betrii.chtliche 
Mengen von Natriumsesquicarbonat enthalt. Auch ist es nicht frei von Natriumchlorid und 
Natriumsulfat. Das SOLV6.Ysche Natriumbicarbonat enthalt auch Ammoniumsalze, zuweilen 
auch Rhodanide. 

Anwendung. Fiir technische Zwecke. Auf arztliche Verordnung darf nur das reine 
Natriumbicarbonat ablrelreben werden. 

Gegen die Verwendung zu Backpulver ist nichts einzuwenden, wenn das Natriumbicar
bonat ala Verunreinigung nur geringe Mengen von Chlorid und Sulfat oder Ammoniumverbindungen 
enthii.lt; as ist dann besonders auf Arsen zu priifen wie reines Natriumbicarbonat. Ala Feuer-
100chmittei bei BrAnden von Fliissigkeiten, die mit Wasser nicht 100chbar sind; es wird dabei 
trocken in die Flammen gastreut. Zneammen mit Salzsaure zur Fiillung von Feuerloschapparaten. 

Pulvls dlgestlvus. Pulvla Vlllhyanu8. 
Verdauungspulver (Austr. Elench.) ~Vichy-Salz. P~udre de Vichy. 

Salis carolinens. factit. 10,0 Natr!1 blcarbomel 10,0 
Natrl bicarbonicl 30 0 Natnl chlorati 0,2 
Elaeosaccharl Menthae pip. 10' O. Calci~ chloratl.crystall. _ 

, Natnl sulfur!Cl sleel ali 0,5 
MiDura Natrll bloarbonlol. (Form. Bero!.). Magnesli sulfuric! s!cci 0,15 

Natrii bicarbonici 10,0 Ferri Bulfurici SiCCl 0,005. 
Tincturae Aurantii 5,0 FUr 600 eem SodawaBBer. 
Glycerini 10.0 Sodli Bloarbonaa Ballcharatns (Nat. Form.) 
Aquae q. s. ad 200,0. Natrii bicarboniei 30,0 
Mlxtnra Sodae et,Menthae. Sacchari 10,0. 

Soda-Mint (Nat. Form.). TrochlBcl Natrll blcarbonlcl compo (Neder!.). 
Natrli bicarbonicl 5,0 Salis Emsani (Nederl.) 25,0 
Spiritus Ammonii aromatici 10,0 ccm Saccharl pulv. 75,0 
Aquae Menthae q. s. ad 1000,0 ccm. Mucilaginis Gumml arab. quo s.ad Troch.l00. 
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Pastilli (Tab lettae , Trochisci) Natrii bicarbonici. N a tri um bicar bona t
pastillen. Vichypastillen. Sodium Bicarbonate Lozenges. 
Ta blettes de bicarbonate de sodium. Biliner Pastillen. Pastilles 
d'Hauterive. Pastilles de Vichy. 

Die Pastillen werden mit Hilfe von Traganth. oder Gummischleim aus Natriumbicarbonat 
und Zucker oder Milchzucker mit einem Pastillenstecher hergestellt. Gehalt an Natrium· 
bicarbonat pro dosi 0,05 g (Belg., Ital.) , 0,1 g (Ergiinz. III, Gall., Helvet., Japan, Nederl., 
Norveg., Ross.), 0,18 (Amer.), 0,2, 0,25 (Austr.). Einen Zusatz von Pfefferminzol (5 Tr. auf 100 g) 
schreiben Austr., Helvet. und Narveg. vor, von Citronenol (1: 1000) Belg. - Amer. 1 g Muskat. 
nuBpulver wird mit 54 g Zucker verrieben. 18 g Natriumbicarbonat zugefiigt, und mit Traganth. 
schleim 100 Pastillen bereitet. 

BARELLAS Magenpulver. Originalvorschrift der Firma F. W. BARELLA in Berlin: Natr. 
bicarbon. 71,90, Tart. depur. puriss. 9,4, Magnes. usta 7,9, Pepsin. Witte (800%) 4,7, Calc. car. 
bonic. leviss. 3,8, Ammon. chlorat. puriss. 2,3. 

Cholelitbon, ein "Gallensteinsalz", besteht aus Natr. bicarbonic., Kal. citric., Lithium 
carbonic. und Magnes. sulfuric. 

ERNSTS deutsches Trunksucbtspulver besteht aus Natriumbicarbonat und einem Pflan· 
zenpulver (Ortsgesundheitsrat Karlsruhe). 

Gastricin, gegen Magenleiden angepriesen, soll bestehen aus 1 T. Ammoniumcarbonat, 1 T. 
Ammoniumchlorid, 6 T. Weinstein, 2 T. Seignettesalz, 5 T. Krebsstein, 3 T. Magnesiumcarbonat, 
10 T. Magnesiumcitrat, 5 T. Magnesiumlactat, 3 T. Natriumchlorid, 3 T. Natriumsulfat und 60 T. 
Natriumbicarbonat. 

HOFMANNS Verdauungspulver, Pbagocyt, besteht aus Pepsin, Wismutsubnitrat, Magnes. 
carbonic., Natr. chlor., Calc. phosphor., Calc. carbonic. je 3,0 Natr. bicarbonic. 60,0 (KREYTSOHY). 

Natrium bromatum. Natriumbromid. Bromna trium. Sodium Bro
mide. Bromure de sodium. Brometum natricum. NaBr. Mol.·Gew.103. 

Darstellung. 1m groBen aus dem Bromeisen (Eisenbromiirbromid, Fe3Brs) der Chlor· 
kaliumfabriken durch Umsetzen mit N atriumcarbonat. Das Bromeisen wird in Wasser gelost, 
die heiBe Losung mit einem kleinen UberschuB von Natriumcarbonat versetzt, heiB von dem 
ausgeschiedenen Eisenoxyduloxydhydrat abfiltriert, mit Bromwasserstoffsaure neutralisiert und 
zur Kristallisation eingedampft. 1m kleinen kann man es nach dem fiir die Darstellung von 
Kaliumjodid (S. 17) angegebenen Verfahren darstellen; fiir das Jod ist die aquivalente Menge 
Brom und fiir Kaliumcarbonat die aquivalente Menge Natriumcarbona.t einzusetzen. - Aus 
der konz. wasserigen Losung kristallisiert das Salz NaBr + 2H20; durch Trocknen bei 100° 
wird es vom Kristallwasser groBtenteils oder auch vollig befreit. Das Natriumbromid des 
Handels enthalt bis zu etwa 5% Wasser. 

Eigenschajten. WeiBes kristallinisches Pulver. Es lost sich in 1,2 T. Wasser 
und in 12 T. Weingeist. 

Erkennung. Es farbt die Flamme gelb. Wird die wasserige Losung (0,5 g + 
10 ccm) mit 2-3 ccm Chlorwasser versetzt und mit 2-3 ccm Chloroform geschuttelt, 
so wird letzteres durch das freiwerdende Brom gelbbraun gefarbt. Mit Silbernitrat· 
losung gibt die wasserige Losung einen gelblichweiBen Niederschlag von Silberbromid. 

Prilfung. a) Die Flammenfarbung darf, durch Kobaltglas betrachtet, hochstens 
vorubergehend rot erscheinen (Kalium). - b) Zerriebenes Natriumbromid darf 
angefeuchtetes Lackmuspapier nicht sofort blauen (Natriumcarbonat). - c) Die 
wasserige Losung (1 g + 10 ccm) darf durch 3-4 cern verd. Sehwefelsaure nieht ver
andert werden (Barium, N atriumbromat); wird die Misehung mit 2-3 cern Chloro
form gesehuttelt, so darf dieses sieh nieht flirben (Natriumbromat gibt freies Brom). -
Je 10 cern der wasserigen Losung (3 g + 60 ecm) durfen nieht verandert werden: 
d) dureh Sehwefelwasserstoffwasser (Sehwermetalle), - e) dureh Bariumnitrat. 
losung (Sulfate), - f) naeh Zusatz von etwa 2 cern Ammoniakflussigkeit dureh 
Natriumphosphatlosung (Magnesium), - g) 10 cern der Losung durfen durch 3 Tr. 
Eisenehloridli:isung und etwas Starkelosung nieht blau gefarbt werden (Natrium
jodid). - h) 20 ecm durfen nach Zusatz von 5 Tropfen Salzsaure durch 0,5 ccm 
Kaliumferroeyanidlosung nieht sofort geblaut werden (Eisen). - Germ. 6 s. S. 1343. 

14* 
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Anmerkung zu b: Die Probe auf Natriumcarbonat hiEt sich sehr gut in folgender 
Weise ausfiihren: Die Losung von 0,5 g Natriumbromid in 10 ccm Wasser darf durch Phenol
phthaleinlosung nicht gerotet werden, auch nicht nach vorherigem Erhitzen zum Sieden. 

Gehaltsbestimmung. Natriumbromid darf durch Trocknen bei 1000 hoch
stens 5 % an Gewicht verlieren. - 11 g des bei 100 0 getrockneten Salzes werden im 
MeBkolben in Wasser zu 600 ccm gelost. 60 cem der Losung (= 0,3 g des Salzes) 
diirfen nach Zusatz von Kaliumchromatlosung (2 Tr.) nicht weniger als 29 und 
nicht mehr als 29,3 ccm l/lO-n-Silbernitratlosung bis zur Rotung verbrauchen. 

Anmerkung. Vgl. die Anmerkung zur Gehaltsbestimmung von Kalium bromatum 
S.4. Von einer richtigen l/lO-n-Silbernitratlosung diirfen fiir 0,3 g Natriumbromid 29,4 ccm 
verbraucht werden, da bei den Titrationen mit Kaliumchromat als Indikator jedesmal 0,1 ccm 
abzuziehen ist. 1 g reines NaBr verbraucht 97 ccm, 1 g NaCl 171 ccm. Ein Mehrverbrauch von 
je 0,74 ccm iiber 97 ccm fiir 1 g zeigt 1 % NaCl an. Da fiir 0,3 g 29,3 ccm verbraucht werden 
diirfen = 97,67 ccm fiir 1 g, ist ein Gehalt von 0,9 0/ 0 NaCl in dem getrockneten Salz gestattet. 

AufbewahTUng. In gut schlieEenden Glasern. 
Anwendung. Wie Kaliumbro!nid, vor dem es den Vorzug hat, daE es nicht auf das Herz 

wirkt. Gaben wie beim Kaliumbromid. 
Bromopan werden Brotchen oder Brote !nit 1 % Bromnatrium genannt, die bei der Be

handlung der Epilepsie !nit Kochsalzentziehung empfohlen werden. 
Elixir Sodii Bromidi, Elixir of Sodium Bromide (Nat. Form.). Bereitung wie Elixir 

Potassii Bromidi (Nat. Form.) aus Natriumbromid statt Kaliumbromid. 
Lamma-Pulver gegen Epilepsie, Schlaflosigkeit usw., ist im wesentJichen ein Gemisch 

aus ungefahr gleichen TeiJen Bromnatrium und Bromammonium (LENZ und LUCIUS). 

Sasedanwiirze ist ein dem Sedobrol ahnliches Praparat. 
Sedobrol "Roche", Sedo·Roche.Tabletten, sind 2,0 g schwere Wiirfel, die je 1,1 g 

Bromnatrium, 0,1 g Kochsalz, Bowie als Wiirze kochsalzfreie pflanzliche Extraktivstoffe und 
etwas Fett enthalten. Dieselben geben, in 100,0 g heWem Wasser gelost, eine etwa 1 % Brom
natrium enthaltende IIeischbriiheahnliche Fliissigkeit. 

Tabletten gegen Seekrankbeit. Aus 5 g Natriumbromid und je 2 g Magnesia usta und 
Validol sind 10 Tabletten zu bereiten, von denen vor der Abreise taglich 1-2 Stiick zu nehmen 
sind, falls notig taglich 4 Stiick (Kopenh. Ap.-V.). 

Valerobromin, Natrium bromovalerianicum, wahrscheinlich ein Gemisch aus Brom· 
natrium und Natriumvalerianat, wird in Frankreich als Nervinum angewandt. 

Natrium carbonicum. Natriumcarbonat. Reines kohlensaures Na
trium. Sodium Carbonate. Carbonate neutre de sodium cd
stallise officinal. Natrium carbonicum purum. Na2COa + 10H2 0. 
Mol.-Gew. 286. 

Darstellung. Aus dem rohen Natriumcarbonat (Soda) durch wiederholtes Um
kristallisieren. 

Eine filtrierte heWe Losung von 100 T. Kristallsoda in 30-35 T. Wasser riihrt man bis 
zum Erkalten, bringt den Kristallbrei auf einen Trichter (oder Nutsche), laEt die Mutterlauge 
abtropfen und wascht !nit kleinen Mengen recht kalten Wassers, bis in dem Waschwasser kaum 
noch Chlorid und Sulfat nachweisbar ist. Dann lOst man das Natriumcarbonat wieder in etwa 
50 T. Wasser heiE auf und laEt die Losung bei 15-20° auskristallisieren. Die Kristalle werden 
auf einem Trichter !nit wenig Wasser abgespiilt und auf Filtrierpapier bei gewohnlicher Tem
peratur getrocknet. Die Mutterlauge wird zur Kristallisation eingedampft. Die von der zweiten 
Kristallisation ablaufende Mutterlauge wird durch Eindampfen auf rohe Soda verarbeitet. 

Eigenschaften. Farblose durchsichtige Kristalle, die an der Luft verwittern. 
Geschmack laugenhaft. Leicht loslich in Wasser, nicht in Weingeist. Die wasserige 
Losung blaut Lackmuspapier und wird durch Phenolphthalein gerotet. 1 T. krist. 
Natriumcarbonat lOst sich unter Temperaturerniedrigung in etwa 1,6 T. Wasser. Die 
bei 15 0 gesiittigte Losung hat das spez. Gew. 1,15 und enthiilt 38% N a 2COa + 10H2 0 
oder 14% Na2COa. Die grOBte Loslichkeit liegt bei 340 • Aus einer bei 340 gesiittigten 
Losung des Salzes Na2COa + 10H20 scheidet sich bei weiterem Erwarmen Na2COa 
+ H 2 0 aus. Aus einer gesattigten Losung, die noch ungelostes Natriumcarbonat als 
Bodenkorper enthalt, scheidet sich bei etwa 350 das Hydrat Na2COa + 7H20 aus 
und gegen 400 das Hydrat Na2COa + 5H20. Beim Abkiihlen gehen die ausgeschie-
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denen wasserarmeren SaIze wieder in Losung. An troekener Luft verliert das krist. 
Natriumearbonat sehr leieht Kristallwasser; bei 12,50 soll sieh das Hydrat Na2COa 
+ 5H20 bilden, bei 37,50 das Hydrat Na2COa + H20, das bei 87-1000 , naeh einer 
anderen Angabe bei 730 , das Wasser vollstandig abgibt. Wir fanden, daB das Hydrat 
Na2 COa + H20 sieh schon bei etwa 200 bildet, und daB dieses oberhalb 350 noeh 
weiter Wasser verliert und bei etwa 500 schon wasserfrei wird. Das wasserfreie Na
triumearbonat sehmilzt bei Rotglut. Bei 340 sehmilzt das krist. Natriumearbonat 
unter Abseheidung von Na2COa + H 20. 

Erkennung. Es farbt die Flamme gelb; die wasserige Losung blaut Laekmus
papier und braust auf Zusatz von Sauren stark auf unter Entwicklung von 
Kohlendioxyd. 

Prilfung. a) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf durch Schwefel
wasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle). - Je 10 ccm der Losung 
von 1 g Natriumcarbonat in 5 cern verd. Essigsaure und 15 cern Wasser diirfen nieht 
verandert werden: - b) dureh Sehwefelwasserstoffwasser (Sehwermetalle), -
c) durch BariumnitratlOsung (Sulfate). - d) Die Losung von 0,5 g Natriumcarbonat 
in 5 ccm Salpetersaure und 5 CCm Wasser darf durch Silbernitratlosung innerhalb 
10 Minuten hOchstens opalisierend getriibt werden (Chloride). - e) Werden 2 g 
Natriumcarbonat im Probierrohr erhitzt, so darf der Dampf feuchtes Lackmuspapier 
nicht blauen (Ammoniumsalze). - Germ. 6 s. S. 1343. 

Gehaltsbestimmung. Eine Losung von 2 g Natriumcarbonat in etwa 50 ccm 
Wasser wird mit 2 Tr. Dimethylaminoazobenzollosung versetzt und mit n-Salz
saure titriert. Es miissen mindestens 14 ccm und nicht mehr als 15 ccm verbraucht 
werden = 37,1-39,7 0 / 0 Na2COa' 

Anmerkung. Germ. setzt nur den Mindestgehalt von 37,1 % Na2COa fest. Die 
Festsetzung eines Hochstgehaltes ist angebracht, um zu starke Verwitterung auszuschlieBen. 
Bei der Herstellung von Saturationen stimmen die Berechnungen nur, wenn daB Natrium
carbonat nicht verwittert ist. 

Spezifisches Gewieht wiisseriger Losungen von Natriumcarbonat bei 150 (Wasser 150). 

N ach GERLACH. 

Na.CO, pe~. e:<. Na2CO. pe~ e:<. Na2CO. pe~. eow. Na.CO. Spez: Geow. Na2CO. Spe~. ~w. Proz. I S G I Proz. I S G I Proz. I S G I Proz. I I Proz. I G 
+10H.b bel 15 +10H.O bel 15 +10H.O bel 15 +10H.O bel 15 +lOH.O bel 15 

1 I 1,004 9 I 1,035 I 17 1,066 25 1,099 I 33 1,130 
2 i 1,008 10 1,039 18 1,070 26 1,104 34 1,135 
3 I 1,012 11 1,043 19 1,074 27 1,106 35 1.139 

I 
4 I 1,016 12 1,047 20 1,078 28 1,110 36 1,143 
5 1,020 13 1,050 21 1,082 29 1,114 37 1,147 
6 1,023 14 1,054 22 1,086 30 ],119 38 1.150 
7 1,027 15 1,058 23 1,090 31 1,123 
8 1,031 16 1,062 24 I ],094 I 32 I 1,127 

1 T. Na2COa + 10H20 = 0,3706 T. Na2COa 
Aufbewahrung. In gut geschlossenen GefitBen, damit Verwitterung verhiitet wird. 

Verwittertes Natriumcarbonat ist auf Natrium carbonicum siccum zu verarbeiten oder aus Wasser 
umzukristallisieren. 

Anwendung. Au B e r lie h zu Waschungen. A ugenwassern, M und - und Gurgelwassern, 
zu Inhalationen in Losungen mit 1-2%' Innerlich wie Natriumbicarbonat, aber seltener ala 
dieses; zu Saturationen 

Natrium carbonicum siccum (Germ., Helv.). Getrocknetes Natriumcarbonat. 
Exsiccated Sodium Carbonate. Carbonate neutre de sodium 
sec. Sodii Carbonas monohydratus (Amer.). 

Das getrocknete Natriumcarbonat der Germ. und der Helv. ist teilweise ent· 
wiissertes Natriumcarbonat mit cinem Gehalt von mindestens 74,2% wasserfreiem 
Natriumcarbonat. Brit. fordert 95 % • Hi8p. 95-100% , Amer. 85% Na2COa oder 
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99.5% Na2COa + H 20. Das Natriumearbonat der Zusammensetzung Na2COa +H2 0. 
Mol.-Gew.124. enthiiJt 85,5% Na2COa und 14,5% Wasser. Dem Gehalt von 74,2% 
Na2COa wiirde ein Hydrat der Zusammensetzung Na2COa + 2H20 entspreehen, ein 
solehes Hydrat ist aber nicht bekannt (s. u.). 

Darstellung. Germ. Krist. reines Natriumcarbonat wird groblich zerkleinert, in 
diinner Schicht ausgebreitet und vor Staub geschiitzt einer 25° nicht iibersteigenden Temperatur 
ausgesetzt, bis es fast vollig verwittert ist, dann bei 40-50° unter zeitweiligem Durchriihren 
getrocknet, bis es die Hiilfte seines urspriinglichen Gewichts verloren hat. Hierauf wird es durch 
ein Sie b geschlagen. 

Anmer kung. Die Temperatur darf anfangs nicht haher als 25° sein, weil das 
krist. Natriumcarbonat sonst schmilzt. Die Gewichtsabnahme kann auch bei 25° schon mehr 
ala die HaUte erreichen, und bei 40-50 ° wird die Gewichtsabnahme sehr leicht groBer als die 
HaUte. Es ist deshalb von Zeit zu Zeit schon wahrend des ersten Trocknens die Gewichtsabnahme 
festzustellen. 1st die Gewichtsabnahme zu groB geworden, so mischt man das getrocknete N a
triumcarbonat mit einer entsprechenden Menge fein zerriebenem krist. Natriumcarbonat, laBt 
das Gemisch in einer geschlossenen Flasche einige Tage stehen und schliigt es dann durch ein 
Sieb. Man hat fruher angenommen, das getrocknete Natriumcarbonat der Germ. mit 74,2 % 

Na2COS sei ein einheitliches Hydrat der Zusammensetzung Na2COS + 2H20. Das ist aber nicht 
der Fall; es ist ein Gemisch von Na2COS + H 20 und Na2COS + lOH20, vielleicht enthalt es auch 
Na.2COS + 7H20 und Na2COS + 5H20. Ein Hydrat Na2COa + 2H20 gibt es nicht. Es ware 
zweckmaBiger, wenn an Stelle des nicht einheitlichen getrockneten Natriumcarbonats der Germ. 
das Hydrat Na2COS + H 20 mit 85,5 % wasserfreiem Natriumcarbonat vorgeschrieben wiirde, 
daB sich an der Luft nicht verandert und leicht auf folgende Weise erhalten wird: Man laBt zer
kleinertes krist. Natriumcarbonat zuerst bei 20-25°, dann bei 30-35° so lange liegen, bis es 
56-58°10 an Gewicht verloren hat. Es enthiilt dann 84,3-88,8°/0 wasserfreies Natriumcarbonat. 

Eigenschaften. WeiEes loekeres Pulver, das sieh im Wasser unter Warme
entwieklung lOst. Die wasserige Losung verhalt sieh wie unter Natrium carbonicum 
angegeben. 

Priifung. Es muE den an Natrium carbonicum gestellten Anforderungen ge
niigen. Fiir die Priifungen sind Losungen von 1 g getrocknetem Natriumcarbonat 
in 40 cem Wasser zu verwenden. 

Gehaltsbestimmung. Germ. Zum Neutralisieren einer Losung von 1 g 
getroeknetem Natriumcarbonat in etwa 25 eem Wasser miissen mindestens 14 ccm 
n-Salzsaure erforderlieh sein (Dimethylaminoazobenzol als Indikator) = mindestens 
74,2 ° /0 wasserfreies N atriumcarbonat. 

Anmerkung. Das Natrium carbonicum siccum des Handels ist haufig fast oder 
vollig wasserfrei und entspricht dann auch der Anforderung der Germ., daB es mindestens 
74,2 % wasserfreies Natriumcarbonat enthalt. Eine Festsetzung des Hochstgehaltes ware deshalb 
zweckmaBig. Fur das Natriumcarbonat der Zusammensetzung Na2C03 + H 20 ki:innte fiir 1 g 
ein Verbrauch von 15,9-16,8 ccm n-Salzsaure vorgeschrieben werden = 84,3-89,0 % wasser
freies N atriumcarbonat. 

Anwendung. GetrocknetesNatriumcarbonat ist fiirPulvermischungen zu verwenden, 
wenn Natrium carbonicum verordnet ist. 

Natrium carbonicum crudum. Rohes Natriumcarbonat. Soda (auch engl.). 

Soda cruda. Carbonate neutre de sodium ordinaire. Na2C03 + 
10 H 20. Mol.-Gew. 286. 

Darstellung. Durch Aufli:isen der calcinierten Soda der Sodafabriken (s. Natr. car
bonic. crud. siccum S. 215) in heiBem Wasser und Auskristallisierenlassen. 

Eigenschaften. Farblose oder fast farblose, meist etwas verwitterte. kristalli
nisehe Massen. Die LEBLANcsche Soda enthalt als Veruureinigungen Natriumehlorid 
und -sulfat, haufig auch kleine Mengen von Natriumsulfit, -sulfid, -thiosulfat und 
.silikat, aueh Eisenoxyd. Die SOLVAYSehe Soda ist meist reiner, sie enthalt als Ver
unreinigungen kleine Mengen von Natriumchlorid. Auch die elektrolytisch ge
wonnene Soda ist reiner als die LEBLANcsebe Soda. 

Erkennung. Soda farbt die Flamme gelb und braust mit Sauren auf. 
Die wasserige Losung blllut Laekmuspapier stark. 
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Priifung. Die Soda soIl mindestens 35,8 0 / 0 wasserfreies N atriumcarbonat 
enthalten; trifft dies zu. so konnen fUr gewohnlich aIle weiteren Priifungen unter
bleiben. Reines krist. Natriumcarbonat Na2COa + lOH 20 enthalt 37% Na2COa und 
63 0 / 0 Wasser. Man lOst 20 g eines Durchschnittsmusters in Wasser zu 500 ccm auf. 
50 ccm der Losung (= 2 g Soda), werden mit 2 Tr. Dimethylaminoazobenzollosung 
versetzt und mit n-Salzsaure titriert; es sollen mindestens 13,8 ccm erforderlich sein. 
1 ccm n-Salzsaure = 53 mg Na2COa• 

ilufbewahrung. Kleinere VOrrlite von Soda bewahrt man in Topfen von Steingut 
auf, die tiberbunden oder mit Deckeln bedeckt werden. GroBere Vorrate halt man meist in 
Holzfassem mit Deckeln in einem kiihlen Raum, da die Soda an trockener Luft verwittert. 

Anwendung. Die Soda findet medizinisch gelegentlich Anwendung zu Badem (800,0 bis 
1000,0 auf ein Vollbad, 100,0-200,0 auf ein FuBbad). Technisch hauptsachlich als Wasch- und 
Reinigungsmittel. 

Feinsoda ist eine durch gestOrte Kristallisation kl ei n k ri s t alli ni s ch gewonnene 
Soda. Sie ist bequemer zu handhaben als die gewohnliche Soda, auch meistens 
reiner. 

Spriihsoda, Marke Dreiring, ist pulverformige Soda mit einem Gehalt von etwa 720/ 0 
Na2COa und etwa 28 0/ 0 Wasser. Sie wird nach einempatentierten Verfahren vonA.WELTER (vergl. 
auch Spriihseife unter Sapo) gewonnen, indem man fein gepulverte, calcinierte Soda unter Zusatz 
einer geringen Menge von fein gepulverter Kristallsoda zur Beforderung der Kristallbildung in 
hohen Tiirmen mit fein verstaubtem Wasser zusammenbringt. Die Spriihsoda sammelt sich am 
Boden der Tiirme als mittelfeines Pulver an, das im Gegensatz zur calcinierten Soda sich nicht zu
sammenballt. Beim Gebrauch ist zu beachten, daB der Sodagehalt doppelt so hoch ist wie der 
der Kristallsoda. 

Kaustische Soda ist technisches Atznatron (s. S.220). 

Natrium carbonicum crudum siccum. Entwasserte Soda. Calcinierte Soda. 

Darstellung. In den Sodafabriken wird die nach dem LEBLANCschen Verfahren oder 
aus elektrolytisch aus Kochsalz hergestellter Natronlauge durch Einleiten von Kohlendioxyd ge
wonnene Soda durch Erhitzen vom Kristallwasser befreit und als calcinierte Soda in den 
Handel gebracht. Nach dem SOLVAYSchen Verfahren wird wasserfreie Soda durch Erhitzen 
von Natriumbicarbonat gewonnen. Erst an den Verbraucl1sorten wird aus der calcinierten Soda 
die Kristallsoda hergestellt; man spart auf diese Weise die Frachtkosten fiir die 63 0/ 0 Kristall
wasser, die in der Kristallsoda enthalten sind. 

Eigenschaften. WeWes Pulver oder weiBe leicht zerreibliche Massen, in Wasser unter 
Warmeentwicklung loslich. 

Gehaltsbestimmung. Man lost 10,6 g vorher gegliihte calc. Soda in Wasser zu 
500 ccm. 50 ccm der Losung werden mit 2 Tr. Dimethylaminoazobenzollosung versetzt und mit 
n·Salzsiiure titriert. Jedes ccm n-Salzsiiure zeigt bei Anwendung der angegebenen Mengen 5 0/ 0 

Na2COa an, z. B. 19,2 cem = 96% Na2COS' 

1m GroBhandel wird der Wert nach dem Gehalt derfrisch gegliihten calc. Soda berechnet, 
weil sie bei der Verschickung, besonders in Siicken, wechselnde Mengen von Wasser anzieht, woo 
durch das Gewicht vermehrt und der Gehalt scheinbar vermindert wird. Zur genauen Feststel. 
lung der wirklichen Sodamenge ist auBer der Gehaltsbestimmung die Feststellung des Gesamt· 
gewiehtes und des Wassergehaltes (des Gliihverlustes) erforderlich. 

Natrium-Kalium carbonicum. Natrium-KaIiumcarbonat. Eine Mischung aus 106 T. 
wasserfreiem Natriumcarbonat und 138 T. Kaliumcarbonat. Es dient in der Analyse zu Auf· 
sehlieBungssehmelzen (auch Hepar·Schmelzen) und bietet vor dem Natriumcarbonat den Vor
teil, daB es leichter schmelzbar ist. 

Ein geschmolzenes und in Stangenform gegossenes Gemisch von Natrium. und 
Kaliumcarbonat dient zur Entwicklung von luftfreiem Kohlendioxyd, z. B. fiir Stickstoff
bestimmungen in organischen Verbindungen nach DUMAS. 

Lessive Phenix, ein Waschmittel. Naeh der franzosisehen Patentschrift werden 560 g 
Wasserglas, 300 I Wasser und 140 I Emulsion aus Kolophonium und Fucussehleim erhitzt und mit 
einer Mischung von etwa 30 kg Olein und 35 kg Soda versetzt. Dem Ganzen werden noch 
800 kg Soda und 40 kg Natronlauge zugegeben, geriihrt bis zum Erkalten und gepulvert. 

MINLoS'sches Waschpulver. Wasser 38,00 0/ 0, Soda 53,50 0/ 0, Seife 2,65 % , Wasserglas 
4,55%, Rest (Verunreinigungen) 1,30%. 
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PolysuUin, ein Waschmittel, ist nichts anderes ala rohe Soda, und die Angaben des Fabri· 
kanten iiber den Reinigungswert der Sulfide und Polysulfide entbehren jeder positiven Grund· 
lage (Breslauer Untersuchungsamt). 

Rapid, ein Kesselsteinmittel, besteht a.us in BIocke geformter, durch organische Sub. 
stanzen gefarbter Soda. 

Natrium chloratum. Natriumchlorid. Chlorna trium. Sodium Chlo. 
ride. Chlorure de sodium. NaCl. Mol.·Gew. 58,5. 

DaTstellung. Man faut aus einer Losung von 1 T. Kochsalz in 6 T. Wasser Calcium 
und Magnesium durch Zusatz von Natriumcarbonat in der Ritze. Man filtriert die Losung, 
sauert das Filtrat schwach mit Salzsaure an und dampft es ein, bis die Hauptmenge des Natrium
chlorids sich abgeschieden hat. Man sammelt es auf einem Trichter, laBt es abtropfen, wascht 
es mit kleinen Mengen kaltem Wasser nach und trocknet es. Die Mutterlauge wird verworfen. -
Enthiilt das Kochsalz Sulfate, so fiHlt man zuerst aus der Losung durch Zusatz von Barium
chlorid in maBigem 1!berschuB die Schwefelsaure a.Is Bariumsulfat, dann faUt man das iiber
schiissige Barium zusammen mit Calcium und Magnesium durch N atriumcarbonat, sauert die fil
trierte Losung mit Salzsaure schwach an und dampft sie ein. 

Eigenschaften. WeWe wiirfelformige Kristalle oder weWes kristallinisches 
Pulver von rein salzigem Geschmack, loslich in 2,9 T. Wasser. In kaltem wie in 
warmem Wasser ist es nahezu gleich loslich. 100 T. Wasser losen bei 0 0 = 35,5 T., 
bei 15 0 = 36 T., bei 100 0 = 39,6 T. Natriumchlorid_ Die wiisserigeI,osung veriindert 
Lackmuspapier nicht. Aus gesattigten Losungen wird eEl durch Einleiten von Chlor
wasserstoff oder durch Zusatz von starker Salzsaure groBtenteils ausgefallt. In 
wasserfreiem Weingeist ist es unloslich. Dnter -.- 10 0 kristallisiert aus der wasserig€ll 
Losung ein Salz NaCI + 2H2 0 in groBen, sechsseitigen Tafeln. 

Werden Natriumchloridkristalle erhitzt, so verknistern sie, indem die in den 
Kristallen eingeschlossene Muttedauge die Kristalle auseinandersprengt. Bei 804 0 

schmilzt es, bei heller Rotglut verdampft es allmahlich. 
ETkennung. Es fitrbt die Flamme gelb. Der Geschmack ist rein salzig. Die 

wisserige Losung gibt mit Sllbernitratlosung emen weiBen kasigen Niederschlag von 
Sllberchlorid, leicht loslich in Ammoniakfliissigkeit, unloslich in Salpetersaure. 

Prilfung. a) Die gesattigte wiisserige Losung muB klar und farbIos sein (un. 
lOsliche und farbende Verunreinigungen), - b) sie darf Lackmuspapier nicht ver
andern und durch PhenolphthaleinlOsung auch nach dem Erhitzen nicht gerotet 
werden (NatriuIDcarbonat, freie Saure). - c) Die Flammenfarbung .darf, durch 
Kobaltglas beobachtet, hochstens voriibergehend rot erscheinen (Kalium)_ - Je 
10 ccm der wiisserigen Losung (4 g + 80 ccm) diirfen nicht verandert werden: -
d) durch SchwefEllwasserstoffwasser (Schwermetalle), - e) durch BariuIDnitrat
losung (Sulfate), - f) durch verd. Schwefelsaure (Barium), - g) Bach ZUl'Iatz von 
Ammoniakfliissigkeit durch Ammoniumoxalatlosung (Calcium), - b) narh Zusatz 
von .Ammoniakfliissigkeit dureh Natriumphosphatlosung (Magnesium). - i) 20 Mm 
der Losung diirfen nach dem Ansiiuern mit einigen Tropfen Salzsaure durch 0,5 cern 
KaHumfelTocyanidlosung nicht sofort gebliiut werden (Eisen). - Germ. 6 s. S. 1343. 

Anmerkung zu c: Wenn durch die Flammenfarbung Kalium nachgewiesen ist, kann 
unter Umstanden eine Schatzung des Gehaltes an Kaliumsalzen erwiinscht sein. Man priift dann 
die gesiittigte Losung mit Weinsiiure oder mit KobaltnatriumnitritlOsung_ 

Anwendung. Konzentrierte Natriumchloridlosungen wirken auf Raut und Schleimhiiute 
reizend. Resorption durch die Raut findet nicht statt. - Innerlich regen kleine Gaben den 
Durst und A ppetit an, steigern die Sekretion des Magensaftes und wirken dadurch verdauungs
befordernd. Der Stoffwechsel und die Harnsekretion werden vermehrt, das Korpergewicht nimmt 
zu. Natriumchlorid ist ein normaler Bestandteil aller Gewebssiifte des tierischen Klirpers. Es 
wird in der Medizin iiuBerlich angewandt zu Augenwiissern, Waschungen, Inhalationen, FuB
biidern und Vollbiidern (Solbiidern). Innerlich wird es dem Korper als Gewiirz in geniigenden 
Mengen, auBerdem auch durch das Trinkwasser und auch in Form von Mineralwiissern zugefiihrt_ 
GroBere Mengen gibt man als Blutstillungsmittel bei Lungenblutungen und als Gegengift bei 
akuter Hollensteinvergiftung. Die physiologische KochsalzloBung (s. d.), subcutan oderintravenoB 
eingespritzt, dient zur Hebung akuter Kreislaufschwiiche. 
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Natrium chloratum crudum. Kocbsalz. Balz. 
Gewinnung. Das gewohnliche Kochsalz des Handels ist meistens Siedesalz, d.h. in den 

Salinen durch Eindampfen von Salzlosungen gewonnenes Salz. Es werden hierzu Bowohl natur· 
liche Solwasser wie Losungen von Steinsalz verwendet. Durch langsames oder rascheres Ein
dampfen der Losungen erhalt man das Salz grob. oder feinkarnig. In verschiedenen Landern 
wird auch aus dem durch Eindunsten von Meerwasser gewonnenen Seesalz Kochsalz gewonnen. 
Gemahlenes reines Steinsalz (Bergsalz) wird ebenfalls als Kochsalz verwendet. AlsHiitten· 
salz wird durch Schmelzen gereinigtes und gemahlenes Steinsalz bezeichnet. 

Eigenschaften. Das Kochsalz (Siedesalz) gleicht dem reinen Natriumchlorid. Es 
enthalt etwa 1-3% fremde Salze, meistens Natriumsulfat, kleine Mengen von Calciumsulfat 
und Magnesiumsulfat, auch Magnesiumchlorid. 1st letzteres zugegen, so wird das Salz Behr leicht 
feucht und zerflieBt an feuchter Luft. 

Das gemahlene Steinsalz hat vor dem Siedesalz den Nachteil, daB es aus harlen Kristall. 
bruchstiickchen besteht, die sich bei der Verwendung des trockenen Salzes zwischen den Zahnen 
unangenehm fiihlbar machen; zum Salzen von Speisen beim Kochen, zum Einsalzen (Pakeln) von 
Fleisch, Fischen, Gemiise usw. ist das Steinsalz aber sehr gut brauchbar. 

VergiUltes Sslz. Denaturiertes Balz. 
Zu technischen Zwecken wird Kochsalz steuerfrei in vergalltem Zustande abgegeben. Ais 

Vergallungsmittel dienen verschiedene Stoffe. Fur Viehsalz aus Siedesalz = 1/4% Eisenoxyd 
und 1" % Wermutpulver, fiir Viehsalz aus Steinsalz = 3/S0/0 Eisenoxyd und I/.. % Wermutpulver. 
An Stelle von Wermut kann auch Holzkohlenpulver verwendet werden. Fiir Dungesalz wird 
1 % RuB vorgeschrieben. Fiir chemische Zwecke werden als Vergallungsmittel haufiger ver· 
wendet: 1 % Schwefelsaure oder 1/4% Petroleum oder 4% Eisenvitriol oder 1 % Seifenpulver 
oder 1 % KienruB oder 1/4 % Kienal. 

Sal marinum. Seesslz. Meersalz. 
(In Frankreich versteht man unter Sel marin nicht das rohe Seesalz, sondern das daraus 

gewonnene Kochsalz.) 
Gewinnung. Besonders in den siidlichen Kiistenlandern durch Verdunstenlassen des 

Meerwassers. 
Eigenschaften. Schmutziggral1e oder gelblichweiBe Kristalle oder grobe Salzmasse; 

an der Luft wird es leicht feucht. Es enthalt auBer Natriumchlorid die ubrigen im Meerwasser 
enthaltenen Salze, ferner Ton und Sand, zuweilen auch Kupfer und Blei. Die durchschnittliche 
Zusammensetzung ist nach L. ScHNEIDER: Natriumchlorid 97,3 0/ 0, Calciumsulfat 1,7%, Magne. 
siumsulfat 0,1 % , Magnesiumchlorid 0,2%' Eisenoxyd und Tonerde 0,1 0/ 0, Wasser 0,5-0,6%' 
Es enthalt auch kleine Mengen von Bromiden und Spuren von Jodiden. 

Anwendung. Zu Badem, 3-6 kg zu einem Vollbad, 1-1,5 kg zu einem FuBbad. 

Sal marinum depuratum. Gereinigtes Seesslz. 

Daf'stellung. Man lost 1 T. Seesalz in 3 T. Wasser, filtriert die Losung und dampft 
sie unter Umriihren zur Trockne. 

Anwendung. Zu Gurgelwassern. 

Natrium cbloratum purissimum pro analysi. Vollig rein erhalt man das Natriumchlorid. 
wenn man in eine kalt gesattigte, wasserige Losung von Natriumchlorid Chlorwasserstoffgas bis 
zur Sattigung einleitet. Es fliUt dann ein rein weiBes Kristallmehl aus, das man mit Salzsaure 
wascht und schlieBlich von der anhaftenden Salzsaure durch Trocknen bei 150-200° befreit. Zur 
Darstellung kleinerer Mengen kann man die kaltgesattigte N atriumchloridlosung auch mit dem 
2fachen Volum rauchender Salzsaure fallen. Salzsaure von 250/0 laBt sich auch verwenden, 
gibt aber etwas geringere Ausbeute. - Ein so gereinigtes Natriumchlorid eignet sich bason
ders zur Einstellung der llIo·n.Silbernitratlosung (vgl. Bd. I, S.74). 

Solutio Natrii chlorati physiologica. Physiologische Kochsalzlosung. 
Serum factitium. Liquor Sodii Chloridi physiologic us. Normal 
Salt Solution. Serum artificiel. Solute de chlorure de sodium 
physiologique. Germ. 6 siehe S. 1363. 

Zu intravenosen, rectalen oder subcutanen Einspritzungen verwendet man filtrierte, sorgfil.l
tigst sterilisierte und steril abzugebende 0,8°/oige Natriumchloridltisung, der man (nach 
Germ.5) noch 0,015% Natriumcarbonat zusetzt. Amer. schreibt 8,5g ad lO00ccm. Gall. 0,70/ 0 
Helvet. 0,90/ 0 Natriumchlorid vor. Letztere lil.Bt die Losung in zugeschmolzenen Glasrohren auf· 
bewahren und abgeben. - F. M. Germ.: Eine sterile Losung aus 8,5 T. Natriumchlorid, 0,25 T. 
Natriumbicarbonat, 0,4 T. Kaliumchlorid. 0,25 T. Calciumchlorid in Wasser ad 1000 T. 
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Wird physiologische Kochsalzlosung zur Herstellung von Alkaloidsalzlosungen ver· 
ordnet, so ist sie ohne den von der Germ. 5 vorgeschriebenen Zusatz von Natriumcarbonat 
herzustellen, da letzteres Alkaloide ala freie Basen abscheidet. 

Die nach Vorschrift der Germ. 5 mit Zusatz von Natriumcarbonat hergestellte physiologische 
Kochsalzlosung kann auch nicht zur Ausfiihrung der WASSERMANNschen Komplementbindungs. 
reaktion benutzt werden, da schon der geringe Carbonatgehalt der Losung geniigt, in der Ver. 
suchsanordnung eine unspezifische Hamolyse zu bewirken. Auch fiir die WASSERMANNsche 
Reaktion ist eine Losung zu benutzen, die nur aus reinstem Natriumchlorid und Wasser herge. 
stellt ist. 

Nach einer preuBischen Ministerialverfiigung vom 17.3.1915 miissen in allen Voll. 
apotheken, Zweigapotheken, Krankenhaus· und arztlichen Hausapotheken PreuBens mindestens 
2 Ampullen mit je 230 ccm steriler physiologischer Kochsalzlosung vorratig sein. Die 
Ampullen Bollen Glasrohren sein, die an OOidenEnden zugeschmolzen sind (s. Bd. I, S.4lO, Abb.llO). 
Die Ampullen sind mit dem Datum der Fiillung zu versehen und in angemessenen Zwischenraumen 
neu zu fiillen. Die Apothekenvorstande haben auf die Haltbarkeit der Losung stetig zu achten. 
Solange die Fliissigkeit klar und frei von jeder Ausscheidung ist, kann angenommen werden, daB 
Veranderungen nicht eingetreten sind. 

Solute de chlorure de sodium et de sullate de sodium pour injection intraveineuse 
(GaJl.). Solutio Natrii chlorati et Natrii sulfurici. Natrii chlorati 5,0, Natrii sulfurici 
10,0, Aquae destillatae 985,0. Kalt losen, filtrieren, sterilisieren. 

Antisklerosin. Asklerosin. Unter diesem Namen kommen Tabletten in den Handel, von 
denen 25 Stiick 10 g Natriumchlorid, 1 g Natriumsulfat, 0,4 g Natriumcarbonat, 0,4 g Magnesium. 
phosphat, 3,0 g Natriumphosphat und 1 g Calciumglycerophosphat enthalten Bollen. 

Cerebos Tafelsalz solI aus 97,36 % reinem KochsaJz und 2,64 0/ 0 Calciumphosphat be· 
stehen. Nach anderen Mitteilungen enthalt es nicht Calciumphosphat, sondern an dessen Stelle 
eine Mischung von Natriumphosphat und Ammoniumchlorid. Durch diese Mischung soIl die 
hygroskopische Eigenschaft des in jedem Kochsalz enthaltenen Magnesiumchlorids aufgehoben 
werden. 

MtlLLERS Entkalkungstabletten gegen Arteriosklerose enthalten ein ahnllches Salz. 
gemisch wie Antisklerosin. 

RINGERSche Losung, Sol u ti 0 R i n g e ri, die an Stelle von physiologischer Kochsalzlosung 
bei schweren Verbrennungen zu Einspritzungen unter die Haut (besonders in der Zusammen. 
setzung II) Anwendung findet, besteht nach v. TREUENFELS aus: 

Natrium chloratum 
Calcium chloratum 
Kalium chloratum 
Natrium bicarbonicum 
Aqua destillata 

Die Losungen sind zu sterilisieren. 

I. 
7,5 
0,125 
0,075 
0,125 

1000,0 

II. 
9,0 
0,24 
0,42 
0,3 

1000,0. 

LOCKEsche Losung, wie RINGERsche Losung angewandt, besteht aus Natr. chlorat. 
9~1O T., Calc. chlorat. 0,24, Kal. chlorat. 0,42, Natr. bicarbonic. 0,1-0,3 in 1 Liter Wasser. 

Konservierungssalz fur Fleisch, Hydrin .Konservesalz, enthalt nach ALPERS 68,5% 
Kochsalz neben NatriumOOnzoat und wenig S!l.lpeter. 

Selleriesalz. Celery Salt. - 1. 6 T. Selleriewurzel werden in Scheiben von 1/2 cm Dicke 
geschnitten und sorgfaltig und gleichmaBig unter Vermeidung jeder Quetschung oder Pressung 
mit 16 T. trockenem Kochsalz vermischt. Wenn das Salz allen Saft der Wurzel aufgesaugt hat, 
stellt man es in einer Schale eine halOO Stunde an einen warmen Ort. Darauf wird 10 Minuten 
lang umgeriihrt und dann wieder getrocknet, bis es zusammengebacken ist. Es wird dann 
gepulvert, abgesiebt und in gut verschlossenen GefaBen aufOOwahrt. - II. 120 T. Kochsalz werden 
mit 7 T. Sellerieessenz getrankt. Die Essenz erhalt man durch 7tagige Mazeration von 1 T. 
gequetschter Selleriesamen mit 3 T. Weingeist, Filtration usw. 

Tablettae TAVEL zur Herstellung der TAvELschenInfusionslosung und Spiilfliissig. 
kei t enthalten pro dosi 2,5 g Natr. carbonic. puriss. und 7,5 g Natr. chlorat. puriss. Je eine 
Tablette wird in 1 1 sterilisierten Wassers aufgelost. 

Tafelsalz. Ala nicht feucht werdendes Tafelsalz verwendet man das nach dem unter Nil.' 
trium chloratum S.216 Darstellung angegebenen Verfahren gereinigte Natriumchlorid. 
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Natrium chloricum. Natriumchlorat. Chlorsaures Natrium. So
dium Chlorate. Chlorate de sodium. Sodii Chloras. Chloratum 
Natrii (natricum). NaC103 • Mol..Gew.l06.5. 

DaTstellung. Durch Elektrolyse heiBer Natriumchloridlosungen. 1m kleinen kann es 
durch Umsetzen von Kaliumchlorat mit Natriumbitartrat gewonnen werden: Man mischt 
eine konzentrierte Losung von 17,5 T. Weinsaure mit einer Losung von 18,3 T. krist. N a· 
triumcarbonat in 20 T. heiBem Wasser. Diese Losung von Natriumbitartrat wird noch heiB 
mit einer heWen Losung von 16 T. Kaliumchlorat (KCI03) in 50-60 T. Wasser versetzt und 
24 Stunden zur Seite gestellt. Man filtriert dann das ausgeschiedene Kaliumbitartrat ab, dampft 
das Filtrat zur Trockne, lost den Salzriickstand in moglichst wenig heiBem Wasser und laBt die 
Losung zur Kristallisation stehen. 

Eigenschaften. Farblose, tetraedrische Kristalle, luftbestandig, von kiihlendem, sal. 
zigem Geschmack. Lbslich in 1 T. kaltem oder 0,5 T. siedendem Wasser, in 100 T. kaltem oder 
in 40 T. siedendem Weingeist von 90 VoL.%' Die Losungen sind neutral. - Es gleicht in allen 
seinen Eigensehaften dem Kaliumchlorat. Es entwickelt beim Erhitzen Sauerstoff. Beim Er· 
hitzen oder Zusammenreiben mit leicht oxydierbaren Stoffen, wie Schwefel, Schwefelantimon, 
Phosphor, und organischen Stoffen, kann es ebenso wie beim Kaliumchlorat zu gefahr· 
lichen Explosionen kommen. Es ist daher mit der gleichen Vorsicht zu behandeln wie das 
Kaliumehlorat. 

ETkennung. Es farbt die Flamme gelb, beim Erhitzen mit Salzsaure entwickelt es Chlor. 

PTiifung. Die wasserige Losung (2 g + 40 ccm) darf: a) Lackmuspapier nicht verandern 
(Natriumbitartrat, Natriumcarbonat). - Je 10 ccm der Losung diirfen nicht verandert werden: 
b) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle). - c) dureh Silbernitratlosung (Chloride), 
- d) durch Ammoniumoxalatlosung (Calcium). 

Anwendung. Innerlich dreimal taglich in Gaben von 0,2-0,5-1,0 g als Alterans 
und Antiphlogisticum mit der gleichen Vorsicht wie Kaliumchlorat. GroBe Gaben erzeugen 
Methamoglobin und konnen zum Tode fiihren. AuBerlich zu Mund., Gurgel. und Verband· 
wasser wie Kaliumchlorat. Technisch findet es Verwendung beim Zeugdruck und bei der 
Darstellung von Anilinschwarz. Zur Beseitigung von Gras und Unkraut auf Wegen (Unkrautex). 

Natrium cinnamylicum s. u. Acid um cinnamylicum Bd.1, S.146. 
Natrium citricum s. u. Aci dum citricum Bd. I, S.139. 
Natrium cyanatum s. u. Acidum hydrocyanicum Bd. I, S.164. 
Natrium diaethylbarbituricum S. u. Carbamidum Bd. I, S.808. 
Natrium fluoratum s. u. Acidum hydrofluoricum Bd. I, S.169. 
Natrium formicicum s. u. Acidum formicicum Bd. I, S.150. 
Natrium glycerinophosphoricum S. u. Acidum phosphoricum Bd. I, S.194. 
Natrium hydrosulfurosum. Natriumhydrosulfit. Hydrosch wefligsaures N atri urn. 
Hyposchwefligsaures Natrium. Na2 S 2 0 .... Mol.·Gew.174. 

DaTstellung. Durch Einwirkung von Zink und Schwefeldioxyd auf eine Losung 
von Natriumbisulfit: 2NaHSOa + Zn + S02 = Na2S20, + ZnSOa + H 20, oder durch Ein· 
leiten von Schwefeldioxyd in Natronlauge, in der Zinkstaub verteilt ist. Nach D.R.P. 204063 
werden 145 T. N atronlauge (27,5 0/ 0 NaOH) mit 200 T. Wasser verdiinnt; in der Mischung 
werden 40 T. Zinkstaub verriihrt. und dann werden 96 T. Schwefeldioxyd eingeleitet. Nach 
einigen Stunden wird Kalkmilch aus 40 T. Calciumoxyd und 120 T. Wasser hinzugegeben und 
das Gemiseh unter haufigem Umschiitteln ein;ge Stunden lang stehen gelassen. Nach dem Ab· 
set zen wird die Losung vom Niederschlag getrennt. und das Natriumhydrosulfit durch Koehsalz 
ausgefallt. Aile Operationen sind mogliehst unter LuftabsehluB auszufiihren. Das Salz muB 
vom Kristallwasser vollkommen befreit und sofort in dichtschlieBende GefaBe gefiillt werden, 
aus denen man die Luft durch indifferente Gase, z. B. Leuehtgas. verdrangt. 

Eigenschaften. WeiBliches Pulver, in Wasser Ieicht loslich. In wasseriger Liisung und 
an feuchter Luft zersetzt es sich bald unter Bildung von Natriumbisulfat und NatriumbisuIfit: 
Na2S?04 + O2 + H 20 = NaHSO, + NaHSOa. Beim Erwarmen mit Wasser zerfallt es in Na· 
triumthiosulfat und Natriumbisulfit. Wird die wasserige Losung mit einer Saure versetzt, so farbt 
sie sieh gplb durch Bildung der freien Hydroschwefligen Saure, die abel nicht bestandig ist und 
sich nach kurzer Zeit unter Abscheidung von Behwefel und Bildung von Schwefeldioxyd zersetzt. 
Das Natriumhydrosulfit wirkt auBerordentlich stark reduzierend. 
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Mit Formaldebyd bildet es formaldehydschwefligsaures Natrium, CHz(OH)OS02Na, undo 
Formaldehydnatriumsulfoxylat, CH2(OH)OSONa. 

Quantitative Bestimmung nach R. FORMHALS. Natriumhydrosulfit laBt sich mi~ 
lho-n-KaliumferricyanidlOsung (32,92 g Kaliumferricyanid: 1000 ccm) titrieren auf Grund der 
Umsetzung: 2KsFe(CN)& + Na2S204 + 2H20 = 2KsNaFe(CN)6 + 2H2SOS' Man lost 0,5 g Na
triumhydrosulfit in etwa 50 ccm ausgekochtem Wasser, gibt einige Tropfen Ferroammonium
sulfatlosung (10% ) als Indikator hinzu und titriert mit der Kaliumferricyanidlosung, bis eine 
bleibende blaugriine Farbung (durch Turnbulls Blau) eintritt. 1 ccm lho-n-Kaliumferricyanid
losung = 8,7 mg Na2S20 4 oder 9,6 mg Na2S204 + H20. 

Aufbewahrung. Unter volligem'LuftabschluB. 
Anwendung. In der Kiipenfarberei mit Indigo und anderen Kiipen-Farbstoffen als 

Reduktionsmittel, ebenso in der Zeugdruckerei (Atzdruck). 
Burmol enthiilt hydroschwefligsaures Natrium und findet als Bleichmittel in der 

Wascherei und zur Entfernung von Flecken Anwendung. 
Rongalit ist Formaldehydnatriumsulfoxylat, CH2(OH)OSONa, das durch Einwir

kung von Formaldehyd auf hydroschwefligsaures Natrium erhalten wird. Es ist bestandiger ala
letzteres. Anwendung. Wie Natriumhydrosulfit in der Farberei. 

Natrium hydroxydatum (hydricum). Natriumhydroxyd. A tzna tron. 
Kaustisches Natron. Natronhydrat. Natrum causticum. So
dium Hydroxide. Caustic Soda. Hydroxyde de sodium. Soude 
ca ustique. NaOH. Mol.-Gew.40. 

Das Natriumhydroxyd kommt in folgenden Sorten in den Handel: 1. Natrium' 
hydricum crudum, Rohes Xtznatron. 2. Natrium hydricum depuratum, Ge
reinigtes Xtznatron. 3. Natrium hydricum purum (Alcohole depuratum), Reines. 
Atznatron (mit Alkohol gereinigt). 4. Natrium hydricum purissim'Um (e Natrio)~ 
Reinstes Natriumhydroxyd. 

Natrium hydroxydatum crudum. Robes Atznatron. S eifenstein. 
Gehalt an Natriumhydroxyd etwa 93-95%' 

Darstellung. Durch Kochen einer Losung von Natriumcarbonat mit Calcium
hydroxyd (geloschtem Kalk) oder durch Elektrolyse von N atriumchlorid in wasserigel' 
Losung. Die Losungen werden zur Trockne verdampft, das Atznatron geschmolzen und in. 
eiserne Fasser gegossen. 

Eigenschajten und Erkennung. Harte weiBe oder grauweiBe kristallinische Massem 
An der Luft wird es feucht und bedeckt sich allmahlich mit einer Schicht von Natriumcarbonat. 
Es lOst sich sehr leicbt in Wasser, in Weingeist ist es wegen des Gehalts an VerunreinigungeIll 
nicht vollig lOslich. Es farbt die Flamme gelb. Die wasserige Losung blaut Lackmuspapier, auch. 
in starker Verdiinnung. Das roheAtznatron ist verunreinigt mit Natriumcarbonat, ·sulfat, -chlorid, 
-silikat, -aluminat u. a. 

Gehaltsbestimmung. Man lOst eine Durchschnittsprobe von 20 g in Wasser zu 
1 Liter auf und titriert 50 cern der Losung = 1 g Atznatron nach Zusatz von 2 Tr. Dimethyl
aminoazobenzollosung mit n-Salzsaure. 1 ccm n-Salzsaure = 40 mg NaOH. Die Bestimmung 
des CarbonatgehaItes wird in gleicher Weise ausgefiihrt wie beimA tzkali (s. S- 12) (1 ccm n-Salz
saure = 53 mg Na2COS)' 

Der Gehalt des technischen Atznatrons wird haufig nach Graden bezeichnet und zwar 
nach der Menge Natriumcarbonat (wasserfrei), die 100 T. des Atznatrons entsprechen. Bei· 
der Gehaltsbestimmung berechnet man dann gleich die Menge des N atriumcarbonats aus der 
Menge der n-Salzsaure, 1 ccm = 53 mg Na2COa. Verbraucht 1 g Atznatron z. B. 24 cem n-Salz
saure, dann entspricht es 1,272g Na2C03 = 127,2°/0 oder es hat 127,2 Grad. Gutes technisches 
Atznatron hat 127-1290, reines NaOH = 132,5 Grad. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gutschlieBenden GefaBen wie Atzkali. 
Anwendung. Zur Herstellung von Seife und vie1er anderer cbemischer Praparate. Ale

Reinigungsmittel. 

Natrium hydroxydatum depuratum. Gereinigtes Xtznatron. Gebalt an Na
triumhydroxyd etwa 93-95%. 

Darstellung. Wie rohes Atznatron, aber aus reineren Ausgangsstoffen. Fa kommt in. 
Stangen, in Tafeln, in Tropfen, in Schuppen und gepulvert in den Handel. 
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Eigenschaften. WeiBe kristallinische Massen; an der Luft zieht es leicht Wasser und 
Kohlendioxyd an. Es ist sehr leicht loslich in Wasser, ziemlich leicht loslich in Weingeist 
unter Ausscheidung der Verunreinigungen wie Natriumcarbonat u. a. Es enthiHt die gleichen 
Verunreinigungen wie das rohe Atznatron, aber in geringerer Menge. 

Erkennung. Wie beim rohen Atznatron. 
Gehaltsbestimmung. Die Bestimmung des Gehalts an Natriumhydroxyd und 

Na.triumcarbonat wird in gleicher Weise ausgefiihrt wie beim rohen Atznatron. 
Aufbewahrung und Anwendung. Wie beim rohen Atznatron. 

Natrium hydroxydatum purum (alcohole depuratum). Natriumhydroxyd. Xtz. 
natron. Natrum causticum fusum. Natrium hydricum. Sodii Hydr
oxidum (Amer.). Gehalt an Natriumhydroxyd mindestens 900/0' 

Darstellung. Die Reinigung des Atznatrons mit Alkohol erfolgt in gleicher Weise 
wie beim Kaliumhydroxyd (s. S. 12). Das Natriumhydroxyd wird ebenfalis in silbernen 
Schalen geschmolzen und ausgegossen. Beim Schmelzen farbt es sich zuerst braun, wird dann 
aber wieder weW. Es kommt in Stangen, in Tafeln, in Plii,tzchen und gepulvert in den Handel. 
Die Plii,tzchenform ist wie beim Kaliumhydroxyd sehr handlich. 

Eigenschaften. Harte weiBe kristallinisehe Massen oder Stangen. An der Luft 
zieht es raseh Wasser und Kohlendioxyd an und bedeckt sich mit einer Schicht von 
Natriumearbonat. Es lost sich in etwa 0,5 T. Wasser (unter Warmeentwicklung), 
ziemlieh leicht aueh in Weingeist. Beim Erhitzen schmilzt es (Porzellantiegel werden 
durchBildung leichtfliissiger Silikate durchgeschmolzen, Platin wird stark angegriffen, 
Silber wird nur bei starkem Erhitzen angegriffen). 

Erkennung. Es farbt die Flamme gelb. Die wasserige Losung blaut auch 
in starker Verdiinnung Laekmuspapier. Die wasserige Losung (1 g+5 cem) gibt beim 
Ubersattigen mit Weinsaurelosung zum Untersehied von Kaliumhydroxyd keinen 
Niederschlag. 

Priifung. Die Priifung auf Verunreinigungen wird in genau gleieher Weise 
ausgefiihrt wie beim Kaliumhydroxyd (s. S. 13). Bei der Probe mit Kalkwasser 
wird ein Carbonatgehalt von mehr als 3,6 ° /0 angezeigt. - Die Losung von 1 g N atrium
hydroxyd in 5 ecm Wasser dad nach dem Ubersattigen mit Weinsaurelbsung auch 
nach langerem Stehen keine Ausscheidung geben (Kaliumhydroxyd). 

Gehaltsbestimmung. Man wagt etwa 5-6 g Natriumhydroxyd in einem 
geschlossenen Wageglaschen bis auf 0,01 g genau ab, lost in Wasser zu 100 eem 
und titriert 20 ccm der Loaung naeh Zusatz von 2 Tr. Dimethylaminoazobenzollosung 
mit n-Salzsaure. 1 cem n-Salzsaure = 40 mg NaOH. 1 g Natriumhydroxyd soli 
mindestens 22,5 cem n-Salzsaure verbrauehen = 90% NaOH. Natriumcarbonat 
wird hierbei als NaOH mit bestimmt; der Rest besteht aus Wasser. Uber die Be
stimmung des Carbonatgehaltes vgl. Liquor Natri caustici, Anmerkung zu b. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut schlieBenden Gefii,Ben wie Kaliumhydroxyd. 
Korkstopfen werden mit Paraffin gedichtet. 

Anwendung. Zur Herstellung von reiner Natronlauge. 

Natrium hydroxydatum e Natrio. Natriumhydroxyd aus Natrium. N atri um 
hydricum purissimum pro Analysi. 

Darstellung. Von den Krusten sorgfii,ltig befreites Natriummetall wird in kleinen 
Stiicken allmahlich in wenig Wasser eingetragen, das sich in einer silbernen Schale befindet. Die 
Losung wird eingedampft, der Riickstand geschmolzen und in Stangenform oder Platten gegossen. 

Eigenschaften. Wie reines Atznatron. 
Priifung. Es darf keine Spur von Sulfat, Chlorid und anderen Salzen enthalten. Kleine 

Mengen von Natriumcarbonat sind gestattet, weil sie unvermeidlich sind und die Verwendung 
auch nicht storen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut schlieBenden Glasstopfenglii,sern. 
Anwendung. In der chemischen Analyse. 
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Liquor Natri caustici. Natronlauge. Solution of Sodium Hydroxide. 
Soude caustique liquide. Natrium hydricum solutum. Solutio Hydratis 
natrici. Wiisserige Losungen von Natriumhydroxyd mit verschiedenem 
Gehalt: Germ., Hew., Austr. 15%" Gall., Helv., HiBp. 30%' Nederl. 180/0' Suec. 
250/0' Amer. etwa 5% (nicht weniger als 4,5%). ' 

Darstellung. 1m groJlen wie Atzna.tron aus reinen Ausgangsstof£en. 1m kleinen 
erhalt man die Natronlauge am eiufachsten dmch Auflosen von reinem Atznatron in Wasser 
und Verdiinnen auf den vorgeschriebenen Gehalt (Germ. annahernd 15% NaOH, spez. Gew. 
1,168-1,172) Zur Herstellung von carbonatfreier Natronla.uge befreit man die Stangen durch 
rasches Abspiilen mit Wasser von der oberen Schicht. Zur Herstellung von Natronla.uge aus 
Natriumcarbonat erhitzt man eine Losung von 60 T. reinem Natriumcarbonat in 250 T. 
Wasser mit Calciumhydroxyd aU815 T. reinemAtzkalk (gebranntem Marmor) in gleicher 
Weise wie bei der Herstellung von Kalilauge (s. S. 14). Man erhaJt so eine Natronlauge 
mit einem Gehalt von 5-6% 'NaOH. In den Handel kommt die reine Natronlauge mit 
einem Gehalt von etwa 15 und 27% NaOH, spez. Gew. 1,17 und 1,30 oder 21 und 340 
Baume. 

Eigenschaften und Erkennung. Klare farblose Fliissigkeit, die Lackmus· 
papier stark bliiut, die Flamme gelb fiirbt und die Haut stark angreift und 
schliipfrig macht. Beim tjbersiittigen mit Weinsiiure gibt sie keinen Niederschlag 
(Unterschied von Kalilauge). 

Prilfung. a) Versetzt man eine IJosung von 1,2 g Weinsiiure in 5 ccm Wasser 
mit 2 ccm N atronlauge, so darf innerhalb einer halben Stunde keine Ausscheidung auf. 
treten (Kaliumhydroxyd). - b) 5 g Natronlauge werden mit 20 g Kalkwasser versetzt. 
die Mischung gekocht und filtriert; das Filtrat darf beim EingieBen in etwa 6-8 ccm 
Salpetersiiure keine Gasblasen zeigen (mehr als 0,7--0,8% Natriumcarbonat). -
J e 10 ccm eines Gemisches von 6 g N atronlauge und 30 ccm Wasser diirfen nach dem 
tJbersiittigen mit Salpetersiiure (auf 10 ccm etwa 2-3 ccm): - c) durch Schwefel
wasserstoffwasser nicht veriindert werden (Schwermetalle, Arsen), - d) durch 
Bariumnitratlosung nicht sofort veriindert werden (Sulfate), - e) durch Silbernitrat
losung hochstens opalisierend getriibt werden (Chloride). - f) Wird 1 ccm Natron. 
lauge erst mit 15 Tr. verd. Schwefelsiiure, dann mit 2 ccm konz. Schwefelsiiure ver
setzt und die Mischung nach dem Erkalten mit 1 ccm Ferrosulfatlosung iiberschichtet, 
so darf keine gefiirbte Zone auftreten (Nitrate). - g) Werden 10 ccm Natronlauge 
mit Salzsiiure (5-6 ccm) iibersiittigt und die Mischung mit iiberschiissiger Ammoniak
fiiissigkeit (etwa 6-7 ccm) versetzt, so darf innerhalb von 2 Stunden hochstens eine
opalisierende Triibung eintreten (Aluminium, Kieselsiiure). - Germ. 6 s. S. 1339. 

Anmerkungen. Zu b) Eine genauere Bestimmung der Carbonatmenge kann zu
gleich mit der Gehaltsbestimmung ausgefiihrt werden: I) ccm Natronlauge verdiinnt man mit 
etwa 20 ccm Wasser, fiigt Phenolphthaleinlosung hinzu und titriert mit n-Salzsanre bis zur Ent
farbung. Dabei wird das vorhandene Natriumcarbonat zur HaJfte mit titriert, indem es zur Halfte 
in das gegen Phenolphthalein neutrale Natriumbicarbonat iibergefiihrt wird. Nach der ersten 
Titration fiigt man 2 Tr. Dimethylaminoazobenzollosung hinzu und titriert vorsichtig mit 
n-Salzsaure weiter bis zur Rotung. Die Menge des N atriumcarbonats berechnet sich aus dem zweiteIL 
Verbrauch an n·Salzsaure: 1 ccm n-Salzsaure ist in diesem Falle = 106 mg Na2C03• Die Be
stimmung des Carbonatgehaltes ist anILii.hernd genau, wenn der Gehalt an Carbonat nur klein, 
ist. Bei gro.Berem Gehalt an Carbonat wird die Bestimmung ungenau, weil bei der Titration mit 
Salzsaure ein Teil des Kohlendioxyds entweichen kann; es ist dann die getrennte Bestimmung 
von Carbonat und Hydroxyd mit Bariumchlorid auszufiihren wie unter Kalium hydroxy
datum (s. S. 12) angegeben. 

Zu f) Die Priifung auf Nitrate (und Nitrite) kann auch durch Erhitzen von 5 ccm Natron
lauge mit je etwa 0,2 g Eisenpulver und Zinkfeile ausgefiihrt werden; der Dampf darf Lackmus
papie!-" nicht blauen. Auf Ammoniak priift man die Lauge vorher durch Erhitzen fiir sich. 

Gehaltsbestimm1,lng. I) ccm Natronlauge werden mit etwa 20 cem Wasser
verdiinnt und nach Zusatz von 2 Tr. Dimethylaminoazobenzollosung mit n-Salzsiiure 
titriert. 1 ccm n-Salzsiiure = 40 mg NaOH. Germ. fordert einen Verbrauch von 
21,6-22,0 ccm n-Salzsiiure = 14,8-15,0 0 / 0 NaOH. Natriumcarbonat wird hierbei. 
als NaOH mitbestimmt. 
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SpezHisches Gewicht und Gehalt der Natronlauge bei 160 (Wasser 15°). 
Nach GERLACH und SCHIFF. 

Gehalt an Spez Gew. Gehalt an Spez.Gew. Gehalt an Spez.Gew. Gehalt an Spez.Gew. Gehalt an Spez.Gew. Proz. I I Proz. I I Proz. I I Proz. I I Proz. I 
NaOH NaOH NaOH NaOH NaOH 

1 I 1,012 13 1,148 25 1,279 I 37 I 1,405 49 I 1,529 
2 1,023 14 1,159 26 1,290 38 1,415 50 1,540 
3 1,035 15 1,170 27 1,300 39 1,426 51 1,550 
4 1,046 16 1,181 28 1,310 40 1,437 52 1,560 
5 1,059 17 1,192 29 1,321 41 1,447 53 1,570 
6 1,070 18 1,202 30 1,332 42 1,456 54 1,580 
7 1,081 19 1,213 31 1,343 43 1,468 55 1,591 
8 1,092 20 1,225 32 1,351 44 1,478 56 1,601 
9 1,103 21 1,236 33 1,363 45 1,488 57 1,611 

10 1,115 22 1,247 34 1,374 46 1,499 58 1,622 
11 1,126 23 1,258 35 1,384 47 1,508 59 1,633 
12 1,137 24 I 1,269 36 I 1,395 48 1,519 60 1.643 

Aujbewah'l'Ung. Vorsichtig, in dichtschlieBenden, moglichst ganz gefiillten Flaschen 
mit Gummistopfen, die festgebunden werden, weil sie leicht herausspringen, wenn sie durch Be
feuchten mit der Lauge schIiipfrig geworden sind. Parafiinstopfen oder Metallstopfen sind auch 
gut verwendbar. Das Glas wird von der Lauge wie von Kalilauge allmahlich angegriffen unter 
Ausscheidung von Silikatflittern, die durch Filtrieren durch Asbest, Glaswolle oder reinem Sand 
wieder beseitigt werden konnen. VorratsgefaBe, die starkere N atronlauge enthalten, werden 
mit Gehaltsangabe versehen, zur Vermeidung von Verwechslungen. 

Anwendung. Zur Darstellung chemischer und pharmazeutischer Praparate, in der 
Analyse; medizinisch nur selten als Zusatz zu Badern oder, mit Kalkwasser gemischt zu Pime
lungen bei Diphtherie. 

Liquor Natri caustici crudus. Rohe Natronlauge. 
Da'l'stellung. Wie rohes Atznatron. Die rohe Natronlauge kommt meist mit einem 

Gehalt von 30% (360 Be) oder 35% (40 0 Be) in den Handel. Sie enthii.lt die gleichen Ver
unreinigungen wie das rohe Atznatron und verhii.lt sich im iibrigen wie die reine Natronlauge. 

Gehaltsbestimmung. Wie bei der reinen Natronlauge. 
Aufbewah'l'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie rohes Atznatron. 1m Haushalt als Reinigungsmittel. Bei Vergif 

tungen mit Natronlauge wird als Gegengift mit Wasser verdiinnter Essig angewandt 

Natrium hypochlorosum, Natriumhypochlorit, NaOCl. 
Natriumhypochlorit entsteht neben Natriumchlorid durch Einleiten von 

Chlor in kalte Natronlauge: 2NaOH + Cl2 = NaCIO + NaCI + H 20, oder durch 
Umsetzen von Chlorkalk mit Natriumcarbonat, auch durch Elektrolyse von Natrium· 
chloridlosungen. Es ist nur in Losung bekannt und nur bei Gegenwart von Natrium
hydroxyd oder Natriumcarbonat haltbar. 

Liquor Natrii hypochlorosi, NatriumhypochloritlOsung. Bleichlauge. Natrium 
hypochlorosum solutum. Liquor Sodae chlorinatae. Chlorure 
de soude dissous. Eau de Labarraque. 

Da'l'stellung. A. Durch Umsetzen von Chlorkalk mit Natriumcarbonat. 
Hierbei ist der ChIorkalk mit Wasser moglichst fein anzureiben, ferner ist Erwarmen zu ver
meiden, weil sich das NatriumhypochIorit beim Erhitzen der Losung in Natriumchlorat und 
N atriumchlorid umwandelt. Die Vorschriften der einzelnen Pharmakopoen sind verschieden 
und liefern Losungen mit verschiedenem Gehalt an Natriumhypochlorit. An Stelle von Natrium
carbonat laBt siGh auch Natriumsulfat verwenden, an Stelle von 10 T. krist. Natriumcarbonat 
sind 11,2 T. krist. Natriumsulfat zu verwenden. 

Ergiinzb.: 20 T. Chlorkalk werden mit 100 T. kaltem Wasser in einemMorser angerieben, 
dann mischt man eine kalte Losung von 25 T. krist. Soda in 500 T. Wasser hinzu. Nach dem 
Absetzen des entstandenen NiederschIages wird die klare Fliissigkeit abgehoben oder abfiltriert. 

Bei Verwendung eines Chlorkalks mit 25% CI kann diese Losung etwa 0.8% wirksames 
ChIor enthalten. Ergiinzb. schreibt einen Mindestgehalt von 0,5 % vor. 

Gall. 100 T. Chlorkalk (28% CI), 200 T. krist. Soda, 4500 T. Wasser. Die Fliissigkeit Boll 
ihr doppeltes Volum an wirksamem Chlor enthalten = 0.634 Gew.-% Cl. 
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Helv. Hi-Bt 20 T. Chlorkalk mit 400 T. Wasser anreiben und eine Losung von 25 T. Soda 
und 200 T. Wasser hinzufiigen. im iibrigen wie Erganzb. 

Brit. 100 T. Chlorkalk (30% CI), 150 T. krist. Soda, 1000 T. Wasser. Die Losung 8011 etwa 
2,5 % wirksames Chlor enthalten. 

Amer. 100 T. Chlorkalk (30% 01), 70 T. Na2COa + H 20, Wasser ad 1000 g. Die Losung 
-soli mindestens 2,5% wirksames Chlor enthalten. 

B. Durch Einleiten von Chlor in N atronlauge. 2NaOH + 012 = NaCIO + Na01 
+ ~O. Dabei ist folgendes zu beachten: Es muE unbedingt ein UberschuE an Natriumhydroxyd 
verbleiben; bei dem geringsten UberschuB an Chlor tritt, wie zuerst von F. FOERSTER nacho 
gewiesen wurde, eine rasch ver1aufende katalytische Umwandlung des Natriumhypochlorits in 
Natriumchlorat und Natriumchlorid ein. Zunachst entsteht dabei aus Natriumhypochlorit, Chlor 
und Wasser: Natriumchlorid und freie Unterchlorige Saure: NaCIO + C12 + H 20 = NaCI 
+ 2HCIO. Die freie Unterchlorige Saure oxydiert dann weitere Mengen von Natriumhypochlorit 
zu Natriumchlorat: 2HClO + NaClO = NaClO3 + 2HCI. Der Chlorwasserstoff macht dann wieder 
aus einer neuen Menge Hypochlorit Unterchlorige Saure frei, die wieder Hypochlorit zu Chlorat 
oxydiert und so veriauft die Umsetzung weiter, bis kein Hypochlorit mehr vorhanden ist. Alles 
Hypochlorit hat sich dann nach der Gleichung: 3NaClO = NaClOa + 2Na01 umgesetzt. In 
alkalischer Losung tritt diese Umsetzung erst beim Erhitzen ein. ZweckmaEig verwendet man 
Natronlauge von bekanntem Gehalt an NaOH und leitet eine bestimmte Gewichtsmenge Chlor 
ein, die geringer ist, als die nach der Gleichung: 2NaOH + C12 = Na010 + NaCI + H 20 be. 
rechnete. Nach dieser Gleichung kommen auf 40 T. NaOH 35,5 T. Chlor. Man kann etwa 30 
bis 32 T. Chlor auf 40 T. NaOH einleiten; jedenfalls aber muE die fertige Losung rotes Lackmus· 
papier noch deutlich blauen (die Blaufarbung verschwindet wegen der Bleichwirkung des Hypo. 
chlorits in kurzer Zeit wieder). Fiir die Herstellung groBer Mengen von Natriumhypochlorit· 
!osung empfiehlt sich der Bezug von fliissigem Chlor in Bomben. 

Man stellt am besten zunachst eine Losung mit etwa 5 % Chlor her, indem man in 10 kg 
Natronlauge, die etwa 6% NaOH enthalt, 500 g Chlor einleitet. Die so hergestellte Losung 
wird dann nach Feststellung des Gehaltes mit Wasser verdiinnt. Man verbindet mit der Bombe 
eine kleine, mit wenig Wasser beschickte Waschflasche, um den Chlorstrom regeln zu konnen, 
und vermeidet lange Gummischlauche, da diese durch das Chlor stark angegriffen werden. Man 
nimmt deshalb Glasrohren oder Bleirohren, die man mit kurzen Gummischlauchen dicht mit
einander verbindet. Das in die Lauge eintauchende Rohr muE ein Glasrohr sein. 1m Winter 
hat man darauf zu achten, daB sich in der Waschflasche Chlorhydrat bilden kann; man muE 
dann die Waschflasche in warmes Wasser stellen oder man beschickt die Waschflasche mit 
Schwefelsaure statt mit Wasser. 

Eigenschaften. Klare, farblose oder schwach griinlichgelbe Fliissigkeit von 
schwachem Chlorgeruch, die rotes Lackmuspapier erst bUtut, dann entfarbt. Auf 
Zusatz von Sauren, z. B. Salzsaure, entwickelt sie Chlor. 

Priifung. Durch Natriumcarbonatlosung darf die Losung nicht getriibt werden 
(Calcium). 

Gehaltsbestimmung. 20 ccm NatriumhypochloritlOsung werden zu einer Losung 
von 1-2 g Kaliumjodid in etwa 20 ccm Wasser gebracht, die Mischung mit 20-30 Tr. Salzsaure 
versetzt und mit 1/1U-n-Natriumthiosulfatlosung titriert (Starkelosung als Indikator). Es miissen 
nsch Erganzb. mindestens 28 ccm 1/10·n-Natriumthiosuifatlosung verbraucht werden = rund 
0,5% CI. Von den starkeren Losungen der Brit. u. Amer. verwendet man fiir die Bestimmung 
nur 5 ccm. 1 ccm liIo-n-Natriumthiosuifatiosung = 3,55 mg CJ. 

Aufbewahrung. In gut geschlossenen Glasstopfenfiaschen, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Nur auEerlich, bei Fluor albus. mit der gleichen bis doppelten Menge 

Wasser verdiinnt gegen brandige, krebsartige, syphilitische, stinkend·eiternde Wunden, gegen 
iibel riechenden Atem, Mercurialsalivation, Verbrennungen, Panaritien, zu Waschungen, Ein
spritzungen (I auf 25-50 Wasser). Klystieren 2,0-5,0-10,0 auf 120 Wasser), Gurgelwassern. 

Technisch als Bleichfliissigkeit. Bei der Verwendung zur Wasche ist die Losung mit 
Wasser reichlich zu verdiinnen. Wird die Wasche mit der unverdiinnten Losung eingesprengt, 
so wird sie leicht zerfressen. Langere Einwirkung als etwa 15 Minuten wirkt ebenfalls schadlich. 
Nach der Behandlung mit NatriumhypochloritlOsung muE die Wasche sehr gut gespiilt werden, 
am besten unter Zusatz von Natriumthiosulfat (Antichlor). Ala Desinfektionsmittel, zum Keim
freimachen von Trinkwasser. In der chemischen Analyse. In der Mikroskopie als Entfarbungs. 
mittel. 

Natriumbypocbloritlosung nach DAKIN (DOBBERTIN) ist eine mit Borsaure versetzte 
NatriumhypochloritlOsung. Die gewohnliche. durch Umsetzen von Chlorkalk mit Natrium
carbonat hergestellte Natriumhypochloritlosung enthalt neben Natriumhypochlorit und Na
triumchlorid auch Natriumhydroxyd, das bei der Verwendung der Losung in der Wund· 
behandlung die Wunden reizt und die Wundrander zum Aufquellen bringt. Diese Wirkung des 
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Natriumhydroxyds wird durch den Zusatz der Borsaure aufgehoben. Der Borsaurezusatz darf 
aber nicht zu groB bemessen werden, weil nicht alkalische Hypochloritlosungen sich viel rascher 
zersetzen ala alkalische. Man fiigt soviel Borsaure zu, daB die Reaktion der Losung gegeniiber 
Phenolphthalein noch eben alkalisch bleibt. Die hierzu notige Menge Borsaure wird durch Ti
tration einer Probe der Hypochloritlosung mit einer Borsaurelbsung von bekanntem Gehalt 
(4 g: lOO ccm) festgestellt, wobei man mit Phenolphthaleinpapier tiipfelt. Der verwendete Chlor
kalk muB natiirlich vorschriftsmii.Big sein und mindestens 25% Chlor enthalten; der Gehalt ist 
vor der Benutzung des Chlorkalks zur Herstellung der Lbsung besonders festzustellen. 

Hef'stellung. Eine Losung von 140 g wasserfreiem Natriumcarbonat (oder400 g 
krist. Natriumcarbonat) in 8 Liter Wasser wird mit einer Anreibung von 200 g Chlorkalk (min
destens 25% Chlor!) mit 2 Liter Wasser gemischt und Ofters durchgeschiittelt. Nach dem Ab
setzen wird die Natriumhypochloritlosung abgehebert, filtriert und mit 40 g Borsaure (oder 
der durch die Titration einer Probe ermittelten Menge) versetzt. Die Losung enthalt 0,5-0,6% 
Natriumhypochlorit oder etwa 0,35% wirksames Chlor; sie ist etwa eine Woche lang haltbar. 
Aus der Losung scheiden sich allmahlich noch kleine Mengen von Calciumverbindungen a.us. 

Eine starkere Losung erhalt man nach folgender Vorschrift: 
150 g Chlorkalk werden mit 105 g wasserfreiem Natriumcarbonat in 1000 g 

Wasser umgesetzt. 20 g der filtrierten Lbsung werden mit einer wasserigen Borsaurelosung 
(4 g:lOO ccm gelost) titriert und die gewogene Lbsung dann mit einer etwas kleineren als der 
aus der Titration berechneten Menge Borsaure VE"rsetzt. Die Losung enthalt etwa 40/0 Natrium
hypochlorit. Sie ist etwa einen Monat lang haltbar. Zum Gebrauch wird 1 T. der Losung mit 
6 T. Wasser verdiinnt. 

Nach ROSENTHALER jst die DAKINsche Hypochloritlosung nur kurze Zeit haltbar. Nach 
etwa 4 Wochen war der Gehalt an Hypochlorit auf etwa die Halfte gesunken. Nach E. RICHTER 
geht der Gehalt der Losung in 6 Monaten nur wenig zuriick. wenn man die Losung an einem kilhlen 
Ort in ganz gefiillten, braunen Literflaschen aufbewahrt, die mit sehr guten Korkstopfen ver
schlossen sind. Die Stopfen werden auBerdem noch durch "Oberpinseln mit Kollodium gedichtet. 
Da eine alkalische Natriumhypochloritlosung liinger haltbar ist, als eine neutrale, bewahrt man 
die Losung ohne Borsaurezusatz auf und setzt die Borsaure erst vor der Abgabe zu. 

Antiformin ist eine N atriumhypochl oritlosung mit rund 5% wirksamem Chlor 
und 7,5 % iiberschiissigem Natriumhydroxyd, die erhalten werden kann durch Einleiten von 
50-60 g Chlor in 1000 g Natronlauge (15 % NaOH). Anwendung: Wie andere Natrium
hypochloritlosungen. In der Bakteriologie zur Untersuchung von Sputum u. dgl. auf Tuberkel
bazillen. Wahrend andere Bakterien durch die Losung sofort getotet werden, sind Tuberkel
ba.zillen dagegen widerstandsfahig, ebenso auch Milzbrandsporen. 

Mykosol (BEHBINGWEBKE, Marburga.d.L.) ist eine LosungvonNatriumhypochlori t. 

Natrium hypophosphorosum. Natriumhypophosphit. 
phorigsa ureS Natrium. Sodium Hypophosphi teo 
phite de sodium. NaHzPOz+ HzO. Mol. Gew.l06. 

Unterphos
Hy'pophos-

Daf'stellung. Durch Umsetzen von Calciumhypophosphit mit Natriumcarbonat 
in wasseriger kalter Losung und Eindampfen der Losung bei moglichst niedriger Temperatur 
unter vermindertem Druck oder iiber Schwefe1saure. 

Eigenschaften und Ef'kennung. Kleine weiBe KristalIe, die an der Luft 
sehr leicht feucht werden. Sehr leicht loslich in Wasser, auch in Weingeist. Die 
wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) blaut Lackmuspapier schwach. In wasseriger Lo
sung zersetzt es sich beim Erhitzen unter Entweichen von selbstentziindlichem 
Phosphorwasserstoff und Bildung von Natriumphosphat: 2NaHzPOz = Na2HP04 + 
PHa• Beim Erhitzen im Probierrohr verknistert es und zersetzt sich unter Ent
wicklung von Phosphorwasserstoff, der sich entziindet; in den kaIteren Teilen des 
Probierrohres schlagt sich gelber und roter Phosphor nieder, der weiBliche Gliih
riickstand wird beim Erkalten rotlichbraun. Es wirkt stark reduzierend wie aIle 
SaIze der Unterphosphorigen Saure; die wasserige Losung gibt beirn Erwarmen mit 
Silbernitratlosung eine schwarze Ausscheidung von Silber. 

Priifung. a) Die Flammenfarbung dad durch Kobaltglas hOchstens voriiber. 
gehend rot erscheinen (Kalium). Je 10 ccm der wiisserigen Losung (2 g + 40 ccm) 
diirfen: b) nach dem Ansauern mit verd. Salzsaure durch Bariumnitratlosung hoch
stens opalisierend getriibt werden (Sulfate), - c) nach dem Ansauern mit Essigsaure 
durch Bleiacetatlosung nicht sofort getriibt werden (Phosphate, Phosphite), 
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d) dureh Sehwefelwasserstoffwasser nieht verandert werden (Sehwermetalle), -
e) naeh Zusatz von einigen Tropfen Salzsaure dureh 0,5 eem Kaliumferroeyanid
losUDg nieht sofort geblaut werden (Eisen). - f) Eine Misehung von 1 g Natrium
hypophosphit mit 3 eem Zinnehloriirlosung darf innerhalb einer Stunde keine dunk
lere Farbung annehmen (Arsen). (Uber die Priifung auf Arsen vgl. auch OaZcium 
hypop1wsp1wro8um, Bel. I, S. 747). 

AufbewahTUng. In dicht Bchlie13enden Glasern, vor Feuchtigkeit geschiitzt. 
Anwendung. Wie Ca.lciumhypophosphit zu 0,5-2,0 g tii.glich. 

Elixir Hypophosphltum (Nat. Form.) 
CaJcii hypophosphorosi 62,5 g 
Natrii hypophosphorosi 
KaJii hypophosphorosi lUi. 17,6 g 
Acldl citrici 4,0 g 
Aquae 420,0 ccm 
Spiritus Cardamomi compositi 
Glycerini lUi. 30,0 ccm 
EJixirll aromatlci q. s. ad 1000,0 ccm 

Elixir Hypophosphltum cumFerro (Nat. Form.). 
Calcii hypophosphorosi 26,0 g 
Natrii hypophosphorosi 17,5 g 
Kaili hypophosphorosi 8,75 g 
Ferri sulfurici crystalI. 13,0 g 
Acidi citrici 4,0 g 
Aquae destillatae 
Sirupi Sacchari IlA 250,0 ccm 
Elixirll aromatici q. s. ad 1000,0 ccm. 

Elixir Sodll Hypophosphltls (Nat. Form.) 
Natrii hypophosphorosi 35,0 g 
Acidl citrlci 4,0 g 
Elixirll aromatici q. s. ad 1000,0 ccm. 

Liquor Hypophosphltum (Nat. Form.). 
Calcll hypophosphorosi 35,0 g 
Natril hypophosphorosi 20,0 g 
Kalil hypophosphorosl 17,5 g 
Acidi hypophosphorosi 6,0 g 
Aquae q. s. ad 1000,0 ccm. 

Sirop d'hypophoBphlte de Boude (GalI. 1884). 
Natrii hypophosphorosi 5,0 
Sirup! Aurantii florum 50,0 
Sirupi Sacchari 445,0. 

SlrupuB SodU HypophoBphltls (Nat. Form.) 
Natrii hypophosphorosi 35,0 g 
Acid! hypophosphorosi 2,0 g 
Sacchari 800,0 g 
Aquae q. s. ad 1000,0 ccm. 

Natrium jodatum. Natriumjodid. Jodnatrium. Sodium Iodide. 
Iodure de sodium. Natrium hydrojodicum. NaJ. Mol.-Gew.150. 

Darstellung. Das Natriumjodid bnn in genau gleicher Weise wie Kaliumjodid ·ge· 
wonnen werden (vgl. S. 17). Fiir die Ka.1iumverbindungen sind die entsprechenden Natriumverbin
dungen in iiquivalenten Mengen zu verwenden. Die wii.886rige Losung wird zuletzt unter stii.ndigem 
Umriihren soweit eingedampft, bis ein Kristallbrei entstanden ist, der durch Ausschleudern oder 
Absaugen von der Lauge befreit wild. Die Kristalle werden hierauf bei 50-60° getrocknet. 
1st die wlisserige Losung des Natriumjodids frei von Verunreinigungen, was nach den unter Prii
fung gemachten Angaben leicht festgestellt werden kann, so kann Rie auch unter bestlindigem Um
riihren bis zur Trockne eingedampft werden, wobei das Salz a.ls weilles Kristallpulver hinterbleibt. 

Eigenschaften. Natriumjodid kristallisiert bei gewohnlieher Temperatur mit 
2 Mol. Kristallwasser, NaJ·+ 2H20 (= 19,3010 H 2 0) in monoklinen Kristallen, die 
in warmer Luft verwittern und beim Erhitzen in ihrem Kristallwasser schmelzen; 
iiber 40 0 kristallisiert es wasserfrei in Wiirfeln. Das kaufliehe Natriumjodid 
ist nieht vollig wasserfrei, es enthaIt meist bis zu 5 0/ 0 Wasser. Es bildet ein weiBes 
kristallinisehes, an der Luft feucht werdendes Pulver, loslieh in 0,6 T. Wasser, in 
3 T. Weingeist. 

Erkennung. Es farbt die Flamme gelb. Wird die Losung von etwa 0,1 g 
Natriumjodid in einigen Tropfen Wasser mit 1 Tr. Eisenehloridlosung versetzt, so 
scheiden sich dunkle Kristal1e von Jod aus; wird die Misehung mit Chloroform ge
schiittelt, so farbt sich dieses violett. 

Prilfung. a) Die Flammenfarbung dad, dureh Kobaltglas betrachtet, Meh
stens voriibergehend rot erscheinen (Kalium). - b) Zerriebenes Natriumjodid darf 
angefeuehtetes Lackmuspapier nicht sofort blauen (Natriumcarbonat, vgJ. Kalium
jodid, S.18, Anmerkung zu b). Je 10ccm der wasserigen Losung (3 g + 60 ccm) diirfen 
nicht verandert werden: c) durch Sehwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), -
d) durch Bariumnitratlosung (Sulfate), - e) durch verd. Schwefelsaure (Barium), -
f) nach Zusatz von etwa 10 Tr. Ammoniakfliissigkeit durch Calciumchloridlosung 
(Oxalate, Phosphate), - g) 20 ccm der Losung diirfen nach dem Ansauern mit 
einigen Tropfen Salzsaure durch 0,5 cem Kaliumferrocyanidlosung nicht sofort geblaut 
werden (Eisen). - h) Wird die LOBung von 0,5 g Natriumjodid in 10 cem Wasser 
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mit einigen Kornchen 1<'errosulfat, einigen Tropfen Natronlauge und 1 Tr. Eisen. 
chloridlosung versetzt und gelinde erwarmt, so darf die Mischung sich beim Uber
sattigen mit Salzsaure (etwa 2 ccm) nicht blau farben (Natriumcyanid). - i) Die 
mit ausgekochtem und wieder erkaltetem Wasser hergestellte Losung (0,5 g + 10 ecm) 
darf naeh Zusatz von Starkelosung durch verd. Schwefelsaure nicht sofort blau gefiirbt 
werden (Natriumjodat). - k) Wird 1 g Natriumjodid mit 5 ecm Natronlauge und 
je 0,5 g Zinkfeile und Eisenpulver erwarmt, so darf der Dampf Lackmuspapier nieht 
blauen (Natriumnitrat gibt Ammoniak). - I) Wird die Losung von 0,2 g Natrium
jodid in 8 cem Ammoniakfliissigkeit mit 15 ccm l/wn-Silbernitratlosung gemischt 
und nach kraftigem Schiitteln filtriert, so darf das Filtrat nach dem Ubersattigen 
mit Salpetersaure innerhalb 10 Minuten weder bis zur Undurchsichtigkeit getriibt 
(Chloride, Bromide), noch dunkel gefarbt werden (Natriumthiosulfat). - m) Natrium
jodid darf durch Trocknen bei 100 0 hochstens 5 % an Gewicht verlieren. 

Anmerkung zu i) Auch mit Starkelosung allein darf keine Blaufarbung ein
treten (freies Jod). Man kann mit dieser Probe eine Priifung auf Natriumthiosulfat verbinden 
(vgl. unter Kalium jodatum, S. 18, Anm. zu i). - Germ. 6 B. S.1344. 

Aufbewahrung. In gut schlieBenden Glasstopfenglasem. Vorsichtig, graBere Vor
rate auch zweckmaBig vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Die physiologische Wirkung und Dosierung des Natriumjodids ist im 
allgemeinen der des Kaliumjodids gleich. es wirkt aber nicht auf das Herz ein. 

Jodarsyl ist eine sterile Looung von 0,4 Natriumjodid und 0,1 Atoxyl pro dosi. Wird zu 
intravenosen Einspritzungen bei Basedowscher Krankheit verwendet. 

Jodarsotropin sind Tabletten, von denen je 24 Stiick: Natriumjodid 6,0 g, Natriumbicarbonat 
6,0 g, Arsenige Saure 0,036 g, Extr. Fo!. Belladonnae 0,012 g und Sa.ccharum Lactis 1,15 g ent
halten Bollen. 

Natrium jodicum. Natriumjodat. Jodsaures Natrium. NaJ03 • Mol.-Gew.198. 
Wird wie das Kaliumsalz durch Neutralisation einer Losung von 176 T. Jodsaure mit 53 T. was
serfreiem Natriumcarbonat dargestellt. WeiBes, kristallinisches, in 20 T. Wasser Josliches Pulver. 
An we n dung. Innerlich als Ersatz desN atriumjodids bei Bronchialasthma, Driisenanschwellungen 
und neuralgischen Affektionen. I g taglich. AuBerlich an Stelle von J odoform und Kaliumchlorat. 

Natrium kakodylicum s. u. Arsen urn, Bd. I, S. 569. 
Natrium lacticum s. u. Acidum lacticum, Bd.I, S. 175. 

Natrium nitricum. Natriumnitrat. Sal petersa ures N a tri urn. N a tron
salpeter. Sodium Nitrate. Azotate de sodium. Nitrum cubicum. 
Wurfelsalpeter. NaNOa• Mol.-Gew.85. 

Darstellung (von reinem Natriumnitrat). Man lost 1 kg Chilesalpeter des Handel5 
(5. S. 228) in 2 Liter heiBem Wasser. versetzt die heiBe Losung mit soviel Natriumcarbonat, daB 
die Magnesiumverbindungen gefallt werden. und laBt die schwach alkalische Lasung ab
setzen. Das Filtrat engt man auf etwa 1,5 kg ein und laBt es unter Umriihren kristallisieren. 

Die Kristalle bringt man in einen Trichter und verdrangt die Mutterlauge mit kleinen Mengen 
von eiskaltem Wasser, bis das Ablaufende nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch Silber
nitrat· und durch Bariumnitratlasung kaum noch getriibt wird. Hierauf lost man den Salzbrei 
in 600-700 cern siedendem Wasser, filtriert und stellt ilie Lasung zum Kristallisieren an einen 
kiihlen Ort. Die Mutterlaugen werden weiter zur Kristallisation eingedampft; die letzte Mutter
lauge wird verworfen, sie kann als Diingemittel verwendet werden. Aus 1 kg Chilesalpeter erhiLlt 
man 0,6-0,7 kg reines Natriumnitrat. 

Eigenschaften. Farblose, durchscheinende Kristalle, dem Kalkspat isomorph, 
von kiihlend salzigem, etwas bitterem Geschmack. Die Kristalle sind an trockener 
Luft bestandig, nehmen aber aus feuchter Luft Wasser auf und zerflieBen vollig in 
gesattigt feuchter Luft. Es lOst sich in 1,2 T. Wasser unter Temperaturerniedrigung. 
100 T. Wasser losen nach MULDER: 
bei 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 500 60 0 70 0 80 0 90 0 100 0 1100 

71,9 80,8 87,5 94,9 102 112 122 134 148 162 180 200 T. NaNOs. 
Die wasserige Losung veriindert Lackmuspapier nicht. Die gesaHigte wasserige Losung 
siedet bei 117-118 0. Es lOst sicb auch in 50 T. Weingeist. 
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228 Natrium. 

Es schmiIzt bei etwa 3150, bei starkerem Erhitzen gibt es zunachst Sauerstoff 
ab unter Bildung von Natriumnitrit; bei weiterem Erhitzen gibt as Sauerstoff, Stick
stoff und Stickstoffdioxyd ab unter Bildung von Natriumoxyd. Mit brennbaren 
Stoffen verpufft es schwacher als Kalisalpeter. 

Erkennung. Es fiirbt die Flamme geIb. Werden einige Kornchen Natrium· 
nitrat in 1-2 ccm konz. Schwefelsaure gelost und die Losung mit Ferrosulfat· 
losung iiberschichtet, so tritt an der Beriihrungsflache eine braunschwarze Far· 
bung auf. 

Priifung. a) Die Flammenfarbung darf durch Kobaltglas beobachtet, hoch
stens voriibergehendrot erscheinen (Kalium). - b) Die wiisserigeLosung (1 g + 5 ccm) 
darf Lackmuspapier nicht verandern und auch nach dem Erhitzen durch Phenol
phthaleinlosung nicht gerotet werden (freie Saure, Natriumcarbonat und -bicarbonat). 
Je 10 ccm der wasserigen Losung (5 g + 100 ccm) diirfen nicht verandert werden: 
c) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), - d) durch Bariumnitrat
losung (Sulfate), - e) durch SilbernitratlOsung (Chloride), - f) nach Zusatz von 
Ammoniakfliissigkeit durch Ammoniumoxalatlosung (Calcium), - g) nach Zusatz 
von Ammoniakfliissigkeit durch Natriumphosphatlosung (Magnesium). - h) 10 ccm 
der Losungdiirfen nach Z usatz von verd. S ch wefelsaure durchJ odzinkstar kelosung nicht 
sofort geblaut werden (Natriumjodat und Natriumnitrit). - i) 10 ccm der Losung 
diirfen nach Zusatz von einigen Tropfen (nicht mehr!) Chlorwasser beim Schiitteln 
mit 2-3 ccm Chloroform dieses nicht violett farben (Natriumjodid). - k) 20 ccm 
der Losung diirfen nach dem Ansauern mit einigen Tropfen Salzsaure durch 0,5 ccm 
Kaliumferrocyanidlosung nicht sofort geblaut werden (Eisen). - I) 1 ccm konz. 
Schwefelsaure darf in einem vorher mit Schwefelsaure gespiilten Probierrohr durch 
0,1 g aufgestreutes Natriumnitrat nicht gefiirbt werden (Natriumchlorat). - m) Wird 
0,5 g Natriumnitrat schwach gegliiht und dann in 10 ccm Wasser gelost, so darf die 
mit Salpetersaure (3-4 Tr.) angesauerte Losung durch SiIbernitratlOsung nicht 
verandert werden (Natriumperchlorat). Germ. 6 S. S. 1344. 

Aufbewahrung. In gut geschlossenen GlasgefaBen. 
Anwendung. Natriumnitrat ist lange Zeit an Stelle des Kaliumnitrates bei fieberhaften 

und entziindlichen Krankheiten gegeben worden, doch wirkt es nicht in gleichem MaBe die Tem
peratur und den Puis herabsetzend, auch weniger diuretisch als Kaliumnitrat. GroBere Gaben 
wirken abfiihrend. GroBe Gaben wirken toxisch; besonders bei Pflanzenfressern wurde beobachtet, 
daB groBere Mengen im Darm zu Nitrit reduziert werden und Methamoglobinbildung hervorrufen. 

Natrium nitricum crudum. Chilesalpeter. Rohes Natriumnitrat. 
Gewinnung. Natriumnitrat findet sich in Siidamerika in dem Cliilesalpeter. Der 

meist im Tagebau gewonnene rohe Chilesalpeter (Caliche) enthiilt etwa 40-65% Natriumnitrat, 
gemischt mit Sand und Ton, daneben Calcium- und Magnesiumsalze, kleine Mengen von Kalium
nitrat und andere Kaliumsalze, ferner Natriumchlorid, -chlorat, -perchlorat und -jodat. Durch 
Auslaugen der Caliche mit Wasser und Auskristallisierenlassen der geklarten Losung erhalt man 
den Chilesalpeter des Handels (Natrium nitricum crudum) , der als Diingemittel, ferner 
zur Darstellung von reinem Natriumnitrat, von Kaliumnitrat, Salpetersaure und Natriumnitrit 
dient. Die Mutterlaugen dienen zur Gewinnung von Jod. 

Eigenschaften. Der Chilesalpeter des Handels 1St ein etwas schmutzig-gelbgraues, 
meist etwas feuchtes Salz. Er enthalt, getrocknet, etwa 94-95% Natriumnitrat, etwa 1,5-2% 
Natriumchlorid, je etwa 1 % Natriumsulfat und Magnesiumchlorid, etwa 0,5% Kaliumchlorid, 
je etwa 0,3 0/ 0 Natriumnitrit und Natriumjodat. Spuren von Natrium- (oder Kalium)chlorat und 
-perchlorat und von Borsaure. 

Priifung. Fiir die Wertbestimmung des als Diingemittel verwendeten Chilesalpeters 
sind auBer der Bestimmung des Stickstoffgehaltes, die nach einem der unter Nitrogenium 
angegebenen Verfahren ausgefiihrt wird, folgende Proben von Wichtigkeit: 

1. Bestimmung der Feuchtigkeit. I) g des fein zemebenen Salpeters werden in einem 
Platintiegel iiber einer kleinen Flamme vorsichtig erhitzt bis der Salpeter eben schmilzt und 
nach dem Erkalten im Exsikkator gewogen. 

2. Bestimmung des Sandgehaltes. 10 g des fein zemebenen Salpeters werden in 
heiBem Wasser gelost, die Losung wird durch ein glattes Filter in einen MeBkolben von 500 ccm 
filtriert, der Riickstand mit dam Filter nach dam Auswasohen verascht und gewogen. 
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3. Bestimmung fremder SaIze. In dem Filtrat von 2, das auf 500 ccm aufgefiillt wird, 
konnen Chlor, Schwefelsaure, Calcium, Magnesium, Kalium bestimmt werden. 

4. Nachweis und Bestimmung von Perchlorat. Ein Gehalt des Chilesalpeters an 
Natriumperchlorat (oder Kaliumperchlorat) kann auf Pflanzen schadlich wirken, besonders ist der 
Roggen gegen Perchlorat empfindlich. Schon ein Gehalt von etwa 1,50/0 und noch weniger Per· 
chlorat ist ffir Roggen bedenklich. 

Zum q uali tati ven mikroskopischen N ach weis von Perchlorat ist nach FRESENIUS 
und BEYERLEIN das Verfahren von M. VAN BREUKELEVEN in folgender Ausfiihrung gut geeignet. 
Etwa 10-20 g einer guten Durchschnittsprobe des Salpeters werden in der gleichen Menge Wasser 
unter Erwarmen gelost und heiB filtriert. Von dem klaren Filtrat bringt man 4-6 Tr. auf einen 
Objekttrager, setzt einige Kristallchen Rubidiumchlorid hinzu, die sich sehr rasch losen, und 
farbt die Fliissigkeit durch Zusatz von wenig Kaliumpermanganatlosung deutlich weinrot. Hierauf 
wird die Fliissigkeit ilber einer kleinen Flamme zum Verdunsten gebracht, bis sich am Rande etwa 
4 mm breite Kristallkrusten bilden und beim Entfernen des Objekttragers von der Flamme in 
dem noch £liissigen Teil des Praparates kleine, einzelne Kristallchen entstehen. Man beobachtet 
unter dem Mikroskop das Fortschreiten der Kristallisation in der Mitte des Praparates. Bei An· 
wesenheit von Perchlorat finden sich neben den schon ausgebildeten farblosen Salpeterkristallen 
durch Kaliumpermanganat tief rotviolett gefarbte Kristalle von Rubidiumperchlorat in Form 
von schief abgestumpften Stabchen, die oft sternformig gruppiert sind, von an den beiden Seiten 
zugespitzten Rechtecken und zum weitaus grol3ten Teil in sehr charakteristischen Kristallskeletten 

Bestimmung. Nachdem man den Chloridgehalt des Salpeters bestimmt hat, fiihrt man 
in einer besonderen Probe das vorhandene Perchlorat durch Glilhen in Chlorid iiber und bestimmt 
den Chloridgehalt von neuem. Aus der Zunahme an Chlorid wird der Gehalt an Perchlorat berech. 
net. 1 T. NaCI = 2,099 T. NaCl04 ; 1 T. Cl = 3,45 T. NaC104 • Nach BLATTNER und BRASSEUR 
mischt man 5 g des getrockneten, fein zerriebenen Salpeters mit 8 g reinem Calciumoxyd und 
erhitzt in einem Porzellan· oder Platintiegel etwa 15 Minuten lang auf dem Bunsenbrenner. Nach 
dem Erkalten lost man die Masse in verd. Salpetersaure, fiillt zu 250 ccm mit Wasser auf und 
bestimmt den Chloridgehalt in 50 ccm der Losung in bekannter Weise. 

Anwendung. Als Diingemittel. Technisch zur Gewinnung von Salpetersl1ure, von 
Kaliumnitrat. 

Natrium nitrosum. Natriumnitrit. Salpetrigsa ures Natrium. So. 
dium Nitrite. Azotite de sodium. NaN0 2 • Mol.·Gew. 69. 

DUTsteliung. 5 T. N atriumnitrat und 6 T. Blei werden zusammen geschmolzen und 
einige Zeit unter Umriihren erhitzt. Nach dem Erkalten wird die Masse mit Wasser ausgelaugt. 
Aus der filtrierten Losung wird das in kleiner Menge als Natriumplumbit geloste Blei durch Ein. 
leiten von Kohlendioxyd oder Schwefelwasserstoff ausgefallt. Die filtrierte Losung wird ein· 
gedampft. Beim Erkalten der Losung scheidet sich Natriumnitrat aus. Die von diesem ab· 
filtrierte Losung wird zur Trockne verdampft. Der Riickstand wird mit Weingeist ausgekocht, 
in dem das Natriumnitrit loslich ist. Aus der weingeistigen Losung wird der Weingeist abo 
destilliert; schliel3lich wird das Natriumnitrit geschmolzen und in Stangenform gegossen oder es 
wird aus der weingeistigen Losung auskristallisieren gelassen. 

Eigenschuften. WeiJ3es oder schwach gelbliches, kristallinisches Pulver oder 
Kristallmassen oder Stangen. Geschmack schwach salzig. An der Luft wird es feucht. 
Es lost sich in 1,5 T. Wasser unter Temperaturerniedrigung; in Weingeist ist es schwer 
loslich. Die wiisserige Losung bliiut Lackmuspapier schwach. 

ETkennung. Es fiirbt die Flamme gelb. Beim Ubergieilen mit verd. Schwefel. 
saure entwickelt es braune Diimpfe von Stickoxyden. 

PTiifung. a) Die wiisserige Losung (2 g + 20 ccm) dad Lackmuspapier nur 
schwach bliiuen (Natriumhydroxyd, Natriumcarbonat). Je 10 ccm der LosuI\g diir· 
fen: b) dUrch Bariumnitratlosung nicht veriindert werden (Sulfate), - c) nach Zusatz 
von 5 ccm Salpetersiiure und Aufkochen bis zur Entfernung der Stickoxyde durch 
SHbernitratlOsung nicht mehr als opalisierend getriibt werden (Chloride). - d) Wird 
die Losung von 1 g Natriumnitrit in etwa 5 ccm Wasser mit 1 g Ammoniumchlorid 
versetzt und auf dem Wasserbad zur Trockne verdampft, so dad die Losung des 
Riickstandes in 20 cern Wasser durch Schwefelwasserstoffwasser nicht veriindert 
werden (Arsen, Antimon, Schwermetalle, besonders Blei). 

Anmerkung zu d: Natriumnitrit und Ammoniumchlorid geben beim Ein· 
dampfen der Losung Natriumehlorid und Stiekstoff: NaN02 + NH4C] = NaC] + N2 + 2H20. 
Germ. 111l3t den Riickstand in nur 10 cem Wasser losen. Da nach der Germ. das Ammoniumchlorid 
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aber in einer Losung 1 + 19 auf Schwermetalle gepriift wird, ist auch hier das gleiche Verhaltnis 
zu nehmen. 

Gehaltsbestimmung. A. Nach Rupp und LEHMANN. 2,5 g Natriumnitrit 
werden in Wasser zu 500 cem gelost. 10 ccm der Losung bringt man in ein Glasstopfenglas 
von 250-300 ecm, fiigt je 50 ccm Kaliumbromid- und -bromatlosung (siehe Bd. I, S. 74), sowie 
etwa 10 ccm verd. Schwefelsaure hinzu, verschlieLlt das Glas sofort, mischt durch Umschwenken 
und laLlt 30 Minuten stehen. Dann fiigt man 0,5 g Kaliumjodid hinzu, schiittelt kraftig durch 
und titriert nach 2 Minuten mit l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung. Die Zahl der cem ist von der 
im blinden Versuch fiir je 50 ccm Kaliumbromid- und -bromatliisung verbrauchten Menge ab
zuziehen. Der Rest X 3,45 = mg NaN02 in 0,05 g Natriumnitrit. 1 ccm l/lO-n-Natrium
thiosulfatlosung = 3,45 mg NaN02• Der Gehalt an NaN02 soIl mindestens 97 0/ 0 betragen. 

B. Mit l/lO-n-Kaliumpermanganatlosung. 20 ccm der Losung 2,5 g:500 ccm werden 
mit etwa 100 ccm Wasser verdiinnt, die Mischung wird mit etwa 10 ccm verd. Schwefelsaure 
versetzt und vorsichtig umgeriihrt. Dann laLlt man l/lO-n-Kaliumpermanganatliisung bis zur 
Rotung zuflieLlen, erwarmt dann die Fliissigkeit auf etwa 40 0 und titriert mit der Kaliumper
manganatlosung zu Ende. Es miissen im ganzen mindestens 28,1 cem verbraueht werden = 97 0/ 0 
NaN02. 1 eem Ilto-n-KaIiumpermanganatlosung = 3,45 mg NaN02. 

Helv. laLlt die Bestimmung mit Kaliumpermanganatliisung in folgender Weise ausfiihren: 
20 ccm l/lO-n-Kaliumpermanganatliisung werden mit 130 eem Wasser verdiinnt, mit Sehwefel
saure angesauert und auf 40 0 erwarmt. Andererseits wird 1 g des N atriumnitrits in Wasser zu 
100 eem gelost. Dann laLlt man die Losung des Natriumnitrits aus einer Biirette in die Kalium
permanganatliisung einflieLlen, bis diese eben entfarbt ist. Es Bollen nieht mehr als 7 ccm der 
Natriumnitritlosung verbraueht werden = mindestens 99 0/ 0 NaN02. 

Amer.laLlt einen DberschuLl von l/lO-n-Kaliumpermanganatliisung verwenden und mit l/lO"n
Oxalsaurelosung zuriicktitrieren. Gefordert werden mindestens 95 0/ 0 NaN02• 

Fiir die meisten Zweeke geniigt folgende annahernde Gehaltsbestimmung: Man lost 
in einem Kolben von 200-300 cem 1 g Natriumnitrit in etwa 50 ccm Wasser, wagt den Kolben 
auf der Tarierwage und gibt naeh und naeh unter Umsehwenken von einer kalten Losung von 
I g Kaliumpermanganat in 49 g Wasser und 50 g verd. Schwefelsaure sOlange hinzu, bis die Fliissig
keit eben gerotet ist, erwarmt auf etwa 40 0 und fiigt weiter Kaliumpermanganatlosung bis zur 
Rotung hinzu. Es miissen mindestens 89 g der Permanganatlbsung verbraueht werden = min
destens 97 0/ 0 NaN02• (1 g der Permanganatlosung 1: 100 = 10,9 mg NaN02.) 

Aufbewahrung. Vorsiehtig. In gut gesehlossenen Glasern. 
Anwendung. Innerlieh mit zweifelhaftem Erfolg in Gaben von 0,1-0,3 gin Losung 

gegen Asthma, Epilepsie, Hemikranie, Angina. GroLle Gaben bewirken Methamoglobinbildung. 
GroLlte Einzelgabe 0,1 (Helv.), 0,3 (Germ_), Tagesgabe 0,3 (Helv.), 1,0 (Germ.). Ala Reagens 
bei der Diazoreaktion. Technisch zum Diazotieren und zur Darstellung der Azofarbstoffe. 

Mlxtura antlasthmatlea HAY. 
Natrii nitrosi 7,5 
Aquae destillatae 180,0. 

Beim Nahen des Asthma-AnfalJes 1-2 Teeiliffel. 

Natrium nitroprussicum. Nitroprussidnatrium. N a triumnitroprussia t. 
Natrium nitroborussicum. Natrium nitroferricyanatum. Na2Fe(NO)(CN)o 

+ 2H20. Mol.-Gew.298. 
Darstellung. 100 g Kaliumferrocyanid werden in einem Kolben mit 320 g Sal

petersaure (25%) 1-11/2 Stunde auf etwa 40 0 erwarmt, bis ein Tropfen der Fliissigkeit mit 
einem Tropfen schwaeher Ferrosulfatlosung sieh schmutzig griinlieh farbt. Nach einem Tage 
neutralisiert man die Fliissigkeit mit Natriumcarbonatlosung (I + 2), erhitzt bis zum Auf
kochen, filtriert, dampft bis auf etwa 170 g ein, vermischt die halb erkaltete Fliissigkeit mit 
900 g Weingeist und stellt einen Tag hindurch beiseite. Die von dem ausgeschiedenen Kalium
nitrat klar abgegossene Fliissigkeit wird zur Kristallisation eingedampft. 

Eigenschajten. Rubinrote Kristalle, loslich in 2,5 T. Wasser, leicht loslich 
auch in Alkohol. Die wasserige Losung zersetzt sich bei der Aufbewahrung unter 
Abscheidung eines blauen Niederschlags_ - Beim Erwarmen mit Natronlauge wird 
es zersetzt unter Abscheidung von Ferrihydroxyd, Bildung von Natriumferrocyanid 
und Natriumnitrit. 

Erkennung. Die wasserige Losung (1 g + 20 ccm) gibt mit KupfersulfatlOsung 
einen griinen, mit Silbernitratlosung einen rotlich-gelben Niederschlag, mit Losungen 
von Alkalisulfiden und Ammoniumsulfid eine purpurrote Farbung, die bald violett, 
dann blau und schlieBlich miBfarbig wird. 
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Priifung. Die wasserige Losung (0,2 g + 10 ccm) darf nach Zusatz von 1 ccm 
~alpetersaure durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Sulfate). 

Anwendung. Ala Reagens auf Schwefelwasserstoff und losliche Sulfide. Freier Schwefel. 
wasserstoff ist durch Zusatz von einigen Tropfen Natronlauge oder Ammoniakfliissigkeit erst in 
Sulfide iiberzufiihren. Ais Reagens auf Aceton. 

Natrium nucleinicum s. u. Nucleinum S.252. 

Natrium perboricum. Natriumperborat. Uberborsa ures Natrium. 
Sodium Perbora teo Per bora te de sodium. Sodii Perboras. NaBOa 

+ 4H2 0. Mol.-Gew. 154. 
Darstellung. Eine Losung von 100 g krist. Borax in 750 ccm Wasser wird mit 140 g 

N atronlauge (15% NaOH) versetzt, und der mit Eis gekiihlten Mischung unter bestandigem 
Riihren 125ccm konz. WasserstoffsuperoxydlOsung (30% H 20 2) zugefiigt. Das abgeschie
dene Natriumperborat wird abfiltriert, mit wenig eiskaltem Wasser gewaschen und bei gewohn
licher Warme getrocknet: Na2B407 + 2NaOH= 4NaB02 + H20; NaB02 + H20 2 = NaBOa + H20. 

Eigenschaften. WeiBes, kristallinisches Pulver, an trockner Luft bestandig, 
lOslich in etwa 50 T. Wasser. Die Loslichkeit in Wasser wird erhOht durch einen 
Zusatz von Borsaure oder Glycerin. Die wasserige Losung blaut Lackmuspapier. 
Beim Erwarmen zersetzt sich die Losung unter Entweichen von Sauerstoff; iiber 
50° wird die Zersetzung sehr lebhaft. Losungen von Natriumperborat diirfen nicht 
iiber 40 ° erwarmt werden. 

Erkennung. Es farbt die Flamme gelb. Die mit verd. Schwefelsaure an
gesauerte Losung gibt die Reaktionen einer WasserstoffsuperoxydlOsung. - Wird 
0,1 g Natriumperborat mit 5 ccm Salzsaure erhitzt bis zur Verjagung des freien 
Chlors, und wird dann Kurkumapapier mit der Losung getrankt, so farbt sich dieses 
beim Trocknen rotbraun, beim Befeuchten mit Ammoniakfliissigkeit blauschwarz. 

Pmfung. a) Wird 1 g Natriumperborat mit 10 ccm kalter verd. Schwefel
saure iibergossen, so darf keine Gasentwicklungstattfinden (Carbonate). -Je 10 cem 
der wiisserigen Losung (0,5 g + 25 ccm) diirfen nach dem Ansauern mit Salpeter
saure: b} durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Sulfate), - c} durch 
Silbernitratlosung hochstens opalisierend getriibt werden (Chloride), - d) 1 g 
Natriumperborat muB beim Gliihen 0,43-0,44 g Riickstand hinterlassen. - e} Die 
mit Salzsaure angesauerte Losung des Riickstandes d in 20 ccm Wasser darf durch 
Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle). - f} Die Losung 
von 0,5 g Natriumperborat in etwa 50 ccm Wasser muB nach Zusatz von 2 Tr. Di
methylaminoazobenzollosung bis zur Rotung 32,0-32,5 ccm '/lO-n-Salzsaure ver
brauchen (Natriumsuperoxyd und Natriumcarbonat erhohen, Borax erniedrigt den 
Verbrauch an Salzsaure). 

Gehaltsbestimmung. 1 g Natriumperborat wird im MeBkolben von 100 ccm 
in etwa 50 ccm Wasser und 10 ccm verd. Schwefelsaure durch sanftes Umschwenken 
gelost und die Losung mit Wasser bis zur Marke aufgefiillt. 10 cern der Losung werden 
in einem Glasstopfenglas mit 1 g Kaliumjodid versetzt, und die Mischung nach der 
Auflosung des Kaliumjodids in dem verschlossenen Glas 1/2 Stunde lang stehen ge
lassen. Zur Bindung des Jods miissen dann 12,7-13,0 ccm l/wn-Natriumthiosulfat
Wsung erforderlich sein = 97,8-100% NaBOa + 4H2 0 oder 10,16-10,4% Sauer
stoff (1 ccm l/wn-NatriumthiosulfatlOsung = 7,7 mg NaBOa + 4H2 0). A mer. 
fordert mindestens 9 0 / 0 Sauerstoff. 

Aufbewahrung. In gut schlieBenden Glasern, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Ais Antisepticum in Pulverform oder in Liisungen (2: 100). Technisches 

Natriumperborat dient wegen seiner bleichenden Wirkung als Zusatz zu Waschmitteln. 

Perborax ist ein Natriumperborat der Zusammensetzung Na2B40 S + lOH 20, das durch 
Einwirkung von Wasserstoffsuperoxyd auf Borax entsteht. Es ist in Wasser leichter liislich alB 
das Natriumperborat NaBOa + 4H:i0. Der Gehalt an wirksamem Sauerstoff betragt 4%. 
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Pergenol (Dr. H. BYK, Charlottenburg) ist eine Mischung von aequimolaren Men
gen Natriumperborat und Natriumbitartrat. 

Eigenschaften. WeiBes, kristallinisehes Pulver, das beim Losen in Wasser in Wasser
stoffsuperoxyd, Borsaure und neutrales Natriumtartrat zerfallt. 100 g Pergenolliefern 12 g H20~ 
und 22 g H3 BOa. 

Aufbewahrung. Vor Feuchtigkeit sorgfaltig geschiitzt. 

Anwendung. Es vereinigt die Wirkung von Wasserstoffsuperoxyd und Borsaure. 10 g 
Pergenol, in 120 g Wasser gelOst, entsprechen einer Losung mit 1 % H 20 Z' Mit Talcum vermischt 
(25-50-100 g Pergenol und 100 g Talcum) dient es als Streupulver. Fertige Zubereitungen 
sind Pergenol.Mundpastillen, Pergenol.Mundwasser.Tabletten und Pergenol.Mundwasser.Pulver. 

Pastilles SOLER, eine franzosische Spezialitat, sollen beim Zergehen im Munde Sauerstoff 
entwickeln. Sie enthalten geringe Spuren Natriumperborat neben Menthol (KOEHLER). 

Persil, ein Waschmittel, enthalt 10% Natriumperborat, etwa 44% Seife, 16% Soda. 
2,5 0/0 Wasserglas, 28 0/0 Wasser. 

Sapozon ist eine nach Prof. GIES~LER hergestellte Sauerstoffseife, deren Sauerstoff abgeben
der Bestandteil ein Perborat (wahrscheinlich Natriumperborat) ist. 

Dr. 8CHLEIMERS Katal-Sauerstolfinhalation besteht in der Hauptsache aus Natrium
perborat, dem als Katalysator in einem besonderen Packchen mit Menthol und 01. Pini pumi. 
Iionis versetztes Mangansulfat beigefiigt ist. 

Natrium peroxydatum (superoxydatum). Nairiumsuperoxyd. Natriumperoxyd. 
NazOz. Mol..Gew. 78. 

Da1'stellung. Metallisches Natrium wird in Aluminiumrohren, die in eiserne Rohre ein
geschlossen sind, in einem Strom von trockener und kohlendioxydfreier Luft nicht iiber 300!) 
erhitzt. 

Eigenschaften und E1'kennung. WeiBes Pulver, schwerer schmelzbar als Natrium· 
hydroxyd. In kaltem Wasser lOst es sich mit zischendem Gerausch und unter Selbsterhitzung 
zu Natriumsuperoxydhydrat, Na20(OH)2' Die wasserige Losung gibt langsam in der Kalte, 
rascher beim Erhitzen Sauerstoff ab unter Bildung von N atriumhydroxyd. Die Losung gibt alle 
Reaktionen einer mit Natriumhydroxyd versetzten Wasserstoffsuperoxydlosung. Die mit verd. 
Schwefelsaure angesauerte Losung enthalt Wasserstoffsuperoxyd. Das N atriumsuperoxyd wirkt 
besonders beim Erhitzen auf zahlreiche Stoffe als Oxydationsmittel. Man kann z. B. mit einem 
Gemiseh von Kalium·Natriumcarbonat und Natriumsuperoxyd Sulfide und Chromeisenstein auf. 
schlieBen. Eine Misehung mit rotem Phosphor explodiert durch Druck oder Schlag. Aueh mit 
zahlreichen organisqhen Verbindungen reagiert es mit groBer Heftigkeit, z. B. steigert sich die 
Einwirkung von Natriumsuperoxyd auf Eisessig, Glycerin, BittermandelOl und andere organische 
Stoffe bis zur Entziindung 

Gehalts bestimmung. Man lOst etwa 0,5 g Natriumsuperoxyd in eiskaltem Wasser 
im MeBkolben zu 100 ccm, sauert 20 ccm der Losung mit verd. Sehwefelsaure stark an und titriert 
wie bei Wasserstoffsuperoxydlosung, jodometrisch oder mit Kaliumpermanganat. 1 cern 1/ lO·n.N a
triumthiosulfatliisung oder I/10·n.KaliumpermanganatlOsung = 3,9 mg Na20 Z' Zur annahernden 
Gehaltsbestimmung titriert man eine mit verd. Schwefelsaure stark angesauerte Losung von 1 g 
Natriumsuperoxyd in 20-30 cern Wasser mit einer Losung von 1 g Kaliumpermanganat in 49 g 
Wasser und 50 g verd. Schwefelsaure (vgl. Wasserstoffsuperoxydlosung Bd. I, S. 1498). 1 g der 
Kaliumpermanganatlosung = 12,3 mg Na202' 

Aujbewahrung. Vorsichtig, in dicht schlieBenden Glasern. 

Anwendung. Technisch als Bleiehmittel. In der chemischen Analyse als Oxydations. 
mittel, besonders bei Schwefelbestimmungen in Erzen und organischen Schwefelverbindungen. 

Sapo Natrii peroxydati, Natriumsu peroxydseife nach UNNA, besteht aus 3 T. Paraffin. 
liquid. und 7 T. Sapo medicatus, welcher Mischung je nach Bedarf 2-20% Natriumsuperoxyd 
zugefiigt werden. 

Superol, als Wasch- und Bleichmittel empfohlen, ist Natriumsuperoxyd in Tabletten von 
2,5 g (Chemnitzer Untersuchungsamt). 

Natrium persulfuricum. NatriumpersuHat. Uberschwefelsaures Natrium. 
Na2S20S' Mol.. Gew. 238. Wird durch Elektrolyse einer gesattigten Losung von Natrium· 
sulfat oder durch Umsetzen einer Losung von Ammoniumpersulfat mit einer Losung von Na· 
triumhydroxyd erhalten. Farbloses, in Wasserleicht lOsliches Salz. An wend ung. AuBerlich ale 
Antisepticum, innerlich als Aperitivum und die Verdauung beforderndes Mittel zu 0,2 g in Wasser 
gelost vor der Mahlzeit. 
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Natrium phosphoricum. Natriumphosphat. Phosphorsa ures N a
trium. Sodium Phosphate. Phosphate monoacide de sodium. 
Perlsalz. Dinatriumorthophosphat. Na2HP04 + 12H20. Mol.-Gew. 358. 

DaTstellung. Aus Knochen. GroBere Knochen werden in einer Feuerung weiB ge
brannt. 10 T. der grobgepulverten gebrannten Knochen ilbergieBt man mit 50 T. Wasser und filgt 
nach und nach unter Umriihren 8,5 T. rohe arsenfreie Schwefelsaure hinzu. Hierbei entweicht 
unter maBigem Aufschaumen etwas Kohlendioxyd und zuweilen auch etwas Schwefelwasserstoff. 
Man bringt das Gemisch an einen warmen Ort und riihrt bfter um. Nach 2-3 Tagen wird die 
dunn-breiige Masse in einen leinenen Spitzbeutel gegeben, nach dem Ablaufen der Fliissigkeit 
der aus Calciumsulfat bestehende Rtickstand nochmals mit etwa 20 T.heiBem Wasser angeruhrt. 
in den Spitzbeutel zuriickgebracht und endlich ausgepreBt. Die Lbsung, die primiires Calcium
phosphat, freie Phosphorsaure nebst kleinen Mengen von schwefelsaurem Calcium enthalt, wird 
in einer Porzellanschale bis auf etwa 20 T. eingedampft, zur Abscheidung des Calciumsulfates 
einige Tage beiseite gestellt, dann filtriert, mit dem P/2fachen Volum Wasser verdilnnt und 
erhitzt. Die heiBe Fliissigkeit wird nach und nach in einer geraumigen Schale unter Umriihren 
mit gesattigter N atriumcarbonatlosung versetzt, bis eine abfiltrierte und erwarmte Probe durch 
Natriumcarbonatlbsung nicht mehr getriibt wird. Man laBt einen Tag an einem warmen Ort 
stehen, filtriert und dampft die Losung zur Kristallisation ein. Durch Umkristallisieren werden 
die Kristalle gereinigt, bis sie frei von N atriumsulfat sind. Bei der letzten Kristallisation lost 
man die Kristalle in der 21/ 4 fachen Menge heiBem Wasser, filtriert und stellt die Losung an einen 
kiihlen Ort. Nach zwei Tagen sammelt man die Kristalle und trocknet sie auf Filtrierpapier 
bei gewbhnlicher Temperatur. Die Mutterlaugen werden wieder zur Kristallisation eingedampft. 
10 T. Knochenasche geben etwa 18 T. reines kristallisiertes Natriumphosphat. 

Kleinere Mengen stellt man dar, indem man 100 T. Phosphorsaure (25 0/ 0 ) mit 
einer Li:isung von krist. Natriumcarbonat (etwa 74 T.) versetzt, bis die Fliissigkeit, nach 
Austreibung des Kohlendioxyds durch Erwarmen, gegen Lackmus schwach alkalisch reagiert. 
Die filtrierte Lasung wird durch Eindampfen zur Kristallisation gebracht. 

Eigenschaften. Das Dinatriumphosphat kristallisiert aus der wasserigenLosung 
iiber 30 0 in der Zusammensetzung Na2HP04 + 7H20, unter 30 0 in der Zusammen
setzung Na2HP04 + 12H2 0. Das officinelle Natriumphosphat ist das Salz mit 
12H2 0. Es bildet farblose, durchscheinende Kristalle von schwach salzigem Ge
schmack; Ioslich in etwa 6 T. Wasser. Die wasserige Losung blaut Lackmuspapier 
und wird durch Phenolphthaleinlosung gerotet. An trockner Luft verwittert es leicht 
und geht in das Salz mit 7 H20 iiber. Beim Erhitzen auf etwa 40 0 schmilzt es in seinem 
Kristallwasser, bei 100 0 wird es wasserfrei (es enthalt 60,3 0/ 0 Kristallwasser), iiber 
240 0 erhitzt spaltet es Wasser ab und geht in Natriumpyrophosphat, Na4P207' iiber. 
Aus der Luft zieht es Kohiendioxyd an unter Bildung von Mononatriumphosphat 
und Natriumcarbonat. 

ETkennung. Es farbt die Flamme gelb. Die wasserige Losung gibt mit Silber
nitratlosung einen geiben Niederschlag von Ag3P04, der sich in Salpetersaure und 
Ammoniakfliissigkeit lost. (Die mit Sllbernitratlosung versetzte Losung rotet Lack
muspapier.) 

Priifung. a) Durch ein Kobaltglas betrachtet darf die Flammenfarbung 
hochstens voriibergehend rot erscheinen (Kalium). - b) Der durch 3-4 Tr. Silber
nitratlosung in der wasserigen Losung (1 g + 10 ccm) erzeugte gelbe Niederschlag 
darf sich beim Erwarmen nicht braunen (Natriumphosphit). - c) Eine Mischung 
von 1 g bei 100 0 entwassertem und zerriebenem N atriumphosphat und 3 ccm Zinn
chloriirlosung darf innerhalb 1 Stunde keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). -
Je 10 ccm der wasserigen Losung (2 g + 40 ccm) diirfen: d) durch Schwefelwasser
stoffwasser nicht verandert werden (Schwermetalle), - e) auf Zusatz von 3 ccm 
Salpetersaure keine Gasentwicklung zeigen (Natriumcarbonat), - f) durch weiteren 
Zusatz von Silbernitratlosung zu e innerhalb 3 Minuten hochstens opalisierend ge
triibt werden (Natriumchlorid), - g) nach Zusatz von 3 ccm Salpetersaure durch 
1 cern BariumnitratlOsung innerhalb 3 Minuten nicht getriibt werden (Natrium
sulfat). - Germ. 6 s. S. 1345. 
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Anmerkungen. Zu b) Natriumphosphit laBt sich sicherer durch folgende Probe 
nachweisen: Wird die Losung von 1 g Natriumphosphat in 5 ccm Wasser und 5 ccm verd. Schwefel
saure mit 2 Tr. KaliumpermanganatlOsung (1: 1000) versetzt, so darf die Rotfarbung auch beim 
Erhitzen nicht verschwinden. 

Zu c) Man kann fiir diese Probe auch 2 g zerriebenes, nicht entwassertes Natriumphosphat 
und 5 ccm Zinnchloriirlosung oder 5 ccm rauchende Salzsaure und 10 Tr. Zinnchloriirlosung ver
wenden., Auch mit Calciumhypophosphit und Salzsaure laBt sich Arsen nachweisen; man erwarmt 
2 g Natriumphosphat mit 0,2 g Calciumhypophosphit und 3 ccm Salzsaure (25%); es darf keine 
dunklere Farbung eintreten. 

Anwendung. Natriumphosphat wirkt in Gaben von 10-30 g abfiihrend und eignet 
sich wegen seines mild salzigen Geschmackes namentlich als Abfiihrmittel fiir Kinder. Auch bei 
BASEDOWscher Krankheit wird es angeblich mit Erfolg angewandt. - In der Analyse als 
Reagens zur Faliung von Magnesium. 

Natrium phosphoricum siccum (Helv.). Entwiissertes Natriumpbospbat. Sodii Phos
phas exsiccatus (Amer.) Na2HPO,. Mol.-Gew.142. 

Darstellung. Man laBt zerriebenes krist. Natriumphosphat bei gewohnlicher Temperatur 
verwittern, pulvert es dann, erhitzt es in einer Schale auf dem Dampfbad, bis das Gewicht nicht 
mehr abnimmt, und schlagt es durch ein Sieb. 

Eigenschajten, Erkennung und Priljung. Feines weiBes Pulver, dessen wasserige 
Lesung sich wie die Losung des krist. Natriumphosphats verhiiJt. Zur Priifung ist jedesmal halb 
so viel wie von dem krist. Salz zu verwenden. 

Anwendung. Nach Helv. ist entwassertes Natriumphosphat zu Pulvermischungen 
zu verwenden, wenn Natrium pho8phoricum verordnet i~t. 

Ossophyt (C. F. BOEHRINGER U. SOHNE, Mannheim-Waldhof) ist eine Ver bind ung von 
saurem Natriumphosphat mit Glykokoll. CH2(NH2)COOH.NaH2PO" + 3H20. 

Eigenschajten. WeiBes bis schwach gelbliches Pulver. 1 T. lost sich in 4 T. Wasser 
von 25°. Die Losung blaut Lackmuspapier. 

Erkennung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit Calciumchloridlosung einen 
weiBen gallertartigen Niederschlag; durch Kupfersulfatlosung (1 Tr.) wird sie dunkelblau gefinbt. 

Priijung. Hinsichtlich der Reinheit muB es den an Natrium phosphoricum gesteliten An
forderungen geniigen. 

Anwendung. Bei Knochenbriichen. In der Nahe der Bruchstelie werden taglich 4-6-8 
bis 10 ccm der im Handel befindlichen wasserigen Losung 4: 100 injiziert. 

Natrium citrico-pbospboricum, Malachol, Melachol, als Mittel gegen LeberJeiden, 
besonders in Amerika., angewandt. - Man verreibt 100 g krista.llisiertes Natriumphosphat, 
2 g Natriumcitrat und 13 g Citronensaure so lange, bis sich eine gleichmaBige Fliissigkeit ge
bildet hat, und flilit dieselbe mit destilliertem Wasser bis zu 100 ccm auf. Die so erhaltene Fliissig
keit bleibt bei gewohnlicher Temperatur unverandert und scheidet erst bei 10 ° Kristalle aus, 
die sich bei 20 ° wieder losen. 

Liquor SodU Phosphatls compositus 
(Amer. VIII). 

Compound Solution of Sodium Phosphate 
1. Natrii phosphorici 1000,0 
2. Natrii nitrici 40,0 

3. Acidi citrici 130,0 
4. Aquae destillatae ad 1 Liter. 

1, 2 und 3 werden zusammen gerieben, bis zur 
volligen Verfllissigung. Dann wird mit 4 auf 
1 Liter ergl1nzt. 

Natrium-Ammonium phosphoricum. Natrium-Ammoniumpbospbat. Phosphorsalz. 

NaNH4HPO" + 4H20. Mol.-Gew. 209. 
Darstellung. 500 T. Phosphorsaure (spez. Gew. 1,154 = 25%) werden in einer Por

zelianschale erhitzt, allmahlich mit 69 T. waBserfreiem, reinem N atriumcarbonat versetzt und 
auf die Halfte eingedampft. Dann setzt man 225 T. Ammoniakfliissigkeit (10% NHa) hinzu, 
filtriert heiB und dampft die Losung entweder bis zum Salzhautchen ein und laBt in der Kalte 
kristallisieren, oder man falit das Salz aus der erkalteten konzentrierten Loaung durch Zumischen 
des gIeichen Volums Alkohol. Man trocknet das Salz zwischen FlieBpapier bei nicht iiber 25 bis 
30°. Ausbeute 250 T. 

Eigenschajten, Anwendung. Farblose Kristalle, in 5 T. Wasser von gewi)hn
lieher Temperatur Ibslich. Beim Erhitzen verliert es Ammoniak und Wasser und hinterlaBt Na
triummetaphosphat, NaPOa, als einen farblosen GlasfluB. Dieser hat die Eigenschaft, Metall
oxyde aufzuliisen und damit Doppelsalze der Orthophosphorsaure zu geben, z. B. NaPOa + CuO 
= CuNaPO,. Da manohe dieser Glasfliisse charakteristisch gefarbt sind, so dient das Salz unter 
dem Namen "Phosphorsalz" in der "Analyse auf trockenem Wege" zur Herstellung der Phosphor 
salzperlen. Zuweilen auch als Faliungsmittel zur Bestimmung des Magnesiums. Das ver
witterte Phosphorsalz ist als SchweiBpulver fiir Kupfer empfohlen worden. 
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Natrium pyrophosphoricum. Natriumpyrophosphat. Pyrophosphor
saures Natrium. Sodium Pyrophosphate. Pyrophosphate de 
sodium. Na,Pa0 7 + 10 H20. Mol..Gew. 446. 

Da'l'stellung. 100 T. krist. Natriumphosphat werden grob zerkleinert bei etwa 30 0 

verwittern gelassen, dann bei etwa 100 0 entwassert und schlieBlich in einem bedeckten eisernen 
oder hessischen Tiegel im Kohlenfeuer zum Schmelzen und auf schwache Rotglut erhitzt, 
bis eine mit dem erwarmten Spatel ungefahr aus der Mitte entnommene Probe, in Wasser gelost, 
durch Silbernitratlosung nicht mehr gelb, sondern rein weiB gefil1lt wird. Dann laBt man den 
Tiegel erkalten und lost die Salzmasse in 800 T. siedendem Wasser. Die Losung wird filtriert, 
auf etwa 1/3 ihres Volums oder bis zum Kristallhautchen eingedampft. Die beim Erkalten sich 
ausscheidenden Kristalle werden mit wenig Wasser abgespiilt und bei gewiihnlicher Temperatur 
getrocknet. Die Mutterlauge wird wieder zur Kristallisation eingedampft. 100 T. des krist. 
Natriumphosphats geben etwa 60 T. Pyrophosphat. 

Eigenschaften. Farblose. durchscheinende, an der Luft bestandige Kristalle, 
liislich in 10-12 T. kaltem Wasser, in etwas mehr als 1 T. heiBem Wasser, in Wein· 
geist unloslich. Die wasserige Losung blaut Lackmuspapier sehr schwach. Wird die 
wiisserige Losung mit Sauren versetzt, so geht das Pyrophosphat in der Kalte all
mahlich, rascher beim Erhitzen, in Orthophosphat uber. 

E'l'kennung. Es farbt die Flamme gelb. Die wiisserige Losung (0,5 g + 10 ccm) 
gibt mit Silbernitratlosung einen weiBen Niederschlag von Silberpyrophosphat. Die 
Flussigkeit verandert nach dem Zusatz von Silbernitratliisung Laekmuspapier nieht 
(Dinatriumorthophosphat gibt gelbes Silberorthophosphat, AgaP04 , wobei die Flus· 
sigkeit sauer wird). 

P'l'iifung. a) Durch ein Kobaltglas betrachtet, darf die Flammenfiirbung 
Mchstens vorubergehend rot erseheinen (Kalium). - b) Eine Misehung von 1 g 
zerriebenem N atriumpyrophosphat und 3 ccm Zinnehloriirlosung darf innerhalb 
einer Stunde keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). Je 10 cem der wasserigen 
Losung (2 g + 40 cem) durfen: c) dureh Schwefelwasserstoffwasser nicht veriindert 
werden (Schwermetalle), - d) auf Zusatz von Salpetersaure (3-4 ccm) keine Gas. 
entwicklung zeigen (Natriumcarbonat), - e) nach dem Zusatz von Salpetersiiure 
dureh Bariumnitratlosung hochstens opalisierend getrubt werden (Sulfate), -
f) naeh Zusatz von Salpetersaure durch Silbernitratlosung innerhalb 3 Minuten 
hochstens opalisierend getrubt werden (Chloride). 

Anwendung. Zur Darstellung anderer Pyrophosphate. Zum Entfernen von Rost· und 
Tintenflecken. 

Natrium saccharatum. Natriumsaccbarat. C12H21NaOn . Mol. Gew. 464. 
Da'l'stellung. Eine Liisung von 10 g N atriumhydroxyd in 20 g Wasser wird mit 

einer Liisung von 85,5 g Rohrzucker in 57 g Wasser kalt gemischt, 24 Stunden stehen gelassen, 
dann unter Umriihren in 400 g Alkohol (95%) eingegossen. Nach 24 Stunden wird die Fliissigkeit 
von "dem abgeschiedenen Saccharat abgegossen, dieses kalt in miiglichst wenig Wasser geliist, die 
Liisung wieder mit 400 g Alkohol gefallt, und die Liisung und Fallung noch einmal wiederholt. 
Das so von freiem Alkali gereinigte Saccharat wird unter miiglichstem AbschluB von Kohlendioxyd 
getrocknet und gepulvert. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, in Wasser leicht loslich. in Alkohol unloslich. 
Aufbewahrung. In gut schlieBenden Glasstopfenglasern. 
Anwendung. Als Herztonicum zu Transfusionen, 250-300 ccm einer Liisung mit 

0,0330/0 Natriumsaccharat und 0,8% Natriumchlorid werden intraveniis oder subcutan ein. 
laufen gelassen. . 

Natrium salicylicum s. u. Acidum salicylicum Bd. I, S.204. 

Natrium silicicum s. u. Acidum silicicum Bd. I, S.220. 

Natrium sulfuratum. AlB Natrium 8uZfuratum, Schwefelnatrium, wird im 
Handel auBer dem Natriumsulfid, Na2S, auch die der Kali-Scbwefelleber ent
spreehende Natron-Scbwefelleber bezeiebnet, die Natriumtrisulfid, Na2Sa, 
enthiilt. 
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Natrium sulfuratum (monosulfuratum). Natriumsulfid. Natriummono
sulfid, Sodium Sulphide. Monosulfure de sodium. Na2S + 9H20. 
Mol.-Gew. 240. 

Da'l'stellung. Man verdiinnt 45 T. Natronlauge (spez. Gew. 1,44) mit dem doppelten 
Volum Wasser, sattigt diese Mischung vollstandig mit Schwefelwasserstoff und mischt 
'sie alsdann mit 55 T. Natronlauge (spez. Gew. 1,44). NaOH + H2S= NaSH + H20; NaSH + 
NaOH = Na2S + H20. Nach einiger Zeit hat sich daB Natriumsulfid kristallinisch ausgeschieden. 

Eigenschaften. Farblose, zerflie13liche Kristalle, in Wasser leicht lbslich. An der Luft 
und am Licht farbt es sich unter Bildung von Natriumpolysulfid und Natriumcarbonat gelblich 
bis gelb. 

E'I'kennung. Es farbt die Flamme gelb. Mit Sauren entwickelt es Schwefelwasserstoff. 

pmfung. Die wasserige Losung (1 g + 20 ccm) darf: a) mit Mangansulfatlosung (0,5 g 
+ 10 ccm) versetzt keinen Schwefelwasserstoff entwickeln (Natriumsulfhydrat; Natriumsulfid 
gibt nur fleischfarbenes MnS), - b) mit verd. Salzsaure iibersattigt keine milchige Triibung zeigen 
(Natriumpolysulfide, die eine Ausscheidung von Schwefel geben). 

Aujbewah'l'ung. In gut geschlossenen Glasem. 
Anwendung. Als Reagens zum Nachweis von Schwermetallen (Germ. 6). 

Natrium sulfuratum crudum. Rohes Natriumsulfid. Rohes Schwefelnatri um. 
Da'l'stellung. Durch Reduktion von Natriumsulfat durch Gliihen mit Kohle. 
Eigenschaften. Griinlich gefarbte Kristallmassen (es ist durch kleine Mengen von 

Schwefeleisen gefarbt). 
Anwendung. Technisch zur Darstellung von organischen Farbstoffen. In der Gerberei; 

es kommt zu diesem Zweck auch in konzentrierter Losung in den Handel. 

Natrium (tri)sulfuratum. Natron-Schwefelleber. Soda-Schwefelleber. Sul
phurated Soda. Sulfure de soude. Hepar Sulfuris natricum. 

Da'l'stellung. Durch Zusammenschmelzen von 14 T. wasserfreiemNatriumcarbonat 
(calcinierter Soda) mit 10 T. Sch wefel. 

Eigenschaften und Anwendung wie Kali-Schwefelleber. 

Natrium hydrosulfuratum. Natriumhydrosulfid. N atri umsulfhydrat. N a-
tri urn sulfhydricum. NaHS. Mol.-Gew. 56. . 

Da'l'stellung. Eine Losung von Natriumhydrosulfid erhalt man durch Sattigen von 
N atronlauge mit Sch wefelwasserstoff. Aus der unter vermindertem Druck eingedampften 
Losung scheidet das Natriumhydrosulfid sich in farblosen, zerflie13lichen Kristallen aus. 

Anwendung. Ais Reagens. 
Aqua sulfurosa arteflclalls (Risp.). Slrop de monosulfure de sodium (Gall. 1884). 

Natrii sulfurati Cllst. 0,12 
Aquae fer"idae 1000,0. 

Solutum Repatls sulfurel 
Natrii sulfurat! 
Aquae destiUatae 
Spez. Gew.1,260. 

NatriisuIfurati crystalIisati 0,1 
Aquae destiIIatae 1,0 
Sirup! Saccharl 99,0. 

natrlcl (Portug.). 
300,0 
700,0 

Natrium sulfuricum (crystallisatum), Natriumsulfat (kristallisiertes). 
Schwefelsaures Natrium. Glaubersalz. Sodium Sulphate. Sul
fate de sodium. Na2S04 +10H20. Mol.-Gew.322. 

Da'l'stellung. Technisch durch Erhitzen von N atriumchlorid mit Natrium bisulfat, 
durch Einwirkung von Schwefeldioxyd und Luft auf erhitztes Natriumchlorid oder durch 
Umsetzen von Magnesiumsulht (Kieserit) mit Natriumchlorid.. Das reine Natriumsulfat 
kann aus dem rohen leicht durch Umkristallisieren erhalten werden. 

Eigenschaften. Farblose, leicht verwitternde KristalIe, loslich in 3 T. Wasser 
von 150. Die Loslichkeit in Wasser nimmt mit steigender Temperatur bis 33 0 zu, 
dariiber hinaus wieder ab. • 

100 T. Wasser losen bei 0 0 12 T., bei 15 0 33,3 T., bei 18 0 48 T., bei 30 0 200 T., 
bei 33 0 327 T., bei 50 0 263 T., bei 100 0 238 T. krist. Natriumsulfat. - Wird die bei 
33 0 gesattigte Losung erhitzt, so erfolgt Abscheidung eines wasserarmeren SaIzes der 
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Zusammensetzung Na2S04 + 7H20. Die bei 330 gesattigte Losung laBt sich bei Ver· 
meidung von Erschiitterungen abkiihlen, ohne daB Ausscheidung von Kristallen er
folgt; die abgekiihlte Losung ist iibersattigt, beim Erschiittern oder Umriihren 
erfolgt die Kristallisation dann plOtzlich, indem sich unter Temperaturerhohung 
N a2S0, + 7 H 20 ausscheidet. Das Salz N a2SO, + 10 H 20 schmilzt bei 33 0 in seinem 
Kristallwasser unter Ausscheidung von Na2SO, + 7H20. Das Salz Na2SO, + 10 H 20 
enthalt 55,9% H 2 0 und 44,1% Na2SO,. 

Spez. Gewicht und Gehalt der Losungen von krist. NatriumsuHat bei 11)0 (Wasser 15°). 
N ach GERLACH. 

Spez. I Proz. 
\ Spez. I Proz. 

\ Spez. I Proz. 
Spez. I Proz I Spez. I Proz. 

Na.SO, Na.SO. Na.SO. Na.SO. Na.SO. Gew +lOH2O Gew. I +lOH.O Gew. +lOH.O Gew. +lOH.O Gew. +lOH2O 

1,004 1 \1,028 : 7 \1,052 13 \1,077\ 19 11,103 I 25 
1,008 2 1,032 8 1,056 14 1,082 20 1,107 26 
1,013 3 1,036· 9 1,060 15 1,086 21 1,111 27 
1,016 4 1,040 I 10 1,064 16 1,090 22 1,116 28 
1,020 5 1,044 1 

11 1,069 17 1,094 23 1,120 I 29 
1,024 6 1,048 12 1,073 18 1,098 24 1,125 30 

ETkennung. Es farbt die Flamme gelb. Die wasserige Losung gibt mit Ba
riumnitratlosung einen weiBen, in Salzsaure unlosliehen Niedersehlag von Barium
sulfat. 

PTiifung. a) Die wasserige Losung (3 g + 60 cem) darf Laekmuspapier nieht 
verandern (Natriumearbonat, Natriumbisulfat). - Je 10 eem der Losung a diirfen 
nicht verandert werden: b) durch Sehwefelwasserstoffwasser (Sehwermetalle), -
~) nach Zusatz von Ammoniakfliissigkeit durch NatriumphosphatlOsung (Magnesium), 
- d) durch SilbernitratlOsung innerhalb 5 Minuten (Chloride). - e) 20 cem der Lo
sung a diirfen nach Zusatz von einigen Tropfen Salzsaure durch 0,5 ecm Kaliumferro
~yanidlosung nicht so fort geblaut werden (Eisen). - f) 10 cem der Losung a miissen 
naeh dem Ansauern mit einigen Tropfen verd. Schwefelsaure durch 2 Tr. Kalium
permanganatlOsung (1: 1000) deutlich gerotet werden (Natriumsulfit). - g) Eine 
Mischung von 1 g des vorher entwasserten und zerriebenen Natriumsulfates und 
3 cem ZinnehloriirlOsung darf innerhalb einer Stunde keine dunklere Farbung zeigen 
{Arsen). - Germ. 6 s. S. 1345. 

Anmerkung zu g) Man kann auch 2 g des nieht entwasserten, zerriebenen Na
triumsulfats und 5 eem Zinnehloriirlosung (oder 5 eem rauehende Salzsaure und 10 Tr. Zinnehlorur
fosung) verwenden. 

Anwendung. Als Abfiihrmittel in Gaben von 5 bis 15 g; die Wirkung beruht auf einer 
Wasseransammlung im Darm. Als Gegengift bei Bleivergiftungen. Wird Natrium sulfuricum 
..:u Pulvermischungen verordnet, so ist Natrium sulfuricum siccum zu verwenden. 

Natrium sulfuricum siccum (Germ. Helv.). Getrocknetes Natriumsulfat. 
Germ. fordert teilweise entwassertes Natriumsulfat mit mindestens 88,6% 

wasserfreiem Natriumsulfat, Helv. wasserfreies Natriumsulfat. 
1 T. Natrium sulturicum siccum (Germ.) = 2 T. Natrium sulfuricum (Na2SO, 

+ 10H2 0). 
DUTstellung. (Germ.) Natriumsulfat wird groblich zerkleinert, in diinner Schicht aus

gebreitet und, vor Staub geschiitzt, einer 25 ° nicht iibersteigenden Temperatur ausgesetzt, bis 
.as fast vollstandig verwittert ist, dann bei 40 0-50 ° unter zeitweiligem Durchriihren getrocknet, 
bis es die Halfte seines urspriinglichen Gewichts verloren hat, und durch ein Sieb geschlagen. 
Helv.liWt das verwitterte Salz SO lange auf dem Dampfbad erhitzen, bis das Gewicht nicht mehr 
abnimmt. 

Eigenschuften. WeiBes, mittelfeines, lockeres Pulver, das beim Driicken nicht 
zusammenballt. 

El'lwnnung. Wie bei krist. Natriumsulfat. 
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Priifung. Es mull den an Natriumsulfat gestellten Anforderungen geniigen; 
fUr die Priifung ist eine Losung von 1 g getr. Natriumsulfat in 40 T. Wasser zu 
verwenden. - Beim Gliihen darf es hochstens 11,4% an Gewicht verlieren = min
destens 88,6% wasserfreies Natriumsulfat. (Germ.) 

Anmerkung. Das getrocknete Natriumsul£at des Handels ist bisweilen vollig 
entwassert; eine Festsetzung des Hochstgehaltes an wasserfreiem NatriumBul£at ware deshalb 
angebracht. Der Wassergehalt Boll mindestens 10 0/ 0 betragen. 

Aufbewahrung. In gut geschlossenen Glasern. 
Anwendung. Wie daB krist. Natriumsulfat. 1st letzteres fur Pulvermischungen ver

ordnet, so ist es durch das Natrium 8ulfuricum 8iccum zu ersetzen. Als Trockenmittel fur orga
nische Fliissigkeiten; hierfiir wird am besten das wasserfreie Natriumsulfat verwendet. 

Natrium sulfuricum crudum. Rohes NatriumsuHat. Natrium sulfuricum pro 
usu veterinario (Helv.). 

Priifung. (Helv.) a) Die wasBerige Losung (1 g + 20 cem) muB farblos sein und darf 
Lackmuspapier nieht verandern. - b) Die wasserige Losung (1 g + 20 ccm) darf dureh Sehwefel
wasserBtoffwasser nicht gefallt werden (Sehwermetalle). - c) Die Prufung auf Arsen wird wie 
bei dem reinen Natriumsul£at ausgefuhrt. 

Calciniertes Glaubersalz ist wasserfreies teehnisehes Natriumsulfat. Es wird 
besonders zur Herstellung von Glas verwendet. 

Aqua salina purgans (HisP.). 
Natrii sulfurici 50,0 
Magnesil sulfuric! 10,0 
Aquae commuuis 500,0. 

Bede-Kur gegen Gallensteine von BR. DEICHMANN in Mannheim. Die beiden Arzneien 
enthalten nach dem Prospekt: 1. 1,75 Extr. Cassiae, 1,00 Extr. Rhamni, 2,25 Extr. Pimpinellae, 
2,50 Extr. Foenieuli, 0,45 Natrium biearbon., 0,55 Natrium sul£uricum, 0,225 Natrium chlorat., 
0,025 Kalium sulfur. - II. 75,0 Olein und Triolein, 7,0 Palmitin, 6,0 Stearin, 1,4 Phytosterin, 
10,6 Arachinsaure und Aromatika. 

Reaktol, ala "wirksame, unschadliehe Entfettungskur" angepriesen, besteht aus Tabletten, die 
neben 50% Koehsalz, Natriumsul£at, Magnesiumsul£at und Starke enthalten (Unters.-Amt Altona). 

Natrium sulfurosum. Natriumsulfit. Sch wefligsa ures Natrium. 
Sodium Sulphite. Sulfite neutre de sodium. Na2S03 + 7H20. 
Mol.-Gew. 252. 

Darstellung. Man leitet in eine filtrierte LOaung von 80 T. Natriumcarbonat in 
160 T. Wasser, die dureh Erwarmen auf dem Wasser bad auf 40-50 0 gehalten .wird, S c h w e f e 1-
dioxyd bis zur Sattigung ein, dann fugt man so lange warme konz. Natriumcarbonatlosung 
hinzu, bis die Flussigkeit schwach alkalisch reagiert und laBt in der Kalte kristallisieren. Die 
Mutterlaugen geben dureh Einengen weitere Mengen von Kristallen. 

Technisch wird es dargestellt, indem man feuchte Sodakristalle in Turmen der Ein
wirkung von Schwefeldioxyd aussetzt, das von unten einstromt. 

Eigenschaften. Farblose, prismatische, an der Luft verwitternde Kristalle, 
leicht loslich in Wasser. Es oxydiert sich trocken sowohl wie in wasseriger Loaung 
allmahlich zu Natriumsulfat. (Haltbarer ist das wasserfreie Natriumsulfit.) Die 
Losung schmeckt kiihlend und reagiert schwach alkalisch. 

Erkennung. Es farbt die Flamme gelb. Die wasserige Losung gibt auf Zu
satz von Salzsaure Schwefeldioxyd. 

Priifung. a) Die Losung von 2 g Natriumsulfit in 10 ccm Wasser darf auf 
Zusatz von 20 ccm Salzsaure sich nicht triiben (Natriumthiosulfat). - Wird die 
Mischung a auf dem Wasserbad zur Trockne verdampft und der Riickstand in 20 ccm 
Wasser gelost, so darf die Losung: b) durch Schwefelwasserstoffwasser nicht ver
andert werden und durch Schwefelammoniumlosung nicht getriibt werden (Schwer
metalle). - c) Zur Priifung auf Arsen lallt Erganzb. in einer Schale 2 g Natrium
sulfit mit 20 ccm Salpetersaure und 3 ccm konz. Schwefelsaure erst auf dem Wasser
bad und dann auf dem Drahtnetz vorsichtig bis zum Entweichen von Schwefel
sauredampfen abdampfen, den Ruckstand nach dem Erkalten mit 15 ccm Wasser 
aufnehmen und mit der Losung den Arsennachweis nach GUTZEIT ausfiihren. 
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Anmerkung zu c). Der Nachweis des Arsens in dem beim Abdampfen mit Salpeter
saure und Schwefelsaure verbleibenden Riickstand kann man auch mit Quecksilberchlorid
papier nach dem Bd. I, S.522 angegebenen Verfahren ausfiihren. 

Gehaltsbestimmung. Annahernd 0,3 g Natriumsulfit werden genau abgewogen 
und in eine vorher bereitete Mischung von 30 cem I/Io-n.Jodlosung und 2 ccm Salzsaure eingetragen. 
Nach erfolgter Losung titriert man das iiberschiissige Jod mit l/lo-n-Natriumthiosulfatiosung. 
Die Anzahl der verbrauchten ccm ist von 30 abzuziehen; der Rest gibt, mit 12,6 multipliziert 
die vorhandene Menge Natriumaulfit in mg. Es miissen mindestena 95% Na2S0a + 7H20 
gefunden werden. 

Anwendung. Innerlich und auBerlich in gleicher Weise wie Calcium- und 
Magnesiumsulfit. 0,5-1,0 g mehrmals taglich. Technisch in der Bleicherei als "Antichlor", 
um das Chlor unschadlich zu machen; auch in der Photographie. In der Analyse. Die Ver
wendung von Natriumsulfit zur Haltbarmachung von Fleisch u. a. ist verboten. 

Natrium sulfurosum siccum. Entwilssertes Natriumsulfit, Sodii Sulphis ex
si cca tus (Amer.), Exsiccated Sodium Sulphite, ist nicht vollig wasserfreies Natriumsulfit. 
Es solI mindestens 90% wasserfreies Natriumsulfit, Na 2SOa, enthalten (Amer.). WeiBes, geruch
loses Pulver. An der Luft oxydiert es sich allmahlich zu Natriumsulfat. 

Natrium bisulfurosum. Natriumbisulfit. Doppeltschwefligsaures Natrium. 
Sodium Bisulphite. Sulfite acide de sodium. NaHSOs' Mol.-Gew.l04. 

Man sattigt eine warme Losung von 80 T. krist. Natriumcarbonat in 160 T. Wasser 
mit Sch wefeldioxyd. Beim Erkalten kristallisiert das Natriumbisulfit in kleinen glanzenden 
Prismen, die sauer reagieren, nach Schwefeldioxyd riechen. An der Luft oxydiert es sich allmah
lich zu Natriumsulfat. Anwendung. In der Analyse. In der Bleicherei unter dem Namen 
Leukogen. Zum Entfernen von Flecken. 

Natrium bisulfurosum soIutum, Sulfite acide de sodium dissous (Gall.), ist eine waase
rige Losung von Natriumbisulfit vom spez. Gew. 1,30-1,35. 

Natriumsulfit-Natriumcarbonat, 2Na2SOa·Na2COa + 21 H 20, ein ziemlich bestandiges 
Doppelsalz, wird dargestellt, indem man 7 T. krist. Natriumsulfit und 4 T. krist. Natrium
carbonat in 12 T. Wasser lost und die Losung zur Kristallisation eindampft. Anwendung. In 
der Photographie. 

Natrium tartaricum s. u. Acidum tartaricum, Bd. I, S.248. 

Natrium telluricum. Natriumtellurat. 
Mol.-Gew. 238. 

Tellursaures Natrium. 

DaTstellung. Reines Tellur wird durch Erhitzen mit Salpetersaure zu Telluriger 
Saure oxydiert, die weitere Oxydation zu Tellursaure dann in der salpetersauren Losung durch 
Bleidioxyd bewirkt. Durch vorsichtiges Ausfallen mit Schwefelsaure entfernt man das Blei, 
dampft die Losung der Tellursaure zur Trockne ein, wascht den Riickstand zur Entfernung 
iiberschiissiger Schwefelsaure mit Atherweingeist und kri!\tallisiert aus wenig Wasser um. Zur 
Darstellung des Natriumsalzes.wird die reine Tellursaure in Wasser gelost, die berechnete Menge 
Natriumhydroxyd zugesetzt, die Losung zur !rrockne eingedampft und das Salz mit Alkohol 
gewaschen. 

Eigenschaften und ETkennung. WeiBes, kristallinisches Pulver, leicht loslich in 
Wasser, unloslich in Alkohol; die wasserige Losung zeigt schwach alkalische Reaktion. Sauert 
man die Losung mit Salzsaure an und setzt einen LrberschuB an Sch wefliger Saure zu, so 
wird das Tellur nach einigem Stehen vollstandig abgeschieden. Die wasserige Losung gibt mit 
Schwefliger Saure und Kaliumjodidlosung versetzt sofort einen achwarzen Niederschlag von jod
haltigem Tellur. 

PTiifung. Zur Priifung auf Tellurige Saure versetzt man die wasserige Loaung 
(0,2 g + 10 ccm) mit etwas Zinnchloriirlosung; es darf nicht sofort eine schwarze Ausscheidung, 
sondern hochstens eine braune Farbung entstehen. Tellurige Saure wird durch Zinnchloriir sofort, 
Tellursaure erst nach einiger Zeit, besonders beim Erwarmen reduziert. 

Anwendung. Das tellursaure Natrium ist nach COMBEMALE, NEGEL, CEBRIAN und 
MOSLER ein ausgezeichnetes Antihidroticum, das ohne Riicksicht auf das Grundleiden in allen 
Fallen anwendbar ist, in denen eine Hemmung der SchweiBsekretion wiinschenswert ist. Hinder
lich fiir den ausgedehnteren Gebrauch ist der unangenehme, knoblauchartige Geruch, den es dem 
Atem erteilt. Man gibt (selten) abends vor dem Schlafengehen per os oder subcutan 0,05 g. 

Natrium thiosulfuricum. Natriumthiosulfat. Un tersch wefligsa ures 
Natrium. Sodium Thiosulpha teo Hyposulfite de sodium. Sodii 
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Hyposulphis. Natrium hyposulfurosum (subsulfurosum). Na2S2 0 3 + 5H 2 U. 
Mol.-Gew. 248. 

Darstellung. Ais Nebenprodukt bei der Sodadarstellung nach LEBLANC aus dem Cal
ciumsulfid. Im kleinen durch Auflosen von gepulvertem Stangenschwefel in einer erwarmten 
Lasung von Natriumsulfit und Eindampfen zur Kristallisation. 

Eigenschaften und Erkennung. FarJ>lose, etwas feucht anzufiihlende Kri
stalIe, loslich in 1 T. Wasser. Die wasserige Losung schmeckt salzig- bitterlich, 
reagiert gegen Lackmus schwach alkalisch. 

Bei gewohnlicher Temperatur ist es an der Luft bestandig; uber 330 verliert 
es Kristallwasser, bei 1000 wird es ohne Zersetzung wasserfre 1, bei hoherer Tem
peratur zerfallt es in Natriumsulfat und Natriumpentasulfid: 4Na2 S20 3 = 3Na2 S04 

+ Na2 S5 • Bei 500 schmilzt es im Kristallwasser. Das geschmolzene Salz kann unter 
Vermeidung von Erschutterung abgekiihlt werden, ohne daB sich Kristalle aus
scheiden; es verhalt sich dann wie eine ubersattigte Losung, die dann beim Hinein
bringen eines Kristalls oder beim U mrUhren plOtzlich kristallisiert. Fugt man zur 
wasserigen Losung des N atriumthiosuliats Salzsaure, so bleibt die Flussigkeit einen 
Augenblick klar, dann entsteht eine sich allmahlich verstarkende Trubung durch fein 
verteilten Schwefel, wahrend Schwefeldioxyd entweicht. 

Es entfarbt freies Jod unter Bildung von Natriumtetrathionat, Na2 S4 0 6 • -

Es lost Silberhalogenide und Silbercyanid zu leicht loslicl1en Doppelsalzen auf, z. B. 
AgCl + Na2S203 = NaCl + AgNaS20 3. - Fiigt man zu einer Silbernitratlosung 
allmahlich NatriumthiosulfatlOsung, so entsteht zunachst ein weiBer Niedersehlag 
von Silberthiosulfat, der bei weiterem Zusatz von Natriunithiosulfat wieder in 
Losung geht; die Losung ist farblos, scheidet aber in der Kalte allmahlich, beim 
Erhitzen sehr rasch schwarzes Silbersulfid ab. Fiigt man zu einer wasserigen Losung 
von Natriumthiosuliat (1 g + 10 cem) tropfenweise Eisenchloridlosung, so tritt eine 
dunkelviolette Farbung auf, die beim Umschiitteln allmahlieh wieder verschwindet. 
- Es farbt die Flamme gelb. 

Priifung. Je 10 ccm der wasserigen Losung (3 g + 60 ccm) diirfen: a) durch 
Ammoniumoxalatlosung nicht verandert werden (Calcium), - b) durch 1 'rr. Phenol
phthaleinlosung nicht gerotet werden (Alkalicarbonat), - c) durch 2 Tr. Silber
nitratlosung nicht dunkel gefarbt werden (Natriumsulfid), - d) durch 0,5 ccm 
Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Natriumsuliat), - e) nach Zusatz von 
1/10-n-Jodlosung bis zur schwach gelblichen Farbung (etwa 20 ccm) Lackmuspapier 
nicht roten (Natriumsulfit). 

Anmerkungen. Zu c) Beim Zusatz der SilbernitratJosung entsteht ein weiBer 
Niederschlag von Silberthiosulfat, der durch sofortiges Umschiitteln wieder in Losung gebracht 
werden mull; andernfalls kann durch Zersetzung des Silberthiosulfates, die durch Licht und 
Warme begiinstigt wird. Silbersulfid entstehen. 

Zu e) Natriumsulfit und Natriumbisulfit geben beim Zusatz von Jodlosung Jodwasser
stoff und Natriumbisulfat, die durch die Rotung des Lackmuspapieres angezeigt werden: 

Na2 S03 + H 20 + 2J = 2HJ + Na2S04 und NaHS0 3 + H20 + 2J = 2HJ + NaHS04• 

Gehaltsbestimmung. Die Losung von 1 g Natriumthiosulfat in 20-30 ccm 
Wasser muB mindestens 40 ccm l/lO-n-Jodlosung entfarben = 99,2% Na2 S2 0 a 
+5HzO. 1 ccm l/lO-n-Jodlosung = 24,8 mg NaZSZ03 + 5H20 (Starkelosung, etwa 
10 ccm, als Indikator). 

Aufbewahrung. In gut geschlossenen Glasern. 
Anwendung. Innerlich sehr selten Ell 0,5-1,5 g. Aullerlich benutzt man es als Re

duktionsmittel bei parasitaren Hauterkrankungen (Kratze). Neuerdings in travenos (0,3 -1,5g) 
zur Bekampfung der Salvarsanschaden. Zum Entfernen von Jodflecken von der Haut und aus 
Waschestiicken. In der Mallanalyse. In der Photographie als Fixiersalz, in der Bleicherei als 
Antichlor, in der Kattundruckerei und Farberei. 

Natrium valerianicum s. u. Acidum valerianicum, Bd. I, S.253. 

Natrium wolframicum s. u. Wolfram, S.970. 
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Nectandra. 
Nectandra Rodiaei SCHOMB., Laurineae, heimisch in Guayana, liefert die Bebiru
rinde, die zum Farben verwendet wird. Die Rinde enthillt das Alkaloid Bebirin. 

Bebirinum. Bebirin (Bebeerin, englische Schreibweise), Bibirin, Pelosin, Nectandrin. 
C18H21NOa. Mol.-Gew.299. Nach M. SOHOLTZ ist es identisch mit dem von WIGGEBa beschrie. 
benen Pelosin aus der amerikaniBchen Pareirawurzel. 

Gewinnung. Die Bebiru-Rinde wird mit schwefelsaurehaltigem Wasser ausgekocht. Aus 
den durch Eindampfen auf dem Wasserbad konzentrierten Ausziigen fiillt Ammoniak ein Gemisch 
von Basen. Der Niederschlag wird in verd. Schwefelsaure gelost, die Losung mit Tierkohle be
handelt und wiederum mit Ammoniak gefiillt. Dem trockenen Basengemisch entzieht alsdann 
Ather das Bebirin, wahrend eine zweite Base (Sipirin) ungelost zuriickbleibt. Beim VerdimBten 
des Athers hinterbleibt das Bebirin als amorphes gelbliches Pulver; wird dieses in Methylalkohol 
gelost, so scheidet sich das Bebirin nach kurzer Zeit in farblosen glanzenden Nadeln aus. 

Eigenschaften. Gelbliches amorphes Pulver, Smp. 1800 (aus Ather) oder glanzende farblose 
Nadeln, Smp. 2140 (aus MethyIalkohol), sehr schwer ltislich in Wasser,loslich in Methyl- undAthyl
alkohol, Ather, Chloroform, Benzol. Es ist linksdrehend. 

An'Wendung. Das Bebirin wirkt ahulich wie Chinin als Antipyreticum und Tonicum. Es 
wird hauptsachlich ,alB Sulfat, Be birinum sulfuricum, angewandt, bei Wechselfieber zu 0,2 g 
bis 1,0 g mehrmals taglich, als Tonicum zu 0,05 g bis 0,1 g. 

Bebirinum hydrochloricum. Bebirinhydrocblorid. Salzsaures Bebirin. C18H21NOa.HCl 
Mol.-Gew. 335,6. Wird amorph, in Lamelien erhalten, indem man eine Ltisung von Bebirin 
in verd. Salzsaure auf Glasplatten eintrocknet. Es kann auch kristallinisch erhalten werden (am 
kristallinischem Bebirin). Das Bebirinhydrochlorid des Handels bildet rotbraune Lamellen oder 
ein daraus hergestelites brauuliches Pulver. Leicht loslioh in Wasser. 

Bebirinum sulfuricum. Bebirinsulfat. Schwefelsaures Bebirin (ClsH21NOa)2.H2S04, 
Mol.-Gew. 696,5. Durch Eintrocknen einer Losung von Bebirin in verd. Schwefelsaure auf Glas
platten wird es in amorphen braunen Lamelien erhalten, die in Wasser leicht Mslich sind. An· 
wendung: Siehe Bebirinum. 

Nerium. 
Nerium oleander L. Apocynaceae-Echitoideae-Echitideae. Olean
der. Heimisch im Mittelmeergebiet bis Mesopotamien • .AIle Teile der Pflanze sind 

stark giftig, und zwar soIl die wilde Pflanze giftiger sein a1s die kultivierte. 

Folia Oleandri. Oleanderbliitter Rosebay Leaves. Feuilles d'oleandre. Folia 

N erii (Rosaginis). Rosenlorbeerblatter. 
Die Blatter sind lanzettfbrmig, schmal, spitz, ganzrandig, glatt, lederartig, bitter von 

Geschmack. 

Bestandteile. Nach SOHMIEDEBERG (1882) enthalten die Blatter die Glykoside 
Oleandrin, Neriin und Neriantin. Nach neueren Untersuchungen von LEULIER (1912) ent. 
halten alie Teile der Pflanze mit Ausnahme des Sattes der jungen Blatter ein Glykosid, das 
mit dem I-Strophanthin identisch zu sein scheint. Der Satt der jungen Blatter enthii.lt ein 
anderes, weniger giftiges Glykosid. Das Oleandrin scheint ein Spaltungsprodukt des Strophanthins 
zu sein. 

Aujbe'Wahrung. Vorsich tig. 

An'WeMung. MENDELSOHN machte von neuem darauf aufmerksam, daB Folia Oleandri 
als AufguB 1: 100 mit gutem Erfolge als Ersatz fiir Digitalis angewandt wurden, und zwar in 
Fiillen, wo eine uniiberwindliohe ldiosynkrasie gegen Digitalis bestand. Allerdings muB erwahnt 
werden, daB auch Oleanderblatterabkochungen infolge ihres Gehaltes an giftigen Stoffen stark 
toxische Wirkung besitzen. Man verwendet die Blatter auf dem Balkan (Bulgarien) vielfach als 
die Menstruation beforderndes, wie auch alB Abtreibungsmittel; es sind aber nicht selten schwere 
Vergiftungserscheinungen nach dem GenuB der Abkochungen beobachtet worden, die sich in 
Erbrechen, tJbelkeit, Kopfschmerz und Verlangsamung des Pulses auBerten und zuweilen tad· 
lich endeten. 

Hager, Handbuch II. 16 
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N eri um odorum SOL. Heimisch von Persien bis Indien und vielleicht bis 
Japan. Die Wurzel wird medizinisch verwendet. Sie enthint zwei auf das Herz 
wirkende Stoffe: N eriodorin und N eriodorein. 

Nerium tinctorium ROXB., Ostindien, liefert Indigo, enthiilt Indican. 
Tinctura Oleandri, Oleandertinktur, aus frischer Oleanderrinde und Spiritus 1 +10 

bereitet, wurde ala Herztonicum empfohlen, ebenso eine Tinktur aus den frischen Blattern des 
Oleanders als Ersatzmittel fiir Digitalis. Aufbewahrung. Vorsichtig! 

Niccolum. 
Niccolum. Nickel (auch engl. und franz.). Atom .. Gew. 58,69. 

Eigenschaften. Weilles Metall, das durch Polieren hohen Glanz erhiilt. Es ist 
hart und zahe wie Eisen, sehr dehnbar; es laBt sich gut auswalzen, hammern und 
ausziehen. Spez. Gew. etwa 9,0, Smp. etwa 1480°. Es ist magnetisch, aber weniger 
als Eisen. An der Luft veriindert es sich auch beim Erhitzen nur wenig, von Salz
sauredampfen wird es aber leicht angegriffen. In Salzsaure und verd. Schwefelsaure 
lost es sich langsam unter Wasserstoffentwicklung, rascher wird es von Salpetersaure 
gelost; von verd. Essigsaure wird es etwas angegriffen. Das Ni~kel des Handels 
enthiilt fast immer kleine Mengen von Kobalt; kobaltfreies Nickel erhalt man tech. 
nisch durch Zerlegung von Nickeltetracarbonyl, Ni(CO}4' das durch Einwirkung 
von Kohlenoxyd auf erhitztes, frisch reduziertes Nickel entsteht und eine farblose. 
bei 43 ° siedende Flussigkeit bildet; es wird durch Erhitzen des Dampfes wieder in 
Nickel und Kohlenoxyd zerlegt. (Kobalt gibt keine fluchtige Kohlenoxydverbindung., 

Anwendung. Zur HersteUung von Kochgeschirr und anderen Gebrauchsgegenstanden; 
das sog. Reinnickel enthalt etwa 98% Nickel. Zur Vernickelung, entweder auf galvanischem 
Wege oder durch Plattieren, indem man Nickel mit anderen MetaUen, besonders Eisen, zusam· 
menwalzt und das nickelplattierte Metall dann weiter verarbeitet. Zur Herstellung von Nickel. 
stahl; ein Zusatz von Nickel erhoht die Harte und Festigkeit des Stahls bedeutend. Fein ver· 
teiltes Nickel dient als Katalysator bei der Anlagerung von Wasserstoff an ungesattigte orga. 
nische Verbindungen, besonders zur Fetthartung (s. u. Olea pinguia, S. 295). 

Aus Nickel.Kochgeschirr nehmen nach K. B. LEHMANN die Speisen kleine Mengen von 
Nickel auf, die aber fiir den menschlichen Korper ebenso harmlos sind wie die kleinen Mengen 
von Kupfer, Zink und Zinn, die aus Metallgeschirr in unsere Speisen gelangen. 

Nickel-Legierungen. Neusilber ist eine Legierung von 50% Kupfer, 25% Nickel und 
25% Zink. Nickel.Miinzmetall. Das deutsche Miinzmetall fiir die friiheren Nickelmiinzen 
zu 5 und 10 Pf. bestand aus 750/0 Cu und 250/0 Ni, die Nickelmiinzen zu 25 Pf. aus technisch 
reinem Nickel, ebenso die Schweizer Nickelmiinzen. - Nickel-Aluminium. Aus 20 Nickel 
und 8 Aluminium, zu Faden fiir die Passementerie. Nickel·Zink aus 90 Zink und 10 Nickel, 
als Pulver in der Malerei und zum sog. Silberdruck. Nickel·Blei.Antimon aus 100 Schrift
metall und 5 Nickel ist eine sehr widerstandsfahige Legierung fiir SchriftguB. - Nickellegie
rungen mit hohem elektrischen Leitungswiderstand finden unter verschiedenen Bezeichnungen. 
z. B. Niccolin, Constantan u. a. Anwendung fiir elektrische Heizkorper und Widerstande. 

Nickelverbindungen. 
In seinen Verbindungen ist das Nickel meist zweiwertig. Die SaIze leiten sich 

alle vom zweiwertigen Nickel ab (Niccolosalze oder Nickeloxydulsalze). Sie 
sind wasserhaltig meist grun, wasserfrei gelb. 

Erkennung. 1) Ammoniak faUt apfelgriines Nickelhydroxydul, Ni(OH)2' Enthalt die 
Losung groBere Mengen von Ammoniumsalzen, so entsteht kein Niederschlag. Auf Zusatz von 
mehr Ammoniak geht der Niederschlag mit blauer Farbe in Losung. Wird die ammoniakalische 
Losung gekocht, so fallt in dem MaBe, wie das iiberschiissige Ammoniak entweicht, wieder griines 
Nickelhydroxydul aus. 2) Natronlauge bllt aus den Nickelsalzlosungen griines Nickel· 
hydroxydul; auf Zusatz von Bromwasser fiirbt sich der Niederschlag schwarz durch Bildung 
von Nickelhydroxyd, Ni(OH)a. 3) Schwefelwasserstoff faUt die deutlich salzsaure Losung 
nicht; aus essigsaurer Losung fallt schwarzes Schwefelnickel, das in verd. Salzsaure in der 
Kalte fast unloslichist. 4) Schwefelammonium faUt schwarzes Schwefelnickel, das sich in 
einem D"berschuB von gelbem Ammoniumsulfid in geringer Menge mit brauner Farbe kolloid 
lost ("durchlauft"). Aus dieser braunen Losung scheidet sich beim Kochen, besonders nach 
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Zusatz von etwas Essigsaure, das Schwefelnickel als schwarzer Niederschlag abo 6) Dimethyl. 
glyoxim, (CHahC2(NOHh, erzeugt in der mit wenig Ammoniakfiiissigkeit versetzten Losung 
pinen roten Niederschlag, in sehr verdiinnten Losungen eine rote Farbung von Dimethyl· 
~lyoxim.Nickel (empfindlichste Reaktion). 

Niccolum carbonicum. Basisches Nickelcarbonat. Nickelsubcarbonat. Ba. 

sisch .kohlensaures Nickel. x NiCOa + Y Ni(OH)2' 
Darstellung. Durch Fallen einer Losung vonNickelchloriir mitN atriumcarbonat. 
Eigenschaften. Apfelgriines Pulver. unter Aufbrausen in verdiinnten Sauren loslich. 
Prifung. Die mit verd. Schwefelsaure hergestellte Losung ist wie Nickelsulfat zu priifen. 

Niccolum bromatum. Nickelbromiir. NiBr2 + 3HzO. Mol.·Gew. 273. 
Darstellung. Durch Aufiosen von Nickelcarbonat in Bromwasserstoffsaure und 

Eindampfen der filtrierten Losung zur Kristallisation. 
Eigenschaften. Griine, feucht aussehende Kristalle, die in warmer Luft oder iiber Schwe. 

felsaure ihr Kristallwasser verlieren und in das gelbe, wasserfreie Salz iibergehen. 
Anwendung. Sehr selten in Gaben von 0,3-0.6 g taglich gegen Epilepsie, ferner als 

Hypnoticum und Sedativum. 

Niccolum sulfuricum. NickelsuHat. Schwefelsaures Nickel. Nickelvitriol. 
NiSO, + 7H2 0. Mol.· Gew. 281. 

Darstellung. Man lost lO T. Nickelcarbonat in etwa 55 T. verd. Schwefelsaure 
(16 0/ 0 ), dampft die Losung ein und laJ3t bei einer 150 nicht iibersteigenden Temperatur kristalli. 
sieren, oder man gieBt die auf 15° erkaltete Losung unter Umriihren in ein halbes Volum Wein. 
geist, wie bei Ferrum 8ulfuricum (s. Bd. I, S. 1288). 

Eigenschaften. Dunkel smaragdgriine, an der Luft verwitternde Kristalle, isomorph 
mit Magnesiumsulfat, oder kristallinisches Pulver von siiBlich herbem Geschmack, loslich 
in 3-4 T. Wasser. unloslich in Weingeist. Uber 30 0 und bei Anwesenheit von viel freier Schwefel. 
saure kristallisiert aus den gesattigten Losungen das Sa1z Ni2SO, + 6HzO. 

Erkennung. Die wasserige Losung gibt die oben angegebenen Reaktionen der Nickel. 
salze, auBerdem mit Bariumnitratlosung einen weiJ3en Niederschlag von Bariumsulfat. 

Priifung. Die wasserige Losung (je 1 g + 10 ccm) darf: a) durch Salzsaure nicht ver. 
andert werden (Silber), - b) durch Gallusgerbsaurelosung, auch bei wiederholtem Schiitteln, 
nicht verandert werden (Eisen), - c) nach Zusatz von Natriumacetat und einem gleichen 
Volum verd. Essigsaure durch Schwefelwasserstoff nicht verandert werden (Kupfer, Zink), _ 
d) mit KaliumnitritlOsung und verd. Essigsaure bei einstiindigem Stehen an einem maBig warmen 
Ort keinen gelben kristallinischen Niederschlag geben (Kobalt). 

Anwendung. Es wurde von SIMPSON als ein tonisierendes Mittel gegen intermittierende 
Migrane, Chlorose, AmenorrhOe angeblich mit Erfolg versucht in Gaben von 0,03-0,1 g drei. 
mal taglich. Gaben von 0,2-0,4 g bewirken Erbrechen. - Zur galvanischen Vernickelung. 

Niccolo-Ammonium sulfuricum. Nickel-Ammoniumsulfat. NiSO, + (NH')2S0, + 6HzO 
Mol.·Gew. 395. 

Darstellung. Man lOst lO T. Niccolocarbonat in etwa 60 T. verd. Sch wefelsaure 
und gieBt die filtrierte Losung in eine Losung von 20 T Ammoniumsulfat in 40 T. Wasser. 
Das sich ausscheidende Doppelsalz wird mit wenig kaltem Wasser gewaBchen; dann lost man 
es in siedendem WaBser auf. neutralisiert die Losung mit Ammoniakfliissigkeit und laBt 
das Salz auskristallisieren. 

Eigenschaften. Hellgriine Kristalle, die nicht so leicht verwittern wie Nickelsulfat, 
loslich in etwa 15-16 T. Wasser. 

Prifung. Wie bei Nickelsulfat. 
Anwendung. Zur galvanischen Vernickelung. 

Nicotiana. 
Nicotiana tabacum L. Solanaceae-Cestreae-Nicotianinae. Virginischer 
Tabak. 

Wahrscheinlich in Siidamerika heimisch, dUTch die Kultur in zahlreichen Formen 
iiber fast aIle Lander der warmen und gema.Bigten Zonen verbreitet und zuweilen 
aus den Kulturen verwildert. Einjahrig, driisig· behaart mit aufrechtem, stiel. 
rundem, bis 1,5 m hohem, oberwiirts astigem Stengel. Blatter bis 60 cm lang, bis 
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15 om breit (vgl. unten). Bliiten in endstandigen Rispen mit kleinen, schmalen 
Deckblattern. Kelch langlich.zylindrisch mit zugespitzten Lappen. Corolle rosenrot, 
trichterig, mit spitzen Saumlappen. Kapseln eiformig, zweifacherig, mit zahlreichen 
kleinen, braunen Samen, die im Nahrgewebe einen geraden Embryo haben. 

Die wichtigsten Kulturformen sind: der Baumknaster (N. t. fructicosa 
L.), der Gundi. oder Friedrichsthaler Tabak (N. t. pandurata), der holUn. 
dische Amersforter Tabak, der Pfalzer oder Vinzer Tabak, deutscher 
Landtabak usw. 

Zu derselben Art gehort vermutlich auch der Maryland Tabak (Nicotiana 
macrophylla SPRENGEL), der in einigen Teilen von Nordamerika, auf den Antillen, 
in Ungarn und der Tiirkei kultiviert wird. Dazu gehort auch der chinesische oder 
Hun·Tabak (N. chinensis FISCH.), der Riesentabak (N. gigantea LEDEB.), 
und der langblatterige Tabak (N. lancifolia AG.). 

Nicotiana rustica L. Bauerntabak, auch ungarischer, Veilchen·, tiirki. 
scher, Latakia· usw. Tabak, wahrscheinllch ebenfalls in Siid· oder Mittel. 
amerika heimisch, hauptsachlich in Siidosteuropa, Westasien und Afrika kultiviert, 
in Europa verwildert. Bis 1 m hoch, mit ziemlich langgestielten, eiformigen, am 
Grunde oft etwas herzformigen Blattern, Blumenkronen griinlichgelb mit abgerunde. 
ten Saumlappen. Kapsel fast kugelig. 

AuJlerdem werden zur Tabakbereitung in einzelnen Landern kultiviert: Nico. 
tiana persica LINDL. in Persien, N. repanda WILLD. in Zentral· und im siidlichen 
Nordamerika, N. quadrivalvis PURSH. und N. Bigelovii WATS. in Nordamerika, 
N. glutinosa L .• Siidamerika, N. paniculata L .• Siidamerika und andere mehr. 

Folia Nicotianae. Tabakblitter. Ta bacco Leaves. Feuilles de ni
cotiane. Folia (Herba) Tabaci. Herba Nicotianae virginianae. Her
ba Petum (Peti). Virginischer Tabak. 

Die vom August bis Oktober eingesammelten, ohne weitere Behandlung, d. h. 
ohne Fermentation und Beizung an der Luft getrockneten Laubblatter. 5 T. frische 
Blatter geben 1 T. trockene. Die Blatter sind langlich.lanzettlich, beiderseits ver· 
Bchmiilert. lang zugespitzt, bis 60 cm lang, bis 15 cm breit, diinn, driisig behaart, 
sitzend, die unteren halbstengelumfassend, ganzrandig. Die N ebenrippen gehen von 
der Hauptrippe unter spitzem Winkel ab und bilden nabe dem Blattrand Schlingen. 
Frisch griin, sind die Blatter trocken braungelb. Geruch eigenartig, betaubend, 
Geschmack widerlich, bitterlich.salzig. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermiszellen beider Seiten im wesentlichen gleich. 
gestaltet, rundlich polygonal, wenig buchtig, ovale Spaltbffnungen (42: 29 f'), die aber auf der 
Un erseite reichlicher vorhanden sind. Beide Epidermen tragen Haare, und zwar die Oberseite 
am reichlichsten: 1. 2-10zellige, zugespitzte oder stumpf endende Gliederhaare, die zuweilen 
verzweigt und dann besonders charakteristisch sind. 2. Driisenhaare mit wenigzelligem Kopfchen 
auf langerem oder kiirzerem Stiel. 3. Driisenhaare mit einzelligem Stiel und wenigstens 4zelligem 
und bis 20zelligem Kopfchen. Gliederhaare wie Dl'iisenhaare mit bauchiger Basa.lzelle und feiner, 
langsgestreifter Cuticula. Das Mesophyll ist bifacial, an der Oberseite mit einer einzigen Schicht 
gewohnlich kurzer Palisadenzellen. 1m Schwammparenchym zahlreiche Zellen mit Oxalatsand, 
nur selten Einzelkristalle. GefaBbiindel bikollateral, wenigstens in den dickeren Rippen, mit 
stark entwickeltem Xylem und in den dickeren Rippen mit Fasern. 

Pul ver. Fetzen der Blattepidermis, beiderseits mit Spaltoffnungen, einzelne Epidermis. 
zellen zu 2-lOzelligen, zugespitzten oder stumpf endenden, oft verzwcigten Gliederhaaren bzw. 
Driisenhaaren mit bauchiger Basa.lzelle und feiner langsstreifiger Cuticula ausgewachsen; Driisen. 
haare mit einzelligem Stiel und 4-20 zelligem Kopfchen und mit mehrzelligem Stiel und ein· oder 
mehrzelligem Kopfchen. Stiicke des Mesophyllgewebes mit einreihigem Palisadengewebe an der 
BIattoberseite und darunter liegendem lockerem Schwammgewebe; ziemlich reichliche Kristall· 
sandzellen im Schwammgewebe an der Grenze zum Pa.lisadengewebe, sehr salten Einzelkristalle. 

Bestandteile. Nicotin, CloH14N2' nach KISSLING 0,4-5,45 % , in der Regel 1-2% , 

Das Nicotin ist an verschiedene Barzsauren gebunden. Der Harzgehalt der Blatter betragt 
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4-15%, Harz· und Nicotingehalt sind voneinander unabhangig. AuBer dem Nicotin sind noch 
weitere Alkaloide vorhanden. Von PICTET und ROTSCHY wurden 3 Alkaloide aufgefunden: das 
fliissige Nicot e in, CtOH12N2' zu 2%' ein festes Alkaloid Nicotellin, CloHs N2, in sehr geringer 
Menge und ein dem Nicctin ahnliches leicht fliichtiges Alkaloid Nornicotin. Von NOGA wurden 
weiter angegeben die Alkaloide Nicotoin, CSH14N2, spez. Gew. 0,9545, Sdp. 2080, das nach Py. 
ridin riecht und Is onic otin, C1 H12N2, spez. Gew. 1,0987. Die fermentierten Blatter, der Rauch
til. bak, enthalten viel weniger Nicotin als die einfach getrockneten Blatter, so ging z. B. der 
Nicotingehalt bei der Fermentation von 0,85% auf 0,1 % herunter. N"ach ANSELMINO ist das 
Nicotin im Rauchtabak groBtenteils (zJl 75-940/0) frei vorhanden. Die Blatter enthalten ferner 
etwa 0,040/0 atherisches 01, das Schwindel und Erbrechen erregt, organische Sauren, wie 
Apfel-, Citronen-, Oxal-, Essigsaure. SaIze, darunter etwa 1010 Kaliumnitrat. Der 
Aschengehalt der Blatter betragt durchschnittlich etwa 230/0' die Asche enthalt nach KONIG 
durchschnittlich etwa: Kali 29%, Natron 3,2%, Kalk 36°/0' Magnesia 7,4%, Eisenoxyd 2%, 
Phosphorsaure 4,7°/°' Schwefelsaure 6010' Kieselsaure 5,80/0' ChIor 6,7 % , 

Als Trager des Tabakaromas bezeichnen FRANKEL und WOGRINZ ein fliichtiges, mit dem 
Nicotin nicht identisches Alkaloid. Sie isolierten dieses aus dem Wasserdampfdestillat der Tabak. 
blatter mit Hilfe von Pikrinsaure als pikrinsaures Salz, das in seidenglanzenden Nadeln vom 
Smp. 2140 kristallisierte. Anderer Ansicht ist GAWALOWSKI; er halt das Nicotianin friiherer 
Autoren, den Tabakcampher, fiir beteiligt an dem Aroma und der Starke des Tabaks. Nach 
GAWALOWSKI ist Nicotianin ein sehr veranderliches und kompliziertes Gemmge von apfel-, 
campher-, oxycampher. und pyridincarbonsaurem Nicotin. EinfluB auf die Entstehung dieser 
Salze sollen sowohl die Sauce und die Garung, wie auch die Beschaffenheit der Rohtabake aus· 
iiben. Das wechselnde Aroma und die Starke sog. nicotinarmer Tabake soIl auf dem Vorhanden
sein der drei erstgenannten Salze beruhen, wahrend das vierte Salz die Giftigkeit des Tabak
rauches erhoht. 

Bestimmung des Nicotingehaltes. Nach KISSLING: 10 g Tabakpulver werden mit 
10 g Bimssteinpulver gemischt und dann mit 10 g einer wasserigen Natronlauge (etwa 50/0 
NaOH) durchfeuchtet. Man schiittet das schwach feuchte Pulver in eine aus FlieBpapier ge
fertigte Hiilse und zieht im SOXHLET-Apparat in bekannter Weise mit Ather aus. Wenn 
in der Minute 60-80 Athertropfen auf die obere, schwach eingedriickte Stirnwand der Hiilse 
fallen, ist nach einigen Stunden samtliches Nicotin dem Tabak entzogen. Man destilliert 
hierauf den Ather langsam ab, nimmt den Riickstand unter Zusatz von etwas Kalilauge mit Wasser 
auf und unterwirft ihn der Destillation im Wasserdampfstrom. ZweckmaBig werden je 100 ecm 
des Destillates fiir sich mit Schwefelsaure titriert, das fiinfte Destillat pflegt dann schon nahezu 
nicotinfrei zu sein. Als Indikator hat Luteol vor der Rosolsaure den Vorzug eines scharferen 
Farbenumschlages. 1 ccm l/lO-n-Sehwefelsaure = 32,4 mg Nieotin. 

Nach HEFELMANN (1898): 20 g Tabakpulver, das bei 500 oder im Exsiecator getrocknet 
worden ist, werden in einem 300 ccm-Arzneiglas mit 20 ccm alkoholischer Natronlauge (6010 NaOH) 
SO lange geschiittelt, bis das Pulver gleichmaBig durehfeuehtet ist. Dann gibt man 200eem Ather zu, 
schiittelt wiederholt um und laBt bis zur Klarung des Athers stehen. Fiir eine annahernde Nicotin
bestimmung pipettiert man 50 cern der atherisehen Lbsung (= 4 g Pulver) in eine Porzellansehale 
ab und laBt den Ather bei starkem Luftstrom unter dem Abzug verdampfen, wobei nur das Ni
cotin und neben demselben ein schmieriges, griingelb gefarbtes Harzgemisch zuriickbleibt. Man 
nimmt den Riickstand mit 10 ccm neutralem Alkohol auf, verdiinnt unter Umriihren mit 50 ecm 
Wasser und titriert unter Verwendung von frischer Cochenilletinktur oder alkoholiseher Hama
toxylinlosung (1: 100) mit l/lO-n-Schwefelsaure. 

Aufbewahrung. In dieht schlieBenden GefaBen. 

Anwendung. Friiher dienten Tabakblatter innerlich angewandt (zu 0,05; groBte Einzel
gabe 0,25 g); bisweilen im AufguB zu 0,5 bis hochstens 1,0 (!) auf 100,0 zum Klystier bei hart
nackiger Verstopfung; eingeklemmten Briiehen, Darmversehlingun g, doch ist Vorsicht geboten, 
da schon nach Klystieren mit 2,0 Vergiftung mit todlichem Ausgang beobaehtet wurde. 
Jetzt werden sie nur noch in der Tierheilkunde angewandt. Hochstgaben fiir Tiere: bei Pferden 
10-25,0; bei Rindern 25,0-40,0; bei mittelgroBen Tieren (Schafen, Ziegen) 2,5-5,0; bei Hun
den 0,25-0,5. Der Kautabak des Handels wird gegen Zahnweh, der Rauch- und Schnupf
ta bak gegen Asthma und Katarrhe benutzt. Tabakaufgiisse verwendet man mit Erfolg zur Ver
tilgung von Ungeziefer bei Haustieren, bei Zimmer- und Gartengewachsen; hierzu ist natiirlich 
auch der kaufliche Tabakabfall (Staub) und die kaufliche Tabaklauge geeignet. 

Oleum Nicotianae infusum wird aus getrockneten Tabakblattern wie Oleum Hyoscyami 
hergestellt. 

Tinctura Nicotianae. Tabakblattertinktur: Aus 5T. friachen, zerquetschten Tabak
blattern und 6 T. Weingeist dureh Mazeration bereitet. Vorsichtig und vor Licht geschiitzt auf
zubewahren. 

Unguentum Nicotianae wird aus Extract. Nicotianae 1 T., verd. Weingeist 0,5 T. und 
9 T. Lanolin hergestellt. Das Extrakt wird wie Extract. Taraxaci hergestellt. 
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Bertolin, gegen Gicht, Rheumatismus, Malaria und andere Leiden angepriesen, soll ein 
Fluidextrakt aus der Wurzel von Nicotiana Bertolinii (?) sein, dem noch Gerbstoff und andere 
Ingredienzien zugesetzt sind. 

Eudomentol ist eine mit Lanolin oder Vaselin hergestellte 0,1 %ige Nicotinsalicylatsalbe, 
die gegen Kratze empfohlen wird. 

Nicotianaseile enthalt Tabakextrakt und prazipitierten Schwefel in iiberfetteter Seifen· 
masse. Sie wird bei Ekzem und Skabies angewandt. 

Rauchtabak. Zur Herstellung von Rauchtabak werden die Tabakblatter fermentiert, 
d. h. sie werden lufttrocken in Haufen von 1,25-1,5 m Hilhe und Breite geschichtet, wobei durch 
die Tatigkeit von Bakterien und anderen Pilzen eine mit Erwarmung verbundene Garung hervor
gerufen wird. Die Haufen werden mehrfach umgeschichtet, bis die Blatter eine braune bis dunkel
braune Farbe angenommen haben und den bekannten Tabakgeruch zeigen. Dann werden die 
Blatter getrocknet. In Amerika hangt man die ganzen frischen Pflanzen in Trockenraume, in denen 
die Temperatur langsam von 27 0 um je 3 0 auf 77 0 erhoht wird. Dieses Verfahren ersetzt das 
Fermentieren. Beim Fermentieren werden Stickstoffverbindungen, die beim Verbrennen des 
unfermentierten Tabaks einen unangenehmen Geruch geben, in angenehm tabakartig riechende 
Stoffe verwandelt. Der Nicotingehalt wird durch das Fermentieren stark herabgesetzt. Der 
fermentierte und getrocknete Tabak wird vor der weiteren Verarbeitung haufig einer zweiten 
Garung unterworfen, indem man ihn anfeuchtet und in Behaltern zusammengepreBt einige Zeit 
sich selbst iiberlaBt. Geringe Sorten werden zur Verbesserung oft mit Wasser oder Kalkwasser oder 
mit Ammoniak oder Pottasche oder Salzsaure enthaltendem Wasser ausgelaugt. Die Lauge wird 
zur Behandlung von Tabak verwendet, der zur Herstellung von Kau- und Schnupftabak dient. 
Der Tabak wird oft auch mit SoBen behandelt, d. h. mit wasserigen Losungen von Sirup, Ge
wiirzausziigen, Salzen, Riechstoffen, deren Mischung von dem Fabrikanten geheimgehalten wird. 
Zur Herstellung von Pfeifentabak, Zigarren und Zigaretten werden meistens verschiedene Tabak
sorten gemischt; fiir Zigaretten mischt man oft eine sehr groBe Zahl verschiedener Sorten, um 
ein bestimmtes Aroma zu erzielen. 

Ais Verbrennungsprodukte des Tabaks beim Rauchen und als in den 
Rauch gelangende Bestandteile sind festgestellt: Nicotin, Pyridin und dessen 
Homologe, wohl aus dem Nicotin entstanden, Blausaure, Kohlenoyxd und 
ein atherisches Brenzi)l, dem THOMS in erster Linie die Giftwirkung zuschreibt. 
Kohlenoxyd und Blausaure sind in so geringer Menge vorhanden, daB sie nicht in 
Betracht kommen. Auch die Menge des Nicotins gibt keinen Anhalt fiir die 
"Schwere" des Tabaks. 

Kautabak. Zur Herstellung von Kautabak wird fast nur Kentucky- und Virginiatabak ver
wendet. Die Blatter werden nach ihrer auBeren Beschaffenheit sortiert. Die "mageren" Blatter 
werden ausgelaugt; die "fetten" Blatter werden mit der Lauge und mit SoBen befeuchtet, einer 
Garung unterworfen und getrocknet. Der so behandelte Tabak wird dann wieder angefeuchtet 
und in Platten gepreBt, oder in Strang- und Riillchenform gebracht (gesponnen) oder auch ge
schnitten und gekrauselt. 

Schnupftabak. Zur Herstellung von Schnupftabak verwendet man meistens schwere Ken
tucky- und Virginiatabake und andere schwere Tabake, die zu Rauchtabak nicht geeignet sind. 
Der Rohtabak wird mit SoBen behandelt, einer Garung unterworfen, getrocknet und gemahlen. 
Zur Herstellung der SoBen, von deren Zusammensetzung die Beschaffenheit des Schnupftabaks 
abhangt, werden die verschiedenartigsten Stoffe verwendet, z. B. Rosinen, Wacholderbeeren, 
Tamarindenmus, Pflaumenmus, Zucker, Kalmuswurzel, Kubeben, Rosenholz, Sassafrasholz, Ge
wiirznelken, Kardamomen, Ammoniumchlorid, Kochsalz, Pottasche u. a. m. 

Ve1"fiilschungen und P1"iifung. In Landern, in denen kein Tabakmonopol besteht, wird 
der Tabak, und zwar besonders der Kau- und Schnupftabak, aber auch der Rauchtabak und die 
Zigarren, mit anderen Blattern verfalscht. In groBen Mengen wurden friiher Riibenblatter, 
getrankt mit Tabaklauge, zur Verfalschung verwendet. In Deutschland ist ein Zusatz von Kir
schen-, Rosen- und Weichselblattern fiir geringere Sorten Rauchtabak und Zigarren zu
gelassen. Man wird sich vorkommenden Falles darauf beschranken, festzustellen, ob Tabakblatter 
vorliegen oder andere Blatter. 

Tabaklauge. Die beim Auslaugen des Rauchtabaks gewonnene nicotinhaltige Lauge wird 
zum Teil zur Herstellung von Kau- und Schnupftabak verwendet. In groBen Mengen wird sie als 
Viehwaschmittel zur Beseitigung von Parasiten und zur Bekampfung von Pflanzenschadlingen be
nutzt, ferner zur Gewinnung von Nicotin. 

Nicotinum. Nicotin. C1oH 14N 2' Mol.-Gew. 162. 
Gewinnung. Man geht am besten vom kauflichen Ta bake xtrakt (eingedickter Tabak

lauge) aus, verdiinnt diese mit einem gleichen Volum Wasser, macht mit Natronlauge stark 
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alkalisch und schiittelt mit Ather aus. Nachdem sich der Ather abgesetzt hat. wird er von der 
wasserigen Fliissigkeit abgetrennt. Man schiittelt nun den Ather mit verd. Schwefelsaure aus, 
die das Nicotin als Nicotinsulfat lost, und kann den Ather dann wieder zum Ausschiitteln des 
alkalisch gemachten Tabakextraktes benutzen. Die wasserigen schwefelsauren Losungen des 
Nicotins werden mit Natronlauge stark alkalisch gemacht und mit Ather ausgeschiittelt. Die 
50 erhaltenen atherischen Losungen des Nicotins werden mit festem Atzkali entwassert; hierauf 
destilliert man den Ather aus dem Wasserbad ab und rektifiziert das hinterbleibende Nicotin im 
Wasserstoffstrom. 

Eigenschaften. Farblose, leicht bewegliche, an der Luft sich allmahlich braunende 
und verdickende Fliissigkeit von starkem Tabakgeruch und scharfem, brennendem, lange an
haltendem Geschmack, sehr giftig_ Spez. Gew. bei 150 = 1,0147. Mit Wasserdampfen ist es 
fliichtig. 1m Wasserstoffstrom siedet es unzersetzt bei 240-2420. Es ist linksdrehend, 
[a]D = -161,5°. Mit Wasser mischt es sich in jedem Verhaltnis, durch Atzkali oder Atznatron 
wird es aus dieser Mischung groBtenteils wieder abgeschieden. Die wasserigen Losungen blauen 
Lackmus, roten aber nicht Phenolphthalein. Von Alkohol, Ather, Amylalkohol, Chloroform, 
Petrolather und fetten Olen wird es leicht gelost 

Erkennung. Es wird schon am Geruch leicht erkannt. Fiigt man zu einer Losung von 
Nicotin in Ather eine atherische J odlosung, so entsteht zunachst eine braunrote, harzige Aus
scheidung. Diese wird allmahllch kristallinisch, und aUs 
der iiberstehenden Fliissigkeit scheiden sich rubinrote, 
durchscheinende, im auffallenden Licht blauschillernde 
N adeln eines Perjodids, CloHuN rfJ s' HJ (ROUSSINsche 
KristaJle) abo - Erhitzt man einen Tropfen Nikotin 
mit 2-3 Tr. Epichlorhydrin bis zum Sieden, so tritt 
'Schon rote Farbung ein. In verdiinnten Nicotinlosungen 
tritt die Farbung erst nach langerem Kochen ein; es 
lassen sich noch 0,00025 g Nicotin erkennen. 

Das Nicotin ist eine starke zweisauerige Base und 
bildet mit Sauren kristallinische Salze. Diese sind in Was
'Ser und meist auch in Alkohol loslich, in Ather unloslich . 

CH 
/"-HC( )C-CH - CHs" 

I /OHz 
HO~ OR N -OHs 

~ I 
N OHa 

Nlcotln = Pyridyl-Methylpyrrolidln. 

. Prilfung. 10 Tr. Nicotin werden mit 30 Tr. Wasser gemisoht und erwarmt; es darf keine 
TriibuDg erfolgen (Verwechslung mit Contin). Ferner muB es sich in einem doppelten Volum 
.A ther klar losen. 

Aufbewahrung. Sehr vorsiohtig, in kleinen Glasstopfenglasern, die in weitere 
.QefaBe mit etwas Watte hineingestellt werden. 

Anwendung. Sehr selten innerlich zu O,OOl-0,003g gegen nervoaes Herzklopfen 
und chronischeDermatosen. AuBerlich ebenfalls sehr selten in alkoholisch-waBBerigerLosung 
~u Einrcibungen, Umschliigen, Klistieren, Injektionen in doppelt so starker Loaung wie innerlich. 
Zur sicheren Dispensation bereitet man eine alkoholische Loaung 1: 100 und gibt von dieser das 
100fache der verschri~benen Menge abo 

Hicotinum crudum, robes Nicotin, wird technisch in groBen Mengen aus Tabaklaugen, 
ferner auch aus Tabakstengeln nnd Rippen gewonnen und gegen Pflanzenschadlinge verwendet. 
Das Rohnicotin des Handell! enthalt etwa 90°/0 reines Nicotin. 

Zur Bestimmung des Nicotins in Tabakextrakten eignen sich folgende Verfahr-en 
von W. KONIG: 20 g Extrakt verreibt man in einer Porzellanschale mit 4 ccm Natronlauge 
(50% NaOH) nnd Sand zu einer halbtrockenen Masse nnd fiigt dann soviel gebrannten Gips 
ihinzu, daB ein fast trockenes Pulver entsteht. Das zerriebene Pulver brin~ man in eine 250·g
Flasche, fiigt 100 ccm Toluol hinzu und laBt unter haufigem Umschiitteln 2-3 Stunden lang 
stehen. Nach dem Absetzen filtriert man und polarisiert. Da nach KONIG die spezifische Drehung 
des Nicotins -168° betragt, ergibt sich der Prozentgehalt C der Losung an Nicotin aus der 

Formel c = 1~~8 ~ ; a = abgelesener Winkel, l = Lange dee Rohres in De7jmetern. 

Zur maBanalytischen Bestimmung des Nicotins gibt man 25 ccm der Losung des 
Nicotins in Toluol in eine 200-g-Arzneiflasche, fiigt 50 g Wasser, 10 gAther, 10 Tr. Jodeosinlosung 
und einen 'O"berschuB von Ilto-n.Salzsaure hinzu nnd titriert dann mit l/lo-n-Kalilauge; 1 ccm 
1/10-n-Saure entspricht 16,2 mg Nicotin. 

Nicotinum hydrochloricum. Nicotinbydrocblorid. Salzsaures Nicotin. OlOHUN2 
·2 HOI. Mol.-Gew. 235. 

Zur Darstellung neutralisiert man 10 T. Nicotin unter Benutzung von Methylorange 
lIapier mit 18 T. Salz!!anre (25% 1 und trocknet das Salz iiber Calciumchlorid ein. Farblose. 
~erflieBliche Kristallnadeln. 
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Nicotinum salicyJicum. Nlcotinsalicylat. Salicylsaures Nicotin. Eudermol 
(Dr. L. C. MARQUART, Beuel a. Rh.). C10H14,N2· <;HsOa. Mol.-Gew. 300. 

DU'I'stellung. Die Loaungen von 10 T. wasserfreiem Nlcotin und von 8,6 T. Salicylsaure 
in wasserfreiem Ather werden gemischt. Das sich abscheidende Nicotinsalicylat wird nach 24stiin
digem Stehen gesammelt, mit Ather gewaschen und iiber Calciumchlorid getrocknet. 

Eigenschaften. Farblose, schwach brenzlig riechende, sechsseitige Taleln, Smp. 117,5°, 
in Wasser leicht, auch in den meisten organischen Losungsmitteln loslich. Das trockene Salz 
hii.lt sich, trocken und unter Lichtschutz aufbewahrt, gut. 

Anwendung. In Satben (0,1: 100 Fett) gegen Scabies. 

Nicotinum tartaricum. Nicotintartrat. Sa u res wei n s au res N i cot in. 

ClOH14.N2·2 C4,HsOe + 2 H20. Mol.-Gew. 498. 
Zur Darstellung lost man 10 T. Nicotin in einer alkoholischen Losung von 18,5 T. Wein

saure und versetzt diese Loaung mit Ather. Das Nicotintartrat scheidet sich hierbei als 01 aus. 
Durch Umkristallisieren aus wenig absolutem Alkohol unter Zusatz von Ather erhii.lt man es 
in farblosen, in Wasser leicht loslichen Kristallen. 

Nigella. 
,{igella sativa L. Ranunculaceae-Helle boreae. 1m Mittelmeergebiet 
heimisch, zuweilen der Samen wegen angebaut, verwildert. Kraut mit fiederteiligen 
Blattern, Stengel rauhhaarig, Bliite ohne Hiille, Kelch blau, fiinfblattrig, abfallend. 
Kronblatter klein, benagelt, zweilippig, Nagel der Kronblatter kiirzer ale die Platte. 
Friichtchen bis zur Spitze verwachsen. 

Semen Nigellae. Schwarzkiimmel. Small Garden Fennel. Semence 
de nigelle. Semen Melanthii (Cumini nigri). Schwarzer Kiimmel. 
Gewohnlicher (echter) Schwarzkiimmel. Schwarzer (romischer) Koriander. 

Die reifen Samen. Diese sind 2-3,5 mm lang, bis 2 mm dick, im Umrill eifor
mig oder keilfo.rmig, auf dem Riicken schwach gewoIbt, durch gegenseitigen Druck 
3-4kantig, abgeflacht, matt, schwarz, schwach netzadrig und feingekornt. Die 
diinne Samenschale umschliellt ein weilles oder blauliches Endosperm, in dessen 
Grunde der kieine Embryo liegt. Zerrieben riecht der Schwarzkiimmel muskatnuIl
ahnlich, campherartig, er schmeckt anfangs bitter, spater scharf gewiirzhaft. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Die Epidermis der Samenschale aus etwas 
radialgestreckten, dickwandigen Zellen mit schwarzbraunen Wanden und schwarzbraunem Inhalt. 
Die AuBenwand jeder Epidermiszelle ist in eine stumpf kegelformige Papille verlii.ngert. Auf 
die Epidermis folgen mehrere Reihen sehr diinnwandiger, stark zusammengedriickter, heller ge
fii.rbter Parenchymzellen. Die innere Schicht der Samenschale aus einer Reihe kleiner Zellen mit 
derben Wandungen und braunem Inhatt, dann eine Reihe groBerer, diinnwandiger, farbloser 
Zellen. Das Endosperm enthii.lt Fett und Aleuron. 

Verwechslungen. Zuweilen mit den giftigen Samen von Agrostemma githago, 
der Kornrade, verwechselt. Beide pfianzen hieBen im Mittelatter Gith. Statt der Samen von 
N. sativa und N. damascena sind die Samen des Acker-Schwarzkiimmels, N. arvensis, in den 
Handel gekommen; diese sind wirkungslos. Der Samen von N. arvensis ist kleiner, halbeiformig, 
immer drei-, nie vierseitig. 

Bestundteile. 27-400/0 fettea 01 (orangegelb, spez. Gew. 0,92), 1,4% ii.therisches 
01 (gelblich, von unangenehmem Gemch, spez. Gew. 0,875-0,877 (150), an = + 1 ° 26' bis 
+ 2°20', Sdp. 170-2600, loalich in 4,5 Vol. und mehr Weingeist von 90 Vol .• o/o); ferner 1,40/ 0 
saponinartiges Melanthin (weiBes amorphes Harz), EiweiB, Gummi, nach PELACINI 
2 amorphe Alkaloide Nigellin und Connigellin. 

Anwendung. Ala Gewiirz, in Frankreich als Poivrette wie Pfeffer, zuwellen in der 
Tierhellkunde in Pulvermischungen. 

Nigella damascena L. 1m Mittelmeergebiet, haufig als Zierpflanze gezogen. 
Stengel astig, kahl. Bliite von einer Hiille, deren Blatter Hi.nger als die KeichbIatter 
sind, gestiitzt. Frucht blasig aufgetrieben. Die Samen sind etwas kleiner, wie 
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die von N. sativa, mehr graubraun, weniger gesiittigt schwarz, scharf querfurchig 
oder netzig grubig. Beim Zerreiben riechen sie nach Erdbeeren (Unterschied von 
N. sativa). 

Semen NigelJae damascenae. Damascener Schwarzkummel. Damask Fennel. 
Semence de nigelle de Damas (de Candie). Erdbeerkiimmel. 

Bestandteile. 0,4--0,50/ 0 atherisches 01, das schon blau fluoresciert und den an· 
genehmen Geruch und Geschmack der Walderdbeeren hat. Spez. Gew. 0,895-0,915 (150), an 
+ 10 4' bis -7,80• Der die Fluorescenz bewirkende Bestandteil des Oles ist das Damascenin, 
<;'oH1SOsN, das zu 9% in dem 01 enthalten ist; wie A. J. EWINS durch die Synthese festgestellt 
hat, ist es der Methylester der 2-Methylamino-3-methoxybenzoesaure, CHsNH,C6Hs(OCHa) 
·COOCHs[2, 3, 1]. 

Nitrobenzolum s. u. Benzolum Bd. I, S. 663. 

Nitrocellulose s. u. Cellulose Bd. I, S. 879. 

Nitrogenium. 
Nitrogenium. Stickstoff. Stickgas. Azote. N (in Frankreich Az). Atom
Gew. 14,008. 

Da'l'stellung. 1m groBen aus fliissiger Luft dUTch gebrochene Verfliichtigung oder aus 
Verbrennungsgasen. 1m kleinen durch Erhitzen eines Gemisches von 3 T. Kaliumdichromat 
und 1 T. Ammoniumchlorid in einemGlaskolben. Das Gas wird zunachst durch Wasser gewaschen, 
und durch Hindurchleiten durch konz. Schwefelsaure getrocknet. 

Auch aus Ammoniumchlorid und Natriumnitrit kann man reinen Stickstoff leicht er
halten, indem man in einem Kolben Ammoniumchloridliisung zum Sieden erhitzt und aus einem 
Tropftrichter Natriumnitritlosung zufiieBen laBt. 5,35 g NH4,Cl und 6,9 g NaN02 geben 2,8 g 
N = 2,24 Liter (0°, 760 mm B). 

Eigenschaften. Farbloses, geruch- und geschmackloses, nicht brennbares Gas, 
das bei -146 0 durch einen Druck von 35 Atmospharen oder unterhalb -195 0 bei 
gewohnlichem Druck verfliissigt wird. Der fliissige Stickstoff siedet bei -194 0• 

Durch Druckverminderung auf 60-70 mm wird der fliissige Stickstoff auf -214° 
abgekiihlt und erstarrt dann kristallinisch. Das spez. Gewicht des Gases ist 
= 0,97137 (Luft = 1) oder 14,008 (Sauerstoff = 16,0000).1 Liter Stickstoff wiegt bei 
0 0 und 760 mm B = 1,256g. 

Der Stickstoff ist chemisch ein sehr trages Element. Er vereinigt sich bei ge
wohnlicher Temperatur mit keinem anderen Elemente. Bei Rotglut oder unter 
dem EinfluB der elektrischen Entladung vereinigt er sich mit Bor, Silicium, Calcium, 
Strontium, Barium, Magnesium. In einem Gemisch von Stickstoff und Sauer
stoff, also in Luft, entsteht, wenn elektrische Funken hindurchschlagen oder wenn 
das Gemisch durch einen elektrischen Flammenbogen auf hohe Temperatur erhitzt 
wird, Stickoxyd, das sich bei niedrigerer Temperatur mit Sauerstoff zu Stickstoff
tetroxyd vereinigt (Gewinnung von Salpetersiiure aus der Luft). Mit Wasserstoff 
laBt er sich mit Hille von Katalysatoren durch Erhitzen unter hohem Druck zu 
Ammoniak vereinigen (s. Bd. I S. 384). 

Anwendung. Technisch zur Darstellung von Ammoniak aus seinen Elementen. Als 
Sperr- und Druckgas beim Aufbewahren und Umfiillen groBer Mengen von brennbaren Fliissig
keiten (Benzin u. a.). 

Bestimmung des Stickstoffs in Stickstoffverbindungen. 
1. Ammoniakstickstoff. Man lost 10 g eines Ammoniumsalzes (z. B. Ammoniumsulfat) 

oder 20 g bei weniger Ammoniak enthaltenden Diingesalzgemischen zu 1 Liter in Wasser und 
bringt eine gemessene Menge der Losung, die etwa 0,05-0,1 g Stickstoff entspricht (beiAmmonium
Bulfat z. B. 25 ccm der Losung), in einen Kolben von 500-800 ccm, verdiinnt mit 250 ccm 
Wasser, fiigt 3 g frisch gegliihtes (carbonatfreies) Magnesiumoxyd oder 20 ccm Natronlauge 
(15 0/ 0 NaOH) hinzu und destilliert wie unter Ammonium (Bd. I S. 386) angegeben etwa 100 ccm 
in einer Vorlage, die eine abgemessene Menge 1/2-n-Schwefelsaure enthalt. Nach dem Zuriick-
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titrieren des Saureiiberschusses mit 1/,-n-Kalilauge (Dimethylaminoazobenzol als Indikator) 
wird der Ammoniakgehalt oder der Stickstoffgehalt berechnet. 1 ccm 1/,-n-Saure = 4,25 mg 
NHs oder = 3,5 mg N. 

2. Bestimmung von Nitratstickstoff. 
a) Verfahren von ULSCR. Die Salpetersaure wird in schwefelsaurer Losung durch Eisen 

zu Ammoniak reduzil.'rt, das dann mit Natronlauge ausgetrieben und wie bei der Bestimmung 
des Ammoniakstickstoffs bestimmt wird. In einen Kolben von etwa 500-800 ccm bringt man 
eine abgemessene Menge einer Nitratlosung, die etwa 0,05-0,1 g Stickstoff entspricht, z. B. 25 ccm 

einer Losung von 10 g Chilesal peter in Wasser zu 500 ccm, gibt 10 ccm verd. 
Schwefelsaure (1 Vol. konz. Schwefelsaure + 2 Vol. Wasser) und 5 g reduziertes 
Eisen (Ferrum reductum) hinzu. Um ein Dberspritzen von Tropfchen zu ver
meiden, setzt man einen abgeschnittenen unten zugeschmolzenen Glocken
trichter auf den Kolben, der mit Wasser gefiillt wird (Abb. 23). Durch vor
sichtiges Erwarmen wird eine lebhafte, aber nicht stiirmische Gasentwicklung 
unterhalten. Wenn die Reaktion schwacher wird, steigert man das Erwarmen 
so, da13 nach etwa 4 Minuten von Beginn an gerechnet die Fltissigkeit allmah
lich ins Sieden kommt. Man erhitzt noch etwa 1/2 Minute lang zum Sieden, 
la13t erkalten, sptilt den Verschlu13 mit Wasser ab, gibt etwa 200 ccm Wasser 
und 20 ccm Natronlauge (spez. Gew. 1,30) hinzu und destilliert das Ammoniak 
wie bei der Bestimmung des Ammoniakstickstoffs in eine Vorlage, die mit 
1/2-n-Schwefelsaure beschickt ist, titriert den Saureiiberschu13 mit 1/ ,-n-Kali
lauge und berechnet die Menge des Nitrates, der Salpetersaure (ala N 20 5 oder 
als HNOa), oder des Stickstoffs. 1 ccm 1/,-n-Saure = 21,25 mg NaNOs, 

Abb.23. = 25,3 mg KNOs, = 10,0 mg NH,NOs, = 15,75 mg HNOa, = 13,5 mg N 20 5, 

Kolben mit birnen· = 3,5 mg N. 
formigem Ver
schluLl, welcher 

durch Zuschmelzen 
eines Trichter

rohres hergerichtet 
worden 1st. 

b) Reduktion von Nitraten in alkalischer Losung. Die Nitrate 
werden in alkalischer Losung durch DEWARDAsche Legierung (45 T. AI, 49 T. 
Cu, 5 T. Zn) zu Ammoniak reduziert, das gleich iiberdestilliert wird. In einen 
Kolben von 500-800 ccm bringt man die abgemessene Nitratlosung, die etwa 
0,1 g Stickstoff entspricht, verdtinnt mit 250 ccm Wasser, fiigt 5 ccm Alkohol, 
2,5 g DEwARDAsche Legierung und 20 ccm Natronlauge (spez. Gew. 1,3) hin
zu. Der Kolben wird wie bei der Bestimmung des Ammoniakstickstoffs mit 

einem Kiihlrohr und einer Vorlage mit 1/2-n-Schwefelsaure verbunden. Nach etwa Isttindigem 
Stehen bei gewohnlicher Temperatur erwarmt man solange, wie noch unzersetzte Legierung vor
handen ist, verstarkt dann die Flamme und destilliert etwa 1/2 Stunde lang. Der Dberschu13 an 
Saure wird mit 1/,-n-Kalilauge zuriicktitriert. Die Berechnung ist die gleiche wie bei dem Ver
fahren von ULSCR. 

3. Bestimmung von organisch gebundenem Stickstoff nach KJELDAHL. 
Die Bestimmung des Stickstoffs in Nahrungsmitteln und in Diingemitteln, die keine Nitrate 

und Ammoniumsalze enthalten, wird nach dem Verfahren von KJELDAHL ausgeftihrt, bei dem 
die organischen Verbindungen durch Erhitzen 
mit konz. Schwefelsaure zerstort werden. Der 
Stickstoff wird dabei in Ammoniumsulfat tiber
geftihrt und nachher das Ammoniak bestimmt. 
Je nach dem Stickstoffgehalt werden 1-30 g Sub
stanz im Wagerohrchen, Schiffchen oder Becher
glasern abgewogen (sehr zweckmaJ3ig sind Wage
schiffchen aus wasserdichtem, stickstofffreiem 
Papier, die mit zerstbrt werden, auch Schiffchen 
aus dtinnem Metallblech lassen sich bei kleinen 
Substanzmengen verwenden). Die Substanz wird 
in einem langhalsigen Kolben aus SCROTTschem 
Glas von 300 ccm (KJELDAHL-Kolben, Abb. 24) 
mit etwa 20 ccm konz. Schwefelsaure gemischt, 
mit etwa 1 g Quecksil ber versetzt und zunachst 
vorsichtig bis zur AufioBung erhitzt, die nach 
etwa 15 Minuten erreicht ist. Dann fiigt man 15 g 

Abb. 24. Abb. 25. Kaliumsulfat hinzu und erhitzt unter einem 
guten A bzug auf dem Drahtnetz oder im Luft

bad (Abb. 25) weiter, wobei der Kolben schraggestellt wird. Wenn der Inhalt des Kolbens brblos 
geworden ist, erhitzt man noch 15 Minuten lang und la13t den Kolben dann erkalten. Bei Eisen 
enthaltenden Stoffen bleibt eine schwache Gelbfarbung. 

Zum Abmessen des Quecksilbers kann man die in Bd. I, S.441 wiedergegebene, aus einem 
Federkiel hergestellte V orrichtung benutzen. 
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Nach dem Erkalten fiigt man vorsichtig etwa 200 ccm Wasser hinzu und dann nach dem 
Abkiihlen des Kolbens 80 ccm N atronlauge (spez. Gew. 1,35),25 ccm Kaliumsulfidlosung 
(40 g Kaliumsulfid auf 1 Liter) und einige Zinkkornchen (letztere verhiiten das StoBen beim 
Kochen). Darauf wird der Kolhen sofort durch einen als Tropfenfanger dienenden Kugelaufsatz 
mit dem Kiihlrohr verbunden, das in einen Erlenmeyerkolben eintaucht, in dem sich eine ab
gemessene Menge 1/2-n-Schwefelsaure (20-40 ccm) und soviel Wasser befindet, daB das Kiihl
rohr in die Fliissigkeit eintaucht (vgl. unter Ammonium; Bd. I, S.386). Dann destilliert man 
etwa 100 cern iiber, spiilt das Kiihlrohr innen und auBen mit Wasser ab und titriert nach Zusatz 
von 2-3 Tr. Dimethylaminoazobenzollosung den LrberschuB an Saure mit 1/ ,-n-Kalilauge. Da 
die angewandten Reagentien nicht immer frei von Ammoniak sind, wird ein blinder Versuch 
mit der gleichen Menge aller Reagentien (Schwefelsaure, Natronlauge, Kaliumsulfid) ausgefiihrt. 

Beispiel. Angewandt 5,00 g Knochenmehl, vorgelegt 25 cern 1/2-n-Schwefelsaure, zuriick
titriert 8,0 cern Ih-n-Kalilauge. Blinder Versuch: vorgelegt 10 cern 1/2-n-Schwefelsaure = 20 ccm 
1/ ,on; zuriicktitriert 19,4 cern 1/ ,-n-Kalilauge. Verbrauch an Saure 0,6 cern 1/ ,-no 

25 cern 1/2-n-Schwefelsaure = 50,0 cern 1/,-n-Saure 
zuriicktitriert 8,0 cern 1/4-n-Lauge 

verbraucht ~ cern 1/,-n-Saure 
fiir den blinden Versuch 0,6 

Zur Bindung des Ammoniaks = 41,4 ccm 1/,-n-Saure. 

I ccm 1/ 4-n-Saure = 3,5 mg Stickstoff 
41,4ccm 1/,-n-Saure = 41,4 X 3,5 = 144,9mg =0,145gN in 5gKnochenmehi = 2,90/0 N. 

Zur Umrechnung des Stickstoffs auf Protein multipliziert man in der Regel die 
Menge des Stickstoffs mit 6,25. (In einigen Fallen, Z. B. bei Milch, mit einem anderen Faktor, 
S. d.) Die in dem Beispiel angegebenen 2,90/0 N entsprechen 2,9 X 6,25 = 18,12 0/0 Protein. 

Das Verfahren von KJELDAHL laBt sich nicht anwenden auf organische Nitrate und Nitrite, 
auf Azo-, Diazo- und Hydrazoverbindungen und viele Cyanverbindungen (bei Kalkstickstoff, 
der Calciumcyanamid enthalt, ist es anwendbar). Fiir aile organischen Verbindungen anwendbar 
ist das Verfahren von DUMAS, das besonders fiir wissenschaftliche Zwecke angewandt wird. 

b) Verfahren von DUMAS. Die stickstoffhaltige Verbindung wird in einem Glasrohr 
mit Kupferoxyd (oder Bleichromat) im Kohlendioxydstrom verbrannt, wobei der Stickstoff gas
fiirmig entweicht. Der Stickstoff wird tiber Kalilauge (die das Kohlendioxyd aufnimmt) auf
gefangen. Aus dem Volum des Stickstoffs wird nach einer Tabelle das Gewicht berechnet (unter 
Beriicksichtigimg der Temperatur und des Barometerstandes). 

Nitrogenium oxydulatum. Stickstoffoxydul. Stickoxydul. Nitrogen Mo·noxide. 
Azoteprotoxyd. Stickstoffmonoxyd. Lustgas. Lachgas. Nitrogenii Mono
oxidum (Amer.). N2 0. Mol.-Gew. 44. 

Dursiellung. In eine Retorte von etwa 800 ccm bringt man 100 g reines Am
moniumnitrat. Die Retorte stellt man schrag aufgerichtet in ein Sandbad und verbindet 
sie mit einer Waschflasche, die verd. Kalilauge enthalt. Beim Erhitzen auf etwa 160 0 schmilzt 
das Ammoniumnitrat, bei etwa 170 0 beginnt es sich zu zersetzen: NH,NOa = 2H20 + N 20. 
Bei 240 0 ist diese Zersetzung eine sehr lebhafte, bei noch hoheren Temperaturen sehr stiirmisch; 
es treten dann auch Stickoxyd, Stickstoff und Ammoniak auf, und die Lebhaftigkeit der Zersetzung 
kann sich bis zur Explosion steigern. Man setzt deshalb in das Sandbad ein Thermometer 
ein und heizt es so, daB das Thermometer nicht iiber 245 0 steigt. Urn etwa beigemischte hohere 
Stickoxyde (NO, N02) zu beseitigen, kann man hinter der Kalilauge noch eine zweite Waschflasche 
einschalten mit 100/oiger Ferrosulfatliisung. Sobald die Gasentwicklung in gutem Gange ist, 
bringt man das Gasableitungsrohr in den unteren Tubus des mit Wasser vollstandig angeftillten 
Gasometers. 100 g Ammoniumnitrat geben etwa 25 Liter Stickoxydul. Man kann das ge
waschene Stickoxydul auch in Kautschuksacken auffangen. 

In den Handel kommt das Stickoxydul zusammengepreBt in Stahlflaschen. 
Eigenschaften. Farbloses Gas von schwachem, angenehmem Geruch und siiBlichem 

Geschmack. Spez. Gew. 1,524 (Luft = 1,0). 1 Liter wiegt bei 0 0 und 760 mm B 1,9686 g. 
Bei 0 0 wird es durch einen Druck von 30 Atmospharen zu einer Fliissigkeit verdichtet, die bei 
- 89,8 0 siedet und bei -1020 erstarrt. In kaltem Wasser ist es ziemlich leicht loslich. Stickstoff
oxydul unterhalt die Verbrennung in ahnlicher Weise wie Sauerstoff. Mit Sauerstoff und Luft 
gemischt eingeatmet erzeugt es einen rauschahnlichen Zustand, in groBerer Menge BewuBtlosigkeit. 

Prufung. (Amer.) a) 2000 ccm Stickoxydul, unter gewohnlichem Luftdruck bei etwa 
25 0 gemessen, werden nicht rascher als innerhalb einer halben Stunde durch 100 ccm Bariumhydr
oxydlosung (gesiittigte Losung) geleitet. Es darf hochstens eine geringe Triibung eintreten (Kohlen
dioxyd). - b) Beim Hindurchleiten von 2000 ccm Stickoxydul unter den angegebenen Bedin-
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gungen (a) durch eine Mischung von 1 ccm Silbernitratlosung und 100ccm Wasser darf keineTriibung 
(auch keine Opalescenz) eintreten (Halogen). - c) Werden 1000 ccm Stickoxydul unter den ange
gebenen Bedingungen (a) durch eineMischung von 5Tr. Lackmuslosungund 100 ccm Wasser geleitet, 
so darf die Farbe der Mischung sich nicht andern (Sauren, Ammoniak). - d) Werden 1000 ccm 
Stickoxydul durch eine Mischung von 100 ccm Wasser und 0,2 ccm Iho-n-Kaliumpermanganat
losung geleitet, so darf die Mischung nicht entfii.rbt werden (reduzierende Gase). 

Anwendung. Mit der 4fachen Menge Sauerstoff gemischt zum Einatmen bei Angina 
pectoris, Asthma, Hustenparoxysmen, Aneurysma Aortae. Als Betaubungsmittel bei Zahnopera
tionen, ebenfalls mit Sauerstoff gemischt; 10-16 Liter erzeugen eine etwa 1-3 Minuten 
anhaltende BewuBtlosigkeit. Das reine Gas wirkt erstickend. 

Nitragin (Dr. A. KUHN, Berlin-Grunewald) ist eine Reinkultur von Knollchenbakterien 
in fliissiger Form. Es wird als Bodenimpfstoff fiir Leguminosen verwendet zur Vermehrung der 
Stickstoffaufnahme aus der Luft. Xhnliche Praparate sind Azotogen, Dr. SIMON, (HERMANN u. 
TEISLER, Dohna b. Dresden) und das englische Nitrobacterine. 

Nitroglycerinum s. u. Glycerinum Bd. I, S.1359. 

Novocain s. u. Acidum benzoicum Bd. I, S.12l. 

Nucleinum. 
In den pflanzlichen und tierischen Zellkemen sind phosphorhaltige Ei

weiBverbindungen enthalten, die als Nucleoproteide bezeichnet werden. Sie 
geben bei der Einwirkung von Alkalien unter Abspaltung von Eiweill (Histon) zu
nachst die Nucleine, die dann weiter in Nucleinsaure und EiweiB zerlegt werden 
konnen. Arzneiliche Verwendung findet hauptsachlich aus Hefe gewonnenes Nuclein 
und Nucleinsaure. Auch aus Heringssperma und aus der Milz von Rindem wird 
Nuclein und Nucleinsaure gewonnen. 

Nucleinum, N uc lein, wird aus Hefe gewonnen. Hellbraunes, amorphes Pulver, wenig li>slich 
in Wasser, unli>slich in Alkohol und Ather, loslich in alkalihaltigem Wasser. Anwendung. Es 
erzeugt Hyperleukocytose. Subcutan bei Lupus in 0,5 % iger alka.lischer mit Phenol haltbar ge
machter Losung zu 0,5-1,0 ccm tii.glich. Innerlich und subcutan bei chronischen Unterschenkel
geschwiiren, larvierter Tuberkulose, Typhus, Pneumonie und Puerperalinfektion. Innerlich zu 
0,5 g 4-6mal taglich. 

Nuclein nach HORBACZEWSKI (E. MERCK, Darmstadt) wird aus Milzpulpe durch Verdauung 
mit Pepsin-Salzsaure gewonnen. Braunes Pulver. Anwendung wie Nuclein aus Hefe. 

Acidum nucleinicum. Nucleinsaure. 
Darstellung. Nach C. F. BOEHRINGER U. BOHNE. Gewaschene und entfettete Bierhefe 

wird mit Alkali behandelt, wodurch das Nucleoproteid in EiweiBkorper und Nucleinsaure zerlegt 
wird. Das EiweiB wird ausgefallt, aus der filtrierten Losung die Nucleinsaure durch Salzsaure 
abgeschieden und durch wiederholtes Li>sen und Fallen gereinigt. 

Eigenscha{ten. WeiBes, bis grauweiBes Pulver, li>slich in verd. AlkaJilauge; durch Sauren 
wird sie aus den alkalischen Losungen wieder gefallt. 

Zusammensetzung. Nach SCHMIEDEBERG hat die Nucleinsaure die Zusammensetzung 
C29~2N13P3023. Durch Erhitzen mit verd. Sauren wird die Nucleinsaure in Purin- und Pyri
midin-Basen, Kohlenhydrate und Phosphorsaure zerlegt. Der Phosphorgehalt betragt 9%. 

Anwendung. Die Nucleinsaure erzeugt Hyperleukocytose. Sie wird angewandt als 
Tonikum und Reconstituens bei Phosphormangel des Organismus und bei erschOpfenden Krank
heiten (Phosphaturie, Rachitis, Diabetes, Anamie, Neurasthenie, Tuberkulose). Ferner bei In
fektionskrankheiten (Peritonitis, Syphilis) und als Prophylakticum vor Operationen in der Bauch
hOhle zur Erhbhung der Resistenz des Peritoneums gegen Infektion. 

Ga ben: als Tonicum innerlich 0,1 g 1-5mal taglich, subcutan 0,05 g des Natriumsalzes. Bei 
Infektionskrankheiten subcutan 0,&-1,0 g des Natriumsalzes, aIle 3-4 Tage eine Injektion. Bei 
Operationen 12-15 Stunden vorher subcutan 50 ccm einer 2 % igen Losung des Natriumsalzes. 

Natrium nucleinicum, Nucleinsaures Natrium, wird aus Hefenucleinsaure 
dargestellt. Grauweilles oder gelblichweiJles Pulver, leicht loslich in Wasser. Aus 
der wasserigen Losung fiillt Salzsaure weil3e Nucleinsaure. Beirn Verbrennen hinter-
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laBt es etwa 26% Riickstand, der sich in Wasser undalkalischer Reaktion lost. Wird 
die Losung des Verbrennungsriickstandes mit Ammoniumchloridlosung, Ammoniak· 
fliissigkeit und Magnesiumsulfatlosung versetzt, so entsteht ein weiBer Niederschlag 
von Ammoniummagnesiumphosphat. Anwendung. Siehe Acidum nucleinicum. 

Leukosin (ACTIEBOLAGET ASTRA, Stockholm) ist nucleinsaures Natrium aus Hefe. 
Nucleol (PARKE, DAVIS U. Co., Detroit) ist aus Hefe gewonnenes Nuclein. 
Ostauxin. (GIDEON RICHTER, Budapest) ist paranucleinsaures Calcium. WeiBes 

Pulver, leicht loalich in Wasser. Anwendung als Tonicum und Roborans 0,5-1,0 g mehrmals 
taglich. 

Phagocytin in sterilisierten Phiolen enthiilt in 1 ccm 0,05 g nucleinsaures Natrium. Subcutan 
bei septischen Erkrankungen, als Tonicum. 

Rhomnol (LEPBlNCE, Paris) ist reine Nucleinsaure aus Hefe. 

Nutrimenta 1). 

Nutrimenta. Niihrmittel. Nahrpraparate. 
Unter Nahrmitteln versteht man im Gegensatz zu Nahrungsmitteln nur 

801che Praparate, die einzelne oder mehrere Nahrstoffgruppen in hoherer Kon
zentration oder leichter res or bier barer Form enthalten, als die gewohniichen N ahrungs
mittel und die aus diesen bereiteten Speisen. 

Der Begriff Nahrmittel soll hier im weitesten Umfange gefaBt werden. Es 
sollen daher nicht nur die eigentlichen Protein- und Proteosen-Nahrmittel, 
die bei weitem die wichtigsten sind, zur Besprechung gelangen, sondern auch die
jenigen, welche die Ernahrung mit mehreren Nahrstoffgruppen anstreben 
(hauptsii.chlich die Kindermehle), sowie die NichteiweiBnahrmittel. Selbst
verstandlich ist es bei dem auBerordentlich groBen Umfange, den die Nahrmittel· 
Industrie in den letzten Jahrzehnten angenommen hat, nicht moglich, samtliche 
Vertreter dieser drei Gruppen zu besprechen. Das erscheint aber auch nicht er· 
forderlich. Um einen Uberblick zu erlangen, wird es geniigen, die wichtigsten und 
bekanntesten Praparate kennen zu lernen. 

I. Protein- und Proteosen-Niihrmittel. Unter diesem Namen fallt man eine Reibe 
von Praparaten zusammen, die vorwiegend Proteinstoffe (unlosliche oder aufgeschlossene) 
enthalten. Sie sind teils dazu bestimmt, den Eiweillmangel der taglichen Nahrung auszugleichen, 
teils sollen sie die Ernahrung von Kranken mit geschwachtem Verdauungsapparat erleichtern. 
1m ersteren Falle enthalten sie die Proteinstoffe nur im isolierten, sonst aber mehr oder weniger 
natiirlichen Zustande, im letzteren dagegen sind diese Stoffe aufgeschlossen, d. h. in eine 
in Wasser losliche Form iibergefiihrt. Die Herstellung solcher Nahrmittel aus Fleisch und 
Abfallen aller Art ist zu einem eigenen Erwerbzsweige geworden. Einen besonderen Aufschwung 
hat diese Industrie durch die Entdeckung der loslichen Caseinverbindungen genommen. 

Man kann die Protein-Nahrmittel in zwei Hauptgruppen einteilen, namlich: 
A. mit unloslichen Proteinstoffen, 
B. mit aufgeschlossenen Proteinstoffen, und zwar aufgeschlossen: 

a) durch chemische oder b} durch physikalische Hilfsmittel, c) durch Enzyme. 

A. Protein-Niihrmittel mit unliislichen Proteinstoffen. Fiir die Herstellung dieser 
Nahrmittel werden billige tierische und pflanzliche Proteinstoffe aller Art, hauptsachlich Riickstande 
der Fleischextraktbereitung, Blut, Fischfleisch, Casein, Hiilsenfruchte und Weizenkleber verwendet. 
Es kommt meist darauf an, zunachst das Protein in geeigneter Weise zu isolieren, es dann erforder
lichenfalls zu entfetten, zu entfarben und von Riech· und Geschmackstoffen zu befreien. Wert 
mull auch auf die Entfernung des Leimes gelegt werden, da der Leim nicht den gleichen 
Wert wie die Proteinstoffe besitzt; er wird im Korper nicht in Protein umgewandelt, sondern 
abgebaut und verbrannt. Die angewandten Verfahren werden haufig geheim gehalten. Soweit 
sie bekannt und von prinzipieller Bedeutung sind, sollen sie bei den einzelnen Nahrmitteln be
schrieben werden. Allgemein ist zu beachten, dall die Proteinstof£e bei ibrer Verarbeitung mog
lichst wenig in ihrer natiirlichen Beschaffenheit verandert werden diirfen. 

Die wichtigsten hierher gehOrenden Mittel sind folgende: 

1) Nach J. KONIG, Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genullmittel, II. Band. 
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Tropon nach FINKLER (TROPONWERKE DINKLAGE U. CO. Miihlheim a. Rh.) ist ein EiweiB
praparat, zu dessen Herstellung die Fleischriickstande der Fleischextraktbereitung, pflanzliche 
EiweiBstoffe (aus Leguminosen) und MilcheiweiB verwendet werden. Das Herstellungsverfahren 
besteht darin, daB die Rohstoffe zuerst vollstandig entfettet und dann nach einem nicht naher 
bekannten Verfahren aufgeschlossen und von Ballaststoffen befreit werden. 

Das Tropon ist ein feines, trockenes Pulver von gelblicher Farbe, fast ohne Geschmack. 
Es ist fast reines, im Wasser unlosliches EiweiB und frei von Leim. In den Handel kommt es 
sowohl rein wie auch mit Zusatzen von Gerstenmalz (Malztropon) und von Arzneistoffen, 
z. B. Eisentropon. 

Soson (EIWEISS- u. FLEISCHEXTRAKT-KOMPAGNIE in Altona-Hamburg) wird aus Fleisch
extraktriickstanden und sonstigen Abfallen gewonnen, indem diese von Extraktivstoffen und 
Fett befreit und alsdann durch Beltandeln mit Alkohol unter Druck, unter Zusatz von Ammoniak 
oder Schwefliger Saure, gebleicht und geruch- und geschmacklos gemacht werden. 

Pflanzlicbe Protein-Niibrmittel. Bei der Verarbeitung der Getreide- und Hiilsenfriichte 
auf Mehl, Starke und sonstige Stoffe werden vielfach die Proteinstoffe als Nebenerzeugnisse ge
wonnen. Friiher wurden diese Stoffe als Viehfutter verwendet, seit einiger Zeit werden sie aber, 
besonders der Weizenkleber, in ausgedehntem MaBe fiir die menschliche Ernahrung nutzbar 
gemacht. Der Weizenkleber wird zu diesem Zwecke nach dem sorgfaltigen Auswaschen der 
Starke tunlichst frisch in diinne Scheiben ausgewalzt und durch einen warmen Luftstrom oder 
auf sonstige Weise getrocknet. 

Die aus dem Weizenkleber hergestellten Nahrpraparate werden als Aleuronat, Roborat, 
auch wohl WeizeneiweiB, pflanzliches EiweiB usw. bezeichnet. Energin wird aus dem 
Reis, Plantose aus Rapskuchen gewonnen. AIle diese Mittel bestehen aus nahezu reinem EiweiB; 
in der Ausnutzungsfahigkeit stehen sie den aus tierischem EiweiB gewonnenen Praparaten nicht 
nacho AuBer als Kraftigungsmittel zur ErhOhung des Stickstoffgehaltes der Nahrung finden sie, 
besonders das Aleurona t, auch zur Herstellung von Dia betiker brot Anwendung. 

Das ebenfalls aus Weizenkleber hergestellte Glidin (Dr. KLOPFER, Dresden-Leubnitz, 
soIl noch 1 % Lecithin enthalten. 

B. Protein-Niihrmittel mit vorwiegend loslichen Proteinstoffen. Die Nahr
mittel dieser Art sind alter als die unter A besprochenen. Sie geIten in erster Linie als 
diatetische Mittel fiir Kranke und wurden anfanglich durch Einwirkung proteolytischer Enzyme 
auf Proteinstoffe (vgl. S. 255 c) hergestellt. Diese umstandllche und teuere Hersteliungsart wird 
jedoch heute nur wenig mehr angewandt; meistens werden die Proteinstoffe jetzt mit Wasser 
unter Druck erhitzt oder sie werden durch chemische Stoffe loslich gemacht. Es konnen auch 
beide Verfahren vereinigt werden. 

a) Durch chemische Stoffe loslich gemachte Protein-Nahrmittel. Diese Nahr
mittel sind den urspriinglichen Proteinstoffen am nachsten verwandt. Zum Losen der Protein
stoffe konnen Sauren wie Alkalien verwendet werden. 

Schon .J. V. LIEBIG hatte seinerzeit vorgeschlagen, fiir Kranke, denen keine feste Nahrung 
gereicht werden kann, eine Fleisch briihe herzustellen, die dem Korper auch die loslichen EiweiB
stoffe des Fleisches zufiihrt. Zu dem Zwecke sollen 250 g frisches Fleisch (Rind- oder Hiihner
fleisch) fein zerhackt, mit etwa 100 ccm destilliertem Wasser, dem man 4 Tropfen reine Salz
saure und 0,8-1,6 g Kochsalz zusetzt, gut durchgeriihrt und etwa 1 Stunde in Beriihrung ge
lassen werden. Darauf wird die Fliissigkeit ohne Druck und Pressen durch ein Haarsieb abgeseiht. 
der zuerst ablaufende triibe Teil zuriickgegossen, bis die Fliissigkeit klar abflieBt, und der Fleisch
riickstand mit etwa Ih Z destilliertem Wasser nachgewaschen; die so erhaltene eiweiBhaltige Fleisch-
briihe wird kalt genossen. ' 

Neuerdings werden zum Losen einzelner Proteinstoffe Alkalien und deren Salze (Natrium
hydroxyd, Natriumcarbonat, Ammoniak, glycerinphosphorsaures Natrium) angewandt. Als 
Rohstoff zur Gewinnung von Nahrmitteln dieser Art eignet sich besonders das Casein der 
Milch, das als saure Verbindung Alkali bindet und dadurch loslich wird. Diese loslichen 
Caseinverbindungen werden leicht yom Darm aufgenommen und vermogen den Stickstoffbedarf 
des Korpers vollstandig zu decken. Die Entdeckung der loslichen Caseinverbindungen gestattet 
insbesondere eine Verwertung der Magermilch. 

Eukasin ist Casein-Ammonium. 

Eulaktol wird durch Zusatz von Kohlenhydraten, Pflanzenprotein und Nahrsalzen zu 
Milch und Eindampfen des Gemisches zur Trockene hergestellt. 

Kalkcasein wird durch Behandeln von Casein mit aquivalenten Mengen Calciumhydroxyd 
und Phosphorsaure hergestellt. 

Nutrose ist Caseinnatrium. 
Plasmon oder Kaseon, SIEBOLDS Milchei weiB (PLAsMON-GESELLSCHAFT Neubranden

burg i. M.) wird ausMagermilch hergestellt. Der aus dieser mit Hille von Essigsaure abgeschiedenc 
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Quark wird mit einer entsprechenden Menge Natriumbicarbonat gemengt und darauf durch einen 
trockenen Luftstrom bei 40-500 getrocknet und gepulvert. Plasmon quillt im Wasser auf und 
lost sich in heiBem Wasser vollstandig. 

Sanatogen besteht aus 950/ 0 Casein und 50/ 0 glycerinphosphorsaurem Natrium. 
Weitere Casein enthaltende Nahrmittel s. Bd. I, S.867. 
b) Durch iiberhitzten Wasserdampf mit und ohne Zusatz von chemischen 

Losungsmitteln loslich gemachte Protein-Nahrmittel. Uber die Einwirkung von 
uberhitztem Wasserdampf auf Proteinstoffe liegen viele Untersuchungen vor. Die erzielten Er
gebnisse sind nicht immer einheitlich ausgefallen; sie scheinen sehr von der Arbeitsweise abhangig 
zu sein. Sicher ist aber, daB dabei Stoffe erhalten werden, die sich wesentlich von den Aus
gangsstoffen durch weitergegangene Spaltung unterscheiden und in mancher Hinsicht den durch 
die Verdauungsenzyme gebildeten Erzeugnissen ahneln. 1m allgemeinen sollen vorwiegend 
Albumosen neben geringeren Mengen Peptonen gebildet werden. 

NEUMEISTER erhielt bei einstiindigem Erhitzen von ausgekochtem Fi brin ohne und mit 
Natriumcarbonat im zugeschmolzenen Kolben auf 150-1600 Atmidalbumin und Atmid
al bumose. SALKOWSKI erhielt durch achtstiindiges Dampfen desselben Proteins neben wenig 
Atmidalbumin vorwiegend Atmidalbumose, die sich jedoch von der NEUMEISTERschen 
Atmidalbumose sowohl durch ihre Zusammensetzung wie auch durch ihr Verhalten gegen Ver
dauungsenzyme wesentlich unterschied. Die Arbeitsweise scheint danach tatsachlich eine erheb
liche Rolle zu spielen. 

LEUBE-RoSENTHALsche FleischlOsung ist ein mit salzsaurehaltigem Wasser unter Druck 
hergestellter, eingedickter Fleischsaft. 

Toril, ein nach geheim gehaltener Methode hergestelltes Praparat, enthalt etwa 130/ 0 AI
bumosen und 330/ 0 Peptone und Fleischbasen. 

VALENTINES Meat Juice, J OHNSTONES Fluid Beef, KEMMERICHS-, KOCHS-, BOLEROS 
Fleischpepton, Somatose, Mietose, diirften samtlich entweder aus Fleisch oder aus Fleisch
extraktriickstanden ohne und mit Zusatz von Natriumcarbonat oder Salzsaure durch Wasser
dampf unter Druck oder auch, wie wahrscheinlich die Somatose, durch langeres Behandeln 
mit verdiinntem Ammoniak oder Alkali hergestellt werden. 

Puro sollte nach Angabe des Fabrikanten, Dr. SOHOLL, durch Ausziehen von fettfreiem 
Fleisch unter hohem Druck und Eindampfen des mit Suppenkrautern versetzten Extraktes bis 
zur Sirupkonsistenz dargestellt werden. Durch eingehende Untersuchungen von GRUBER ist aber 
nachgewiesen worden, daB Puro kein FleischeiweiB enthalt, sondern im wesentlichen aus 
einem Gemisch von Eieral bumin mit Fleischextrakt besteht. 

Bios ist angeblich ein peptonisiertes PflanzeneiweiB (aus Hefe). 
Weitere aus Fleisch hergestellte Nahrpraparate s. Bd. I, S.848. 
c) Durch proteolytische Enzyme lOslich gemachte Protein - Nahrmittel. 

Man kann dreierlei Erzeugnisse dieser Art unterscheiden, namlich die durch Pepsin und Sauren, 
durch Pankreatin oder Trypsin in alkalischer Losung und die durch proteolytische pflan
zenenzyme (vornehmlich Papain) loslich gemachten Peptone. Die Zusammensetzung dieser 
Produkte ist von der Art der verwendeten Enzyme und von der Art ihrer Einwirkung auf die 
Proteinstoffe abhangig, und das Verhaltnis, in dem Albumosen und Peptone gebildet werden, daher 
schwankend. Den starksten Abbau der Proteinstoffe pflegt im allgemeinen das Trypsin oder 
Pankreasenzym zu bewirken. Je mehr eigentliches Pepton gebildet wird, desto bitterer und 
schlechter schmecken meist die Erzeugnisse. Urn die Fleischpeptone von den manchmal nach
teilig wirkenden Fleischbasen und den vielen Salzen, sowie von den weniger wertvollen Leim
peptonen zu befreien, verwendet man oft ausgekochtes ,Fleisch oder die Riickstande der Fleisch
extraktgewinnung. Je nach Bedarf gibt man dann nachtraglich die Fleischbasen und Nahrsalze 
wieder zu. - Die Peptone haben eigentlich als Nahrmittel nur mehr geschichtliche Bedeutung. 
Denn abgesehen von dem widerlichen Geschmack, der vielleicht durch Zusatze zu iibertonen 
ware, haben die Untersuchungen von ABDERHALDEN gezeigt, daB die Proteosen und Peptone 
im Darm erst noch W'eiter abgebaut werden miissen, um wieder zu Proteinen aufgebaut werden 
zu konnen. 

WITTES Pepton, CORNELIS Pepton, DENA YERS Pepton sind durch Pepsin verdauung, 
SANDERS-ENZ'S und MERCKS Pepton (aus Casein) durch Pankreasverdauung, Pepton ANT
WEILER durch Papain (das Enzym von Carica papaya L.) hergestellt. 

Der Niihrstoff HEYDEN diirfte ebenfalls in diese Gruppe zu rechnen sein. Er wird aus 
HiihnereiweiB entweder durch eine Art Vorverdauung oder unter gleichzeitigem Zusatz eines 
proteolytischen Enzyms hergestellt. Er ist in erster Linie ein die Verdauung anregendes Mittel. 

Nahrmittel aus Blut. Auch das BluteiweiB laBt sich zur Gewinnung von Nahrmitteln 
verwenden. Die aus Blut hergestellten Praparate sind aber mehr als Heilmittel anzusehen. 
Sie sind in dem Abschnitt Sanguis S.632 besprochen. 
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II. Nahrpraparate mit mehreren Nahrstoffgruppen. Hierher gehbren vor allem 
die Praparate, die alle zur Ernahrung notwendigen Stoffe, Eiweil3, Fett und Kohlenhydrate 
enthalten. 

KinderniihrmitteI. Sie sind dazu bestimmt, als Ersatz der Muttermilch zu dienen, wenn 
diese zweifellos gesundeste und beste Nahrung des Sauglings aus irgendwelchen Griinden nicht 
angewandt werden kann. Die Kindernahrmittel miissen daher samtliche Nahrstoffgruppen 
enthalten und zugleich leicht verdaulich sein. Die K uhmilch, der nachstliegende Ersatz der 
Frauenmilch, besitzt die erstere Eigenschaft in geniigendem Malle, der Verdauung jedoch ist sie 
schwer zuganglich, weil das Kuhcasein im Magen in grollen Flocken gerinnt und dem Saugling 
Beschwerden verursacht. Man suchte diesem Obelstande zunachst auf mechanischem Wege zu 
begegnen, indem man der Milch Wasser und leicht verdauliche Mehle zusetzte. Eine 80lche 
Mischung ist die 

LIEBIGsche Suppe, die aus Malzmehl, Milch und Wasser besteht (s. S. 125). 
Zur Herstellung ahnlicher Mischungen dienen die Kindermehle, die aus dextriniertem 

Getreidemehl (besonders Weizen und Hafer) evtl. mit Zusatz von Fett, EiweiB und Salzen (Milch) 
bestehen. Zu ihrer Herstellung werden die Mehle zunachst durch trockene Hitze oder durch 
Dampfen, ferner auch durch Behandlung mit verdiinnten Sauren oder Diastase aufgeschlossen, 
wodurch die Starke in Dextrin und die Eiweil3stoffe in Albumosen iibergehen. Die entstehenden 
Produkte werden dann entweder fiir sich oder nach Beimengung der erwahnten Zusatze getrocknet 
oder gebacken und in feines Mehl verwandelt. Nur aus Mehl hergestellt sind z. B. die Kinder
mehle von KNORR, HOHENLOHE und KUFEKE, wahrend NESTLES Kindermehl und THEIN
HARDTS losliche Kindernahrung gleichzeitig Milch und Zucker enthalten. Ais Nachteil 
vieler Kindermehle ist anzusehen: Ungeniigender Gehalt an EiweiB und knochenbildenden Stoffen 
(Calciumphosphat), ferner ein ungiinstiges Verhaltnis zwischen EiweiB und Fett, sowie schlieB
lich der Umstand, daB die darin enthaltenen Kohlenhydrate oft nur zum Teilloslich sind; rohe 
Starke vermag aber der kindliche Organismus nicht zu verdauen. Die Kindermehle sind daher 
auch nicht als ein vollstandiger Ersatz der Muttermilch geeignet; in manchen Fallen, z. B. bei 
Verdauungsstorungen, bei voriibergehender Indisposition der Mutter, zur Ernahrung alterer 
Kinder, k6nnen sie aber dennoch mit Vorteil verwendet werden. 

Um die Muttermilch vollstandig zu ersetzen, hat man versucht, der Kuhmilch durch beson
dere Behandlung ihre unangenehmen Gerinnungseigenschaften zu nehmen. 

GARTNERsche Fettmilch ist eine nach dem Patent von GARTNER ihres Caseingehaltes 
teilweise beraubte Kuhmilch, aber mit dem Casein ist natiirlich auch ein Teil der Phosphorsaure 
verschwunden, was aber unbedenklich ist, da die Kuhmilch ungefahr 5mal soviel Phosphorsaure 
in der Trockensubstanz enthalt als die Frauenmilch; ebenso verhalt es sich mit den iibrigen 
Aschenbestandteilen. 

BACKHAUS' Kindermilch ist Kuhmilch, deren Casein durch Behandlung mit Trypsin 
gelOst ist. Nach den bisherigen Erfahrungen ist der Unterschied in der Zusammensetzung nicht 
von nachteiligem EinfluB auf die Sauglinge. 

Mehr als diese kiinstlich zubereitete Milch wird neuerdings wieder die gewohnliche Kuh
milch verwendet, nachdem man diese durch Erhitzen keimfrei oder doch keimarm gemacht (steri
lisiert bzw. pasteurisiert) und durch entsprechende Zusatze wie Wasser, Zucker, Haferschleim usw. 
in eine fiir den Saugling geeignete Form gebracht hat. 

Malzpriiparate enthalten ebenfalls mehrere Nahrstoffgruppen, wenn auch das EiweiB 
meistens gegen die leicht losliche Maltose sehr zuriicktritt. Siehe unter Maltum, S. 125. 

Promonta-Nervennahrung (CHEM. FABRIK PRoMoNTA, Hamburg 6) enthalt etwa 60% 
Kohlenhydrate, ferner MilcheiweiB, Gehirnsubstanz, Vitamine, Glycerophosphate, Eisen und Kalk. 

III. NichteiweiBnahrmittel. Hierzu gehOren die Kohlenhydrate, Starke- und 
Zuckerarten und die Fette nnd fetten Ole, von letzteren besonders auch der Lebertran. 
Lipanin nach MERING ist ein zur ErhOhung der Verdaulichkeit mit freier Olsaure (etwa 6%) 
versetztes Olivenol. 

Anorganische NiihrmitteI. Eine rationell zusammengesetzte Nahrung enthalt im aJlge
meinen geniigend Aschenbestandteile, um die fiir die Ernahrung unentbehrlichen Mineralstoffe 
zu liefern. Es ist auch anzunehmen, daB die anorganischen Nahrstoffe in dieser Form am besten 
aufgenommen und ausgenutzt werden. Anorganische Nahrmittel gibt es daher auch sehr wenige. 
Vielleicht konnten hierher die eisenhaltigen Nahrpraparate gerechnet werden, von denen 
die aus Blut hergesteJlten und die kiinstlichen Verbindungen des Eisens mit Proteinstoffen bereits 
unter den Protein-Nahrmitteln erwahnt wurden. AuBer diesen werden aber auch anorganische 
Eisensalze verwendet. Nach neueren Versuchen sollen sich die anorganischen Eisensalze besser 
bewahrt haben als die organischen Eisenverbindungen in Form von Hamoglobin oder Hamatin. 
- Ais Phosphornahrmittel konnen die Caseinsalze betrachtet werden. 

Die neuerdings mehr und mehr auftauchenden sog. Nlihrsalze verdanken ihre Entstehung 
der von einigen Arzten vertretenen Anschauung, daB der menschliche Organismus ganz aJlgemein 
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an Mineralstoffmangel leide. Am bekanntesten sind die LAHMANN schen Pflanzennahr. 
salze, welche aus Extrakten von Vegetabilien (Obst, Gemiisen) bestehen und danach die Mineral
stoffe vorwiegend in organischer Bindung enthalten sollen. 1m Gegensatz hierzu bestehen zahl. 
reiche andere Nahrsalze aus willkiIrlich zusammengesetzten Mischungen von Mineralstoffen ohne 
jede rationelle Grundlage. 

Weitere Nahrmittel sind naher beschrieben unter den Rohstoffen, aus denen 
sie hergestellt sind. 

Nyssa. 
Nyssa aquatica L. bzw. N. biflora, Mountain Tupelo, N. candicans, Whitish 

Tupelo, N. grandidentata, Large TootherTupelo. Cornaceae-Nyssoideae. 
Heimisch an Fluilufern und in Siimpfen von Georgia, Florida, Karolina (Vereinigte 
Staaten von Nordamerika). 

Lignum Tupelo. Tupeloholz. Tupelo Wood. Bois de nysse (de toupelo). Lig

num Nyssae. Tupeloquellholz. 

Aus dem auilerordentlich weichen Wurzelholz werden Quellstifte nach 
Art der Laminariastifte gemacht, indem man Zylinder daraus schneidet und diese 
auf 1/4 bis 1/5 zusammenpreilt. In Wunden gebracht, quellen sie dann auf. Sie sollen 
sich vor den Laminariastiften durch ihre Festigkeit und Glatte auszeichnen, weshalb 
sie leichter in die Wundkanale eingefUhrt werden konnen. 

Lu pen bil d. Querschnitt. Verschieden breite exzentrische Jahresringe; genaherte, weiBe 
oder braunliche Markstrahlen; in den Holzstrahlen sehr zerstreute, vereinzelte oder zu 2-3 radial 
angeordnete GefaBe und tangentiale Parenchymbriicken. 

Mikroskopisches Bild. Die Markstrahlen 1-2reihig, die Zellen diinnwandig, 
sehr fein getiipfelt, stark radial gestreckt. Die Holzstrahlen hauptsachlich aus bis 800 fllangen, 
80-130 fl breiten, auf dem Querschnitt radialgereihten, relativ diinnwandigen, weitlichtigen, 
mit kleinen Spalttiipfeln versehenen Holzfasern. Das Grundgewebe zonenweise durchsetzt von 
2-3 Zellen breiten Schichten aus Holzparenchym. Die GefaBe einzeln oder in kleinen radialen 
Gruppen, kurzgliederig, dichtbehbftgetiipfelt, dickwandig, von Holzparenchym in einfacher Lage 
umgeben. Alle Parenchymzellen der Holz- und Markstrahlen mit zusammengesetzter Starke 
erfiillt, in zerstreuten Zellen der Markstrahlen daneben eine braune, formlose Masse. 

Abgabe. Dber die Abgabe von Quellstiften aus Tupeloholz siehe unter La
minaria S. 69. 

Ocimum. 
Ocimum basilicum L. Labiatae-Ocimoideae-Moschosminae. Eine ein

jahrige Pflanze, heimisch in den warmeren Tellen Asiens und Afrikas und in zahl
reichen Varietaten kultiviert. 

Herba Basilici. Basilikumkraut. Common Basil Herb. Herbe de grand basilic. 

Herba Basilici germanici. Herba Ocimi citrati. Basilgenkraut. Braunsilge. Herren
(Hirn-, Konigs-) kraut. Konigsbisam. N elkenbasilia. 

Das zur Bliitezeit gesammelte Kraut. Der Stengel vierkantig, nahezu kahl, im oberen Teile 
etwas weichhaarig, aufrecht und etwa bis 50 cm hoch. Die Blatter gegenstandig, gestielt, eiformig 
oder eifbrmig hinglich, stumpf oder zugespitzt, etwa 2 cm lang und 12 mm breit, fast ganzrandig, 
an den Randern behaart und nur schwach gezahnt, kahl, beiderseits nahezu glatt. Haufig sind 
die Blatter kraus zusammengezogen (var. crispum), besonders in der Unterseite reichlich ein
gesenkte Oldriisen. Ein Hauptnerv mit bogenlaufigen, undeutlich schlingenbildenden Sekundar
nerven. Die Bliiten weiB, purpurn oder mehrfarbig, in achselstandigen, 20-25 cm langen Trug
dolden auf die oberen Teile des Stengels oder auf die Enden der Zweige verteilt. Der Kelch glocken
formig, deutlich zweilippig, fiinfzahnig; der obere Zahn flach, fast kreisformig und sehr groB, bildet 
die obere Lippe; die untere Lippe hat 4 Zahne. Die Blumenkrone verwachsenblatterig, zweilippig, 
von der Lange des Kelches, die obere Lippe vierspaltig, die untere Lippe ungeteilt; sie hangt herab. 

Hager, Handbuch II. 17 
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4 StaubgefiWe, die Staubbeutel nierenformig. Der oberstandige Fruchtknoten zweifacherig, in 
2 Halbkammern geteilt, mit je einem Keimling; der Griffel von 2 scharf ausgepragten Narben 
iiberragt. Die Frucht aus 4 kleinen, eiformigen, schwarzen, glatten NiiBchen. Geruch stark 
angenehm balsa misch, Geschmack etwas salzig, gewiirzhaft, kiihlend. 

Bestandteile. Das frische Kraut enthalt 0,02-0,07% atherisches 01 (s. d.). 
Das Kraut von Ocimum minimum L., Ceylon, bei unsin Garten gezogen, war als Herba 

Basilici minimi friiher gebrauchlich. Diese Art ist niedriger; die Blatter sind nur bis 4 mm lang, 
eifbrmig spitz, ganzrandig, der Geruch und Geschmack ist ahnlich, aber feiner und angenehmer. 

Zum Zwecke der Destillation werden in Siidfrankreich auBer O. basilicum L. und dessen 
Abarten O. purpurascens BENTH., - thyrsiflorum BENTH., - album BENTH., - crispum CAM. 
noch O. minimum L., O. sanctum L., O. incanescens L. und O. gratissimum L. angebaut. Am 
besten eignet sich zum Anbau die Var. crispum; diese gibt die beste Olausbeute. 

Anwendung. Friiher als Antipyreticum, Anthelminticum und Nervinum. Als Gewiirz. 

Xhnlich wie Ocimum basilicum verwendet man: O. miranthum WILLD. im 
tropischen Amerika, O. virine WILLD., im tropischen Westafrika, O. album L. 
in Ostasien. 

Ocimum canum SIMs. Heimisch in Ostasien. Ein mit Kakaobutter aus 
der Pflanze bereitetes Fett wird gegen Hautkrankheiten verwendet. 

Oleum Basilici. BasilikumOi. Oil of Sweet Basil. Essence de basilic. 
Gewinnung. Basilikumol wird in Deutschland, F:t ankreich, Algier und Spanien durch Destil

lation des Krautes von Ocimum basilicum L. mit Wasserdampf, auf Reunion aus einer un
bekannten Basilikumart gewonnen. Die Ausbeute aus frischem Kraut betragt in Deutschland 
0,02-D,07 0/o. 1m Handel unterscheidet man gewbhnliches Basilikumbl und Reunion-BasilikumbL 

Eigenschajten. Gewohnliches Ol. Gelbliches 01 von gewiirzigem, esdragonahnlichem 
Geruch. Spez. Gew. 0,896-0,930 (150); aD - 60 bis - 220; nDo•o 1,477-1,495; S.-Z. bis 3,5; 
E.-Z. 1-12; Ibslich in 1-2 Vol. Weingeist von 80 Vol._% und mehr, manchmal mit Triibung. 

Reunionol. Der Geruch ist mehr campherahnlich. Spez. Gew. 0,945-0,987; aDO. O +22' 
bis + 120; nD'.O 1,515-1,518; S.-Z. bis 3,0; E.-Z. 9-22; IOslich in 3-7 Vol. Weingeist von 
80 Vol._%, manchmal unter Abscheidung von Stearopten. 

Bestandteile. Deutsches 01: Cineol, Methylchavicol, Linalool. Franzosisches 
01: Methylchavicol, Linalool. Reunionol: d-a-Pinen, Cineol, d-Campher, /)70/0 
Methylchavicol. 

Olea. 
Olea europaea L. Oleaceae. Olbaum, Olive. Heimisch im Orient, durch die 
Kultur friihzeitig am ganzen Mittelmeer verbreitet und verwildert; auch in Amerika, 
am Kap und in Australien kultiviert. Ein immergriiner Baum. Die wilde Form, 
O. europaea IX Oleaster D.C., hat dornige, vierkantige Zweige, langliche oder 
eiformige Bliitter und kleinere Friichte, wiihrend die kultivierte Form, O. europaea 
(J sa ti va D. C., unbewehrte, fast stielrunde Zweige und lanzettliche Bliitter hat. 
Man unterscheidet gegen 40 Formen, hauptsiichlich nach Form und Olgehalt der 
Friichte. Die Biiume bliihen in Siideuropa im April und Mai; sie beginnen ihre Friichte 
im November zu reifen, die bis Ende Januar geerntet werden. Die Friichte dienen 
fIisch und eingesalzen zur Nahrung, hauptsachlich aber zur Gewinnung des in ihnen 
enthaltenen Oles. Das Holz wird fiir Mobel und feinere Holzwaren verwendet; infolge 
seiner Beliebtheit werden hier und da die Olbaume ausgerottet. In neuerer Zeit 
werden die Blatter arzneilich verwendet. 

Folia Oleae. Olivenbliitter. Olive Leaves. Feuilles d'olivier. Folia Olivae. 
0lbaumblatter. 

Immergriine, sehr kurz gestielte, etwas steife, lederartige, kurz stachelspitzige, lanzettliche, 
bis langliche, selbst spatelfbrmige Blatter, ganzrandig, an den Randern umgebogen, oberseits 
matt dunkelgriin mit vereinzelten Schiilfern, unterseits dicht schiiiferig, meist silberweiB. Der 
Geschmack ist bitter und zusammenziehend. 

Bestandteile. Die Blatter enthalten das Glykosid Oleuropin, das auch in den jungen 
Friichten enthalten ist. 
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Extractum fluidum Oleae europaeae, aus frischen Olivenblattern mit verd. Weingeist 
bereitet, soil sich ala Tonikum, Febrifugum und Antiperiodikum bewahrt haben. 

Tinctura Oleae europaeae, aus den trocknen Blattern des Olivenbaums mit 6O%igem 
Weingeist hergestellt, wurde als allgemeines Tonikum, sowie ala Febrifugum und Antiperiodikum 
an Stelle von Chinatinktur in Gaben von 15-30 Tropfen empfohlen. 

Das frlsche Fruchtfleisch der reden Fruchte (Oliven), aus dem das Olivenbl ge· 
wonnen wird, enthalt nach KONIG durchschnittlich etwa: 300/0 Wasser, 5,20/0 Stickstoff
su bstanz, 520/0 fettes 01, 2,30/0 Asche. Die Samen enthalten etwa 320/0 fettes 01, Oliven
kernoL 

Oleum Olivarum. OIivenol. Olive Oil. Huile d'olive. Oleum Olivae. 
Provencerol. Oleum Olivarum provinciale. 

Gewinnung und SOTten. Zur Gewinnung der feinsten Sorten werden die reifen Oliven 
mit der Hand gepfliickt, geschalt, von den Kernen befrpit, das Fruchtfleisch auf Miihlen gemahlen 
und kalt gepreBt. Bei der eraten maBlgen Pressung erhalt man ein hellgelbliches oder griinliches 01 
yom Geruch und Geschmack des Fruchtfleisches: Jungfernol, Huile de vierge. - Die zWeite, 
starkere kalte Pressung liefert ein etwas weniger wertvolles, aber immer noch vorziiglich£s 01. -
Weiter werden die ganzen, ungeschalten Oliven nut Schalen und Kernen gemahlen, in Binsen
sacke gefiillt und kalt gepreBt. Dlese erste Pressung liefert eine 1. Sorte Speiseo1. Der PreBruck
stand wird mit kaltem Wasser angeriihrt, nochmals gepreBt und gibt eine II. Sorte Speisebl. 
Die jetzt noch blelbenden Riickstande werden mit oder ohne Anwendung von heiBem Wasser 
heiB gepreBt und liefern geringere Ole, die teilweise noch als Spelseble, meu\t aber als Fabrikble 
(Brenn ole , Nachmiihlenole) in den Handel kommen. 

Eme besonders gute Ausbeute erzielt man, wenn man die Oliven in Haufen einer kurzen 
Garung iiberlaBt und dann stark preBt. Auch die so gewonnenen Produkte liefern Speiseole. 

Die bei der Olgewiunung nach den angegebenen Verfahren verbleibenden RlickstiLnde laBt 
man, mit Wasser angerilhrt, stehen; es scheidet sich dann nach Monaten an der Oberflache der 
Flilssigkeit 01 von widerlichem Geruch ab (Hollenol, H uile d' enfer). Dahin gehOrt auch 
das aus faulen und verdorbenen Oliven gewonnene Tournantebl. Alie dieseOle enthalten viele 
freie Fettsauren. - Man trocknet auch die RiIckstande, zieht sie mit Schwefelkohlenstoff aus und 
gewiunt so die Sulfur ole und Pulpable. 

Eigenschaften. Als Oliventil im Sinne der Pharmakoptien ktinnen nur die 
besseren Speisetile verwendet werden. 

Das 01 ist gelb oder grunlichgelb und riecht und schmeckt schwach und eigen
artig. Bei 10 ° beginnt es sich durch Ausscheidung fester kristallinischer Fette zu 
truben (feinere Sorten erst unterhalb 6°); bei 0° bildet es eine salbenartige Masse. 
Spez. Gewicht 0,915-0,918 (bei den feineren Sorten 0,915-0,916). Refraktometer
zahl 1,4689-1,4700, J.-Z. 80-88 (Germ.), bei den feinsten Olen 82,8-83,0, bei ge
wtihnlichen Speiseolen 79,5-83, bei technischen Olen 79-85, bei mexikanischem 01 
bis 88, bei tunesischem 01 nach MARCILLE 79,9-95,5; altes 01 hat eine niedrigere 
Jodzahl als frisches; V.-Z. 185-196. Sauregrad guterOle bis etwa 5 (Germ. gestattet 
Sauregrad bis 8 = 2,25 °/0 freie Olsaure), Smp. der freien Fettsauren 24-28,5°. In 
Weingeist ist es wenig ltislich, leicht loslich in Ather, Chloroform und den ubrigen 
Fettlosungsmitteln. 

Bestandteile. Etwa 250/0 feste Fette: Glyceride der Stearin-, Palmitin- und Ara
chinsaure und etwa 75 0/0 fliissige Fette: Glyceride der Olsaure (700/0) und der Linolsaure 
(5 0/ 0), teilwelSe aber auch gemischte Glyceride. (Tunesische und algerische Ole enthalten 
nach ARCHBUTT kein Arachinsaureglycerid.) Ferner geringe Mengen freier Fettsauren, Phy
tosterin und Chlorophyll. 

PTU/URg. Das OlivenOi kommt in sehr verschiedener Gute in den Handel, es 
ist auch nicht selten mit anderen Olen verfalscht, z. B. mit Sesamol, ErdnuBol, Mohnol, 
Baumwollsamenol, Rubol, Mineralol. a) Geruch und Geschmack mussen rein 
und mild, aber keineswegs ranzig sein. Auch beim Erwarmen einer kleinen Menge 
des Oles in einer Porzellanschale auf dem Wasserbad darf kein fremder oder un
angenehmer Geruch auftreten. - b) Spez. Gewicht 0,915-0,918. - c) Nach 24stun
digem Stehen bei 8-10 0 darf das 01 nur eine geringe Trubung zeigen. - d) Auf einer 
Glasplatte dunn ausgestrichen, darf es nach 2-3 Tagen keine Verdickung zeigen. ~ 
e) Elai dinpro be: werden 2 cem OlivenOi mit einer Misehung von 1 eem rauchender 

17* 
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Salpetersaure und 1 ccm Wasser bei 10 0 kraftig durchgeschiittelt, so muB eine griin
lichweiBe, nicht aber rote oder braune Mischung entstehen, die sich in 2 bis hochstens 
6 Stunden in eine feste weiBe Masse und eine kaum' gefarbte Fliissigkeit scheidet. 
(Bei der Elaidinprobe gibt das Olivenol eine festere Masse ala die meisten anderen Ole.) 
- f) Sauregrad nicht iiber 8 (iiber die Bestimmung siehe Bd. I, S. 75). - g) Jodzahl 
80-88 (s. Bd. I, S. 76, die meisten anderen Ole erhOhen die Jodzahl). - b) Priifung 
a ufB a um wollsamenol. (Germ.) : erhitztman in einem mit RiickfluBkiihlerversehenen 
Kolbchen 5 ccm OlivenOl mit 5 ccm Amylalkohol und 5 ccm einer einprozentigen 
Losung von Schwefel in Schwefelkohlenstoff 15 Minuten lang auf dem Wasserbad, 
so darf weder hierbei noch nach einem weiteren Zusatz von 5 ccm der Losung von 
Schwefel in Schwefelkohlenstoff und darauf folgendem, viertelstiindigem Erhitzen 
eine Rotfarbung des Gemisches eintreten. - i) Priifung auf Sesamol. (Germ.): 
Wird eine durch kraftiges Schiitteln erhaltene gleichmaBige Mischung von 5 ccm 
OlivenOl mit 10 cem Petrolather und 2,5 ccm Zinnchloriirlosung (Liquor Stanni 
chlorati BETTENDORFF) im Probierrohr bis zur Abscheidung der Zinnchloriirlosung 
in Wasser von 40 0 gehalten, und dann das Probierrohr in Wasser von 80 0 getaucht, 
so daB nur die Zinnchloriirschicht erwarmt wird, so darf innerhalb 3 Minuten keine 
deutliche Rotfarbung auftreten. 

Zur Priifung auf Sesamol kann ebensogut die Furfurolpro be dienen: Schiittelt 
man 5 ccm Olivenol mit 0,1 ccm weingeistiger Furfurollosung und 10 ccm rauchender 
Salzsaure 1/.-1 Minute lang kraftig durch, so darf die wasserige Schicht nach der 
Trennung von dem 01 keine deutliche Rotfiirbung zeigen. An Stelle der Furfurol
losung kann man auch 0,1 g Rohrzucker nehmen. 

k) Die Priifung auf Mineralol wird wie bei anderen fetten Olen ausgefiihrt 
(s. S.294). - Germ. 6 s. S. 1346. 

Anmerkung Zu i) Germ. lii.J3t die Furfurolprohe hier nicht anwenden, weil gelegent
lich italiemsches Olivenol beoba.chtet worden ist, das bei dieser Probe eine schwache Rotfii.rbung 
gab. In der Regel gibt reines Olivenol aber keine Fii.rbung, bei einer Verfii.lschung mit nennens
werten Mengen Sesamol erhiiJ.t man dagegen eine starke Rotfirbung. 

AuJbewahru:ng. Das Olivenol kommt in Fii.ssern von 75-300 kg Inhalt oder in zuge
loteten Blechkanistern (Estagnons) von 25 kg Inhalt in den Handel. Bezieht man das 01 in der 
kii.lteren Jahreszeit, so lii.J3t man es zunii.chst unter ofterem Umschiitteln der BehiiJ.ter in einem 
geheizten Raum solange stehen, bis es wieder fliissig geworden ist. Dann filtriert man das 01, 
falls es mcht vollkommen blank ist, duroh getrocknete Papierfilter, fiillt damit groJ3ere, gereinigte 
und sorgfiiJ.tig getrocknete Flaschen bis zum Halse, verschlieJ3t sie mit neuen Korken und bewahrt 
sie in einem kiihlen Raum, vor Licht geschiitzt, auf. Frisches 01 darf me in Flaschen mit alten 
Resten gefiillt werden. Beim Abfiillen auf kleinere Standgefii.Be a.chte man wii.hrend der Winter
monate ebenfalls auf eine gieichformige Beschaffenheit des Oles. Zweckmii.J3ig ist es, das 01 im 
Winter in einem Raum aufzubewahren, dessen Temperatur nicht unter 10 0 sinkt. 

In Flaschen abgefaJ3tes Speiseol stelle man nicht in Schaufenster, in denen es dem Sonnen
licht ausgesetzt ist. 

Anwendung. Innerlich dient es, gewohnlich in Form der Emulsion, als mildes Abfiihr
mittel; rein und in Gaben von 100-200 g zum Abtreiben von Gallensteinen (Wirkung zweifelhaft). 
Olivenol, mit Eigelb und Zucker verriihrt, ist ein altes, bewii.hrtes Hausmittel bei Rachenentziin
dungen, Heiserkeit u. dgl. AuBerlich wendet man es bei Verletzungen und Schwellungen an, 
ferner zu Klysmen, Linimenten, Salhen, Haarolen. Chirurgische Gerii.te fettet man damit ein 
zum Schutz gegen Rost, doch ist hierzu ein sii.urerreies, fliiBsiges Paraffin mehr zu empfehlen. 

Oleum Olivarum commune (viride). Gemeines (grflnes) OlivenOl. BaumOl. Green 
Olive Oil. Huile verte d'olive. 

Das aus den Riickstii.nden von der Gewinnung der Speiseole durch heWes Pressen, Auskochen 
mit Wasser oder Ausziehen mit LOsungsmitteln gewonnene 01. 

EigensChaJten. Gelbbrii.unliches bis griines 01, schon bei gewohnlicher Temperatur 
durch Ausscheidung fester Fette triibe, bei stii.rkerer Abkiihlung fest. Spez. Gewicht 0,920-0,925. 
Das 01 enthii.lt meist erhebliche Mengen freier Fettsii.uren, bis zu 250/0' 

Priijung. Zum Nachweis von Mineralol schiittelt man das 01 mit dem gleichen Vol. 
konz. Schwefelsii.ure und lii.J3t 24 Stunden stehen; das Mineralol scheidet sich an der Oberflii.che 
als klare Schicht ab. 
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Anwendung. Hauptsli.chlich zur Herstellung von Seife und von Tiirkischrotol in der 
Farberei, zum Gerben. 

Oleum Olivarum album, WeiBes Olivenol, WeiBes Baumol (Lilienol), ist Olivenol, 
das chemisch oder durch Tierkohle oder durch Sonnenllcht gebleicht ist. Es ist meist mehr oder 
weniger ranzig. 

Anwendung. A1s Volksmittel mit Sirup gemischt bei Brustleiden. 

OIivenkernol. Aus den Olivenkernen erhalt man durch kaltes Pressen ein goldgelbes 01, das dem 
01 des Fruchtfleisches ahnllch ist und angenehm siiBlich schmeckt. Spez. Gewicht 0,918-0,919. 
J.·Z.87-88. Freie Sauren 1-2%, Durch heiBes Pressen erhaIt man ein etwas griinliches 01, 
durch Ausziehen mit Losungsmitteln ein dunkel-griinlichbraunes 01. 

Anwendung. Das kaltgepreBte Olivenkernol wird ala Speiseol verwendet, die minder 
wertigen Sorten wie technisches Baumo1. 

Oleum Olivae depuratum sterilisatum. Huile d'olive purifiee sterilisee. - GolJ,. 
In einer 250 ccm fassenden Glasstopselflasche schiittelt man 100 g Olivenol wahrend dreier Tage 
iifters mit 30 g Alkohol (95%) kraftig durch, gieBt den Alkohol ab, schiittelt in gleicher Weise 
nochmals mit 30 g Alkohol durch und gieBt letzteren ebenfalls sorgfaltig abo Dann wird das 01 in 
einer Porzellanschale auf dem Sandbad 10 Minuten auf etwa 1150 (nicht hOher!) erhitzt und sofort 
in vorher sterilisierte Glaser zu 50 ccm abgefhllt. 

Oleum Olivarum GUILBERT ist ein nach der vorstehenden Vorschrift von freien 
Sauren befreites Olivenol. 

Balsamum samaritanum (Hisp.). 
Olei 0 ivarrun 500,0 
Vini rubr! 500,0 
FOllor. Rosmarini 50,0 

Bei gelinder WarmA dlgerleren, bis aile Feuchtig
kelt verdampft 1st, dann abpressen und fil
trlercn. 

Oleum viride. 
Griines (h. 

Olei Olivar. 99,0 
ChlorophylJi (fettloslich I) 1,0. 

Man lost durch Anreiben und gelindes Erwirmen, 
liJ1t absetzen, gIeJ1t klar ab oder filtriert durch 
Baumwolle. 

Capsulae Olei OIivamm asepticae enthalten in einer mit einem Antiseptikum sterlli
sierten GelatinehiJ.1le pro dosi 3 oder 5 g Oliveno1. Sie werden an Stelle der iiblichen Oltrink
kuren empfohlen. 

N utrin ist ein etwa 50 ° /0 Olivenol, auBerdem EiweiB und Zucker enthaltendes Praparat, 
das zur Kraftigung bei Zuckerkrankheit, als gallentreibendes Mittel und Lebertranersatz Anwendung 
finden solI. 

Lipanin (C. A. F. KAHLBAUM, Berlin-Adlershof) ist ain Gemisch von 6 T. 01-
saure und 94 T. Olivenol. 

Olea aetherea. 
Olea aetherea, Atherische Ole, Fliichtige Ole, Vola tile Oils, Essences, 
Aetherolea, Essentiae, sind aus Pflanzen gewonnene, stark riechende, 
olartige Fliissigkeiten, die im Gegensatz zu den fetten Olen mit Wasserdampf 
fliichtig sind und sich auch an der Luft allmahlich verfliichtigen. .Atherischen 
Olen verdanken die riechenden Pflanzen und Pflanzenteile ihren Geruch und zum 
Teil auch ihren Geschmack. In den Pflanzen find en sich die atherischen Ole meist 
fertig gebildet in besonderen Olzellen oder Oldriisen, in Sekretbehiiltern und Kanalen. 
Seltener entstehen iitherische Ole erst beim Zusammen bringen zerkleinerter Pflanzen
teile mit Wasser infolge einer Einwirkung eines Enzyms auf ein Glykosid (z. B. 
BittermandelOl, Senfol, Wintergriinol). 

Gewinnung. Zur Gewinnung der atherischen Ole werden in den meisten Fallen die 
Pflanzen und Pflanzenteile, frisch oder meist getrocknet, in Destillierapparaten mit Wasser 
unter direkter Feuerung oder jl'tzt meist unter Durchleiten von gespanntem Wasser
dampf erhitzt. Mit dem Wasserdampf verdichten sich die Ole bei der Kiihlung und scheiden 
sich, da sie in Wasser unlOslich oder fast unloslich, und meistens leichoor als Wasser sind, auf der 
Oberflache des Wassers abo 

Die Gewinnung der atherischen Ole geschah friiher meistens in den Apothekenlaboratorien. 
Heute werden die Mherischen Ole im groBen in besonderen Fabriken mit den Hilfsmitteln der 
modernen Technik gewonnen. Dabei werden Destillierapparate von machtigem Umfange be· 
nutzt, so fassen einzelne Apparate der Firma SCHIMMEL U. CO. in Miltitz bei Leipzig bi~ 
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60000 Liter. Einige iitherische Ole werden auch heute noch, wie schon seit alter Zeit, an den 
Anbauorten der Pflanzen im biiuerlichen Kleinbetrieb gewonnen, meist mit hochst primitiven 
Apparaten. Es sind dies besonders Ole aus Pflanzenteilen, die moglichst frisch verarbeitet werden 
miissen, wie z. B. Rosenol, Lavendeliil u. a. 

Zum Sammeln der mit dem Wasser iiberdestillierenden Ole dient die Florentiner Flasche 
(Abb.26), oder eine Einrichtung, die auf dem v;leichen Prinzip beruht. Das Wasser liiuft aua 
der Flasche durch das nahe am Boden angebrachte, aufwiirts und dann kurz wieder abwiirts 
gebogene Rohr fortwiihrend ab, wiihrend sich das OJ in dem oberen Teil der Flasche ansammelt 
und von Zeit zu Zeit herausgenommen wird. Man verwendet auch Flaschen, die zur Entnahme 
des Oles im oberen Teil eine seitliche Offnung haben, in die ein Hahnrohr eingesetzt ist. Das 

Abb.26. 

aus der Florentiner Flasche ablaufende Wasser enthiilt noch betriichtliche 
Mengen OJ teils geliist, teils in feiner Verteilung. Zur Gewinnung dieses 
Oles wird das Wasser "kohobiert", d. h. es wird unter Durchleiten von 
Dampf destilliert, wobei das 01 mit den ersten Anteilen des Dampfes 
iibergeht und so gesammelt werden kann. 

Um die erneute Destillation des Wassers zu vermeiden, verwendet 
man Apparate mit Riicklauf (Abb. 27). Bei diesen ist der Kiihler 
so hoch gestellt, daB die Florentiner Flasche (oder das SammelgefiiB) iiber 
der Destillierblase zu stehen kommt. Das aus der Florentiner Flasche ab
laufende Wasser laBt man dann wahrend der Destillation immer wieder durch 
ein in die Destillierblase bis auf den Boden fiihrendes Rohr zuriickflieBen. 

Die iitherischen Ole werden hiiufig noch durch eine Destillation 
mit Wasserdampf rektifiziert. 

Bei der Destillation mit trockenem Wasserdampf wird 
die Blase mit den zerkleinerten Pflanzen ohne Wasserzusatz gefiillt, und 
dann wird Dampf durchgeleitet. FIorentmer Flasche. 

Durch Press en werden die iitherischen Ole der Aurantiaceen
friichte (Citronen, Bergamotten, Pomeranzen, Apfelsinen, Mandarinen, Limetten) ge\\ onnen. 
Die Feinheit der Ole dieser Friichte wiirde bei der Wasserdampfdestillation leiden. Neuerdings 
wendet man zur Gewinnung von Citronenol auch die Dampfdestillation unter verminder

Abb.27. 

tern Druck an, die bei einem Druck von 55-60 mm 
Quecksilbersaule schon bei 60 0 erfolgt. Auch zur Ge
winnung anderer empfindlicber Ole wird diese Art der 
Destillation angewandt. 

E xtraktionsverfahren. Manche Bliitenriechstoffe, 
und zwar gerade die am feinsten riechenden (der Veilchen, 
Orangenbliiten, Jasmin, Tuberosen, Reseda), vertragen 
die Dampfdestillation nicht, ohne in der Feinheit des Ge
ruches zu lei den. Man gewinnt die Riechstoffe dann durch 
Auszieben mit fliichtigen Losungsmitteln, beson
ders Petroleumather,Ather, Athylchlorid u. a. Die 
beim Abdestillieren des Losungsmittels verbleibenden Ex
trakte bezeichnet man als konkrete Ole, sie enthalten 
auBer den fliichtigen Riechstoffen auch betriichtliche Men
gen nicht fliichtiger Stoffe, wie Fette und Pflanzen wachs, 
auch Farbstoffe. 

Zur Reinigung behandelt man die Extrakte mit 
Weingeist, worin die Riechstoffe leicht, Fette und Pflanzen
wachs aber sehr schwer liislich sind. Die von letzteren ab
filtrierte, weingeistige Liisung wird mit Natriumchlorid
liisung versetzt, wobei sich die Riechstoffe als 01 aus
scheiden. Die so erhaltenen gereinigten Riechstoffe wer
den als Quin tessenzen bezeichnet. 

Macerationsverfahren (Infusionsverfahren). Die 
Bliiten werden bei 50-70 0 mit geschmolzenem Fett oder 
mit fettem 01 (auch mit Paraffinol) behandelt, das die 

Riechstoffe aufnimmt. Das Fett oder 01 wird abgepreBt oder abgeschleudert und mit Wein
geist ausgezogen, der die Riechstoffe aufnimmt. Aus der weingeistigen Losung werden die Riech
stoffe dann mit Natriumcbloridlosung abgeschieden. Bei sehr empfindlichen Riecbstoffen 
wird das Verfahren der Enfleurage angewandt. Die Bliiten werden einzeln dicht nebenein
ander auf eine diinne Fettschicht gesetzt, die auf eiDer Glasplatte ausgestrichen ist. Nach 
einiger Zeit hat das Fett die Riechstoffe aufgenommen, die durch Weingeist dem Fett wieder 
entzogen werden konnen. 

Allgemeine Eigenschajten. Die iitherischen Ole sind bei gewohnlicher Tem
p2ra.tur meist fliissig, einige geben schon bei etwa. 20 0 feste kristallinische Ausscheidungen 
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(z. B. RosenOl) oder erstarren ganz zu einer Kristallmasse (z. B. Anisol). Das lrisol ist bei 
gewohnlicher Temperatur eine fettartige Masse. Viele atherische Ole sind farblos, andere mehr 
oder weniger gelb bis braun gefarbt; die griine Farbung des BergamottOles riihrt von einem Chloro· 
phyllgehalt, die des Cajeputoles von cinem Gehalt an Kupferverbindungen her; auch blaue Far
bung kommt vor, z. B. beim Kamillenol. Bringt man ein Tropfchen eines atherischen Oles 
auf Schreibpapier, so entsteht zwar wie bei fetten Olen ein Flecken, der aber nach einiger Zeit in
folge derVerfliichtigung des iitherischenOles wieder verschwindet. Das spezifische Gewicht 
der meisten atherischen Ole liegt unter 1; bei Nelkenol, Zimtol, Senfol, BittermandelOl und Winter
griinol iiber 1. Das leichteste 01 ist das Terpentinol von Pinus sabiniana (spez. Gew. 0,696), 
das schwerste das Wintergriinol (spez. Gew. 1,188). Die Siedetemperatur der atherischen Ole 
liegt meist iiber 1000. Die einzelnen Ole sieden meist innerhalb ziemlich weiter Grenzen, da sie 
meist Gemische einer groBeren Zahl von Verbindungen sind. Sehr viele atherische Ole enthalten 
optisch aktive Verbindungen und zeigen ein bestimmtes Drehungsvermogen. Loslichkeit: 
In Wasser sind die atherischen Ole meist nur sehr wenig loslich, leicht losen sie sich dagegen in 
absolutem Alkohol, in Ather, Chloroform, Petroleumather, in fetten Olen. Von wasserhaltigem 
Weingeist sind zur Losung atherischer Ole je nach dem Wassergehalt wechselnde Mengen erfor
derlich. Die Loslichkeit der einzelnen Ole in Weingeist von bestimmtem Gehalt wird zur Priifung 
der Ole herangezogen. An der Luft, besonders unter gleichzeitigem EinfluB des Lichtes, verandern 
die atherischen Ole sich allmahlich infolge der Oxydation; sie werden dickfliissig (sie verharzen) 
und der Geruch wird ein anderer, haufig terpentinartig. 

Bestandteile der iitherischen Ole. Die atherischen Ole sind Gemische von 
Verbindungen, die sehr verschiedenen Korperklassen angehoren. Einige Ole bestehen in ihrer 
Hauptmenge aus einer bestimmten Verbindung, so z. B. das Senfol aus Allylisorhodanid, das 
BittermandelOl aus Benzaldehyd, das Nelkenol aus Eugenol, das Wintergriinol aus Salicylsaure
methylester, das Anisol aus Anethol, das Terpentinol aus Pinen. Daneben enthalten diese Ole 
nur noch kleine Mengen anderer Verbindungen in geringer Zahl. Manche Ole bestehen aus einer 
sehr groBen Zahl verschiedener Stoffe; so hat man im Pfefferminzol bereits 17 verschiedene Ver
bindungen aufgefunden. Manche atherische Ole bestehen nur aus Kohlenwasserstoffen (besonders 
aus Terpenen); die meisten enthalten neben Kohlenwasserstoffen auch sauerstoffhaltige Verbin
dungen wie Alkohole, Aldehyde, Ketone, Ester u. a., denen sie dann meistens ihren eigenartigen 
Geruch verdanken. Stickstoffhaltige Verbindungen kommen selten vor (z. B. Anthranilsaure
methylester im Orangenbliitenol). Schwefelhaltige Verbindungen sind die SenfOle; auBerdem 
kommen Alkylsulfide und auch Schwefelkohlenstoff vor. 

Die Kohlenwasserstoffe, die in fast allen atherischen Olen vorkommen, hat man friiher mit 
dem allgemeinen Namen Terpene bezeichnet (von Terpentinol). Durch eingehende Untersuchun
gen ist dann festgestellt worden, daB die "Terpene" sehr verschiedenen Klassen von Kohlen
wasserstoffen angehoren. Die eigentlichen Terpene, von denen das Pinen des Terpentinols der Haupt
vertreter ist, sind cyklische, hydroaromatische Kohlenwasserstoffe der Zusammensetzung C10H16' 

Die Mannigfaltigkeit der Verbindungen, die in atherischen Olen vorkommen, zeigt folgende 
Zusammenstellung: 

I. Kohlenwasserstoffe. 
1. Aliphatische: Paraffine. Olefine. Olefinische Terpene: Myrcen, Ocimen, 

Olefinische Ses qui terpene. 
2. Carbocyklische Kohlenwasserstoffe: Styrol, p-Cymol. 
3. Alicyklische Kohlenwasserstoffe: 

a) Santen, C9H14 (ein niederes homologes Terpen). 
b) Terpene. C10H 16 : Pinen, Sabinen, Camphen, Limonen, Dipenten, Terpinolen, Syl

vestren, Terpinen, Phellandren. 
c) Sesquiterpene, C1sH 24 : Bisabolen, Zingiberen, Cadinen, Caryophyllen, Selinen, 

Humulen, Santalen, Cedren. 
II. Alkohole. 

1. Aliphatische: Methylalkohol, Athylalkohol, n-Butylalkohol, Isoamylalkohol, n-Hexyl 
alkohol, Heptylalkohol, n-Octylalkohol, n-Nonylalkohol, Undecylalkohol. 

2. Terpenalkohole: Linalool, Geraniol, Nerol, Citronellol, Androl, Uncineol. 
3. Alkohole der Benzolreihe: Benzylalkohol, Phenylathylalkohol, Phenylpropylalkohol, 

Zimtalkohol. 
4. Hydroaromatische Alkohole: Dihydrocuminalkohol, Terpineol, Terpinenol, Dihydro-

carveol, Menthol, Sabinol, Myrtenol, Borneol, Thujylalkohol. Fenchylalkohol. 
5. Aliphatische Sesquiterpenalkohole: Nerolidol, Farnesol. 
6. Bicyklische Sesquiterpenalkohole: Santalol, Amyrol, Betulo!. 
7. Tricyklische Sesquiterpenalkohole: Cedrol, Ledumcampher, Patchoulialkohol. 

tIL Aldehyde. 
1. Aliphatische: Formaldehyd, Acetaldehyd, Isovaleraldehyd, Capronaldehyd, n-Nonyl

aldehyd, n-Decylaldehyd, Laurinaldehyd. 
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2. Ali phatisohe Terpenaldehyde: Citral, Citronellal. 
3. Carbocyklische Aldehyde: Benzaldehyd, Cuminaldehyd, Zimtaldehyd, Salicylalde· 

hyd, Anisaldehyd, Methoxyzimtaldehyd, Vanillin, Heliotropin, Phellandral. 
4. Heterocyklische Aldehyde: Furfurol. 

IV. Ketone. 
1. Aliphatische Ketone: Aceton, Methyl-n-amylketon, Athyl-n-amylketon, Methyl

n-heptylketon, Methyl-n-nonylketon, Diacetyl, Methylheptenon. 
2. Hydroaromatische Ketone: Carvon, Pulegon, Dihydrocarvon, Menthon, Campber, 

Fenchon, Thujon, Iron. 
V. Phenole und PhenoUither: Thymol, Carvacrol, Chavicol, Methylchavicol, Anethol, 

Hydrochinonathylather, Thymohydrochinon, Allylbrenzcatechin, Betelphenol, Eugenol, 
Acetyleugmol, Methyleugenol, Isoeugenol, Methylisoeugenol, Safrol, Asaron, Elemicin, My
risticin, Apiol, Dillapiol, Allyltetramethoxybenzol, Diosphenol. 

VI. Sauren: Ameisensaure, Essigsaure, Propicnsaure, n-Buttersaure, Isobuttersaure, Isovalerian
saure, Methylathylessigsaure, Capronsaure, Isoheptylsaure, CapryIsaure, Caprinsaure, Lau
rinsaure, Myristinsaure, Palmitinsaure, Stearinsaure, Methacrylsaure, Angelicasaure, Tiglin. 
saure, Olsaure, Oxymyristinsaure, OxypentadecyIsaure, Bernsteinsaure, Citronellsaure, Tere
santalsaure, Benzoesaure, Phenylessigsaure, Zimtsaure, Salicylsaure, Anissaure, Veratrum
saure, Methyl-p-cumarsaure. 

VII. Ester: Methylbenzoat, Methylcinnamat, Methylsalicylat, Athylcinnamat, Linalylacetat, 
Geranylacetat, Benzylbenzoat, Benzylcinnamat, Terpinylacetat, Bornylformiat, Bornyl
acetat, Bornylisovalerianat, Menthylacetat, Menthylisovalerianat. 

VIII. Lactone: Cumarin, Alantolacton. 
IX. Oxyde: Cineol. Carlinaoxyd. 
X. Stickstoffhaltige Verbindungen: Blausaure, Benzylcyanid, Phenylpropionsaurenitril. 

Allyloyanid, Indol, Anthranilsauremethylester, Methylanthranilsauremethylester. 
XI. Sch wefelhaltige Verbindungen: Schwefelkohlenstoff, Dimethylsulfid, Vinylsulfid, 

Isothiocyanallyl, sek.-Butylsenfol, Crotonylsenfol, Phenyliithylsenfol. 

Priifung der iitherischen Ole. Bei dem hohen Preise der meisten atherischen Ole 
sind Verfalschungen nicht selten. Die Verfalschung kann ausgefiihrt werden durch einen minder
wertigen Zusatz oder dadurch, daB man einem 01 den wertvollsten Bestandteil teilweise entzieht. 
(So findet sioh im Handel K iimmelOl, dem das Carvon teilweise entzogen ist.) 

Zur Priifung der atherisohen Ole stellt man in erster Linie die Reinheit und Feinheit 
des Geruchs und des Gesohmaoks fest, dann bestimmt man die physikalischen Kon
stanten und vergleicht diese mit den flir reine Ole festgestellten Werten. Zur chemisohen Unter
suchung bestimmt man Saurezahl und Esterzahl, um daraus den Gehalt an Sauren und 
Estern zu berechnen und ferner die einzelnen wiohtigsten Bestandteile durch besondere Verfahren, 
soweit dies mo~lioh ist. AuBerdem werden die einzelnen Verfalsohungsmittel selbst nachgewiesen. 

Geruch~- und Gesrhmacksprobe. Man laBt einige Tropfen des Oles auf Filtrier
papier veldunsten und priift von Zeit zu Zeit den Geruch. Wenn moglioh wird eine Vergleiohs
probe mit reinem 01 angestellt. Ferner verreibt man einige Tropfen des 01es mit Zuoker, lost die 
Verreibung in einer groBeren Menge Wasser auf und priift dieses dann auf Geruoh und Geschmack. 

Physikalische Priifungsverfahren. 
1. Spezifiscbes Gewicbt. Das spezifische Gewioht der atherisohen Ole wird mit der 

WESTFAHLschen Wage bestimmt, bei kleinen Olmengen oder bei dickfliissigen Olen, bei denen 
der Senkkorper der Wage nicht geniigend leioht beweglioh ist, mit einem Pyknometer. Die 
Angaben bei den einzelnen Olen gelten, wenn nicht ausdriicklich anderes bemerkt ist (wie z. B. 
beim Anisiillind beim Rosenol). fiir eine Temperatur von + 15°, bezogen auf Wasser von + 150 
als Einheit (wie von der Germ. 5 festgesetzt; auf diesen Wert sind auch die in Deutschland gebrauch
lichen Gerate geeicht); ist die Beobachtungstemperatur hoher, so sind fUr jeden Grad Celsius 0,00075 
zu dem gefundenen spez. Gew. hinzuzuaddieren, ist sie niedriger, sind fiir jeden Grad Celsius 
0,00075 von dem gefundenen Wert abzuziehen. - Germ. 6 s. S. 1283. 

2. Optiscbes Drehungsvermogen. Die Angaben iiber das optische Drehungsver
mogen, aD, bedeuten. wenn nichts anderes angege ben ist, den bei Zimmertemperatur un
mittel bar a bgelesenen Winkel bei Anwendung von Natriumlicht und eines Rohres von 
100 mm Lange. Die Ablesung bei einer bestimmten Temperatur vorzunehmen, ist meist nicht 
notig, da die n&tiiriichen Schwankungen bei den einzelnen Olen selbst viel groBer sind, als die 
durch die Temperaturanderungen hervorgerufenen Anderungen der Drehung; eine Ausnahme 
machen nur Citronenol und Pomeranzenol; iiber die bei diesen Olen auszufiihrende Umrechnung 
siebe unter Oleum Citri und Oleum Aurantii (Bd. I, S. 1034 u. 1031). 

Dber die Ausfiihrung der Bestimmung des op~ischen Drehungsvermogens s. Bd. I, S.27. 



Olea aetherea. 265 

3. B rech ungs v ermo gen. Da die Brechungskoeffizienten, nD, der Bestandteile der Mhe
rischen Ole nahe beieinander liegen, so 1St die hestlmmung des Brechungsvermogens zum 
Nachweis von Verfalschungen viel weniger geeignet, als die anderen physikalischen KOI.stanten; 
so beeidluBt z. B. nach SCHIMMEL ein Zusatz von Terpentinol zum Citronenol cas Brechungs
vermogen nur sehr wenig, wahrend das Drehungsvermogen sehr betrachtlich verandert wird. 
Bei der Bestimmung ist die vorgeschriebene Temperatur (in der Regel 20°) moglichst genau ein
zuhalten. 

4. Erstarrungspunkt. Bei einigen Olen ist die Hohe des Erstarrungspunktes ein 
guter Wertmesser fiir die Giite des Oles, so zeigt bei Anisol, Fenchelol und Sternanisol ein hoher 
Erstarrungspunkt eir:en hohen Gehalt an Anetbol, bei Rautenol einen hohen Gehalt an Methyl
nonylketon an. Dber die Ausfiihrung der Bestimmung siehe Bd. I, S. 16; zur Erzielung 
unter sieh vergleichbarer Werte ist das 01 urn etwa 5° unter die Temppratur zu unterkiihlen, bei 
der der Erstarrungspunkt liegen soil, also bei Anisol auf etwa + 120, Sternanisol auf etwa + 10 0, 
bei Fenchelol auf etwa + 3° (nach SCHIMMEL). 

5. S i e d e t e m per a t u r. Da die atherischen Ole Gemische von verschiedenen Stoffen 
sind, haben sie keinen bestimmten Siedepunkt, wie reine einheitliche ehemisehe Verbindungen, 
sondern sie sieden innerhalb gewisser Temperaturgrenzen. Zur Bestimmung der Siedetemperatur 
verwendet man ein gewohnliches kleines Siedekolbehen oder naeh SCHIlI1MEL ein Siedekolbchen 
mit kugeligen Erweiterungen des Halses von bestimmter GroBe 
(Abb. 28). Dieses Siedekolbehen dient besonders zur fraktio
nierten Destillation der Ole, die fUr die weitere Priifung in 
manchen Fallen zweckmaBig ist. Der Quecksilberfaden des 
Thermometers muB sich ganz im Dampf des Oles befinden; 
zweckmaBig sind deshalb abgekiirzte Thermometer nach 
ANSCHUTZ. Die Destillation wird so geleitet, daB in der 
Minute 40-60 Tropfen iibergehen. Zur Vermeidung des 
StoBens (durch Siedeverzug) gibt man kleine Stiickchen von 
gebranntem, nicht glasiertem Ton oder Bimsstein in das 
Kolbchen. 

6. Loslichkeit. Wahrend die atherischenOlesich in 8 
absolutem Alkohol samtlich leicht losen oder damit in ~ 
jedem Verhaltnis mischbarsind, istihre Loslichkeit in wasser
haltigem Weingeist sehr verschieden. Die Verschieden-
heit der Loslichkeit in Weingeist von verschiedenem Wasser
gehalt dient zur Erkennung mancher Verfalschungen, wie £ette 
O:e, Mineralole, Petroleum und fremde atheri,! he Ole. Man 
verwendet meist Weingeist von 90 Vol.-o/o = Spiritus Gelm., 
Weingeist von 70 Vol.-Ufo = Spiritus dilutus Germ. und 
ein Gemisch von gleichen Teilen beider = Weingeist von 80 
Vol.-o/o. Fiir die Priifung verwendet man 1 cern des Oles und 100ccm !nho!f 
fiigt dann unter Schiitteln die angegebene Zahl ccm Weingeist Abb.28. 
hinzu. Tritt keine klare Losung ein, so laBt man die Probe 
einige Zeit stehen. Bei den mit Weingeist von 70 Vol.- °/0 ausgefiihrten Proben scheidet sieh 
PEtroleum auf der Oberflache ab, wahrend fettes 01 sieh zu Boden setzt. Da die Loslichkeit der 
Ole von der Temperatur abhangig ist, sind die Versuche nach Moglichkeit bei 15° auszufiihren. 

Chemische Priifungsverfahren, 
Bestimmung des Gehaltes an Estern. Manche atherischen Ole enthalten als 

wertvollsten Bestandteil Ester, z. B. EssigsaureIir:alylester oder Linalylacetat, das den Wert des 
Bergamottoles und des Lavendeloles bedingt. Zur Bestimmung der Menge des Esters fiihrt man 
eine Bestimmung der Esterzahl aus, mit der man zweckmaBig eine Bestimmung der Saure
zahl verkniipft, weil viele atherische Ole kleine Mengen von Sauren enthalten .. Auch werden die 
Ole gelegentlich mit Sauren, wie Benzoesaure, Salicylsaure, Olsaure und anderen verfiilscht. 

In einem Kolben von etwa 150 ccm wagt man 1-3 g des Oles genau ab, versetzt es mit 
etwas Weingeist und PhenolphthaleinlOsung und titriert vorsichtig mit weingeistiger l!"-n_Kali_ 
lauge bis zur Rotung und berechnet die Saurezahl in bekannter 'Veise (vgl. Bd. I. S 75). Nach dem 
Neutralisieren der Saure fugt man eine gemesser.e Menge der weingeistigen 1/2-n-Kalilauge hinzu 
und erhitzt die Mischung mit aufgesetztem Kuhlrohr auf dem Wasserbad 1/2-1 Stunde lang. 
Die Menge der zuzusetzenden Lauge richtet sieh nach der Menge des Oles und nach der zu er
wartenden Esterzahl; es mull ein reichlicher DberschuB an Kaliumhydroxyd vorhanden sein. 
Auf ie 1 g 01 kann man bei einer Esterzahl bis 100 10 ccm J I 2-n-Kalilauge rechnen. Nach dpr 
Verseifung des Esters wird der DberschuB an Kaliumhydroxyd mit 1/2-n-Salzsaure zuriicktitriert, 
und dann die Esterzahl in bekannter Weise berechnet (vgl. Bd. I, S. 75). 1st die alkalische Fliissig
keit stark dunkel gefarbt, so daB der Eintritt der roten Phenolphthaleinfarbung nicht gut zu 
erkennen ist, dann verdiinnt man sie vor dem Titrieren mit 1/2-n-Salzsaure mit Wasser. 
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Die Menge eines Esters laBt sieh aus der Esterzahl oder aus der Zahl der eem '/2-n
Kalilauge berechnen, aber nur, wenn es sieh nur um eil'len Ester handelt. Sind mehrere Ester 
zugegen, so ist die Bestimmung del Menge unsieher. Fiir die Bereehnung der Menge des Esters 
sei als Bei~piel das Linalylacetat, CHaCOOCloHI7, Mol.-Gew. 196, gewahlt. 

Naeh der Gleichung CHaCOOCIOH17 + KOH = CHaCOOK+ ClOH170H entspreehen 56 T. 
KOH 196 T. Linalylaeetat. Ware die Esterzahl genau = lOO gefunden, dann ware die Menge 

des in 1 g 01 enthaltenen Esters = !OO 5~ 196 mg = 350 mg = 35,0%. Die Menge des Linalyl. 

acetats in 0/0 ergibt sich aus der Esterzahl dureh Multiplikation mit 0,35. 
Au~ dem Verbrauch an '/2-n.Kalilauge, nach Abzug der beim Zuriicktitrieren verbrauchten 

Saure, kann man aueh die Menge des in der angewandten Menge 01 enthaltenen Linalylacetats 
bereehnen. 1 ccm '/2-n-Kalilauge = 98 mg Linalylacetat. Sind z. B. 2,21 g 01 angewandt und 
7,9 ccm '/2-n-Kalilauge verbraueht, dann ist die Menge des Linalylacetats in 2,21 g 01 = 
7,9 X 98 mg = 0,7742 g = 35,0%. 

1m LavendelOl ist neben dem Linalylaeetat in kleiner Menge auch Linalyl butyrat vor· 
handen; infolgedessen ist die genaue Bestimmung der Estermenge nicht moglich. Fiir prak. 
tische Zweeke geniigt es aber vollkommen, wenn man die Menge des Esters einfach so berechnet, 
als wenn nur Linalylacetat vorhanden ware. 

B estimm ung eines Alkohols durch Acetylierungundnachfolgende Bestimmung 
der Esterzahl. Einige atherische Ole enthalten als wiehtigste Bestandteile Alkohole, so das 
Pfefferminzol Menthol, C1oH 190H, das Sandelol Santalol, C15H 230H. Die Menge eines sol
chen Alkohols laBt sich ohne weiteres nicht bestimmen, wohl aber, wenn man den Alkohol dureh 
Behandlung mit Essigsaureanhydrid in den Essigsaureester iiberfiihrt und dann eine Be· 
stimmung der Esterzahl ausfiihrt. Die Ausfiihrung der Bestimmung und die Bereehnung sind 
unter Oleum Santali, S.638, naher beschrieben. 

Bestimmung eines Aldehyds. Siehe Bestimmung des Zimtaldehyds im 
Zimtol Bd. I, S. lO20. 

Bestimmung eines Ketons. Siehe Bestimmung des Carvons im Kiimmelol, 
Bd. I, S. 855. 

Bestimmung von Phenolen. Phenole, z. B. Thymol im Thymianol, lassen sieh 
dadurch annahernd bestimmen, daB man eine gemessene Menge des Ols mit Natronlauge schiittelt. 
Phenole lOsen sich in der Lauge auf unter Bildung von Phenolaten; die iibrigen Bestandteile des 
Ols bleiben ungelost und seheiden sich bei langerem Stehen an der Oberflache der Lauge abo 
Dureh Messung des nieht geliisten Anteils erfahrt man die Menge des Nichtphenols und damit 
auch die Menge des Phenols. Die Bestimmungen lassen sieh ausfiihren mit Hilfe einer Biirette 
oder eines MeBkolbchens mit eingeteiltem Hals (vgl. Oleum Thymi unter Thymus). 

Bestimmung von Cineol siehe Eucalyptusol Bd. I S.121l. 
Bestimmung von Allylisorhodanid siehe Senfol unter Sinapis. S. 746. 

Nachweis einzelner Verfiilschungen (s. auch S. 1346, Germ. 6): 
N ach weis von Weingeisi. Ein Zusatz von Weingeist erniedrigt stets das spezifische 

Gewicht des Oles. LaBt man Tropfen des weingeisthaltigen Oles in Wasser fallen, so werden 
sie undurchsichtig und milchig triibe, wahrend bei reinen Olen die Tropfen klar kleiben. Zur 
weiteren Feststellung eines Weingeistgehaltes unterwirft man das 01 der fraktionierten Des t il
lation. Die ersten Anteile des Destillates werden nach Zusatz von etwas Wasser durch ein an· 
gefeuchtetes Filter filtriert (zur Entfernung von mitgerissenem 01). Das Filtrat wird durch die 
Jodoformprobe auf Weingeist gepriift. Aceton gibt dabei ebenfalls die Jodoformreaktion; man 
priift deshalb eine besondere Probe mit Nitroprussidnatrium auf Aeeton (vgl. Bd. I, S. 91). 

Zur annahernden Bestimmung der Menge des Weingeistes sehiittelt man lO ecm des 
Oles mit lO ccm Wasser in einem eingeteilten MeBcylinder von 20 cem kraftig dureh, laBt ab
setzen und stellt die Abnahme der Olsehieht fest. 

N a c h wei s von f e t t e m () 1. Lost sieh ein atheris·ehes 01 selbst in groBeren Mengen Wein
geist (90 Vol.- %) nieht klar und hinterlaBt es beim Verdunsten auf Schreibpapier einen bleiben
den Fettflecken, so ist eine Verfa1sehung mit fettem 01 wahrseheinlieh. Hierbei ist jedoch zu be
riicksichtigen, daB die durch Pressen gewonnenen Ole der Aurantiaceenfriichte b1eibende 
Flecken geben, wei! sie auch nichtfliichtige Stoffe entha1ten; diese Ole sind aber in Weingeist von 
90 Vol.- % k1ar loslich. Zum Nachweis des fetten 01es destilliert man das fliichtige 01 mit Wasser
dampf ab oder verdunstet es in einem Schalchen auf dem Wasserbad. Besteht der Riickstand 
aus Fett, so ist er un10slich in Weingeist von 90 VoL-% (nur Ricinusb1 ist darm loslich, unliislich 
jedoch in Weingeist von 70 VoL-O/o), er entwickelt beim Erhitzen fur sich oder besser mit 
Kaliumbisulfat im Probierrohr steehend riechende Dampfe von Acrolein, 1aBt sich mit wein. 
geistiger Kalilauge verseifen und gibt eine zwischen 180 und 200 liegende VerseifungszahL 

N ach wpj ~ von MineralOl. Petroleum, MineraloI, Minera1olfraktionen und ParaffinoJ 
sind Ee1bst im starksten Alkohol so gut wie un10slich und desha1b in atherischen Olen leicht Zll 
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entdecken. Schiittelt man ein mit MineralOl verfjUschtes 01 mit Weingeist von 90 Vol.-OJo durch, 
80 klart sich da.s anfangs triibe Gemisch bald beim Stehen, indem sich das Mineralol als oben 
schwimmende Schicht abscheidet. Das mit Weingeist wiederholt ausgewaschene Mineralol wird 
als solches durch seine Bestii.ndigkeit gegen weingeistige Kalilauge und gegen konz. Schwefel
und Salpetersaure erkannt. 

Nachweis von Terpentinol. Terpentinol ist das am meisten angewandte Ver
fii.lschungsmittel. Oft gibt es sich, namentlich bei Olen, die kein Pinen enthalten, durch seinen 
Geruch zu erkennen. Es bewirkt im allgemeinen Veranderung des spezifischen Gewichts, der 
Liislichkeit, der Siedetemperatur, des optischen Drehungsvermogens. 

Zum Nachweis destilliert man aus dem 01 den von 155 bis 165° siedenden Anteil heraus, 
mischt da.s Destillat mit je dem gleichen Gewicht Essigsaure (Eisessig) und Amylnitrit, kiihlt 
in einer Kii.ltemischung gut ab und tragt allmahlich 1110 des Volums Sa.lzsaure von 33°/0 ein: bei 
Gegenwart von Terpentiniil scheiden sich Kristalle von Pinennitrosochlorid, (CloH18Cl),N202' 
ab. -aber den Nachweis von Terpentiniil in R08marinol siehe unter Rosmariniil. 

Nachweis von Cedernholzol, Copaivabalsamol, Gurjunbalsamol. 
Diese Ole finden wegen ihrer Billigkeit und ihres schwachen Geruches sehr oft Anwendung ala 
Verfii.lschungsmittel. Sie geben sich zu erkennen durch ilire Schwerliislichkeit in Weingeist von 
70-90 Vol.-OJo, durch ihr hohes spezifisches Gewicht (iiber 0,900), durch die iiber 250° liegende 
Siedetemperatur und durch ihr optisches Drehungsvermiigen. Dieses ist fUr Copaivabalsamol 
- 7 bis - 350, afrikanisches Copaivabalaamiil + 16050' bis + 2202', Cedernholziil - 25° bis 
- 440, Gurjunbalsamiil - 350 bis -1300. 

Nachweis von Terpino]en. Terpinolen, das bei der Darstellung von Terpineol ala 
Nebenprodukt erhalten wird und ofters zur Verfii.lschung von atherischen Olen verwendet wird, 
lallt sich bei der fraktionierten Destillation der Ole in den bei 185-195° iibergehenden Anteilen 
meist schon durch den campherartigen Geruch erkennen. 

Nachweis von Benzol. Von einem Teil des Oles destilliert man den bei 75-85° sie
denden Anteil ab und tragt in das Destillat kalte rauchende Sa.lpetersaure ein: bei Gegenwart 
von Benzol entsteht das durch seinen Geruch kenntliche Nitrobenzol. 

Nachweis von Chloroform. ChloroformerhOhtdasspezifischeGewicht. ZumNacb
weis von Chloroform erhitzt man das 01 in einem Kolbchen mit vorgelegtem Kiihler auf dpm 
Wasserhad. so lange noch etwas iihergeht, und priift das Destillat auBer durch den Geruch auf 
folgende Weise: Erhitzt man einige Tropfen mit 1 Tr. Anilin und 1-2 ccm weingeistiger Kah· 
lauge, so entsteht Phenylcarbylamin, CaH5N C, das noch bei Spuren von Cltloroform durch seinen 
widerlichen Geruch sich zu erkennen gibt. - Lost man etwas Resorcin in 20 Tr. Natronlauge 
und 2-3 ccm Wasser in der Warme, fiigt dann einige Tropfen des Destillats hinzu und erhitzt 
zum Siedcn, so farbt sich hei Gegenwart von Chloroform die Fliissigkeit rot. 

Nachweis von Estern nicht fliichtiger Sauren. 
Ester, deren Sauren mit Wasserdampf nicht oder schwer fliichtig sind, 

lassen sich nach SomMMEL u. Co. dadurch nachweisen, daB man das 01 verseift, die fliichtigen 
Sauren mit Wasserdampf iiberdestilliert und vom Destillat die Saurezahl bestimmt. Die so ge
fundene Saurezahl II ist bei echten Olen nur wenig (5-10) niedriger ala die Verseifungszahl des 
Oles. 1st der Unterschied groBer, sn ist das 01 verfalscht. Bei einem Zusatz von z. B. 301o Bern
steinsaureathylester wurde die Saurezahl II um 25,5 niedriger ala die Verseifungszahl gefunden. 
Zur Ausfuhrung der Bestimmung bestimmt man zunachst die Verseifungszahl des Oles (1,5-2 g 
(1) dampft den Inhalt des Kolbens nach Zusatz von einigen Tropfen 1/2-n-Kalilauge zur Trockne, 
lost den Riickstand in etwa 5 ccm Wasser, und destilliert nach Zusatz von 2 ccm verd. Schwefel
saure die fhichtigen Sauren mit Wasserdampf abo Man halt dabei den Inhalt des Kolbens durch 
eine kleine Flamme auf etwa 10 ccm. Zunachst werden in einem Mellkolben 250 ccm Destillat 
und dann in einem anderen Kolben noch 100 com Destillat aufgefangen. Beide Destillate werden 
nach Zusatz von Phenolphthaleinlosung mit 1/2-n- oder besser mit l/lO-n-Ka.Iilauge titriert. Aus 
dem Verbrauch an Lauge wird die Saurezahl II (fUr 1 g (1) berechnet. Das zweite Destillat ver
braucht in der Regel nur 0,1-0,2 com 1/1O-n-Lauge. 

Nachweis von Glycerinacetat und anderenfremden Estern. AtherischeOle, 
deren Wert auf einem Gehalt an Estern beruht, Z. B. Bergamottol und Lavendeliil, die Linalylacetat 
enthalten, werden haufig mit geruchlosen Estern, z. B. Glycerinacetat (Mono-, Di- und Tri
aoetin), Terpinylaoetat, Oxalsaureathylester, Bernsteinsaureathylester, Citrnnen
saureathylester, Phthalsaureathylester u. a. verfalsoht. Glycerinacetate lassen sich 
ziemlich leicht nachweisen, weil sie in Wasser, besonders in alkoholhaltigem Wasser loslich sind. 
Nach SomMMEL u. Co. schiittelt man in einem Scheidetrichter 10 oom des Oles mit 20 com Wasser, 
das 501o Alkohol enthalt. Nach der Trennung der Schichten wird die untere Schicht filtriert. 
Dann werden 10 ccm des Filtrats nach Zusatz von Phenolphthaleinlosung mit Lauge neutraIisiert 
und naoh Zusatz von 500m weingeistiger 1/2-n-Kalilauge 1 Stunde auf dem Wa9serbad erhitzt. 
Der 'OberschuB an Kaliumhydroxyd wird mit 1/2-n-Salzsaure zurilcktitriert. Bei reinem Berga
mottiil ist der Verbrauch an KOH fiir 10 ccm des Filtrats (= 5 g (1) fast gleich Null. Bei einem 
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Zusatz von 1010 Glycerintriacetat werden etwa 0,6 ccm 1/2-n-Kalilauge verbraucht und bei einem 
Gehalt von 50/0 Glycerintriacetat (das einem scheinbaren Gehalt von 13,50/ 0 Linalylacetat ent
spricht) 2,8 ccm 1/2-n-Kalilauge = 78 mg KOH. Fur jedes 0/0 Glycerintriacetat betragt die Er
hohung des Verbrauchs an KOH etwa 15 mg. 

Eine Verfalschung mit Citronensaureathylester laBt sich auch durch den N ach weis der 
Citronensaure feststellen. 2 g 01 oder der Abdampfruckstand von 5 g 01 (dessen Menge bei 
Gegenwart von Citronensaureathylester auch groBer ist als bei reinem (1) werden mit weingeistiger 
Kahlauge verseift, die Losung mit Wasser verdiinnt, mit Salzsaure neutralisiert, zur Entfernung 
des Alkohols auf dem Wasserbad teilweise abgedampft, die Flussigkeitim Scheidetrichter mit Ather 
geschuttelt und die wasserige FliIssigkeit nach dem Absetzen filtriert. Das Filtrat wird mit einer 
Spur Natronlauge schwach alkalisch gemacht, mit einigen Tropfen Calciumchloridlosung versetzt 
und erwarmt. 1st Citronensaure zugegen, so entsteht, manchmal erst nach einiger Zeit, ein weiBer 
Niederschlag von Calciumcitrat. Die Citronensaure kann in dem Filtrat noch sicherer durch die 
Probe von DENIGES nftchgewiesen werden (s. unter Acid. citricum Bd.l, S.143). 

Terpinylacetat laBt sich durch Bestimmung der Esterzahl bei verschieden langer Ver
seifung erkennen, da Linalylacetat rascher verseift wird als Terpinylacetat. Man bestimmt unter 
Anwendung von 2 g des Oles (nach Bestimmung der Saurezahl) die Esterzahl einmal durch ein
stundiges Erhitzen mit 10 ccm weingeistiger 1/2-n-Kalilauge und 25 ccm Weingeist und einmal 
durch zweistundiges Erhitzen mit 20 ccm Lauge (ohne Verdunnung mit Weingeist). Bei reinem 
Bergamottol und Lavendelol betragt der Unterschied in der Esterzahl bei beiden Versuchen 
hochstens 3-4, bei einer Verfalschung mit Terpinylacetat ist sie erheblich groBer, bei einem 
Gehalt von 4 0/ 0 Terpinylacetat z. B. etwa 10, bei 15 0 / 0 Terpinylacetat etwa 19. 

Aufbewahrung der iitherischen Ole. Da die atherischen Ole an der Luft leicht 
Sauerstoff aufnehmen und "verharzen", besonders unter Mitwirkung des Lichtcs, sind sie in 
mbglichst ganz gefiillten, dicht schlieBenden Glasern kiihl und vor Licht geschiitzt aufzu
bewahren. GroBere Mengen fUllt man am besten in kleinere Glaser ab, die vorher sorgfaltig ge
troclmet werden miissen. Neu gekaufte Ole sollen nicht mit aIten Resten vermischt werden. 

Terpenfreie atherische Ole, die hauptsachlich von der Firma H. HAENSEL in Pima dar
gestellt werden, sind durch fraktionierte Destillation unter vermindertem Druck teilweise 
oder ganz von den Terpenen und Sesquiterpenen befreite Ole. Sie sind infolge der Entfemung 
dieser nichtriechenden Stoffe ausgiebiger im Geruch und Geschmack und ferner sind sie in verd. 
Weingeist leichter loslich als die urspriinglichen Ole. 1m iibrigen entsprechen sie in ihren Eigen
schaften den einzelnen terpenhaltigen Olen. lnfolge der besseren Lbslichkeit sind sie besonders 
fur die Herstellung von Likoren und stark wasserhaltigen Parftimerien geeignet. 

Vakorom-Ole von FRITZSCHE u. Co. in Hamburg sind atherische Ole, die durch Destillation 
unter stark vermindertem Druck gereinigt sind. Sie losen sich meist in Weingeist von 60 bis 
70 Vol.- 0/0. Sie werden auch terpenfrei hergestellt und sollen sich dann bereits in Weingeist 
von 50 Vol.-o/o losen. 

Bestimmllng von iUherischem 01 in Drogen, Gewiilzen, destillierten Wassern 
und anderen Zubereitungen. Vgl. S. 1292. 

Zur Abscheidung des atherischen Oles aus Drogen und GewUrzen wird der unter ,.DestilIat.ion" 
beschriebene Apparat fUr Wasserdampfdestillation benutzt. In den Destillierkolben bringt 
man 10 g der gepulverten Droge oder des Gewtirzpulvers (bei geringem Olgehalt 20 g), gibt 50 g 
Wasser hinzu und laBt nach dem Durchechiitteln tiber Nacht stehen. Dann gibt man noch etwa 
50 ccm Wasser in den Kolben und destilliert mit Wasserdampf etwa 500 ccm tiber (oder soviel, daB 
die letzten Anteile des Destillates klar sind und kaum noch riechen). Die Gesamtmenge des Destil
lates wird in einen groBeren Scheidetrichter gebracht, mit dem 4. Teil des Gewichtes N a tri u m
chlorid versetzt und mit 50 ccm Petrolather geschtittelt. (Der Petrolather muB frisch destil. 
liert sein und unterhalb 50 0 iibergehen.) Nach der Trennung der Fltissigkeiten laBt man die 
waEserige Fliissigkeit ablaufen und bringt 25 ccm des Petrolathers in ein trockenes Kblbchen von 
etwa 100 ccm, das vorher nach Hineinbringen von etwa 0,1-0,2 g fettem 01 (Olivenbl, Mandelbl, 
ErdnuBol, aber kein trocknendes 01) genau gewogen wurde. Durch Erwarmen auf dem Wasser
bad verdunstet man den Petrolather bis auf etwa 10 ccm und verbindet das Kblbchen dann in 
folgender Weise mit einer Luftpumpe: 

Der Kolben wird mit einem doppelt durchbohrten Stopfen versehen. Durch die eine Boh
rung geht ein kurzes, nur bis in den Rals reichendes Winkelrohr, das mit dem Schlauch der Luft
pumpe verbunden wird. Durch die andere Bohrung geht ein Winkelrohr, das bis fast auf die 
Fltissigkeit im Kolben reicht und anderseits mit einem Trockenrohr verbunden wird. AlB 
Trockenrohr nimmt man ein grades Rohr von etwa 40 cm Lange und 1-1,5 cm Weite, das mit 
entwassertem Calciumchlorid gefUlIt wird und mit Stopfen verschlossen wird, in die kurze Glas
rbhren eingesetzt sind. Bei Nichtgebrauch wird das Rohr mit kurzen Schlauchsttickchen und 
Glasstabchen verschlossen. Statt des graden Rohres kann man natiirlich auch U-Rohren nehmen, 
nur muB die Calciumchloridschicht etwa 40 ccm lang sein. Vor das Trockenrohr legt man zweck-



Olea medicata. 269 

maBig noch ein kurzes, ebenfalls mit Calciumchlorid beschicktes Rohr, deBBen Fiillung die Haupt. 
menge der Luftfeuchtigkeit aufnimmt und ofters erneuert wird, oder auch eine kleine Wasoh· 
fiasohe mit konz. Schwefelsaure. Man saugt dann so lange Luft durch, bis der Inhalt des Kol. 
bens nicht mehr nach Petrolather riecht, und das Gewioht bei weiterem Durchsaugen von Luft 
wahrend etwa 5 Minuten hochstens noch um 1-2 mg abnimmt. Vor dem Wagen ist der Kalben 
RuBen gut abzutrocknen. Das gefundene Gewicht ergibt die Menge des atherischen Oles in der 
Halfte der angewandten Droge oder des Gewiirzes. 

Bei destillierten Wassern, z. B. Aqua Foeniculi, A. Menthae piperitae u. a., 
schiittelt man 400 ccm des Wassers nach Zusatz von 100 g Natriumchlorid mit 50 ccm Petrol. 
ather aus und verfahrt mit 25 ccm des Petrolathers in gleicher Weise wie angegeben. 

Elaeosacchara. Olzucker. Oleosaccharures. Unter dieser Bezeich· 
nung versteht man Mischungen von atherischen Olen mit Zucker, die es 
gestatten, kleine Mengen solcher Ole pulverfOrmigen und fliissigen Arzneizuberei. 
tungen in fein verteiltem Zustande zuzufiigen. Nach Germ., Japon u. Suec. ist 1 Ge· 
wichtsteil 01 mit 50 T. Zucker zu mischen; nach Belg., Dan. u. Norv. 1 T. 01 + 49 T. 
Zucker, nach ltal. 1 T. 01 + 20 T. Zucker; nach Hisp. 1 T. 01 + 25 T. Zucker, nach 
AU8tr., Croat., Helv. und Nederl. wird 1 Tr. des Ols mit 2 g Zucker gemischt. Nach 
Norv. wird zu Elaeosaccharum Caryophylli 1 T. Eugenol auf 199 T. Zucker und 
zu E. Cinnamomi 1 T. Cinnamal (Zimtaldehyd) auf 999 T. Zucker verwendet. 

Man gibt eine kleine Menge des Zuckerpulvers (mittelfein) in eine Reibschale, 
tropfelt das 01 darauf, la£t das 01 vom Zucker aufsaugen, streut dann den Rest des 
vorgeschriebenen Zuckers dariiber und mischt unter haufigem Abkratzen so lange, 
bis das Gemisch volIkommen gleichmallig ist. 

Olzucker sind stets frisch zu bereiten. 

Olea medicata. 
Olea medicata (medicinalia), Arzneiliche Ole, sind Zubereitungen, die Arznei· 

stoffe in fetten Olen gelost enthalten. Sie werden durch Mischen, Losen oder Aus· 
ziehen in der Kalte oder unter Erwarmen hergestellt. 

Einige dieser Ole sind mit einem fetten 01 durch Erwarmen im Wasserbad be· 
reitete Ausziige von Drogen, z. B. 01. cantharidatum, 01. Ryoscyami. Diese Ole 
werden auch als Olea infusa bezeichnet. 

Die zur Verwendung gelangenden Ole sind verschiedener Art. Germ. 
lii.llt neben Olivenol vornehmlich Erdnullol verwenden. - Austr. lallt fiir die Berei. 
tung des Campher- und Bilsenkrautoles Sesamol verwenden, wahrend sie fiir Phos. 
phorol Olivenol vorschreibt. - Belg. schreibt fiir die Olpraparate mit Ausnahme 
des PhosphorOls, das mit MandelOl zu bereiten ist, kein seiner Natur nach bestimmtes 
01 vor, sondern ein "Oleum officinale - Ruile medicinale". Als solches ist 
jedes 01 anzusehen, das fiir den Genull geeignet ist, eine nur schwache Farbe, schwa
chen Geruch und Gesohmaok hat, nioht ranzig ist und bei 10 0 innerhalb 24 Stunden 
sioh nioht triibt. Es konnen verwendet werden: MandelOl, OIivenol, Sesamol, ErdnU£· 
01, Baumwollsamenol und Mais01. Dagegen sind trooknende Ole ausgesohlossen. -
Die anderen Arzneibiioher enthalten keine allgemeinen Bestimmungen iiber arzneiliohe 
Ole, sondern sohreiben von Fall zu Fall das geeignete 01 vor. 

Die fetten arzneiliohen Ole sind leioht veriinderliohe und empfindliohe Praparate. 
Ihre Rerstellung hat (nach den bei den einzelnen Olen angegebenen Vorschriften) 
mit grollter Sorgfalt unter moglichstem Ausschlull der Einwirkung von Licht und 
Luft zu erfoIgen. Es ist zweckmiillig, immer nur den Jahresbedarf herzustelIen, 
was von Gall. ausdriicklich verlangt wird. 

Aufbewahrung. Vor Licht und Luft geschiitzt kiihl, aber nicht so kaIt, daB die 61e 
ersta.rren. In Ietzterem FaIle muB die gesamte 6lmenge verflilssigt und gut durchgeschiittelt werden, 
ehe man davon abgibt. 
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Olea inlusa werden nach Nat. Form. wie folgt bereitet: 200 T. grob gepulverter Droge 
werden mit einer Mischung aus 150 T. Weingeist und 4 T. Ammoniakfliissigkeit (l00 /0) gut durch
feuchtet, dann mit dem Rest der Fliissigkeit ilbergossen und gut bedeckt (! ) 24 Stunden mazeriert. 
Diese Vorbehandlung bezweckt eine AufschlieJ3ung der Drogen und die Uberfuhrung der in den 
Drogen enthaltenen Alkaloide in die ollcslichen freien Basen. Dann fugt man 120 T. eines 
Gemisches aus gleichen Teilen Baumwollsamenol und Schmalzcl (Lard Oll) zu und erhitzt unter 
Umriihren im Wasserbade bei.50-600 einige Stunden, bis der Ammoniakgeruch verschwunden 
ist. Darauf wird abgepreJ3t, der Riickstand in gleicher Weise mit 880 T. des Olgemisches 12 Stunden 
digeriert und wieder abgepreJ3t. Die vereinigten Kolaturen werden nach dem Absetzen filtriert. 
Ausbeute 1000 T. -

InjektionsOle, besonders solche zur subkutanen Anwendung von Quecksilber und Queck
silberverbindungen, sind Mischungen aus etwa gleichen Teilen Wollfett und reinstem Paraffinal, 
die sich ohne Zersetzung sterilisieren lassen. 

Olea mineralia. 
Olea mineralia, Mineraliile, sind iiHlhnliche Flu.ssigkeiten, die in der N atur fertig 
gebildet vorkommen (Erdiil, Petroleum) oder aus Mineralien (bituminiisem Schiefer) 
und aus Steinkohlen, Braunkohlen und Torf durch trockene Destillation gewonnen 
werden. Aus den Rohiilen gewinnt man die gereinigten Mineraliile durch fraktionierte 
Destillation und chemische Behandlung mit Laugen und Schwefelsiiure. Die Mine
raliile bestehen fast ausschlieElich aus Kohlenwasserstoffen der Methanreihe, N aphthen
reihe und Benzolreihe. 

Oleum Petrae. Erdiil. Petroleum, Steinol, Naphtha. 
Das Erdiil gilt als ein Zersetzungsprodukt der Fette untergegangener Tiere. 

Es entstriimt an manchen Orten dem Erdboden freiwiIlig, oft unter hohem Druck 
aus Bohrliichern, die bis in die Olschichten getrieben werden, hiiufig muE es auch 
durch Pumpwerke aus den Bohrliichern gehoben werden. Fundstiitten sind in Nord
am erika Pennsylvanien, Virginia, Texas, KaIifornien, in Mittelamerika Mexiko, 
ferner die Gegend von Baku am Kaspischen Meer, GaIizien, Rumanien, Ungarn, 
Italien, Mesopotamien, Ostindien, Persien, Borneo. In Deutschland wird es in ver
hiiltnismiWig geringer Menge gewonnen in der Liineburger Heide. Oer Riickstand 
einer freiwilIigen Verdunstung von Erdiil ist das Erdwachs oder Ozokerit, das be
sonders in Galizien, auch in Osterreich, Ungarn und SiidruBland gefanden wird. 

Das rohe Erdiil ist eine iiIige, fast schwarze Fliissigkeit, die aus fliissigen 
und festen Kohlenwasserstoffen besteht und gasfiirmige KohlenwaEiserstoffe geliist 
enthiilt. 

Die Zusammensetzung der Erdiile der verschiedenen Fundorte ist ver
schieden. 

Das amerikanische Erdal besteht im wesentlichen aus Kohlenwasserstoffen der Me
thanreihe. AuJ3er diesen enthiHt es nur kleine Mengen von Kohlenwasserstoffen der Benzol
reihe und Naphthene. 

Das russische Erdal besteht der Hauptsache nach (bis zu 80%) aus Naphthenen, 
Kohlenwasserstoffen der allgemeinen Formel CnH2n, z. B. CaH}2> Hexahydrobenzo!. AuJ3erdem 
sind Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe und in geringer Menge Bestandteile mit sauren Eigen
schaften zugegen. 

Das rumanische Erda1 steht dem russischen nahe, ebenso auch das persische und 
ostindi sche Erda!. 

Das galizische Erdal enthalt als Hauptbestandteile Kohlenwasserstoffe der Methanreihe, 
femer betrachtliche Mengen von Kohlenwasserstoffen der Benzolreihe, wahrend Naphthene 
nicht anwesend zu sein scheinen. 

Das deutsche Erdal besteht im wesentlichen aus Kohlenwasserstoffen der Methanreihe; 
dane ben enthalt es Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe und in geringer Menge Naphthene. 

Das rohe Erdiil wird technisch in der Hauptmenge als Heizstoff fiir Dampf
maschinen und als Betriebsstoff fiir Motoren (DIESEL-Motoren) verwendet. Ferner 
werden aus dem Rohiil durch fraktionierte Destillation und chemische Behandlung 
zahlreiche Produkte gewonnen, von denen technisch das Leuchtpetroleum, das Benzin 
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und die Schmierole besonders wichtig sind. Eine Reihe dieser Destillationsprodukte 
findet auch pharmazeutische Verwendung. 

Destillationsp'f'ooukte aus dem TOken ETdOl. Die Verarbeitung des RobOls 
erfolgt im allgemeinen in den Produktionslandern und besteht darin, daB das Rohol 
einer gebrochenen Destillation unterworfen wird, und daB die einzelnen Destillate 
auBerdem noch chemisch gereinigt werden durch Behandeln mit konz. Schwefel
saure, Entsauern mit Kalk oder Soda und Waschen mit Wasser. 

Die aus dem rohen Erdol erhaltenen Destillate werden von den verschiedenen 
Fabriken haufig unter abweichenden Namen in den Verkehr gebracht; die nach
folgende Zusammenstellung gibt nur ein ungefahr zutreffendes Bild. 

Cymogen. Bei gewohnlicher Temperatur gasformig. Wird durch Zusammenpressen in 
druckfesten Gefa/3en verdichtet und als Leucht- und Heizgas verwendet. 

Rbigolen. Sdp. bis 40°. Spez. Gewicht 0,600-0,625. Die Dampfe werden durch starke 
Ktihlung verdichtet. Das Rhigolen kommt in den Kleinhandel meist in Blechflaschen, die 
mit Korken verschlossen und auBerdem noch verlotet sind. Das Offnen der Flaschen darf nicht 
mit dem L6tkolben, sondern nur mit der Blechschere geschehen. 

Petroleumiitber. Zwischen 40 und 80° siedend. Spez. Gew.0,650-0,660. 
Petroleumbenzin, GaSOline, Gasolen, Gasiitber, Kerosolen. Zwischen 60 und 1200 

siedend. 
Ligroin. Zwischen 120 und 130° siedend. 
Putzol, TerpentinOl-Ersatz. Zwischen 130 und 150° siedend. In den Wachstuchfabrik(,n 

zum Verdiinnen des Firnis, ferner zum Putzen von Maschinenteilen verwendet. 
Leucbtpetroleum. Zwischen 150 und 270 ° siedend. 
VulkanOl, Scbmierol. Zwischen 270 und 390° siedend. 
Destillationsriickstand. Enthalt Paraffin und wird auf Schmierfette (Starrschmieren) und 

Vaselin verarbeitet. 
Die unterhalb 150° iibergehenden Erdbldestillate werden auch in folgender Weise unter 

schieden: 
Gasolin I .......... spez. Gew. 0,640-0,660 
Gasolin II . . . . . 0,660-0,680 
Automobil-Benzin " 0,680-0,710 
Motoren-Benzin. . . 0,710-0,730 
Handelsbenzin. . . . 0,730-0,740 
Wascbbenzin .. . . 0,740-0,750 
Scbwerbenzin .. 0,750-0,770. 

Daneben sind auch folgende Bezeichnungen gebrauchlich: 
Petroliither Nr.O. . . spez. Gew. 0,620-0,640 

Nr. 1. . 0,650-0,660 " 
Sdp. 

" Nr. 2. . 0,660-0,680 
Petroleumbenzin . . 0,690-0,700 
Ligroin. . . . . . . . 0,710-0,730 
PutzOi . . . . . . . . 0,730-0,750 

40- 60° 
60- 70° 
70- 80° 
80-120° 

120-130° 
130-150 0 

Da die Rohole in ihrer Zusammensetzung verschieden sind, sind es natiirlich auch die 
einzelnen Destillate. Je nach der Herkunft des Roholes bestehen sie aus Kohlenwasserstoffen 
der Methanreihe (Paraffine), aus Naphthenen oder aus Gemischen von Kohlenwasserstoffen dieser 
beiden Reihen. Manche enthalten auch kleine Mengen von Kohlenwasserstoffen der Benzolreihe. 

Die Hauptmenge der in Deutschland verbrauchten Erdbldestillate stammte wenigstens 
bis vor dem Kriege aus amerikanischen Petroleumquellen, geringere Mengen aus den russi
schen, galizischen, rumanischen und indischen Quellen. Die Menge der BUS deutschem 
Rohal gewonnenen Destillate ist nur gering. Das deutsche Erd61 enthii.lt verhii.ltnismaBig groBe 
Mengen hochsiedender Anteile (Schmierole). 

Durch trockene Destillation der Braunkohlen erhii.lt man Kohlenwasserstoffe, 
die den aus den Erdolen gewonnenen sehr ahnlich sind und nach besonderer Reinigung (Befreiung 
von Schwefelverbindungen) ebenso verwendet werden wie die Erdbldestillate (s. S. 281). 

Auch die aus dem Steinkohlenteer gewonnenen Kohlenwasserstoffe werden fiir viele 
Zwecke wie Erdoldestillate verwendet. Ais Steinkohlen benzin bezeichnet man daB rohe 
Benzol; unter Benzin Bchlechtweg ist aber immer Erdolbenzin zu verstehen. 

Aether Petrolei. Petroleumiitber. Petrolnaphtha. Gasolin. 
Eigenschaften. Farblose, leicht bewegliche uD;d sehr leicht fliichtige Fliissigkeit. Es 

verhalt sich ganz wie Benzin, nur ist es noch leichter entziindlich, weil es leichter fliichtig ist. 
Rpez. Gew. 0,620-0,680, Sdp. 40-80°. Bel'll. fordert spez. Gew. 0,65-0,67, Sdp. nicht iiber 60°. 
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Priifung. (Helv) a) Schiittelt man 4 g Petroleumather mit einem erkalteten Gemisch von 
2 g konz. Schwefelsaure und 8 g rauchender Salpetersaure, so darf nach dem Absetzen die obere 
Schicht nur wenig gefarbt sein und keinen Nitrobenzolgeruch zeigen (Benzol). Auf Braunkohlen
benzin prlift man wie unter Benzinum Petrolei angegeben. 

Petroleumather fiir analytische Zwecke soli vollstandig zwischen 40 und 60 0 iiber
destillieren. 20 g miissen auf dem Wasserbad rasch vollstandig verdunsten und diirfen keinen 
Riickstand hinterlassen. N otigenfalls ist der Petroleumather durch Destillation zu reinigen. Man 
kann auch aus Erdolbenzin die bis 60 0 iibergehenden Anteile abdestillieren und als Petroleum
ather verwenden. 

Aufbewahrung. Siehe Benzinum Petrolei. 
Anwendung. In der Analyse fiir Fettbestimmungen, auch fiir einige Alkaloidbestim. 

mungen. 

Essence de petrole (Gall.), (Essence minerale), ist ein Petroleumdestillat vom spez. Gewicht 
0,705-0,710, Sdp. 85-130°. Es entspricht etwa einem Gemisch von Petroleumbenzin 
und Ligroin (s S.271). 

Aether anaestheticus KOENIG ist nach SCHNEIDER eine Mischung von 4 T. Petroleum
ather und 1 T. wasserfreiem Ather. 

Benzinum Petrolei (Germ.). Petroleumbenzin. Erdolbenzin. Purified 
Petroleum Benzin. Ether de petrole (Gall.). Benzinum pUl'ificatum 
(Amer.). [Benzine (Gall.) ist Benzol.] 

DaB von der Germ. als Benzin bezeichnete Erdoldestillat wird in der Technik 
noch zum Petroleum ather gerechnet. 

Eigenschaften. Farblose, nicht fluoreszierende, leichtbewegliche, fliichtige, 
leichtentziindliche Fliissigkeit, die auch bei starker Abkiihlung nicht erstarrt (Unter
schied von Benzol). Geruch eigenartig, nicht unangenehm. Mit Ather und absolutem 
Alkohol in jedem Verhaltnis mischbar, im Wasser unlOslich. 

PTiifung. a) Es darf keinen unangenehmen Geruch zeigen (Braunkohlenbenzin). 
- b) Spezifisches Gewicht 0,666-0,686 (Benzol ist erheblich schwerer, 0,88-0,90). 
-c) Bei der Destillation mu13 der gro13teTeil (mindestens 90%) zwischen 50 und 
750 iibergehen. Amer. fordert spez. Gew. 0,638-0,660 (250) und Destillation 
zwischen 40und80 0 • Petroleumbenzin fiir analytische Zweckemu13 bis 750 
vollstandig iiberdestillieren; notigenfalls ist es durch Destillation zu reinigen, wo bei 
man nur die bis 750 iibergehenden Anteile auffangt. - d) 20 g Petroleumbenzin 
miissen auf dem Wasserbad rasch vollstandig verdunsten und diirfen keinen Riick
stand hinterlassen. - e) Wird 1 cern Petroleunibenzin mit 5 ccm ammoniakalischer 
Silberlosung geschiittelt und kurze Zeit erwarmt, so darf sich die Silberlosung nicht 
braun farben (Schwefelverbindungen aus Braunkohlenbenzin). - f) Auf Benzol 
priift man wie unter Aether Petrolei angegeben. - Germ. 6 s. S. 1310. 

Aufbewahrung und Handhabung: Fiir die Aufbewahrung groBerer Mengen von Benzin 
und anderer leichtsiedender Erdoldestillate gelten die polizeilichen Verordnungen iiber die Lagerung 
von leicht brennbaren Fliissigkeiten. Bei der Aufbewahrung ist besonders die Feuergefahr
lichkeit zu beriicksichtigen. 

In der Offizin stellt man die V orratsflaschen nicht in die 0 beren Teile der Reg ale, sondern mehr 
nach dem Boden zu, in moglichster Entfernung von Licht- und Warmequellen auf. GroBere Vor
rate werden im Keller, am besten in feuersicheren MetallgefaBen aufbewahrt. Das Abfiillen von 
Benzin geschehe stets mittels Trichters bei Tageslicht, und zwar beniitzt man dabei Trichter 
aus Glas, nicht solche aus Metall, weilletztere die Selbstentziindung des Benzins (siehe S. 273) 
begiinstigen. 1st das Abfiillen bei kiinstlichem Licht nicht zu vermeiden, so benutze man 
in Ermangelung von elektrischem Licht eine DAVYsche Sicherheitslampe und beobachte trotzdem 
aile ,notigen Vorsichtsmal3regeln. Sind klei n e Mengen Benzin in Brand geraten, so kann man 
das Feuer durch Aufschiitten von Sand oder Natriumbicarbonat ersticken (besonders geeignet 
ist der Feuerloscher "Total", der Natriumbicarbonat und fliissige Kohlensaure enthalt). Bei gro
Beren Benzinbranden ist sofort die Feuerwehr zu rufen, der auch bei Benzinbranden sofort Kennt
nis zu geben ist, welche Mengen Benzin in Brand geraten sind, und wo et"l'ia noch nicht ent
ziindete Vorrate von Benzin oder anderen leicht entziindlichen Materialien lagern. Etwaige Ver
schweigung oder falsche Auskunft kann bose Folgen haben. 
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Der Versand von Benzin ist nur mit den Feuerziigen gestattet. Glasballone diirien 
in Deutschland gefiillt nicht mehr als 40 kg wiegen und nicht mehr ala zu 3/4 gefUllt sein. 
Letzteres gilt auch fUr GIasflaschen, wahrend bei Metallfassern der Spielraum fUr die Ausdehnung 
des Benzins geringer bernessen sein darf. Fiir den VerschluB der Glas£laschen gilt das bei Ather 
Bd. I, S. 308 Gesagte. 

Anwendung. AuBerlich wirkt es reizend auf die Haut, wird daher zu ableitenden Ein· 
reibungen gegen Rheumatismus verwendet; auBerlich auch gegen Hautparasiten; ala Klysma, 
3-8 g, gegen Trichinen. In Dampfform eingeatmet erzeugt es rauschartigen Zustand, BewuBt
losigkeit. Technisch wird es in groBen Mengen als Extraktionsmittel fUr Alkaloide, Losungs
mittel fiir Ole und Harze verwendet. Auch ala Losungsmittel fiir Jod (Jodbenzin fiir die Haut
.desinfektion bei Operationen). Es dient auch zum Toten von Iusekten. Ala Fleckenreinigungs
mittel, in der chemischen Wascherei. AuBerdem dient es zu Beleuchtungszwecken. Es gehort in 
.dieser Beziehung zur Klasse I der Mineralole, die zu Brennzwecken nur mit der Signatur "Feuer
gefahrlich, zu Brennzwecken nur unter besonderen VorsichtsmaBregeln ver· 
wendbar" abgegeben werden diirien. Uberhaupt gebe man Benzin im Handverkauf nur mit der 
.roten Signatur: "Benzin, feuergefahrlich" abo -

Benzinum. Technisches Benzin. A utomo bil benzin. Motoren benzin. 

Spez. Gew.0,680-O,705. Sdp.60'-1l00. 
Priifung. Es Boll farblos und klar sein und keinen unangenehmen Geruch zeigen. Etwa 

10 g miissen auf weiBem Schreibpapier rasch ohne Hinterlassung von Randern verdunsten. Eine 
Zusammenstellung von Reagenzien und Geraten zur Priifung von Motorenbenzin (auch von Benzol 
.ond Spiritus) wird mit einer Gebrauchsanweisung von der CHEMISCHEN F ABRIK HELFENBERG i. 8a. 
unter den Namen Motol in den Handel gebracht. Zum Nachweis von Benzol und anderen aro
matischen Kohlenwasserstoffen in Benzin dient das Dracorubinpapier der gleichen Firma. 
Zur Priifung auf Benzol kann auch die unter Aether Petrolei angegebene Probe mit Salpeter
.saure dienen. 

Aufbewahrung. Siehe Benzinum Petrolei. 
Anwendung. Fiir Benzinmotoren. Ais Reinigungsmittel (BRONNERschesFleckwasBerj. 
Ais nicht brennbares Reinigungsmittel wird ein Gemisch von 6 Raumteilen Benzin 

'lInd 4 Raumteilen Tetrachlorkohlenstoff benutzt. Auch die Dampfe dieses Gernisches sind 
nicht mehr leicht entziindlich. 

Benzinbriinde in Wiischereien. In chemischen Waschanstalten ereignen sich bisweilen 
Brande, die auf Selbstentziindung des Benzins beruhen. Wie experimentell nachgewiesen 
worden ist, entsteht beim Schwenken der Stoffe in Benzin elektrische Ladung, die eine Entziindung 
veranlassen kaun. Diese el. Ladung erfolgt besonders in trockener Luft. Sie ist auch schon beim 
UmgieBen von Benzin durch Metalltrichter beobachtet worden, weshalb es sich empfiehlt, die 
Anwendung solcher Trichter bei der Handhabung mit groBeren Mengen Benzin zu vermeiden. 
Man kaun dem Benzin die Fahigkeit, elektrisch geladen zu werden, durch Zusatz kleiner Mengen 
von Olsaure-Magnesiumseife nehmen. 

Antielektron, Seife gegen die Selbstentziindung des Benzins. 10 T. Olsaure werden mit 
I T. gebrannter Magnesia unter Zuhilfenahme von Weingeist verseift; die Seife wird in 100 T. 
Benzin gelost. Auf 200 I Benzin wird 1 I des Praparates zugesetzt. 

Antibenzinpyrin. 1st identisch mit Antielektron. 
Novusine, FleckenwaBser fiir Handschuhe u. dgl. Saponin 3,5, Wasser 65,0, Alkohol 35,0, 

Benzin 864,0, Mirbaniil 2,5. 
Sicherheitsbenzin, Safety-Benzin, ist eine Mischung aus 1 Raumteil Benzin und 2 Raum

teilen Tetrachlorkohlenatoff. Eine solche Mischung ist schwer entziindlich und nicht so feuer
gefahrlich wie Benzin. 

Leuchtpetroleum. Petroleum. Brennpetroleum. Ruile de petrole (Gall.). 

Die von 150-270 ° siedenden Anteile der verschiedenen Erdole. 
Eigenschaften. 1. Amerikanisches Petroleum. Gelblich. mit blaulicher Fluores

ocenz. Spez. Gew. etwa 0,800 bei 15°. 
2. Russisches (NOBEL-) Petroleum. Fast farblos, mit sehr geringer blaulicher }'luore-

eenz. Spez. Gew. etwa 0,825 bei 15°. 
3. Galizisches und rumanisches Petroleum. Gelblich bis farblos, mit blaulicher 

Fluorescenz. Spez. Gew. etwa 0,820 bei 15 0. 
Priifung. 1m Deutschen Reich ist durch die Kaiserliche Verordnung vom 24. Februar 

1882 vorgeschrieben, daB Petroleum, das bei einem Barometerstande von 760 mm Bchon bei Er
warmung auf weniger als 21 ° entflammbare Dampfe entwickelt, nur unter besondere~ Vorsichts
maBregeln und ala "feuergefahrlich" bezeichnet verkauft werden darf, d. h. Petroleum, das zu 
Beleuchtungszwecken ohne jede Beschrankung und Bezeichnung gehandelt wird, muB einen 
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Entflammungspunkt von mindestens 21 ° haben. Liegt der Entflammungspunkt unter 210, so 
dad das Petroleum zwar auch noch verkauft werden, aber es mull dann im Kleinhandel mit einer 
Signatur versehen werden, die auf rotem Papier die Inschrift enthalt: "Feuergefahrlich! Nur 
mit besonderen Vorsichtsmallregeln zu Brennzwecker.. verwendbar." 

Die Bestimmung des Entflammungspunktes mull mit einem geeichten ABELschen 
Petroleumprober ausgefiihrt werden. Da einem jeden dieser Apparate eine genaue Gebrauchs. 
anweisung beigegeben wird, kann auf die Beschreibung hier verzichtet werden. Die Unter
suchung erfolgt nach der unter dem 20. April 1882 verbtfentlichten Bekanntmachung betr. An
weisung fiir die Untersuchung von Petroleum. 

Man versteht unter Entflammungspunkt (flacking point) die niedrigste Temperatur, 
bei der sich aus dem Petroleum entflammbare Dampte entwickeln. Der Entflammungspunkt 
wird je nach der Konstruktion des benutzten Apparates verschieden gefunden. Entziindungs
punkt oder Brennpunkt (burning point) wird die Temperatur genannt, bei der das Petroleum 
nach seiner Entziindung mit blauer, gelbgesaumter Flamme fortbrennt. 

Wertbesti'ln'lnung. Die Oberwachung des Verkehrs mit Petroleum durch die Aufsichts
behorden bezieht sich im allgemeinen nur darauf, dall kein Petroleum in den Verkehr gebracht 
wird, dessen Entflammungspunkt unter 21 ° liegt. Hiergegen wird in Deutscnland kaum noch 
verstollen, da alles eingefiihrte amerikanische Petroleum in den Einfuhrhafen untersucht wird, 
und das russische Petroleum einen sehr hohen Entflammungspunkt (28-30°) hat. 

Dber den Wert eines Petroleums erhalt man durch folgende Priifungen Aufschlull: 
1. Spez. Gewicht bei 15°. 
2. Fraktionierte Destillation. Man verbindet einen Siedekolben von 250 ccm mit 

eingesetztem Thermometpr mit einem Glasrohr, das als Kiihler dient, fiillt 100 ccm Petroleum 
ein und erhitzt langsa'm, bis das Thermometer 150 ° zeigt. Man lallt die Temperatur bis auf 
etwa 50 ° fallen und erhitzt nun wieder auf 150°. Man lallt noch einmal bis auf 50 ° herunter. 
gehen und bis auf 150° steigen. Die iiberdestillierten Anteile fangt man als Vorlauf auf 
und bestimmt dessen Volum. Man erhitzt alsdann bis 270 0, lallt bis auf etwa 120 U her
untergehen, erhitzt wieder, bis auf 270°, lallt wiedpr bis auf etwa 120 ° heruntergehen und destil
liert wieder bis das Thermometer 270° zeigt. Diese Fraktion sammelt man als Mitteliraktion 
und bestimmt deren Volum. Der nach Abzug beider Fraktionen von 100 cern verbleibende 
Rest wird alB Destillationsriickstand in Rechnung gestellt. 

Man beobachtet ferner Konsistenz und Farbe des Destillationsriickstandes. Bei gut raffi
niertem Petroleum ist der Destillationsriickstand weingelb, nach dem Erkalten diinnfliissig, bei 
mangelhaft raffiniertem dunkel bis schwarz, nach dem Erkalten dickfliissig. 

Gute Petroleums orten ergeben hierbei etwa folgende Werte: 

Amerikanisches 
bis 1500 . . . . 15 
von 150-270° 55 
Destillations·Riickstand 30 
Aussehen des Destillations-Riick.- braun, 

standes . . . . . . . . . . . .• dickfliissig 
Entflammungspunkt etwa . . • . 24 ° 
Spez. Gew. bei 15° ...... _. 0,800 

Russisches 
5 

85 
10 

d iinnfl iissig, 
weingelb 

30° 
0,825 

G ali zisches 
10 
75 
15 

braun, 
dickfliissig 
25-30° 

0,820 

Rumanisches 
15 
75 
10 

teerartig, 
dickfliissig 

0,806. 

Brennversuche. Man fiillt das zu priifende Petroleum in Versuchslampen (Rundbrenner 
von 18 mm Durchmesser) mit neuen, ausgetrockneten Dochten. Bei gutem Petroleum muB, 
nachdem das Flammen-Maximum eingestellt worden ist, der Docht im weiteren Verlaufe der 
Brenndauer heruntergeschraubt werden. Bei mangelhaftem Petroleum mufli man wiederholt 
den Docht heraufschrauben, um das Flammen-Maximum zu erhalten. - N!lch 5-6stiindiger 
Brenndauer ist der Docht zu untersuchen. Der Docht darf nur wenig verkohlt sein; je starker 
er verkohlt ist, desto geringwertiger ist das Petroleum. - Diese Versuche sind natiirlich nur 
empirische; einwandfreie ReBultate erhalt man durch Bestimmung der Lichtst.arke und des Pe
troleum·Verbrauchs fiir die Stundenkerze, doeh setzt dies das Vorhandensein einer Photometer. 
Einrichtung voraus. 

In beBonderen Fallen kann noch notwendig werden die Bestimmung des Schwefel
gehaltes und die Bestimmung des Kaltepunktes, d. h. der Temperatur, bei der daB Petroleum 
beginnt., feste Anteile abzuscheiden oder iiberhaupt fest zu werden. Der Kaltepunkt ist nament
lieh fiir die Beleuchtung im Freien wahrend des Winters wichtig, da es wiederholt vorgekommen 
ist, daB Eisenbahnsignale infolge Einfrierens der Petroleumlampen versagten. 

Gutes Leuchtpetroleum erstarrt erst unter -13 bis _140, Salonpetroleum ent unter -17°. 
Bei den billigeren, nicht geniigend gerelnigten Sorten liegt der Erstarrungspunkt je nach dem 
Gehalt an schweren Olen weniger tief, etwa -8 bis -10°. Petroleum fiir Signallaternen darf 
unter - 17 ° noch nicht fest werden. 
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Oleum Petrae (Erganzb.), Petroleum, ist amerikanisches Leuchtpetroleum. 

Eigenschaften. Farblose oder schwach gelbliche, blaulich schillernde, leicht 
bewegliche Fliissigkeit, in Wasser unliislich, wenig liislich in Weingeist, mischbar 
mit Ather, Chloroform und fetten Olen. Spez. Gew. 0,795-0,805. 

Prufung. a) Es mull zwischen 150 und 2700 iiberdestillieren. - b) Es darf 
angefeuchtetes Lackmuspapier nicht roten . 

.Anmerkung zu b) Die Priifung auf Sauren kann auch wie bei Vaselinum album 
ausgefiihrt werden (s. S. 278). 

Oleum Petrae italicum (Erganzb.). SteiniH. 
Ein Destillat aus italienischem Rohol, nicht chemisch gereinigt. 
Eigenschaften. Gelbliche oder rotliche, klare, schillernde Fliissigkeit, von 

eigentiimlich brenzlichem Geruch; in fetten und atherischen Olen, in Ather und 
absolutem .Alkohol leicht, in Weingeist schwer loslich. Beim Vermischen mit der 
gleichen Raummenge konz. Schwefelsaure erhitzt es sich nicht und wird dabei in der 
Farbe nicht verandert, die Schwefelsaure wird dabei gebraunt oder geschwarzt. 
Spez. Gewicht 0,750-0,850. 

Anwendung. Ais Volksmittel zu Einreibungen gegen Kratze, Lause. Auch bei Rheu
matismus. 

Zum Geruchlosmachen von Petroleum wurde ein Zusatz von 1 % Amylacetat emp
fohlen. Nach D.R.P. Nr. 141298 (von TREOD. WEBER in Berlin) schiittelt man Petroleum
produkte zu demselben Zweck mit terpenhaltigen atherischen Olen, z. B. Terpentinol, Fenchelol, 
KiimmelOl, LavendelOl, FichtennadelOl, Eukalyptusol und Alkalilauge, kriiftig dUlch. 

Festes Petroleum. Hartpetroleum. Nach CONRADI: Man lost einerseits gewohnliche 
Hausseife, andererseits Aluminium sulfuricum in zu berechnenden Mengf'n in Wasser auf und 
lliBt beide Losungen erkalten. Unter Umriihren gieBt man nun die Aluminiumsalzlosung in die 
Seifenlosung. Man erhalt so einen sehr feinen Niederschlag von Olsaurem bzw. fettsaurem Alu
minium. Man laBt absetzen, dekantiert, sammelt den Niederschlag auf einem Filter und wascht 
ihn gut aus bis zum Verschwinden der Sulfate. Der Riickstand wird in gelinder Warme ge
trocknet, bis er vollig wasserfrei ist. Das fertige Produkt ist ein weiBes weiches Pulver. Durch 
Zusatz von 10-30% dieses Pulvers zu Petroleum unter gelindem Erwarmen erhalt man ein 
nach dem Erkalten festes Petroleum von vaselineartiger Konsistenz, das durch weiteren Zusatz 
noch harter gemacht werden kann. - Andere patentierte Verfahren zur Darstellung von 
Hartpetrolf'um beruhen alle im wesentlichen damuf, daB man in erhitztes Petroleum ge
pulverte Stearinseife oder mit Wasserglas gehartete andere Natronseife in Pulverform hinein
riihrt, dann in Formen gieBt und erkalten laBt. 

Entscheinung8pnlver ist a-Nitronaphthalin (s. S. 201). Es benimmt dem Petroleum und 
den Mineralolen die Fluoreszenz. 

BergOI, 8ch warzes der Konigseer Olitatenhandler, ist rohes Petroleum oder Oleum 
Rusei oder 01. Lini sulfurat. 

BergiH, weilles der Konigseer Olitatenhandler, ist Oleum Petrae. 

Paraffinum liquidum. FHissiges Paraffin. Paraffinol. Liquid Pa
raffin. Huiles lourdes de petrole. Petrolatum liquidum (.Amer.). 
Oleum Paraffinae (Risp.). 

Gewinnung. Aus den iiber 360° siedenden Anteilen des Erdols durch chemisehe 
Reinigung (Behandlung mit Schwefelsaure) und Destillation. 

Eigenschaften. Klare, farblose, nicht fluorescierende, geruch- und geschmack
lose, olige Fliissigkeit, in Wasser unliislich, in Weingeist fast unloslich, mit Ather 
und Chloroform mischbar. Unter 00 wird es dickfliissig und triibe durch kristal
linische .Ausscheidungen (Paraffinole von niedrigerem spez. Gewicht als 0,885 bleiben 
bis - 20 klar). 

Priifung. a) Spezifisches Gewicht mindestens 0,885. - b) Siedepunkt nicht 
unter 360°. - c) Werden 3 ccm fIiissiges Paraffin in einem mit warmer konz. Schwe
felsaure gespiilten Glas mit 3 ccm konz. Schwefelsaure unter haufigem Durchschiit
teln 10 Minuten lang im Wasserbad erhitzt, so darf das Paraffin nicht verandert und 
die Saure nur wenig gebraunt werden (organische Verunreinigungen). - 3 ccm Wein-

18* 
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geist diirfen nach dem Kochen mit 3 cem Paraffin mit Wasser angefeuehtetes Lack
muspapier nieht roten (Sauren). - Germ. 6 s. S. 1351. 

Anmerkungen. Zu a) Die Anforderungen der einzelnen Pharmakopoen sind sehr 
verschieden. Es fordern: Amer. 0,828-0,905 (25°), Austr. 0,88, Brit. 0,86-0,89, Dan. mind. 
0,88, Gall. 0,88-0,905, Helv. 0,88-0,885, Hisp. 0,84, Hung. 0,88-0,89, Jap. 0,875-0,945, ltal. 
0,875-0,89, Nederl. mind. 0,86, Norv. mind. 0,88, Suec. 0,88-0,89, Ross. 0,88-0,885. 

Zu b) Es fordern: Hung. und Norv. iiber 360°, Ross. 360°, Nederl. iiber 3000, Gall. 280 
bis 4000. Die iibrigen machen keine Angaben. Die Forderung der Amer. bezieht sich auf Light 
Liquid Petrolatum, daneben hat Amer. noch Heavy Liquid Petrolatum aufgenommen, fiir das 
kein spez. Gewicht, sondern nur der Viscositatsgrad vorgeschrieben ist, der nicht unter 3,1 
sein soll, wahrend er bei Light Liquid Petrolatum nicht iiber 3,0 liegen soll. 

Bestimmung der Viscositii.t (A mer.). Eine 50 ccm-Pipette wird 2 em nnterhalb der 
Kugel mit einer Marke versehen. Dann fiillt man die Pipette bis zur oberen Marke mit Wasser, 
lii.Bt dieses auslaufen bis zur unteren Marke und vermerkt die Zeit, die zwischen 25 und 30 Sek. 
liegen soil. (Es ist eine dieser Anforderung entsprechende Pipette auszusuchen .. ) Dann wird die 
Pipette getrocknet, mit dem fliissigen Paraffin bis zur oberen Marke gefiillt. Man bestimmt nnn 
die Zeit, die fiir das Auslaufen bis zur nnteren Marke erforderlich ist. Die Zuhl der Seknnden 
wird durch die Zahl der fiir das Wasser ermittelten Seknnden dividiert. Die so gefnndene Zahl 
ist der Viscositii.tsgrad. Die Versuche sind bei 25 ° auszufiihren. Die Viscositat soll nicht 
geringer als 3,1 sein (Wasser = 1). 

Zu c) Die Probe wird von den Hundelssorten oft nicht gehalten. 
Zu d) Die Priifung auf Sauren nnd Alkalien kann a.uch wie bei YaseUnum album aus

gefiihrt werden. 
Anwendung. Zur Herstellung von Salben, zu subcutanen Injektionen, innerlich als 

Abfiihrmittel taglich 1-2 EBloffel vol!. Als SchmierOl, als BackOl, als Kaffeeglasur. 

Oleum Vaselini flavum (Erganzb.), Gelbes Vaselinol. 
Eigenschaften. Gelbe, olige Fliissigkeit, die geruchlos ist oder ganz schwach 

nach Petroleum riecht und kaum fluoresciert. In Weingeist, auch in absolutem 
Alkohol, nur wenig loslieh. 

Prufung. a) Spezifisches Gewicht 0,885-0,895. - b) Werden :1 ccm Vaselinol 
mit 3 ccm Weingeist erhitzt, so darf letzterer mit Wasser angefeueMetes Laekmus
papier nieht roten (Sauren). - c) Werden 5 g Vaselinol mit 3 eem Natronlauge und 
20 cem Wasser zum Sieden erhitzt, so darf die mit Hille eines nassen Filters nach dem 
Erkalten abfiltrierte wasserige Fliissigkeit beim Ubersattigen mit Salzsiture keine Aus
seheidung geben (verseifbare Fette und Harze). - d) 3 g Vaselinol sollen mit 6 g 
Olsaure und I g weingeistiger Ammoniakfliissigkeit eine klare Misehung geben. 

Anmerkung zu b) Die Priifung auf Sauren und zugleich auf Alkltlien kann auch 
wie bei Yaselinum album ausgefiihrt werden. 

Anwendung. Als Ersatz fiir Paraffinum liquidum in Einreibungen. Zur Herstellnng 
der Vasolimente. Bei auBerlicher Anwendnng wurden von O. SALOMON unangenehme Wirkun· 
gen (Brechreiz, Herzbeklemmung, Blaufarbnng von Gesicht und Handen) beohlwhtet. Auch bei 
subcutaner Anwendung sind sehr unangenehme Wirkungen beobachtet worden. 

Huile de vaseline (Gall.), Vaseline liquide, ist das aus dem kaukasiEichen Erdiil ge
wonnene und entfarbte hochsiedende 01, Sdp. 335-440°, spez. Gew. etwa 0,875. Es ist dem 
Paraffinum liquidum ahnlich. 

Vasogene (PEARSON u. CO., Hamburg) sind Zubereitungen aus Mineraliil (Vaseliniil), die in 
Wasser liislich. oder mit Wasser emulgierbar sind. Sie kommen mit Zusatz versehiedener Arznei
stoffe (Jod, Kreosot u. a.) in den Handel nnd dienen zu Eiureibungen. Es hat ,sich gezeigt, daB 
man durch einfache Mischung von Vaseliniil, weingeistigem Ammoniak und Olsaure Prii.parate 
herstellen kann, die die Vasogene durchaus zu ersetzen imstande sind. Solche Mischungen sind 
die Vusolimente. 

Vasolimentum nach BEDALL, Vasoliment, mischt man entweder nach E1·ganzb. aus 10 T. 
weingeistigem Ammoniak (l00 /0' SpElz. Gew. 0,808-0,810), 30 T. gereinigter Olsaure und 60 T. 
gelbem Vaseliniil oder nach Siichs. Kr.·Y. aus 40 T. wasserigem Ammoniak (0,910!), 60 T. absolutem 
Alkohol, 600 T. gelbem Vaseliniil und 300 T. gereinigter Olsaure. Einfaches l\Iischen der eino 

zelnen Bestandteile geniigt. Die verwendete Olsaure oder Oleinum redestillatum muB bei 12(j 
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noch fliissig bleiben. Auch ist die vorgeschriebene Konzentration des Ammoniaks (100/0 nach 
Erganzb. und 25% nach Sachs. K.-V.) zu beachten. ' 

Das Vasoliment bildet eine seifig-olige Fliissigkeit, die mit den verschiedensten Arzneimitteln 
ohne weiteres klare Losungen gibt. 

Vasolimentum spissum. Dickes Vasoliment. Ergiinzb.: 12 T. Ceresin, 48 T. fliissiges Paraffin 
und 30 T. gereinigte Olsaure werden auf dem Wasserbad zusammengeschmolzen. Dann werden 
10 T. weingeistige Ammoniakfliissigkeit unter Umriihren hinzugefiigt und die gleichmaBig gewor
dene Mischung so lange erhitzt, bis der Weingeist verdampft ist. Dickes Vasoliment ist gelb und 
salbenartig; es nimmt mehr als das Doppelte seines Gewichts an Wasser auf. 

Von zusammengesetzten Vasolimenten fiihrt Ergiinzb. folgende an: Vasolimentum 
Acidi salicylici 20/0 aus 2 T. Salicylsaure und 28 T. Vasoliment; Vasolim. Chloroformii 
camphoratum mit je 331/ 3 % Chloroform und Campher; Vasolim. empyreumatic urn mit 
250/0 Wacholderteer; Vasolim. Hydrargyri mit 300/0 Quecksilber: 30T. Quecksilberwerden 
!nit 5 T. Wollfett und 1 T. ErdnuBol innig verrieben und mit 64 T. Vasolimentum spissum 
gemischt; Vasolim. Ichthyoli 10%; Vasolim. jodaethylatum (7,40/0 Athyljodid= 6% 
Jod und 12,3% Athyljodid = 10% Jod) 7,4 T. Athyljodid und 92,6 T. Vasoliment oder 12,3 T. 
Athyljodid und 87,7 T. Vasoliment werden zur Abgabe frisch gemischt. Vasolim. Jodi 60/0 und 
100/0' Das Jod wird unter Verreiben in dem Vasoliment geliist; zur Abgabe frisch zubereiten. 
Vasolim. J odoformii aus 3 T. Jodoform, 27 T. Leinol und 70 T. Vasoliment ; Vasolim. Kreo
soti 50/0; Vasolim. Mentholi 20%, 

Weiter sind noch folgende zusammengesetzte Vasolimente gebrauchlich: Vasolimentum 
Eucalyptoli 200/0' Vasolim. Naphtholi 10%' Vasolim. salicylatum 100/0' aus 10 T. Sa· 
licylsaure, je 5 T. Ather und Alkohol und 80 T. Vasoliment; Vasolim. Sulfuris aus 3 T. Schwefel, 
der in 37 T. Leinol durch vorsichtiges Erhitzen gelost wird und 60. T. Vasoliment. Vasolim. 
Terebinthinae mit 20% Terpentin. Vasolim. Thioli 50%' 

Den Vasogenen und Vasolimenten ahnliche Praparate kommen unter folgenden Bezeich
nungen in den Handel: Olan, Parogen, Petrox, Vasol, Vasopolentum usw. - Linogene 
oder Linolimente sind ebenfalls den Vasolimenten ahnlich, enthalten aber an Stelle des Vase· 
linols Leino1. Als Grundsubstanz (Linogen. simplex) dient eine Mischung aus 35 T. Leinol, 45 T. 
Olein. redestillatum und 20 T. Alkoho1. 

Granugenol (KNOLL A.-G., Ludwigshafen a. Rh.) ist ein in bestimmtem Umfange gereinigtes 
MineralOl (Paraffinol). Gelbliches 01 mit geringem violetten Schimmer. Geruch schwach, nicht 
unangenehm. 

Aufbewahrung. 1m Winter nicht zu kalt. Ausscheidungen, die bei starkerer Abkiihlung 
eintreten, verschwinden bei schwachem Erwarmen wieder. 

Anwendung. Bei der Behandlung von Wunden. Es regt das Granulationsgewebe zum 
Wachstum an, reinigt und schlieBt die Wunden und ermoglicht einen schmerzlosen Verbandwechse1. 

Granugenpaste ist eine Paste aus gleichen Teilen Zinkoxyd und Granugenol, das durch 
einen Zusatz von Ceresin schwach gehartet ist. Anwendung. Bei Ekzemen, Hautverletzungen, 
Frost, Verbrennungen, tuberknlosen Hauterkrankungen, Ulcera cruris. 

Granugenolkapseln, Gelatinekapseln mit je 2 g Granugenol, dienen zur Behandlung des 
vaginalen Fluors und anderer Erkrankungen der Scheide. 

Staubbindende Mittel. FuBbodeniile. Ala stau bbindende Ole fiir FuBb6den sind folgende 
Mischungen empfohlen worden: 1. 01. Vaselin. flav., 01. Lini aa 1000,0. - II. 01. Vaselin. flay. 
1000,0, 01. Rapar. 400,0, 01. Lini 200,0. - III. Paraffin. liquid. 700,0, 01. Lini 300,0, 01. Rosar 
gtts. V. - IV. Ferner diirfte sich eine L6sung von 1 T. Ceresin oder Paraffin in 8 T. Petroleum 
als staubbindendes Bodenol eignen. - V. Als staubbindendes Pulver ist eine Mischung von 
Sagespanen mit nicht zu feinem Sand, die mit gelbem Vaselin61 getrankt ist, im Handel. 

Dustless Oil, ein staubbindendes FuBbodenol, soll eine Mischung von Mineral- und Pflan
zen6len, Phenol und Ameisensaurephenylester sein. 

Lignolstreu, ein staubbindendes FuBbodenreinigungsmittel, besteht aus Sagemehl, das mit 
01 und fliissigen Paraffinen, denen noch geringe Mengen Terpentin zugesetzt sind, impragniert ist. 

Resil ist ein mineraliilhaltiges Pulver, das mit Amylacetat parfiimiert ist. 
Verrin wird ein Staubentfernnngsmittel genannt, das, frei von Olen und Fetten, samt· 

lichen Staub festhalt, wenn es, ahnlich wie Sagespane usw., beim Kehren Anwendung findet. 
Es diirfte Chlormagnesium enthalten. 

Westrumit. Zur Verhinderung von Staubentwicklung und zur Instandbaltung der Ober· 
flache von Wegen, Bahnkorpern, Hofen, offenen und geschlossenen Raumen u. dg1. werden die 
zu behandelnden Flachen zunachst mit einer Losung eines wasserloslichen Salzes (Chlormagne
sium usw.) getrankt und sodann mit was~erunliislichen oder anderen nicht fliichtigen oligen Sub. 
stanzen (Teer6Ien) besprengt. (D.R.P. 183664 der Westrumitwerke, G. m. b. H. in Dresden.) 
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Vaselinum album. WeiBes Vaselin. White PetroleumJrelly . Vase
line officinale (Gall.). Petrolatum album (Amer.). 

Gewinnung. Aus den Riickstanden der Erdoldestillation durch chemische Reinigung 
(Behandlung mit Schwefelsaure und Entfarbung). 

Eigenschaften. Wei13e, hochstens griinlich durchscheinende, etwaszahe, gleich
maBig salbenartige, weiche Masse, die beim Erwarmen zu einer klaren, farblosen, 
blau fluoresciereno.en, fast geruchlosen Fliissigkeit schmilzt. UnlOBlich in Wasser, 
wenig loslich in Weingeist, leicht loslich in Chloroform und in Ather. Smp. :15-40 o. 

Priifung. a) Schmelzpunkt. - b) Das geschmolzene Vaselin dad nur einen 
schwachen eigenartigen Geruch zeigen, aber nicht nach Petroleum riechen.-c) Unter 
dem Mikroskop dad es nur geringe kristallinische nadelformige Ausscheidungen 
zeigen (Mischungen von fliissigem Paraffin und Oeresin zeigen groBkristallinische 
oder kornige Ausscheidungen in reichlicher Menge). - d) 20 ccm heiBes Wasser, 
die mit 5 g Vaselin geschiittelt worden sind, miissen auf Zusatz von 2 Tropfen Phenol
phthaleinlOsung farblos bleiben, dagegen auf weiteren Zusatz von 0,1 ccm 1/10-n
Kalilauge gerotet werden (Alkalien, Sauren). - e) Eine Mischung von 3 ccm Na
tronlauge und 20 ccm Wasser, die mit 5 g Vaselin unter Umschiitteln zum Sieden 
erhitzt worden ist, darf, nach dem Erkalten durch ein nasses Filter a,bfiltriert, beim 
Ubersattigen mit Salzsaure keine Ausscheidung geben (verseifbare Fette und Harze). 
- f) Werden 5 g Vaselin mit 5 ccm Schwefelsaure in einer mit Schwefelsaure ge
spiilten Schale zusammengerieben, so dad sich das Gemisch innerhaJb einer halben 
Stunde hochstens braunen, aber nicht schwarz en. - Germ. 6 s. S. 137l. 

Anmerkungen. Zu a) Da das Vaselin auch nach dem Erstarren in detll Schmelzpunkt
rohrchenfastklardurchscheinend ist, ist der Schmelzpunkt nach dem Verfahren der Germ. 5 schwer 
zu erkennen; man bestimmt ihn deshalb besser nach dem Verfahren der Germ. 4 (s. Bd. I, S. 14). Zu 
b) Man schmilzt etwa 10 g Vaselin durch Erwarmen auf dem Wasserbad. Zu c) Germ. 5 fordert, 
daB Vaselin unter dem Mikroskop weder kornig noch kristallinisch erscheint; nach UTZ zeigt 
Vaselin aber stets deutlich nadelformige Kristalle. Zu d) Die Priifung auf Siwren (auch orga
nische, in Wasser unliisliche Sauren) kann auch in folgender Weise ausgefiihrt werden: die erhitzte 
Mischung von 5 g Vaselin, 20 cem Was er und einigen Tropfen PhenolphthaleinIbsung mud farblo~ 
bleiben und auf ZU3atz von 0,1 ccm 1/10-n-Kalilauge gerotet werden (Alkalien und Sauren). 

Zur Priifung auf eine Beimischung von kiinstlichem Vaselin (Unguentum Paraffini) lost 
man nach ARMANNI und RODANE 1 g Vaselin in 20 g einer Mischung von gleichen Teilen Benzol 
und absolutem Alkohol durch Erwarmen und laBt die Losung 24 Stunden an oeinem kiihlen Ort 
stehen. Bei natiirlichem Vaselin scheidet sich nur ein geringer oliger Bodem:atz ab, wahrend 
bei Gegenwart von kiinstlichem Vaselin eine betrachtliche flockig-kristallinisc:he Ausscheidung 
auftritt. 

Anwendung. Zu Salbengrundlagen. Es wird von der Haut nicht resorbiert'. Zum Ein
fetten von Instrumenten. Wird Vaselin schlechtweg verordnet, so ist gel bes Vaselin abzugeben. 

Vaselinum flavum. Vaselin. Gelbes Vaseline Petroleum Jelly. 
Petrolatum (Amer.). Petrolatum Ointment. 

Gewinnung. Aus den Riickstanden der Erdoldestillation durch Behandlung mit konz. 
Schwefelsaure. 

Eigenschaften. Gelbe, durchscheinende, etwas zahe, gleichmal3ig salbenartig 
weiche Masse, die beim Erwarmen zu einer klaren, gelben, blau fluoreBcierenden, fast 
geruchlosen Fliissigkeit schmilzt. Es ist unloslich in Wasser, wenig Wslich in Wein
geist, leicht lOslich in Chloroform und in Ather. Smp. 35-40 0 (..<Jlmer. 45-48 0 ). 

Priifung. Wie bei Vaselinum album. Die Schwefelsaureprobe e vi'ird vom gelben 
Vaselin des Handels kaum gehalten, vielleicht ist sie zu scharf. - Germ. 6 s. S. ] 37l. 

Anwendung. Wie Vaselinum album. 
Euvaselin (Dr. R. REISS. Berlin) ist weiBes Vaselin mit einem Zusatz von Ceresin und 

Wollfett. Hauptsachlich fiir Augensalben. 
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Ceresinum, Ceresin, Paraffinum solidum (Germ. u. a.), Paraffinum 
d urum, ist gereinigtes Ozokerit. (Amer., Brit. u. Gall. fordern aus dem Erdiil ge· 
wonnenes Paraffin, siehe Paraffinum durum). Das Ceresin besteht aus festen kristal. 
linisohen Kohlenwasserstoffen der Methanreihe und der Naphthenreihe. 

Gewinnung. Natiirliches Erdwachs (Ozokerit) wird durch Erhitzen mit konz. Schwefel. 
saure, Waschen mit Lauge und Wasser und Behandlung mit Tierkohle entfarbt. 

Eigenschaften. Feste wachsartige, weiBe, kristallinisohe Masse, Smp. 68-720, 
geruohlos, unliislioh in Wasser, kaum liislioh in Weingeist, liislioh in Ather, Chloro· 
form, Benzin, Benzol. 

PrUfung. a) Schmelzpunkt. - b) Werden 3 g Ceresin in einem mit warmer 
konz. Sohwefelsaure gespiilten Probierrohr mit 300m konz. Sohwefelsaure unter 
haufigem Durchsohiitteln 10 Minuten lang im Wasserbad erhitzt, so darf das Ceresin 
nioht gefarbt und die Saure hiiohstens sohwaoh gebraunt werden (Kohlenwasser. 
stoffe, die nioht der Methanreihe oder N aphthenreihe angehiiren und andere orga· 
nisohe Verunreinigungen). - c) Werden 3 g Ceresin mit 3 com Weingeist unter 
Durohsohiitteln erhitzt, so darf der Weingeist angefeuohtetes Laokmuspapier nioht 
riiten (Sauren). - d) Beim Verbrennen darf es hiichstens 0,1 % Riiokstand hinter· 
lassen. - Germ. 6 s. S. 1351. 

Anmerkungen. Zu a) Es fordern: Germ. 68-72°, Helv. 65-80°, Hisp. 44-65°, 
Hung. 70-800, Jap. 74-800, Nederl. 56-60°, Norv. 70-76°, Ross. 74-80°. 

Zu 0) Die Priifung auf Sauren und zugleich auf Alkalien kann auch wie bei Vaselinum 
album ausgefiihrt werden (s. S. 278, Anm. zu d). 

Anwendung. Zu Salbengrundlagen, technisch als Ersatz fiir weiJ3es Wachs. 

Ceresinum flavum, Gelbes Ceresin, Cera mineralis, Erdwaohs, ist das ge· 
reinigte, nicht viillig entfarbte 0 zokeri t. 

Eigenschaften. Feste, wachsartige kristallinische Masse. Es kommt in allen Farben· 
tiinen von Dunkelgelb bis Hellgelb und in verschiedenen Hartegraden in den Handel. Der Schmelz· 
punkt schwankt von 60-85°, das spez. Gew. etwa von 0,84-0,95. Es besteht aus Kohlenwasser. 
stoffen der Methanreihe und Naphthenreihe und enthalt kleine Mengen von ungesattigten, gelb. 
gefarbten Kohlenwasserstoffen. 

P1'ilfung. Es wird auf Sauren (und Alkalien) gepriift wie weiBes Ceresin. Beim Verbrennen 
darf es h6chstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Technisch als Ersatz fUr Bienenwachs; es dient auch zur Verfalschung 
von Wachs. 

Paraffinum durum (Brit.), Hartparaffin, Hard Paraffin, Paraffine (Gall.), 
Paraffiuum (Amer.), wird aus den hochsiedenden Anteilen des Erdiiles durch Abkiihlung, Ab· 
pressen und Reinigung mit Schwefelsaure und Tierkohle gewonnen. Es besteht in der Haupt. 
sache aus Kohlenwasserstoffen der Methanreihe. 

Eigenschaften. Farblose, wachsartige, durchscheinende, kristallinische Masse. Smp. 
50-60 ° (Brit.), 50-57 ° (Amer.). Von dem Ceresin der Germ. unterscheidet es sich durch den 
niedrigeren Schmelzpunkt. 

P1'ilfung. Wie beim Ceresin der Germ. 
Anwendung. Wie Ceresin. 

Paraffinum molle (Brit.), Weiehparaffin, Soft Paraffin, wird aus den hoch. 
siedenden Anteilen des Erdbles oder des Braunkohlenteeriiles wie .das Hartparaffin gewonnen. 
Es besteht wie letzteres in der Hauptsache aus Kohlenwasserstoffen der Methanreihe. 

Eigenschaften. Farblose oder hellgelbliche, durchscheinende Masse, die zwischen den 
Fingern erweicht und leicht knetbar wird. Smp. 42-46°. 

PrUfung. Wie beim Ceresin der Germ. . 
Anwendung. Zur Herstellung von Paraffinpapier, von Kerzen. Weniger reine Sorten 

dienen zum Tranken der Ziindhiilzer. Unter die Haut gebracht und durch Kneten passend geformt 
dient es zur Ausgleichung von Defekten, besonders im Gesicht. 

Paraffinum solidum siehe oben Ceresinum. 
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Unguentum Paraffini. Paraffinsalbe. Unguentum durum. Paraffin 
Ointment. 

Wurde friiher lediglich durch Zusammenschmelzen von festem und fliissigem Paraffin be. 
reitet; doch bieten solche Salben den Nachteil, daB sie wasserige Fliissigkeiten kaum aufnehmen 
und noch weniger festhalten. Besser sind folgende Mischungen. Germ.: 4 T. Ceresin, 5 T. fliissiges 
Paraffin und 1 T. wasserfreies Wollfett werden auf dem Dampfbad zusammengeschmolzen und 
bis zum Erkalten geriihrt. Erscheint die Salbe dann noch nicht ganz gleichmaBig,. so laBt man sie 
am besten in etwas erwiLrintemZustande durch die Salbenreibmaschine gehen.- Brit. 27 T. Hart· 
paraffin. 70 T. Weichparaffin, 3 T. Bienenwachs. - Japon. schreibt noch eine Mischung von 1 T. 
festem Paraffin mit 4 T. fliissigem Paraffin vor 

LIPOWSKIS Paralfinmlscbung wird durch Zusammenschmelzen von 1 T. Paraffin. solid. 
(Smp. 78 0) und 8 T. Para.ffin.liquid. erhalten. Die Mischung schmilzt bei 38 0 und wird an Stelle 
von 01 in Form von K1istieren angewandt. 

Liquor Parafflnl KROMAYER. 

KROMAYERS Paraffin·Liquor. 
Paraffini liquidi 
Xyloli 
Acetoni M 30,0. 

Petrolatum saponatum llquldum (Nat. Form.) 
Liquid Petrox. 

Paraffini IIquidi 
Acidi oleinici 
Spiritus Dzondii 

100,0 
50,0 
25,0. 

Petrolatum saponatum splssum (Nat. Form.). 
Solid Petrox. 

1. Petrolatum (Amer.). 100,0 
2. Aridi oleinici 50,0 
3. Spiritus Dzondii 25,0. 

1 und 2 werden geschmolzen, die erstarrende 
Masse mit 3 versetzt, und bis zom Erkalten 
agitiert. 

Unguentum Lanovasellni (F. M. Germ.). 
Ersa tz filr Vasenoll. 

Vaselin. f1avi 25,0 
Adip. Lanae 10,0 
Cerae albae 2,5 
Aq. destillatae 12,5. 

Vasellnum camphoratum (Dresd. Vorschr.). 
Vaselincamphereis. 

Paraffin. solidi 60,0 
Paraffin. liquidi 100,0 
Camphorae 40,0. 

In geeignete GefilJ3e auszogieJ3en. 

Vasellnum 8allcylatum (Dresd. Vorschr.). 
Salic yls ii urevaseline. 

Acidi salicylici 2,0 
Vaselini f1avi 98,0. 

Vasellnum carbollsatum (Dresd!. Vorschr.). 
Carbolvaseline. 

Acidi carbolici 3,0 
Vasellni f1avi 97,0. 

ANGlERS Emulsion ist ein englisches Spezifiknm gegen katarrhalische Erkrankungen. 
Ais Ersatz dient folgende Mischung: Paraffin. liquid. 35,0. Gummi arabic. 17,5, Glycerini 5,5, Calc. 
hypophosphorosi, Natr. hypophosphorosi aa 0,85, Natr. benzoic. 0,65, Aquae quo s. ad 100,0. 

Naftalan, eine Salbengrundlage, wird aus den Destillationsriickstanden der Roh.Naphtha 
(aus Naftala am Kaukasus) hergestellt, die durch Zusatz von 2,5-4% wasserfreier Seife gelatinos 
und konsistent gemacht werden Dunkelbraungriine, salbenartige Masse, unloslich in Wasser und 
Alkohol, loslich in Ather und Chloroform, mit Fetten aller Art mischbar. 

Nafalan ist ein dem Naftalan ahnliches Praparat, das wie dieses aus einer kaukasischen 
Rohnaphtha gewonnen und dem Naftalan in Eigenschaften und Wirkung gleich sein soll. 

Hausnafalan (Nafalan.Zinksalbe) in Tuben, Nafalan.Heftpflaster in Briefen und 
Blechhiilsen, Nafalan.Hamorrhoidalzapfchen in Blechkastchen, medizinische Nafa. 
lanseife (mit 25% Nafalangehalt), Nafalan ·Toilettenseife (mit 5% Nafalangehalt) und 
Nafalan·Toilettecreme in Tuben. Nafalanstreupulver enthalt 10 T. Nafalan, 20 T. 
Magnesia usta, 35 T. Talkum, 3 T. Borax, 27 T. Amylum und 5 T. Zinkoxyd. 

Petrosapol, Petrolen, ist ebenfalls eine seifenhaltige, aus Petroleumdestillationsriickstanden 
hergestellte salbenartige Masse, ohne Geruch, die als Salbe oder Salbengrundlage allein und mit 
Vaseline verwendet wird. 

Plesioform ist geschwefeltes Erdol. 
Rinobeilsalbe besteht nach Angabe des Fabrikanten aus je 1,5 T. Wachs, Campherpflaster, 

Naftalan, je 20 T. Perubalsam und Walrat, 30 T. Eigelb und je 0,5 T. Chrysarobin, Benzoefett 
und Terpentin. Nach den vorliegenden Untersuchungen wechselt die Zusammensetzung dieser 
Salbe, vor deren Anwendung yom Gemeindevorstand zu Apolda offentlich gewa,mt worden ist. 

RIPPscbe Heilsalbe besteht nach Angabe des Fabrikanten aus 3 T. Benzoefett, je 20 T. 
Naftalan und Eigelb, je 5 T. Wachs, Walrat und Terpentin und 2 T. Epicarin. 

Sapolan, Naphthasapol, Naphtha saponata, ist ein dem Naftalan ahnliches der 
matologisches Praparat, das aus Lanolin, Seife und einem Naphthaderivat besteht. 

Schiwacbs. Um das liistige "Kleben" der Schneeschuhe zu vermeiden, wird vielfach mit 
einem groBeren Stiick Paraffinum solidum "geschmiert", was jedoch den Nachteil hat, nicht lange 
zu halten. ZweckmaBiger ist es, das Paraffin nach dem Einreiben mit einem heiBE'n Biigeleisen 
zum Schmelzen zu bringen, so daB es in das Holz eindringt. Das Verfahren wird wiederholt, bis 
das Holz gut mit Paraffin durchtrankt ist (WITZK). Auch folgende Mischung hat sich bewahrt: 
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60 T. Paraffinum solidum, 12 T. Colophonium, 6 T. Adeps Lanae anhydr., 4 T. Cera Carnauba, 
18 T. Cera mineralis (Rohes Montanwachs) werden zusammengeschmolzen und in Tafeln ausge· 
gossen, mit denen man die trocknen Schier einreibt. Durch einen Zusatz von 20 T. Leinolfirnis 
kann die Masse salbenartig gemacht werden; sie kann dann in Tuben abgefiillt werden. 

Schigliitte nach OBERNDORFER: Der vollstandig trockne Schi wird von der Spitze bis etwa 
10 em hinter der Bindung mit folgendem Lack bestrichen: Lacca in tabul. 180,0, Sandarac 20,0, 
Spiro denat. 400,0. Nach dem Eintrocknen zweimal zu wiederholen. Von der Bindung ab mull 
der Schi moglichst rauh sein, da sonst ein Bergauflaufen (wenn iiberhaupt moglich) zu anstrengend 
ist. Dieser Lack halt drei bis vier Tagestouren aus, selbst bei verharschtem Schnee. 

Tanzsaalgliitte. Als Saalglatte kommen verschiedene Praparate in den Handel. Die 
wachsartigen Produkte, die in geschmolzenem Zustande auf den Tanzboden verspritzt und auch 
als Saalwachs bezeichnet werden, bestehen aus parfiimiertem Paraffin von sehr niederem 
Schmelzpunkt, oder aus einer Mischung von Wachs (225,0), Stearin (60,0) und Terpentinol (715,0). 
Pulverformige Praparate werden nach BUCHHEISTER durch Mischen von gleichen Teilen Stearin· 
saurepulver und Talkum oder nach folgender Vorschrift hergestellt: 500,0 Paraffin (Smp. 35-400) 
werden geschmolzen und mit 500,0 Talkum und 15,0 Oker vermischt. Wenn die Mischung halb 
erkaltet iat, reibt man sie durch ein feinmaschiges Sieb. 

Vasenol, eine Vaselinemulsion von salbenartiger Konsistenz mit 25% Wasser, die noch reich· 
lich Wasser aufnimmt, wird als Grundlage zu Salben verwendet. Vasenolum liquidum ist eine 
halt bare, neutrale, wei Be Paraffinolemulsion mit 331/ 3 % Wassergehalt. (Siehe auch Ungt. Lano· 
vaselini, S. 280). 

Braunkohlenteerdestillate. Der Braunkohlenteer, der durch Schwelen der Braun· 
kohle gewonnen wird, enthiilt Kohlenwasserstoffe, die den im Erdol enthaltenen 
ahnlich sind. 

Der Braunkohlenteer wird ahnlich wie das Erdol fraktioniert destilliert. Die einzelnen Frak· 
tionen werden zuerst mit Schwefelsaure von 50° Be behandelt zur Beseitigung von Pyridinbasen, 
dann folgt eine Behandlung mit konz. Schwefelsaure, wodurch verschiedene Beimengungen gelost 
oder zerstort werden; schlieBlich werden Phenole durch Behandlung mit Natronlauge beseitigt. 
Die einzelnen Fraktionen werden nach der chemischen Reinigung von neuem destilliert. 

Die am niedrigsten siedenden Anteile, Sdp. zwischen 100 und 2000, werden als Benzin be. 
zeichnet. Das Braunkohlenbenzin kommt nicht in den Handel, sondern wird zur Reinigung des 
Paraffins verwendet. 

Solarol. Als Solarol bezeichnet man ein Destillat aus dem Braunkohlenteer, das bei 130-240 0 

siedet. Es ist eine dem Leuchtpetroleum ahnliche farblose Fliissigkeit, spez. Gew. 0,825-0,835. 
Es wurde £riiher wie Petroleum in Lampen gebrannt, ist aber durch das Petroleum verdrangt worden, 
besonders weil der Schwefelgehalt (0,7-0,8 % ) des Solaroles storend war. Jetzt wird es zum Be· 
triebe von Motoren verwendet, wobei der Schwefelgehalt weniger storend ist. Es wird auch als 
Losungs. und Extraktionsmittel verwendet. 

Putzol ist die auf das Solarol folgende Fraktion des Braunkohlenteers. Sdp. 200-300 0, spez. 
Gew. 0,8;10-0,860. Gelbliches 01. Es wird zum Reinigen von fettigen Maschinenteilen, auch als 
Wasch· und Extraktionsmittel verwendet. 

Gelbol und Rotol sind zwischen 200 und 325 0 siedende Fraktionen des Braunkohlenteers, 
spez. Gew.0,865-0,880. Sie dienen zur Herstellung von Wagenfett und zum Betrieb von Motoren. 

Gasol ist ein rotbraunes Braunkohlenteerdestillat, das zwischen 225 und 260 ° destilliert. Es wird 
zur Herstellung von Olgas verwendet, das man durch Einleiten des Oles in gliihende eiserne 
Retorten erhalt und das hauptsachlich von den Eisenbahnen zur Beleuchtung verbraucht wird. 

Paraffinol ist das aus den hoch siedenden, teilweise erstarrenden Anteilen des Braunkohlenteers 
durc~ Abpressen gewonnene 01. Es ist dunkler als das Gasol und wird wie dieses zur Erzeugung 
von Olgas und zum Betriebe von Dieselmotoren verwendet. Auch als Zusatz zu Schmiermitteln. 

Paraffin ist der beim Abkiihlen fest werdende Anteil des am hOchsten siedenden Braunkohlen. 
teerdestillates. Es wird in F~~terpressen von dem Paraffinol getrennt, dann in hydraulischen Pressen 
von dem noch anhaftenden 01 moglichst befreit und mit Benzin gereinigt. Zu diesem Zwecke wird 
es geschmolzen, mit etwa 10% Benzin versetzt und auf kaltes Wasser gegossen. Die so erhaltenen 
Tafeln werden zwischen wollenen Tiichern und 150 Atm. Druck abgepreBt. Diese Behandlung mit 
Benzin, das durch Destillation wieder gereinigt wird, wird 2-3mal wiederholt, bis das Paraffin 
weiB und geruchlos ist. Das Paraffin wird dann entweder in Tafeln gegossen oder jetzt meist in 
Form von Kerzen in den Handel gebracht. 
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Kreosotiil wird bei der Reinigung der Braunkohlenteerdestillate als Nebenprodukt gewonnen. 
Es enthalt etwa 50 ° / ° Phenole, meist hiihere Homologen des einfachen Phenols und auBerdem 
neutrale Ole. Verwendet wird es zusammen mit Steinkohlenteeriilen zum Impragnieren von Eisen· 
bahnschwellen, Holzpfahlen usw. 

Montanwachs ist eine wachsahnliche Masse, die aus Braunkohlen durch Ausziehen mit einem 
L6sungsmittel gewonnen wird. Die zerkleinerten, getrockneten Braunkohlen werden mit Benzol 
(seltener mit Benzin) ausgezogen. Beim Abdestillieren des Liisungsmittels hinterbleibt das rohe 
Montanwachs oder Bitumen, eine dunkelbraune Masse. Smp. zwischen 80 und 900. Durch 
Destillation mit uberhitztem Wasserdampf oder durch Behandlung mit Schwefelsaure erhii,lt man 
daraus das gereinigte Montanwachs, eine weiBe, wachsahnliche Masse, Smp. 86-87 0, die aus 
hiiheren Fettsauren, z. B. C29H5S02 und ungesattigten Kohlenwasserstoffen besteht. Durch trockene 
Destillation des rohen Montanwachses erhalt man Paraffin und als Ruckstand dns Montanpech. 
Das gereinigte Montanwachs wird technisch wie Ceresin und wie Wachsarten verwendet; das rohe 
Montan wachs findet Verwendung als Isoliermasse fur Kabel, ferner zur Herstellung von Phono· 
graphenplatten und von Schuhputzmitteln. 

Schieferiile. Aus bituminosem Schlefer erhalt man bei der Destillation, die meist 
unter Einleiten von Wasserdampf ausgefiihrt wird, einen Teer, aus dem man durch 
fraktionierte Destillation und chemische Behandlung mit SchwefelsalUe und Natron· 
lauge ahnliche Produkte gewinnt wie aus dem Braunkohlenteer. Diese Schleferole 
werden ahnlich wie die Braunkohlenteerdestillate technisch verwertet. Auch Paraffin 
wird aus dem Schieferteer gewonnen. 

Ichthyol. Eine besondere Art von Schieferol ist das Ichthyolrohiil, das aus 
dem im Karwendelgebirge bei Seefeld in Tirol vorkommenden biturninosen Gestein 
gewonnen wird. Das Gestein enthalt die Reste von vorweltlichen FiBchen und See· 
tieren. Durch trockene Destillation des Gesteins erhalt man ein stark schwefelhal· 
tiges til, das als Ichthyolrohol bezeichnet wird, und aus dem die Ichthyolprapa. 
rate hergestellt werden. 

Die Bezeichnungen "Ichthyol ", auch in Zusammensetzungen, und "Bulfoichthyoli. 
cum" sind der Ichthyolgesellschaft CORDES, HERMANN! U. CO. in Hamburg geschutzt. 
Dem Seefelder Gestein ahnliche Gesteine finden sich im Tessin, in Oberitalien und in Siidfrank· 
reich. Auch aus diesem Gestein wird ein 01 gewonnen, aus dem Praparate hergestellt werden, die 
den Ichthyolpraparaten ahnlich, aber nicht gleich sind. 

Das Ichthyolrohol ist eine gelbbraune, klare, etwas fluorescierende Fliissigkeit 
von starkem, unangenehmem Geruch, spez. Gew. etwa 0,865. Das 01 hat einen hohen 
Schwefelgehalt, etwa 10-11 0/0' der nach den Untersuchungen von K. SCHEIBLER 
von dem Vorhandensein von Homologen des Thiophens herriihlrt. Diese Thio. 
phenabkommlinge sind in der Hauptsache entweder Trimethyl. oder Methylathyl. 
oder Propylthiophen. Das Seefelder 01 besteht zu etwa der Halfte aus Thiophen. 
verbindungen. Daneben enthalt das 01 Kohlenwasserstoffe, in kleiner Menge :wch 
Stickstoffverbindungen. 

Ammonium sulfoichthyolicum. Ichthyolsu!fonsauresAmmonium. Ichthyol. 
Ichthyolammonium. (CORDES, HERMANN! U. Co., Hamburg). 

Darstellung. Das Ichthyol.Rohiil wird mit einem UberschuB von konz. Schwefelsaure 
vermischt. Unter freiwilliger Erwarmung bis auf 100 0 und unter Entweichen von Schwefeldioxyd 
entsteht Ichthyolsulfonsaure. Nach Beendigung der Reaktion erwarmt man das Reaktious· 
produkt, um Schwefeldioxyd und freie Schwefelsaure zu entfernen, wiederholt mit gesattigter 
Kochsalzliisung. Die in Wasser leicht liisliche freie Ichthyolsulfonsaure ist in gesattigter Koch· 
salzliisung unliislich und scheidet sich auf dieser als teerartige Olmasse aus. 

Die gewaschene Ichthyolsulfonsaure wird mit starker Ammoniakflussigkeit neutralisiert, und 
das so erhaltene Produkt zur Sirupdicke eingedunstet. 

Eigenschaften. Rotbraune, klare, sirupdicke Fliissigkeit von brenzlichem 
Geruch und Geschmack; beirn Erhitzen gibt es unter starkem Aufblahen eine Kohle, 
die bei fortgesetztem Gliihen ohne Riickstand verbrennt. Die klare Mischung von 
Ichthyol mit Wasser rotet blaues Lackmuspapier schwach. In Weingeist, sowie in 
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Ather lost sich Ichthyol nur teilweise, vollstandig jedoch in einer Mischung beider zu 
gleichen Raumteilen, nur zu einem kleinen Teile in Petroleumather. 

Aus der wasserigen Losung (1 + lO) scheidet 8alzsaure eine dunkle, harzartige 
Masse aus, die in Ather, sowie in Wasser loslich ist, aus letzterer Losung aber durch 
Zusatz von Salzsaure oder Kochsalz wieder ausgeschieden wird. - Mit Kalilauge 
erwarmt, entwickelt Ichthyol Ammoniak; diese Mischung hinterlaBt nach dem Ein
trocknen und Gliihen eine Kohle, die beim UbergieBen mit Salzsaure den Geruch nach 
8chwefelwasserstoff verbreitet. 

Ichthyolammonium ist abzugeben, wenn Ichthyol schlechthin ver
ordnet wird. 

Zusammensetzung. Das Ichthyolammonium ist keine einheitliche Ver
bindung. Es enthalt etwa 55-56% Trockensubstanz, die in der Hauptsache aus 
Ammoniumsalzen von 8ulfonsauren der Thiophenverbindungen des Rohols besteht. 
Daneben konnen aber auch Ammoniumsalze von Alkylschwefelsauren vorhanden 
sein, die durch Einwirkung der 8chwefelsaure auf ungesattigte Kohlenwasserstoffe 
entstehen. Der 8chwefel ist zu etwa 1,5 0/ 0 als Ammoniumsulfat vorhanden, zu etwa 
2,7 0/ 0 in Form der 8ulfonsauregruppe und zu etwa 6,8-7,00/ 0 in sulfidischer Form 
in den Thiophenringen. Der Gehalt an Ammoniak betragt im ganzen etwa 3 0 / 0. Der 
Gehalt an Ammoniumsulfat etwa 6%' an Asche etwa 0,05-0,07 0/ 0. Die Wirkung 
des Ichthyols kommt in der Hauptsache den Thiophenverbindungen zu. 

Prilfung. Nach H. BECKURTS und H. FRERICHS. Bestimmung des Trockenriick
standes. 5 g Ichthyolammonium werden in einer flachen Schale im Wasserbadtrockenschrank so 
lange getrocknet, bis ein mehrstundiges Trocknen keinen groBeren Gewichtsverlust als 0,2 0/0 mehr 
ergibt. Trocknen bis zum gleichbleibenden Gewicht ist nicht angangig, da auBer Wasser auch andere 
fliichtige Verbindungen entweichen. Der Trockenriickstand muB mindestens 550/0 betragen. 

Bestimmung des Gesamtschwefels. Nach THAL, abgeandertvon H. BECKURTS und 
H. FRERICHS. Etwa 0,5 g Ichthyolammonium werden in einer Porzellanschale dreimal mit je lOccm 
rauchender Salpetersaure auf dem Wasserbad eingedampft. Der dickliche Riickstand wird mit 5 g 
einer Mischung aus 4 T. wasserfreiem Natriumcarbonat und 3 T. Kaliumnitrat verrieben. Die 
Mischung wird in einen geraumigen Nickeltiegel gebracht, und die Schale mehrmals mit einigen 
Tropfen Wasser nachgespiilt. Nach dem Trocknen wird die Mischung vorsichtig geschmolzen. Die 
Schmelze wird nach dem Erkalten in heiBem Wasser gelost, die Liisung filtriert, mit Salzsaure an
gesauert, auf etwa 300 ccm mit Wasser verdunnt und heiB mit heiBer Bariumchloridlosung gefallt. 
BaS04, X 0,1435 = S. 

Bestimmung des Sulfatschwefels. Nach THAL. EineLosung von 4g Ichthyolammo
nium in etwa 300 ccm Wasser wird in einem MeBkolben von 500 ccm mit einer Losung des Ei
weiBes aus einem mittelgroBen Ei in etwa 100 ccm Wasser gemischt; nach Zusatz von 5 ccm Salz
saure (25 0/0) wird die Mischung auf 500 ccm aufgefiillt und filtriert. In 200 ccm des Filtrats wird 
die Schwefelsaure mit Bariumchloridlosung kalt gefallt und in iiblicher Weise bestimmt. 

Bestimmung des Ammoniaks. Die Bestimmung wird in der unteJ" Ammonium Bd. I, 
S. 386 angegebenen Weise ausgefuhrt. 

Berechnung des sulfonisch gebundenen Schwefels. Nach THAL. Man zieht von 
der gefundenen Menge Gesamtammoniak die als Ammoniumsulfat vorhandene Menge Ammoniak, 
die man aus der Menge des Sulfatschwefels berechnen kann, abo Aus der verbleibenden Menge 
Ammoniak berechnet sich die Menge des in Sulfonsauregruppen, SOaH, gebundenen Schwefels 
nach dem Ansatz 17 NHs = 32 S. 

Berechnung des sulfidisch gebundenen Schwefels. Von der Gesamtmenge des 
Schwefels wird der Sulfatschwefel und der sulfonisch gebundene Schwefel abgezogen. 

In gleicher Weise wie das Ichthyolammonium kbnnen auch andere Ichthyolpraparate und 
ahnliche Praparate untersucht werden. 

Natrium sulfoichthyolicum. Ichthyol- Natrium. Natriumsulfoichthyolat. Ichthyol
sulfonsaures Natrium. 

Darstellung. Durch Neutralisation der Ichthyolsulfonsaure mit Natronlauge und Ein
dampfen zur Extraktdicke. 

Eigenschaften. Braunschwarze, teerartige Masse von brenzlichem Geruch; beim Erhitzen 
gibt es unter Aufblahen eine alkalisch reagierende Kohle, die die Flamme stark gelb farbt und 
bei fortgesetztem Gluhen zu einer Asche verbrennt, deren wasseriger, mit Salpetersaure iibersattig
ter Auszug durch Bariumnitratliisung sofort stark getriibt wird. - Wasser lost das Ichthyol-N atrium 
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zu einer etwas dunkelbraunen, griinschillernden, nahezu neutralen Fliissigkeit auE. In Weingeist, 
sowie in Ather lost es sich nur teilweise, dagegen vollstandig und klar mit tiefbrauner Farbe in 
einer Mischung beider, ebenso in Benzol, kaum in Petroleumbenzin. Die wasseri,ge Losung schei
det beim "Obersattigen mit Salzsaure eine dunkle Harzmasse aus, die, nach dem Absetzen von der 
iiberstehenden Fliissigkeit getrennt, in Wasser und in Ather loslich ist, aus ersterer Losung durch 
Zusatz von Salzsaure oder von Natriumchlorid wieder abgeschieden wird. - Beirn Erwarmen mit, 
Natronlauge soIl Ichthyol-Natrium keinen Geruch nach Ammoniak erkennen lassen (Unterschied 
von dem lchthyol-Ammonium). Der Wassergehalt betragt 25-30%. 

Lithium sulfoichthyolicum, Ichthyolsulfonsaures Lithium, Ichthyol-Lith:ium, Wird durch 
Neutralisation der lchthyolsulfonsaure mit Lithiumcarbonat dargestellt. Br:1une, teerartige 
Masse, auBerlich dem lchthyolnatrium gleich. Der beim Veraschen auf dem Pls,tinblech hinter
bleibende Riickstand farbt, mit Salzsaure befeuchtet in die nichtleuchtende Flamme gebracht. 
diese karminrot. 

Der Wassergehalt betragt 30-35 %. 

Zincum sulfoichthyolicum, Ichthyolsulfonsaures Zink, Ichthyol-Zink, 'rnd durch Neu
tralisation der lchthyolsulfonsaure mit Zinkoxyd dargestellt. Es gleicht in seinen physikali
schen Eigenschaften vollig dem vorigen. Beim Verbrennen des Salzes auf PlatinbJlech hinterbleibt 
Zinkoxyd als gelblich-weiBe Asche. Der Wassergehalt betragt 35-400/0' 

Die Salze der lchthyolsulfonsaure mit Erdalkalien und Schwermetallen werden 
durch Fallung der Losungen des ichthyolsulfonsauren Ammoniums oder Natriums mit loslichen 
Salzen der Erdalkalien oder Schwermetalle erhalten. Therapeutische Anwendung haben bisher 
gefunden: 
Argentum sulfoichthyolicum, Ichthargol, siehe Bd. I S. 576. 
Calcium sulfoichthyolicum. Ichthyol-Calcium. Braunes, geruch- und geschmackloses Pulver, 
das in Wasser und in den gewohnlichen Losungsmitteln fast unloslich ist. 

Man wendet es in solchen Fallen an, wo der Gebrauch des lchthyols in Pul verform erwiinscht 
ist, also bei Magen- und Darmleiden, bei tuberkulosen Knochenerkrankungen. 

Transannon (GllHE u. Co., Dresden). Mit Aluminiumpulver iiberzogene Tabletten in Boh. 
nenform, die Calci um ich thyolicum, Salbeiol und Aloeextrakt enthalten. 

Luteo-Transannon und Ovo-Transannon s. S. 361-
Ferrum sulfoichthyolicum. Ferrichthol. Ein fast schwarzes, geruch. und geschmackloses Pul. 
ver, in Wasser und in den gebrauchlichen Losungsmitteln fast unloslich. Es enth:!ilt 3,5 % Eisen. 
- Anwendung: Bei Chlorose und Anamie. 
Hydrargyrum sulfoichthyolicum. Icbtbermol. Dunkel gefarbtes, geruchloses, in Wasser unlos
liches Pulver. Es enthalt 24 0 / 0 Quecksilber. - Anwendung: Ais Wundantisepticum und als 
Antisyphiliticum. 

Anwendung. lchthyolpraparate wirken reduzierend, gefaBverengernd, verhornend, aus
trocknend, antiseptisch und bei innerer Darreichung umstimmend und den :E:iweiBzerfall be. 
schrankend. 8ie finden auBerlich Verwendung in fast allen Formen (als Salben, Linimente, 
in Form von Watte, Seife) gegen Rheumatismus, lschias, Migrane, Brandwunden, Frost
beulen, namentlich aber gegen verschiedene spezifische Hauterkrankungen. Innerlich wird be
sonders das Ammoniumsalz und das Lithiumsalz, mit Wasser vermischt, mehrmals taglich zu 
15-20 Tr. zur Unterstiitzung der auBeren Behandlung, dann aber auch als Spezificum gegen Er
krankungen der Verdauungs- und der Atmungsorgane, also bei chronischen Magen- und Darm
katarrhen, sowie bei Lungenkatarrhen gereicht. Auch ist eine ausgezeichnete Wirkung auf den 
Urogenitalapparat beobachtet, und das Mittel namentlich mit Er~olg bei Nephri1,is und Hydrops 
und bei verschiedenen Formen der Tuberkulose angewandt worden. 

Any tin (CORDES, HERMANNI u. CO., Hamburg) ist ein gereinigtes lchthyolammonium. 

Any tole (CORDES, HERMANNI U. CO., Hamburg) sind Mischungen von Any tin mit wasser
unloslichen Stoffen, die durch das Any tin beim Vermischen mit Wasser in Losung gehalten 
werden. 1m Handel sind folgende Any tole : 

Benzol-Anytol. Enthalt 80% Anytin und 20% Benzol. 
Eucalyptol-Anytol. Eucasol. Enthalt 75% Any tin und 25% Eucalyptol. 
Gaultheria-Anytol. Wintergriinol-Anytol. Enthalt 80% Any tin und 200/0 Gaultheriaol. 
Guajakol-Anytol. Enthalt 60% Anytin und 40% Guajakol. 
Jod-Anytol. Enthalt 900f0 Anytin und 10% Jod. 
Campber-Anytol. Enthalt 85% Any tin und 15% Campher. 
Kreosot-Anytol. Enthalt 60% Any tin und 40% Kreosot. 
Kresl)l-Anytol. Enthalt 50 % Any tin und 50 Ufo Kresol. 
m-Kresol-Anytol. Metasol. Enthalt 60 0/0 Any tin und 400/0 m·Kresol. 
PfeUerminzOl-Anytol. Mentba-Anytol. Enthalt 75 % Any tin und 25 Ofo Pfefferminzol. 
TerpentinOl-Anytol. Enthalt 850f0 Anytin und 150/0 Terpentinbl. 
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DesichthoI (CORDES, HERMANNI U. CO., Hamburg) ist Ichthyolammonium, das durch 
Einleiten von Wasserdampf von den riechenden und schmeckenden fluchtigen Stoffen befreit 
ist. Anwendung. Innerlich wie Ichthyolammonium. 

Ichthalbin, (KNOLL A.-G., Ludwigshafen), IchthyoI-Eiweifl, wird durch Faliung einer EiweiB
losung mit einer Losung von Ichthyolsulfonsaure dargestellt. Der Niederschlag wird erst mit 
Wasser gewaschen, dann zunachst bei 25-30°, spater, um ihn unloslich zu machen, langere Zeit 
bei 100 ° getrocknet. 

Sehrfeines, graubraunes Pulver, in Wasser unloslich. Anwendung. Innerlich als geschmack
loses Ichthyolpraparat. Es passiert den Magen ungelost und wird erst vom alkalischen Darmsaft 
in Ichthyol und EiweiB zerlegt. Erwachsene 1-2 g dreimal taglich, am besten vor den Mahl
zeiten, Kinder bis zu 1 g dreimal taglich mit etwas geschabter Schokolade. 

Jchthargan, Ichthargol und Neoichthargan siehe u. Argentum Bd. I, S.546. 

Ichthoform (CORDES, HERMANNI U. CO., Hamburg) ist eine Verbindung von Formaldehyd mit 
lchthyoldisulfonsaure. 

Schwarzbraunes, in den iiblichen Losungsmitteln nahezu unlosliches Pulver, fast geruch- und 
geschmacklos. Es ist unloslich in Wasser und in Sauren, wird durch Alkalien bei langerer Einwir
kung geloot; Ather und Alkohollosen es nur zum Teil. Beim Erhitzen verkohlt es; die Kohle ver· 
brennt beim Gliihen an der Luft bis auf eine Spur Asche. Anwendung. Innerlich in Gaben 
von 8g pro die als Darmantisepticum; es hat sich zur Stillung der tuberknlosen Diarrh6en be
wahrt. AuBerlich ist es mit gutem Erfolge als Antisepticum (Jodoform-Ersatz) bei der Wund
behandlung angewandt worden. 

lchthyolirlin (CORDES, HERMANNI u. CO., Hamburg) ist ichthyolsulfonsaures Piperazin. 
Braunschwarzes, in Wasser nicht, in alkalischen Flilssigkeiten losliches Pulver von schwachem 
Geruch und bitterlichem Geschmack. Anwendung: Taglich 3-4 g bei Gicht und harnsaurer 
Diathese in Form von Tabletten zu 0,25 g. 

Ichthyolahnliche Praparate. 1m Handel sind zahlreiche Praparate, die dem Ichthyol
{ammonium) nachgebildet sind und wie dieses aus Roholen hergestellt werden, die 
.aus Tiroler oder anderen Fischschieferolen gewonnen werden. 

Diese Praparate, zu denen die nachstehend aufgefUhrten gehoren, sind dem 
Ichthyolammonium ahnlich, aber nicht gleich. H. BECKURTS und H. FRERICHS 
landen bei verschiedenen dieser Praparate einen wesentlich niedrigeren Gehalt an 
sulfidisch gebundenen Schwefel als beim Ichthyolammonium. 

Ammonium sulfothyolicum (J. H. WOLFENSBERGER, Basel). 
BitumoI (BITUMOLGESELLSCHAFT Konstanz-Petershausen). 
Ichden, PiscaroI, Ichthyopon, SuIfogenoI (Lih>Y u. Co., .Burgdorf, Schweiz). 
Ichthammon (F. REICHELT, Breslau). 
Ichthynat, Ammonium sulfoicbthynatum (CHEM. FABR. v. HEYDEN, Radebeul). 
Icbthium (CHEM. FABR. WESTEND, Charlottenburg). 
Ichtulfon (HOECKERT u. MWHALOWSKY, Berlin-Neukolln). 
IsaroI, Ichtbyodin (GES. F. CHEM. IND., Basel). 
Lithyol (CHEM. FABR. vorm. SANDOZ, Basel). 
PetrosuIfoI, Icbthyolum austriacum (G. HELL u. CO., Troppau). 
Sulfammon (Apoth. ERICH GRISCHOW, Altenbach a. d. Ruhr). 
Thigenol (HOFFMANN, LAROCHE u. CO., Basel). 

Tumenol (FARBWERKE HOCHST) wird gewonnen durch Sulfonierung des durch 
Destillation von bituminosem Schiefer gewonnenen Mineraloles. 

Das Reaktionsprodukt besteht aus einer Mischung von Tumenolsulfonsaure 
mit Tumenolsulfon. Will man beide trennen, so neutrali,iert man mit Natron
lauge und zieht mit Ather aus. In diesen geht alsdann das neutrale Tumenolsulfon 
uber, wahrend tumenolsulfonsaures Natrium zuruckbleibt. 

TumenoI venale, rohes Tumenol, ist das Gemisch von 'l'umenolsulfon
;saure und Tumenolsulfon. Nicht mehr im Handel. 
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Unter der Bezeichnung Tumenol wurde fruher das rohe Tumenol verstanden. 
Jetzt ist unter diesem Namen nur noch das Ammoniumsalz der TumenoJ
sulfonsaure im Handel, das abzugeben ist, wenn Tumenol gefordert wird. 

Ammonium tumenolicum (Erganzb.). Tumenolsulfonsaures A mmoni um. 
Tumenol-Ammonium. C41H510 2· SOaNH4' 

Eigenschaften und Erkennung. Dunkelbraune, sirupdicke Fliissigkeit. In 
jedem Verhaltnis mischbar mit Wasser, loslich in Glycerin und Weingeist. Mit 
Fetten und Olen laBt es sich leicht zu Salben und Pasten verarbeiten. Aus del' was· 
serigen Losung (1 : 10) fallen Natriumchlorid und verd. Sauren eine sehwarze, harz
artige Masse. Beim Erwarmen mit N atronlauge entwickelt es Ammoniak. 

Priifung. a) Wird die Losung von 2 g Tumenol-Ammonium in 4 ccm Wasser 
mit etwa 3 g Natriumchlorid ausgesalzen und filtriert, so darf das Filtrat Lack
muspapier nicht roten (freie Saure) und durch Schwefelwasserstoffwasser nicht'ver
andert werden (Schwermetalle). - b) Die wasserige Losung (1 g + 10 ecm) darf nach 
dem Ansauern mit Salpetersaure und Filtrieren durch Bariumnitmtlosumg nicht 
verandert werden (Sulfate). - c) Beim Verbrennen darf es hOchstens O,P/o Riick
stand hinterlassen. 

Tumenolsulfon, TumenoI- 01, (C41 H670)2S02' wird gewonnen durch Ausschiitteln des mit 
Natronlauge neutralisierten Roh·Tumenols mit Ather. 

Eigenschaften. Tief dunkelbraunes zahes 01, unloslich in Wasser, leicht loslich in Ather, 
Benzol und anderen Kohlenwasserstoffen. 

Priifung. a) Werden 2 g Tumenolsulfon mit 20 ccm Wasser kraftig durchgeschiittelt, so 
darf das durch ein angefeuchtetes Filter abfiltrierte Wasser Lackmuspapier nicht roten. - b) Nach 
dem Ansauern mit Salpetersaure darf das Filtrat durch Silbernitratlosung (Chloride) und durch 
Bariumnitratlosung (Sulfate) hochstens opalisierend getriibt werden. - Die Prldung auf Arsen 
kann wie bei Thiolum siccum (s. S. 287) ausgefiihrt werden. 

Anwendung. Die Tumenol-Praparate werden fiir sich allein od~:r mit Salbengrundlagen, 
als Pinselungen usw. angewandt als trocknende, Entziindung maJ3igende, Uberhornung bewirkende 
Mittel, bei nassenden Ekzemen, Erosionen, Exkoriationen, oberflachlichen Ulcemtionen und Ver
brennungen ersten und zweiten Grades. Tumenol-Ammonium wird bevorzugt bei Juckreiz, Kin
derekzemen, zumal bei den rezidivierenden, mit Rhagadenbildung einhergehenden Formen am 
Anus, Skrotum usw., bei parasitaren Dermatitisformen, wie auch bei Prurigo- und Pruritisformen. 

Thiol (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist ein sulfuriertes und sulfonllertes Erdol. 
In den Handel kommt Thiol in fester Form (Thiolum siceum in lam ellis 

und pulveratum) und in konzentrierter wasseriger Losung (Thiolum liquidum). 
Thiolum (Erganzb. III). Thiolum sic cum. Thiol. 
Eigenschaften und Erkennung. Ein dunkelbraunes Pulver von schwach 

asphaltartigem Geruch und etwas bitterlichem, zusammenziehendem Geschmack; in 
Wasser zu einer braunroten, neutralen Fliissigkeit loslich. Aus der Losllng wird durch 
Natriumchlorid oder Salzsaure eine dunkle, klebrige Masse abgeschieden, die, aus
gewaschen, in Wasser vollkommen loslich ist. In der wasserigen Thio1l6sung erzeugen 
Zinksulfat. Bariumchlorid, Bleiacetat amorphe Niederschlage. Es enthalt etwa 
35-400/0 festes Thiol. In Chloroform ist es loslich, in Weingeist und Benzol nur 
wenig lOslich, in Petroleumbenzin, Ather und Aceton fast unlOslich. Erhitzt verbrennt 
es unter Aufblahen und hinterlaBt nicht mehr als 3 010 Asche. Dampft man 1 g Thiol 
mit 10 ccm Natronlauge ein und schmilzt den Riickstand in einer 8ilberschale, so 
erhiilt man eine Masse, die auf Zusatz von Salzsaure Schwefelwasserst.off entwickelt. 

Priifung. a) Erwarmt man 1 g festes Thiol mit 10 g Wasser und 10 g Sal
petersaure und filtriert. so darf das Filtrat durch BariumnitratlOsung nicht verandert 
werden (Sulfate). mit Silbernitratlosung nur eine opalisierende Triibung geben (Chlo. 
ride). - b) Mit Petroleumbenzin geschiittelt. darf es an dieses nur wenig einer far
benden Substanz abgeben. auch darf, wenn das Petroleumbenzin verdunstet wird, 
kein erheblicher Riickstand bleiben (nicht sulfoniertes Mineralfett). - c) Wird 1 g Thiol 
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mit 5 ccm N atronlauge erwarmt, so darf kein Ammoniakgeruch auftreten (Ammo
niumsalze). - d) Eine Mischung von 1 g Thiol mit 3 g reinem Natriumnitrat wird in 
kleinen Mengen in einen erhitzten Porzellantiegel eingetragen und zur Verpuffung 
gebracht. N ach dem Erkalten befeuchtet man den Tiegelinhalt mit Schwefelsaure, 
erhitzt und wiederholt diese Behandlung, solange noch Stickoxyde entwickelt werden. 
Dann verjagt man die iiberschiissige Saure durch Erhitzen, pulvert den Inhalt des 
Tiegels nach dem Erkalten und schiittelt das Pulver mit 5 ccm Zinnchloriirlosung. 
Die Mischung darf innerhalb einer Stunde keine dunklere Farbung zeigen (Arsen). 

Thiolum liquidum (Erganzb. III). Fliissiges Thiol. Dunkelrotbraune sirupdicke 
Fliissigkeit, mit Wasser in jedem Verhaltnisse mischbar. 

Anwend'Ung. Dem Thiol kommen ahnliche therapeutische Eigenschaften zu wie dem leh· 
thyol. Es wirkt reduzierend, austrocknend, verhomend, gefaBverengemd und leieht antiseptiseh. -
Das pulverformige Thiol eignet sieh besonders zur inneren Darreiehung, femer ala Streupulver 
bei Hautaffektionen. Das flussige Thiol findet in versehiedenen Formen Anwendung, namentlieh 
bei Hautkrankheiten: Ekzemen, Erysipel, Verbrennungen usw. 

AuIllGsche Plnselung. Pilulae Ichthyoll. 
Tumenol-Ammonii 8,0 g Ammon. sulfoichthyolic. 8,0 
Anthrarobini 2,0.. Magnes. ust. 1,0 
Tinct. Benzoes 80,0 .. Aquae destill. 8,0. 
Aetheris 20,0 .. werden gemischt und auf dem Wasserbad zu 

Bei FurunkuIose einer puIverigpn Masse eingedampft, aus wel

Balsamum I(hlhyoll. 
Ichthyol-Balsam (Ramb. V.). 
Spiritus (90 % ) 12,0 
Glycerini 15,0 
Olei Ricin! 80,0 
Ammonii sulfoichthyvlici 43,0. 

Gelatlna glycerlnata cum Zineo et Ammonio 
sulfoiehthyolleo (MUnch. Ap- V.). 
Gelatinae glycerinatae cum 

Zinco (Erganzb.) 100,0 
Ammonii sulfoichthyollci 2,0. 

Gelatlna Iehthyoll UNNA. 

Gelatlnae albae 10,0 
Aquae destillatae 25,0 
Glycerin! 60,0 
Ammonii sulfoichthyolici 10,0. 

Gelatlna Zlneo·Iehthyoli UNNA. 

1. Gelatinae albae 10,0 
2. Aqua destillatae 40,0 
8. Glycerin! 25,0 
4. Zind oxydati 10,0 
5. Glycerini 13,0 
6. Ammonii suIfoichtbyollci 2. O. 

Man Wst 1 - 3, relbt 4 und 6 mit 5 an und mischt 
alles zusammen. 

Glycerlnum lehthyolatum. 
Ichthyol-GIycerin (Munch. Ap. V.). 
Ammonii sulfolchthyollci 1,0 
Glycerin! 9,0. 

Glyeprinum thlgenolatum (F. M. Germ.). 
Thigenoli 10,0 
Glycerin! 85,0 
Spiritus coloniensis 5,0. 

Pasta Ichthyoll UNNA. 

Ichthyol-Paste. 
Ammonil sulfoichthyolici 8,0-10,0 
Aquae destillatae 
Glycerini 
Dextrlni aa 80,0. 

Pasta Tumenoll NEISSER. 
Tumenoli 
Vaselinl 
Zinci oxydati 
Amyl! 

Bei 8ubakutem Ekzem. 

5,0-10,0 g 
60,0 

aa 100,0. 

cher nach Zusatz einiger Tropfen Wasser 
100 Pillen geformt werden. 

Pilulae Iehthyoll keratlnatae UNNA. 

Natr. sulfoichthyoI. 10,0 schmilzt man zusammell 
mit 

Cerae flav. 
setzt dann 

8,0 

Terrae sllic. 12,0 
hinzu und formt aus der Masse 100 Pillen, die 

man I. a. mit Keratin tiberzieht. 

Sapo ungulnosus cum Iehthyolo et Aeldo 
sallcylloo. 

Ichthyol- Salicyl- Salbenseife. UNNA. 

Ammonii sulfoichthyolicl 10,0 
Acidl salicylici 5,0 
Saponis unguinosi 85,0. 

Sapo ungulnosus plceo-Ichthyolatus UNNA. 

Ichthyol-Teer- Sal benseife. 
Olei cadini 20,0 
Ammon. sulfolchthyolicl 10,0 
Saponis unguinosi 70,0. 

Saponimentum Iohthyoll 10% , 

Ichthyol·Opodeldoc. 
1. Saponis stearin!ci dialysati 80,0 
2. Saponis oleinici dlalysati 20,0 
3. Spiritus (90 % ) 700,0 
4. Olei Lavandulae 5,0 
5. Ammonil sulfoichthyol!cl 100,0 
6. Aquae destillatae 150,0 
7. Aetheris 60,0. 

Man l1ist 5 in 6 und gieBt diese L1isung in die noch 
warme A ufI1ioung von 1-4. Dann filtriert man, 
gibt 7 zu, ffillt mit Spiritus auf 1000,0 auf und 
gieBt In Glaser aus. 

Stilus Ichthyoll dilublUs 20°/ •• 
Ichthyol·Pastenstift. E. DIETERICH. 

N atrii sulfoichthyollci 20,0 
Tragacanthae puiv. &,0 
Amyli 30,0 
Dextrin! 35,0 
Sacchari 10,0. 

Fiant cum Aqua q. s. stili 39 - 40. 

Supposltorla IchthyoJi. 
I. 

Ammonil sulfoichthyolicl 
Cerae albae 
Olei Cacao 

Flant suppositoria X. 

5,0 
2,0 

10,0. 
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Supposltoria Ichthyob. 
II. 

Ammonii sulfoichthyolici 
Massae Gelatinae 

Fiant suppositoria X. 

5,0 
10,0. 

Tlnctura Tumenoll NEISSER. 

Tumenoli 
Aetheris 
Spiritus (90 ./.) 

5,0 

Aquae destillatae (oder Glycerini)aa 15,0. 

Unguentum Ichthyoll. 
Pomatum Ichthyoli. Ichthyolsalbe. 

Ichthyoli 
Adipis 
Vaselini fla vi 

F. M. Germ. Hisp. 
10 20 

80 
90 

Unguentum Ichthyoll composltum UNNA. 

Ammonii sulfoichthyolicl 10,0 
Acidi salicylici 2,0 
Lanolini 
Adipis sniili aa 44,0. 

Unguentum Ichthyoll refrlgerans. 
Ichthyol·Kiihlsalbe. UNNA. 

Adipis snilli 30,0 
Lanolini 50,0 
Ammonii sulfoichthyolici 
Aquae destillatae :18. 10,0. 

Unguentum Ichthynatl (F. M. Germ.). 
Ichthynati 10,0 
Vasellni flavi 90,0. 

Vernlslum lchthyolatum. 
IchthYolfirnis (Hamb .. V.). 

1. Albuminis Ovi sicci 1,0 
2. Aquae calidae 40,0 
3. Amyli 80,0 -
4. A.mmonii suifoichthyolici 80,0. 

Man lOst 1 in 2, verreibt diese Losung zunachst 
mit 3 und mischt nann 4 hinzu. 

Vernlsium Ichthyoll carboUsatum. 
Ichthyol·Carbol·Firnis (UNNA). 

Ammonii suifoichthyolici 25,0 
Acidi carbolici 2,5 
Amyll Tritici 50,0 
Aquae 22,5. 

Zur Paste zu verreiben. 

Icbtbyolmoorscblamm wird ahnlich dem Ichthyol zu schmerzstillenden Umschlagen und 
Badem angewandt. 

Icbtbyolsalicyl-Resorptionspillen, Piluiae resorbentes, enthalten alg wesentliche Be· 
standteile je 0,05 g Coffeinum citric. und 0,2 g "Ichthyolsalicyl" (eine Mischung a,us 25 bzw. 50 0/ 0 

Natr. salicylic. und Ichthyol) neben diuretisch wirkenden Pflanzenextrakten (Scilla, Ononis, 
Foeniculum, Juniperus, Petroselinum). 

Icbtbyoltabletten sind geruchlose und fast geschmacklose Tabletten, die 117,5% Ichthyol. 
sulfonsaure und '2,5 0/0 Calcium enthalten sollen, Ferrichthyoltabletten enthalten 3,50/~ or· 
ganisch gebundenes Eisen neben 96,5 0/ 0 Ichthyolsulfonsaure. 

Icbtbosotpillen gegen Lungenleiden und Verdauungssti:irungen enthalten pro dosi 0,1 g 
Ammon. sulfoichthyolic. und 0,04 g Creosotai. 

Olea pinguia. 
Olea pinguia, Fette (he, werden gewonnen aus Pflanzensamen ulld -friicbten 

und aus tierischen Organen, besonders aua der Leber von Fischen und dem Speck 
der Seesaugetiere. Die tieriachen rile werden meist ala Trane bezeicbnet. 

Gewinnung der pjlanzlichen Ole. Die Olhaltigen Samen werden zunachst gut 
gereinigt durch Biirstenapparate, Siebe und Windgeblase. Eisenteile wie Nagel, Schrauben u. a., 
die in den Olsaaten nicht selten vorkommen, werden durch Magnete entfernt. Die gereinigten 
Samen werden dann in Mahlgangen, Kollergangen, Walzwerken, Schleudermiihlen oder Schlag
kreuzmiihlen zerkleinert. Das nicht zu feine Pulver wird dann in starke Pre(ltiicher gepackt, 
die aus RoBhaar, Kamelhaar, Schafwolle, Kuhschweifhaar, Menschenhaar (meist aus China 
stammend), oder auch, wenig haltbar, aus Baumwolle hergestellt sind, und in hydraulischen 
Pressen stark gepreBt. 

Hierbei werden offene Pressen verwendet, bei denen die gefiillten Pre£itiicher zwischen 
Platten gelegt und mit diesen abwechselnd zu einer Saule aufgeschichtet werden. Ohne PreB· 
tiicher arbeiten die geschlossenen Pressen, entweder Kasten pressen, mit einem Kasten, 
dessen Innenflachen kanelliert sind und in oon ein feingelochtes Sieb eingeset!:t ist, oder jetzt 
melstens Seiherpressen, mit einem oben und unten offenen cylindrischen, durehlochten Mantel 
aus Stahlrohr. Zur Verhiitung des Verspritzens von 01 wird der PreBmantel noch mit einem 
Blechmantel umhiillt. Die Seiherpressen werden auch mit Doppelmantel eingerichtet; der auDere 
Mantel wird dann auf der Innenflache mit senkrechten Rinnen versehen, und der innere Mantel, 
der dem auBeren dieht anliegt, mit vielen SieblOchem. Das PreBgut wird in die geschlossene 
Presse in Lagen geschichtet, die durch Eisenplatten und Zwischenlagen von oldurchlaasigen PreB· 
deckeln voneinander getrennt sind. 

Auch kontinuierliche Pressen werden verwendet, bei denen fortwahrend neues PreBgut 
nachgefiillt und das ausgepreBte Gut ausgestoBen wird. Diese letzteren Pressen konnen nicht 
mit. so hohem Druek arbeiten wie die iibrigen; das PreBgut muB deshalb mit anderen Pressen noch 
nachgepreBt werden. 
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1m Kleinbetriebe verwendet man Kniehebelpressen, Spindelpressen und die Keil· oder 
Rammpressen, die in vielen kleinen Olmiihlen zum Olschlagen verwendet werden. 

Beim Pressen der Ole wird das PreBgut zunachst nicht oder nur wenig angewarmt, weil 
das bei niedriger Temperatur ausgepreBte 01 besser ist als heiB gepreBtes 01. Die Ausbeute an 01 
ist aber bei hoherer Temperatur groBer; deshalb wird zuerst bei niedriger Temperatur und dann 
noch ein zweites Mal unter Erhitzen ausgepreBt. Bei der Gewinnung der festen Pflanzenfette, Cocos· 
fett, Cacaobutter u. a., muB das PreBgut natiirlich so weit erwarmt werden, daB das Fett fliissig 
ist. Auch nach dem heiBen Auspressen enthalten die PreBkuchen noch erhebliche Mengen 01, 4 bis 
12 % , das nur durch Ausziehen mit Losungsmitteln gewonnen werden kann. Man ver· 
wendet hierzu Sch wefelkohlenstoff, leichtsiedendes Benzin, Tetrachlorkohlenstoff 
(kurz "Tetra" genannt), Trichlorathylen ("Tri" genannt). Auch Ather, Chloroform, Aceton, 
Benzol u. a. sind verwendet worden. Die LOsungsmittel werden durch Abdestillieren wieder 
gewonnen. Das Extraktionsverfahren wird auch zur Gewinnung des gesamten Oles aus dem 
Samen angewandt; das so gewonnene 01 steht aber in seiner Giite dem durch Pressen gewonnenen 
nacho 

Dber die Gewinnung des Olivenoles s. S.259. 
Zur Gewinnung des fetten Oles aus Steino bstkernen werden nach einem Verfahren von 

K. ALPERS die Obstkerne von den Schalen mit Hilfe einer Calciumchloridlosung vom spez. Gew. 
1,15 getrennt; die Kerne schwimmen auf dieser Losung, wahrend die Steinschalen darin unter· 
sinken. Das durch Pressen aus den Kernen gewonnene 01 wird von dem Bittermande16lgeruch 
durch Abblasen mit Wasserdampf befreit. Das so gereinigte 01 ist fast geruchlos und hat einen 
feinen milden Geschmack. 

Gewinnung tierischer Ole und Trane. Dber die Gewinnung von Le bertran 
siehe unter Oleum Jecoris Aselli S.298. 

Fischole werden aus kleinen ganzen Fischen oder meist aus Fischabfallen, wie Kopfen 
u. a. nach dem Zerkleinern und Trocknen durch Ausziehen mit Losungsmitteln gewonnen. Wal. 
tran und Robbentran werden aus dem Speck der Tiere durch Ausschmelzen gewonnen. 
Nach dem primitivsten Verfahren wird der Speck in hohen Behaltern aufgeschichtet, die unten 
mit AbfluBOffnungen versehen sind. Durch den eigenen Druck der Masse gibt der Speck dann im 
Laufe von 2-3 Monaten die groBte Menge des Tranes ab, der anfangs hell und fast geruchlos abo 
lauft, wahrend er spater infolge der eintretenden Zersetzung der organischen Massen dunkel und 
iibelriechend wird. Durch Auskochen werden aus den Riickstanden noch weitere Mengen Tran er· 
halten. Rascher und reiner erhalt man den Tran durch Ausschmelzen des Specks entweder in 
Kesseln mit direkter Feuerung oder in doppelwandigen Kesseln, die mit Dampf oder Wasser ge
heizt werden. Aus den ausgeschmolzenen Riickstanden werden weitere Mengen Tran durch 
Pressen und Ausziehen mit Losungsmitteln gewonnen. 

Reinigung. Die Ole, einerlei ob sie durch Pressen, Ausziehen mit Losungsmitteln, Aus
kochen oder Ausschmelzen gewonnen wurden, enthalten noch unerwiinschte Beimengungen, teils 
gelost, teils in mehr oder weniger feiner Verteilung, auch Wasser. Zur Reinigung werden die Ole 
in groBen Behaltern meist unter Erwarmung zunachst durch Absetzenlassen geklart, wobei Wasser 
und feste Stoffe sich zu Boden setzen. Dabei werden auch Klarmittel zugesetzt, Salze, wie Koch
salz, Natriumsulfat, Calciumchlorid, die das Wasser binden oder mit ihm eine sich leichter 
absetzende Losung geben. Auch Bleichmittel (s. w. u.) werden schon bei der Klarung ver
wendet. Je langere Zeit man das 01 absetzen laBt, desto weniger Verunreinigungen auch an fein 
verteilten Beimengungen wie EiweiB- und Schleimstoffen bleiben zuriick und desto leichter ist 
die weitere Reinigung. Auch durch Filtrieren durch dichtes Gewebe, Papier, Sand, porose Steine, 
durch Schichten von Torf, Sagemehl, Moos, Holzkohlenpulver u. a. kann das 01 geklart werden. 
Vielfach verwendet man auch Filterpressen und Zentrifugen zum Filtrieren der Ole. 

Oft werden die Ole auch durch Behandlung mit kleinen Mengen konz. Schwefelsaure (1/2 bis 
1 °/0) gereinigt, indem man sie in verbleiten Kesseln damit bei 15-20 ° durchriihrt, bis sich schwarze 
Flocken von verkohlten Verunreinigungen, wie EiweiBstoffen, Schleim u. a., abscheiden, und das 
01 hell wird. Durch Absetzenlassen und Auswaschen mit Wasser wird die Schwefelsaure wieder 
beseitigt. Auch kann man die Saure durch einen Zusatz von Kalkmilch, Soda oder Kreide binden. 

Eine weitere Reinigung der Ole bezweckt die Entfernung der freien Fettsauren, die in wech
selnden Mengen in jedem 01 enthalten sind. Die Ole werden zu diesem Zwecke bei etwa 40-50 ° 
mit kleinen Mengen Natronlauge von etwa 8-10 % oder auch mit Natriumcarbonat behandelt, 
wodurch die Fettsauren zu Seifen gebunden werden, die sich bei Anwendung der durch einen 
Vorversuch richtig gewahlten Laugenmengen flockig ausscheiden und durch Absetzenlassen und 
Filtrieren entfernt werden konnen. Auch verd. Ammoniakfliissigkeit, Kalkmilch oder pulveriges 
Calciumhydroxyd, Magnesia, Borax und Wasserglas werden hierfiir verwendet. 

Bleichen der Ole. Die meisten Ole sind mehr oder weniger gefarbt. Starker gefarbte 
Ole werden mit Entfarbungs. oder Bleichmitteln behandelt. Holzkohle oder Tierkohle werden 
fiir diesen Zweck nur noch selten verwendet. Die Hauptbleichmittel sind Kieselgur und kiinst
liche oder natiirliche Silicate, wie Ton und besonders ein in Florida vorkommendes Aluminium
Magnesiumhydrosilicat, das als Floridaerde bezeichnet wird. Ahnlich wirkende Silicate hat 
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man spater auch in anderen Gegenden gefunden, so z. B. in Schlesien bei Fraustadt die Fuller· 
erde. Die Bleicherde wird entweder in natiirlichem wasserhaltigen Zustand oder bei etwa 120 G 

entwii.ssert verwendet. Das 01 wird mit einer kleinen Menge der Bleicherde einige Zeit durch
geriihrt und dann durch Filterpressen filtriert. Das in der Bleicherde zuriickbleibende 01 wird 
durch Ausziehen mit Losungsmitteln wiedergewonnen. 

Manche Ole, besonders das Baumwollsamenol, werden auch noch von festen Fetten be
freit, die sich beim Abkiihlen kristallinisch ausscheiden, sie werden entmargariniert. Die aus
geschiedenen Fette werden von dem fliissigen 01 durch Filtrieren, Schleudem und Pressen ge
trennt. (Andererseits werden auch fliissige Fette aus festen tierischen Fetten durch Abpressen 
gewonnen.) 

Quantitative Bestimmung von Fetten und Olen. Man bringt eine gewogene 
Menge der gepulverten fetthaltigen Substanz in einer Hiilse aus Filtrierpapier, die man mit reiner 

Watte verschlieBt, in einen SOXHLETschen ExtraktionsaI'parat (Abb.29), 
zieht sie auf dem Wasserbad einige Stunden lang mit Ather aus und wagt 
den nach dem Verdunsten des Athers verbliebenen Riickstand nach dem 
Trocknen bei 1000. Der SOXHLETsche Extraktionsapparat iet so eingerichtet, 
daB der in dem Kolbchen verdampfende Ather aus dem Kiihler in den Ex
traktionsraum tropft, sich hier bis zur Hohe des Heberrohres ansammelt 
und dann durch den Heber in das Kolbchen zuriickflieBt. 1Gs findet also ein 
fortwahrend wiederholtes Ausziehen der in der Extraktionsbiilse befindlichen 
Substanz statt. 

FUr mancbe Zwecke geniigt auch das unter Semen Sinapis, S. 743, be
schriebene einfache Verfahren. 

Zusammensetzung. Fette Ole bestehen in der Hauptmenge 
aus Glycerinestern (Glyceriden) verschiedener Olsauren, 
d. h. ungesattigter Sauren, enthalten aber aueh Glycerinester 
gesiittigter Fettsauren. Die Olsauren, die am h:iufigsten vor
kommen, sind die gewohnliche Olsaure, C17H 33COOH, die 
Linolsaure, C17H31COOH, die Linolen - und Isol inolensaure, 
C17H29COOH, und die Erueasaure, C21H.u COOH. Die Rid
nusolsaure, C17H 32 (OH)COOH, ist eine ungesattigte Oxysaure, 
eine Oxyolsaure. 

Vorwiegend aus Olsaureglycerinester bestehen nich ttroek
nende Ole (s. S. 291). 

Trocknende Ole (s. S.291)enthalten vorwiegend die Glycerin. 
ester der Linol-, Linolen- und Isolinolensaure undgeringere 
Mengen Olsaureglycerinester. Die Cruciferenole, die zu den hal b
trocknenden Olen gehoren, bestehen in der Hauptmenge aus 
Erucasaureglyeerinester. Feste Ole wie Cocosfett, Cacaofett, 
Palmfett, Muskatnuilfett und daB halbfeste Lorbeerol enthalten 
neben 01Baureglycerinester betrachtliche Mengen von Glycerin
estern gesattigter Sauren: Palmitinsaure, StearinsiLure, Myristin-

Abb.29. saure, Laurinsaure, auch der niederen Fettsauren: C2,pron-, Caprin-
und Caprylsaure. Auch gemisch te Glycerinester mit verschie

denen 01- und Fettsaureresten, z. B. Oleodistearin, C3H6(OOCC17H33)(OOCC17Hs5)2. 
sind wahrscheinlich in den meisten Olen und Fetten enthalten. Auiler den Glycerin
estern der 01- und Fettsiiuren, die aHe an sich farblos sind, enthalten die Ole noch 
kleine Mengen anderer Stoffe: Farbstoffe, denen sie ihre mehr oder weniger gelbe 
Farbung verdanken. Ferner enthalten die Pflanzenole kleine Mengen des ungesattig
ten AlkoholB Phytosterin, C27H'60H, dietierischenOle (Trane)und tierischenFette 
kleine Mengen des dem Phytosterin isomeren Cholesterins. Weiter enthalten die 
Ole meist kleine Mengen von freien 01- und Fettsauren, deren Menge bei 
mangelhafter Aufbewahrung allmahlich zunimmt. 

Eigenschaften. Die fetten Ole sind bei gewohnlicher Temperatur fliissig; 
manche von ihnen werden bei starker Abkiihlung salbenartig fest oder es scheiden 
sich feste Fette aus, die beim Erwarmen wieder gelOst werden. (Aueh einige bei ge-
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wohnlicher Temperatur feste Pflanzenfette, wie Cacaofett, Cocosfett, Palmfett, werden 
als "Ole" bezeichnet.) Das spez. Gewicht der meisten Ole liegt zwischen 0,91 und 0,93, 
seltener hoher (Leinol 0,93-0,94, Ricinusol 0,96-0,97). In Wasser sind alie Ole 
un!Oslich, in wasserhaltigem Weingeist wenig !Oslich, in absolutem Alkohol etwas 
mehr loslich. (Nur Ricinusol ist in starkem Weingeist leicht !Oslich.) Leicht !Osen 
sich alie Ole in Ather, Chloroform und andern Halogenkohlenwasserstoffen, Tetra
chlorkohlenstoff, Schwefelkohlenstoff, Benzin, Benzol. Durch Erhitzen mit Alkalilauge 
werden die Ole verseift unter Bildung der Alkalisalze der 01- und Fettsauren, 
Seifen und Glycerin, z. B.: 

CaH5(O·OCC17Hda + 3 KOH = CaH5(OH)a + 3 C17HaaCOOK. 

Durch Erhitzen mit Wasser unter Druck, besonders unter Zusatz einer kleinen 
Menge von Schwefeisaure und andern Sauren, werden die Ole zerlegt unter Bildung 
von Glycerin und freien 01- und Fettsauren: 

CaH5(O·OCC17Haala + 3 H 2 0 = CaH5(OHla + 3 C17H aaCOOH. 
Auch diese Zerlegung wird als Verseifung bezeichnet. In geringem MaBe findet 

die Zeriegung durch Wasser auch bei gewohnlicher Temperatur statt, wenn die Ole 
wasserhaltig sind. 

Ferner konnen die Ole bei Gegenwart von Wasser durch gewisse Enzyme 
zerlegt werden, z. B. durch die im Ricinussamen enthaltene Lipase. 

Durch die Einwirkung der Luft, besonders unter gleichzeitiger Mitwirkung 
von Licht und Feuchtigkeit, werden die Ole alimahlich ranzig, d. h. sie nehmen 
einen unangenehmen Geruch und kratzenden Geschmack an. Das Ranzigwerden 
laBt sich bei wasserfreien Olen durch volligen LuftabschluB verhiiten. 

Werden Ole in diinner Schicht der Luft ausgesetzt, so verhalten sie sich ver
schieden. Einige trocknen zu einer firnisartigen Masse ein. Diese Ole werden als 
trocknende Ole bezeichnet. Hierher gehoren vor aHem das Leinol, das wegen 
dieser Eigenschaft Anwendung zur HersteHung von Olfarben und Firnis findet, und 
verschiedene andere Ole, die wie das LeinO! in der Hauptmenge aus den Glycerin
estern der Linol-, Linolen- und Isolinolensaure bestehen, z. B. Hanfol, 
Mohnol, WalnuBol. Das Trocknen der Ole ist mit einer Gewichtsvermehrung 
verbunden und beruht auf einer Oxydation der stark ungesattigten Glyceride durch 
den Sauerstoff der Luft. Die aus dem Leinol dabei entstehende Masse wird als 
Linoxyn bezeichnet. 

Als nicht trocknende Ole bezeichnet man die Ole, die auch nach langer 
Zeit an der Luft nicht eintrocknen, sondern schmierig bleiben, hochstens etwas dick
fliissig werden. Hierher gehoren die Ole, die vorwiegend aus Olsaureglycerin
ester bestehen und nur kleine Mengen von Glycerinestern der Linol-, Linolen- und 
Isolinolensaure enthalten. Hierher gehoren z. B. Olivenol, Mandelol, ErdnuB-
01, Sesamol. 

HaIbtrocknende Ole werden an der Luft zahe und klebrig, sie enthalten 
neben den Glyceriden der stark ungesattigten Sauren wie Linolsaure u. a. so erheb
liche Mengen von nichttrocknenden Glyceriden, daB sie nicht zu einem trockenen 
Firnis oxydiert werden. Hierher gehoren z. B. die Cruciferenole, wie Riibol, 
Rapsol, fettes Senfol, Leindotterol, ferner Sojabohnenol, Baumwoll
samenol, Lebertran u. a. 

Naheres iiber die Eigenschaften ist bei den einzelnen Olen angeQ'eben. die unter 
den Stammpflanzen aufgefiihrt sind (s. d.). 

Untersuchung. AuBere Beschaffenheit. Die Ole miissen vallig ldar (blank) sein, ab
gesehen von Ausscheidungen bei niedriger Temperatur, die beim Erwarmen wieder verschwin
den. Sie diirfen nicht ranzig riechen und schmecken. 

Spezifisches Gewich t. Die Bestimmung wird mit der WESTPHALschen (MoHRschen) 
Wage, mit einem Pyknometer oder auch mit einem Araometer bei 15° ausgefiihrt. Fiir hahere 
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oder niedere Temperatnren sind fiir jeden Grad 0,00065 hinzu- oder abzurechnen_ Bei dickfliissi
gen Olen und den festen Fetten bestimmt man das spez_ Gewicht meist bei 100°. 

Zur Bestimmung des spez. Gewichts bei 100° bringt man das Fett oder 01 in ein Probier
rohr von 15 em Lange und etwa 3 em Weite und setzt dieses Rohr in der durch Abb. 30 wieder

gegebenen Weise in ein Dampfbad. In das Wasser in dem ErIen
meyerkolben gibt man einige Siedesteinchen aus Ton, erhitzt zum 
Sieden, so daB ein Dampfstrom aus dem Ableitungsrohr ent
weicht und bestimmt das spez. Gewicht des Ols, sobald dieses die 
Temperatur von fast 100 ° erreicht hat. SolI die Temperatur von 
100° genau erreieht werden, so wird zur Erhohung des Siede
punktes in das Wasser Kochsalz gegeben. Die Bestimmung des spez. 
Gewichts wird ausgefiihrt mit einem kleinen Araometer naeh KONIGS, 
das die Teilung von 0,845-0,870 tragt, oder mit der WESTPHAL
schen Wage. (Die mit Thermometer versehenen Senkkorper der 
Wage konnen nur dann benutzt werden, wenn die Teilung des 
Thermometers bis iiber 100 ° geht, andernfalls zerspringt das Thermo
meter.) 

Abb. 30. Aueh Pyknometer lassen sieh fiir die Bestimmung des spez. 
Gewiehts bis 100 ° verwenden, indem man das Pyknometer im 

siedenden Wasserbad bis zur Marke fiHlt und es naeh dem Erkalten wagt. Das spez. Gewicht 
bei 1000 kann auf Wasser von 100° als Einheit bezogen werden oder auf Wasser von 15°, seltener 
von 4°. SolI Wasser von 100° als Einheit gelten, so muB der Senkkorper der WESTPHALschen 
Wage nebst Gewichten auch mit Wasser von 100° eingestellt werden, ebenso muB das Pykno
meter mit Wasser von 100° ausgewogen werden. Anf jeden Fall muB angegeben werden, ob die 
gefundenen Zahlen auf Wasser von 1000, 15° oder 4° bezogen sind. 

Erstarrungspunkt und Schmelzpunkt werden nach dem Bd. I, S. 16 u. 14 
angegebenen Verfahren bestimmt. 

Sa uregrad. Als Sauregrad bezeiehnet man die Zahl der cern N ormal-Kalilauge 
fiir 100 g 01, die zur Bindung der freien Saure erforderIieh ist. Die Ausfiihrung der Bestimmung 
erfolgt in der Bd. I, S. 75 angegebenen Weise. Der Sauregrad bietet einen guten Anhaltspunkt 
fiir die Frische und Giite eines Oles, da der Sauregrad bei mangelhafter Aufbewahrung allmah
lich steigt, besonders wenn die Ole wasserhaltig sind. Da die Bestimmung leicht auszufiihren 
ist, so nimmt man sie zweckmaBig zuerst vor. 1st der gefundene Sauregrad hoher, als von den 
Pharmakopoen gestattet ist, so ist das 01 zu verwerfen. Die weiteren Untersuchungen sind dann 
iiberfliissig. Vber den zulassigen Sauregrad der als Nahrungsmittel oder fiir technische Zwecke 
bestimmten Ole bestehen besondere Festsetzungen. Der Prozentgehalt an freier Saure (als 01-
saure, C17H aaCOOH, Mol.-Gew. 282, bereehnet) ergibt sieh aus dem Sauregrad durch Multiplika
tion mit 0,282. 

Auch bei den Olen, bei denen eine Hochstgrenze fiir den Sauregrad von den Pharmakopben 
nicht festgesetzt ist, ist die Bestimmung des Sauregrades fiir die Beurteilung zweckmii.Big. Gute 
Ole haben stets einen sehr niedrigen Sauregrad. Ole mit hoherem Sauregrad sind zwar zur Her
steHung von Linimenten und anderen Einreibungen brauchbar, die Verwendung solcher Ole nnd 
Fette fiir Injektionen und Augensalben, z. B. mit Quecksilberoxyd, ist aber bedenklich. 

An Stelle des Sauregrades wird vielfach die Saurezahl (S.-Z.) angegeben, worunter man 
die zur Bindung der freien Saure in 1 g 01 erforderliche Zahl der Mill igramme KOH versteht 
(vgl. Bd. I, S. 75). Aus dem Sauregrad ergibt sich die Saurezahl durch Multiplikation mit 0,56, der 
Prozentgehalt an freien Sauren ist mnd halb so groB wie die Saurezahl, z. B. hat ein 01 mit dem 
Sauregrad 6 die Saurezahl 3,36 und enthalt 1,7% freie Saure. 

J odzahl. Die Jodzahl (J.-Z.) gibt an, wieviel Gramm Jod nach bestimmtem Verfahren 
auf 100 g Fett oder 01 gebunden werden. Die Bestimmung wird ausgefiihrt nach dem Ver
fahren von v. HUBL oder von HANUS (s.Bd.I, S.78 u. 79). Eine hohe Jodzahl, 120-200, haben 
die trocknenden Ole, weil die Glyceride der mehrfach ungesattigten Sauren, Linol-, Linolen
und Isolinolensaure, erheblich mehr Halogen zu binden vermogen, als die del' einfach unge
sattigten Olsauren. Die Jodzahl der nichttrocknenden Ole ist urn so niedriger, je geringer der 
Gehalt an Glyceriden mehrfach ungesattigter Sauren im Vergleich zum Olsaureglyceridgehalt 
ist; sie liegt etwa zwischen 80 und 100. Halbtrocknende Ole haben eine Jodzahl von etwa 100 
bis 120. Am niedrigsten ist die Jodzahl der festen Fette, die erhebliche Mengen von Glyceriden 
gesattigter Fettsauren enthalten. Bestimmung der Jodzahl nach Germ. 6 siehe S. 1298. 

Verseifungszahl nach KOETTSTORFER. Die Verseif~ngszahl (V.-Z. ) gibt an, wie
viel Milligramm KOH zur vollstandigen Verseifung von 1 g 01 erforderlich sind. 2-4 g 01 
(genau gewogen!) werden mit 50 ccm weingeistiger II z-n-Kalilauge in einem Kolben am Kuhl
rohr 30 Minuten lang auf dem Wasserbad erhitzt. Nach Zusatz von etwa 1 ccm Phenol
phthaleinltisung wird in der noch hE'iBen Fliissigkeit der VberschuB an Kaliumhydroxyd mit 
1/ 2-n-Salzsiiure zuriicktitriert und die Verseifungszahl berechnet (vgl. Bd. I. S. 75). Die 
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Verseifungszahl der meisten Fette und Ole liegt zwischen 190 und 200. Eine hbhere Ver
seifungszahl haben die Fette und Ole, die Glycerinester niederer FettsiLuren enthalten. Nied
riger ist die Verseifungszahl der Ole, die Glycerinester der ErucasiLure und anderer SiLuren mit 
hoher Kohlenstoffatomzahl enthalten. 

Esterzahl (Atherzahl). Die Esterzahl (E.-Z.) ergibt sich aus der Verseifungszahl durch 
Abziehen der SiLurezahl; sie gibt die fiir die Zerlegung der Ester in 1 g 01 erforderliche Zahl der 
Milligramme KOH an. 

HEHNERsche Zahl (HEHNER-ANGELLSche Zahl). Diese gibt an, wieviel Teile in heiBem 
Wasser unlOslicher FettsiLuren 100 'I.'. Fett oder Olliefern. Die Bestimmung wird nach dem unter 
Adeps suillus Bd. I, S.273 angegebenen Verfahren ausgefiihrt. 

REICHERT - MElSSLsche Zahl. Diese Zahl gibt an, wieviel ccm l/ro-n-Lauge zur 
Neutralisation der aus 5g Fett nach einem bestimmten Verfahren abgeschiedenen fliichtigen 
Fettsauren erforderlich sind. Die Bestimmung wird in der unter Butyrum Bd. I S.701 ange
gebenen Weise ausgefuhrt. 

Bei den meisten Fetten und Olen liegt dill REICHERT-MElSSLsche Zahl unter 1, weil nur 
Spuren von Glyceriden fliichtiger SiLuren vorhanden sind. Cocos- und Palmfett haben die R.-M.
Zahl 5-8, manche Trane 6-66. Ranzige Ole haben meist eine erhiihte R.-M.-Zahl. 

POLENsKE-Zahl. Die Zahl gibt an, wieviel Kubikcentimeter Iho-n-Kalilauge erforderlich 
sind, um die fliichtigen, wasserunloslichen FettsiLuren, die aus 5 g Fett unter bestimmten 
Bedingungen erhalten werden, zu neutralisieren. "Ober die Ausfiihrung der Besti=ung siehe 
Bd I, S.701. 

Acetylzahl und Esterzahl der acetylierten Fettsauren. Die Acetylzahl 
gestattet die quantitative Bestimmung des Hydroxylgehaltes einer Substanz und liefert demnach 
ein MaB fiir den Gehalt eines Fettes, Fettgemisches oder Bestandteiles eines Fettes an Oxy
fettsiLuren. Die Bestimmung erfolgt naeh dem Verfahren von BENEDIKT und ULZER. 

3) Abscheidung der FettsiLuren. 50 g Fett oder 01 werden in einer Porzellanschale 
mit einer Lbsung von 20 g Atzkali in wenig Wasser und 100 cem Weingeist auf dem Wasserbad 
unter Umriihren voUstiLndig verseift. Nach dem Verjagen des Alkohols wird die Seife in 11 heiBem 
Wasser gelOst, die heiBe Losung mit einem "OberschuB verd. Sehwefelsaure (etwa 120 g mit etwa 
16 0/ 0 H 2S04) versetzt und dann so lange erhitzt, bis die FettsiLuren sieh an der OberfliLche klar 
abgesehieden haben. Nach dem Erkalten wird das Wasser abgehebert und die FettsiLuren so oft 
(2--4mal) mit je 11 Wasser unter Umriihren erhitzt, bis das Waschwasser dureh Dimethyl
aminoazobenzollosung nicht mehr gerotet wird. Die FettsiLuren werden dann in einem Scheide
triehter an einem warmen Ort stehen gelassen, bis sich das Wasser vollig abgesetzt hat. Die 
vom Wasser getrennten FettsiLuren werden warm (im Trockenschrank) durch ein getrocknetes 
Faltenfilter filtriert. 

b) Acetylierung der FettsiLuren. 10-20 g der aus dem Fette abgeschiedenen wasser
unlbslichen FettsiLuren werden mit dem gleichen Volum EssigsiLureanhydrid am RiickfluB
kiihlrohr 2 Stunden lang bis zum Sieden erhitzt (wie bei der Acetylierung von iLtherischen Olen, 
s. S.638). Die Mischung wird in ein hohes Becherglas von 11 entleert, mit 500-600 ccm Wasser 
iibergossen und mindestens eine halbe Stunde lang gekocht. Um ein StoBen der Fliissigkeit zu 
vermeiden, leitet man durch ein fast bis zum Boden reichendes Kapillarrohr einen langsamen 
Kohlendioxydstrom ein oder gibt einige Siedesteinchen aus Ton hinein. Dann liLBt man absetzen, 
hebert das Wasser ab und kocht noch dreimal oder so oft mit gleichen Mengen Wasser aus, bis 
das Wasser blaues Lackmuspapier nicht mehr rotet. 

e) Bestimmung der Acetylzahl. Man bringt nun das acetylierte FettsiLuregemisch 
in einen Scheidetrichter, liLBt das Wasser vollstandig ab, filtriert die acetylierten FettsiLuren durch 
ein getrocknetes Filter und bestimmt dann: a) in etwa 5 g die SiLurezahl; diese wird die Acetyl
SiLurezahl genannt, d. h. sie gibt an, wie viel Milligramm KOH zum Neutralisieren der in 1 g 
des acetylierten FettsiLuregemisches enthaltenen freien FettsiLuren erforderlich sind. b) Man wiLgt 
2-3 g des acetylierten Fettsauregemisches ab und bestimmt die Verseifungszahl in derselben 
Weise, wie die KOETTSTORFERsche Verseifungszahl. Die so erhaltene Zahl ist die Acetyl
Verseifungszahl. Subtrahiert man die AcetylsiLurezahl von der Acetyl-Verseifungszahl, so 
erhiLlt man die Acetylzahl, d. h. die zur Abspaltung des Acetylrestes in 1 g des acetylierten 
FettsiLuregemisches erforderliche Anzahl von Milligrammen KOB. 

Wei tere Un tersuchung der Fettsauren. Wichtige Anhaltspunkte fiir die Kenn. 
zeichnung der Fette und Ole geben auch folgende mit den FettsiLuren ausgefiIhrte Bestm
mungen: Spez. Gewicht bei 100 0, Erstarrungspunkt und Schmelzpunkt, Verseifungszahl, Jodzabl. 

N achw eis der un verseifbaren B estand teile, Priifung auf Mineralol, 
Harzol, Teerol. a) Vorprobe. Reine Fette und Ole werden beim Erhitzen mit wein
geistiger Kalilauge voUstiLndig verseift bis auf eine sehr geringe Menge unverseifbarer Stoffe (haupt
sachlich Phytosterin bei pflanzlichen und Cholesterin bei tierischen Fetten). Sind die Ole mit 
Mineralbl, Barzol oder Teerol versetzt, so ist oft schon die weingeistige SeifenlOsung nicht klar 
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oder aber sie triibt sich beim Vermischen mit Wasser. Man erhitzt etwa 1 g 01 mit 10 cern wein
geistiger 1/2-n-Kalilauge bis zur Verseifung (im Wasserbad) und versetzt die Fliissigkeit dann nach 
und nach mit Wasser; tritt eine Triibung auf, die auch bei groBerem Wasserzusatz nicht ver
schwindet, so ist die Anwesenheit von unverseifbaren Olen wahrscheinlich. Das Nichteintreten 
einer Triibung ist dagegen kein Beweis fiir die Abwesenheit von unverseifbaren Olen, weil kleine 
Mengen derselben in der wasserig-weingeistigen SeifenlOsung klar loslich sein konnen. So ist die 
Probe nicht mehr sicher, wenn Petroleum in einer Menge unter 10% zugegen ist, oder Harzol 
unter 12%' auch Braunkohlenteerol unter 3%, Hochsiedende MineralOle geben schon bei etwa 
1 % eine Triibung. 

Zum sicheren Nachweis eines ZUBatzes von unverseifbaren Olen dient die folgende Probe: 
b) Bestimmung der unverseifbaren Bestandteile, Priifung auf Mineralol. Ver

fahren von SPITZ und HONIG. 10 g Fett oder 01 werden mit einer Losung von 5 g Atzkali in 
wenig Wasser und 50 ccm Weingeist in einem Kolben von etwa 150 cern etwa 1/l:-1 Stunde auf 
dem Wasserbad am RiiekfluBkiihlrohr erhitzt. Nach dem Verdiinnen mit 50 cern Wasser IaBt 
man die Fliissigkeit erkalten, bringt sie in einen Scheidetrichter und schiittelt sie mit 50 eem 
frisch destilliertem, nieht iiber 80° siedendem Petroleum ather aus. Naeh dem Absetzen bringt 
man die SeifenlOsung (untere Fliissigkeit) in einen anderen Seheidetriehter und schiittelt sie noeh 
2-3mal mit je 50 cern Petroleumather aus. Die vereinigten AUBziige werden zur EnUernung kleiner 
Mengen gelOster Seife in einem Seheidetriehter 3mal mit je 20 cern verd. Weingeist von 50 Vol.-% 
unter Zusatz einer Spur Kalilauge ausgesehiittelt. Dann wird der sorgfaltig von dem verd. Wein
geist getrennte Petroleumather in einen troeken gewogenen Kolben gebraeht und abdestilliert. 
Der Riiekstand wird bei 100 ° bis zum annahernd gleiehbleibenden Gewieht getrocknet. Man 
trocknet je 5 Minuten lang, bis das Gewieht bis auf 1-2 mg gleiehbleibt. Sollten in dem Riick
stand Wassertropfchen erkennbar sein, so entfernt man das Wasser am raschesten, wenn man 
den Riiekstand mit 5-8 cern absolutem Alkohol versetzt und bis zum Verjagerr des Alkohols 
auf dem Wasserbad erhitzt. - Gerrn. 6 s. S. 1293. 

Bei reinen Fetten und Olen besteht das Unverseifbare fast nur aus Phytosterin (bei pflanzliehen 
Fetten) oder Cholesterin (bei tierisehen Fetten) in einer Menge von 0,5-1 %' Bei .Anwendung von 
10 g 01 wird man also nur etwa bis 0,1 g Riickstand aus dem Petroleumather erhalten. 1st die Menge 
des Riiekstandes groBer, so kann MineralOl zugegen sein. Unter Umstanden kann aber ein Teil des 
Riickstandes auch aus unverseiftem Fett bestehen. Zur weiteren Priifung erwarmt man den 
Riiekstand mit etwas Weingeist (90 Vol.-%)' Die unverseifbaren Stoffe aus reinem Ollosen sieh 
dabei klar auf; eine Triibung der Fliissigkeit kann von Mineralol oder auch von unverseiftem 
Fett herriihren. Mit der Losung bestimmt man dann die Verseifungszahl des Riiekstandes, aus 
der man die Menge des noeh vorhandenen unverseiften Fettes annahernd bereehnen kann (56 mg 
KOH entspreehen 294 mg Olsaureglyeerinester. 1st die Verseifungszahl des Riiekstandes z. B. 
= 8, so enthalt 1 g des Riickstandes rund 40 mg unverseiftes Fett). Naeh der Bestimmung der 
Verseifungszahl dampft man die mit einer kleinen Menge Kalilauge wieder alkalisch gemachte 
Fliissigkeit ein, nimmt den Riickstand in wenig Weingeist von 50 Vol.. % auf und sehiittelt wieder 
mit Petroleumather aus. Der beim Verdunsten des Petroleumathers verbleibende Riickstand 
besteht dann nur aUB Unverseifbarem. 

Elaidinpr 0 be. Diese Probe dient zur Unterscheidung von trocknenden und nicht
trocknenden Olen. Sie beruht auf der durch hOhere Stiekstoffoxyde (Salpetlige Saure) be
wirkten Umwandlung des fliissigen Glycerids der gewohnlichen Olsaure in das bei gewohnlicher 
Temperatur feste Glycerid der mit der Olsaure isomeren Elaidinsaure. Die Probe kann in ver
schiedener Weise ausgefiihrt werden (Germ. 6 s. 01. Amygdalarum S. 1345): 

Germ. 5 IaBt 2 ecm Ol mit einern Gemisch von 1 ccm rauehender Salpetersaure und 
1 ccm Wasser bei 10° kraftig durchschiitteln. Da der Gehalt der rauchenden SHlpetersaure an 
Stickoxyden wechselnd ist und ein Teil der Stickoxyde beim Vermischen der Saure mit Wasser 
entweicht, so ist es zweckmaBig, der Mischnng noch etwas Natriumnitrit zuzusetzen. Auch in 
folgender Weise laBt sieh die Probe aUBfiihren: In ein Probierrohr bringt man I. cern Salpeter
saure (30% HNOs) und einige Kupferblechschnitzel (etwa 0,5 g) oder einen 'I'ropfen Queck
silber. Nach Eintritt der Stickoxydentwicklung bringt man 5 ccm des Oles hinzu, sehiittelt kraftig 
durch und kiihlt das Gemiseh auf etwa 10-12° abo Nach anderen Vorschriften solI man Idei
nere Mengen starkerer Salpetersaure neben Kupfer oder Quecksilber verwenden. 

Besteht das 01 in der Hauptmenge aus Olsaureglycerinester, wie z. B. OliYenol, so ent
steht bei der Elaidinprobe zunachst eine weiBlich triibe Mischung, aus der sich die Salpetersaure 
allmahlich wieder abscheidet, wahrend das 01 beirn Abkiihlen auf 10-12° nach eiinigen Stunden 
(bei Olivenol nach 2-6 Stunden) zu einer weiBliehen (griinlieh oder gelblieh weifl,lichen) kriime
ligen Fettmasse erstarrt. Trocknende Ole bleiben bei dieser Probe fliissig, halb1,rocknende Ole 
erstarren teilweise oder bleiben auch ganz fliissig. Manche Ole farben sich bei dieser Probe gelb 
bis rot oder braun, oder die Salpetersaure farbt sich; es ist aber nicht moglich, aUB den Farbungen 
auf bestimmte Ole zu schlieBen. Bei Olen, die in reinem Zustande bei der Elaidinprobe keine 
Farbung geben, ist das Auftreten einer Farbung natiirlieh ein Zeichen der Anwesenheit fremder 
Beimischungen. 



Olea pinguia. 295 

Die Ole, die in der Hauptmenge aus Erucasaureglycerid bestehen, wie z. B. Rii bol, 
erstarren bei der Elaidinprobe ganz oder teilweise, indem das Erucasaureglycerid in das isomere 
Bra ss idinsaureglycerid iibergeht. 

Far ben rea k t ion e n. Es sind friiher vielfach Farbenreaktionen vorgeschlagen worden, 
die zur Erkennung bestimmter Ole in Gemischen dienen sollten; dazu gehoren auch die Farbungen, 
die bei der Elaidinprobe auftreten. Praktische Bedeutung haben die meisten Farbenreak. 
tionen nicht. Nur Sesamol und Baumwollsamenol lassen sich sicher durch bestimmte Farbenreak· 
tionen erkennen, die nnter Oleum Sesami und Oleum Gossypii naher beschrieben sind. 

Nachweis von Tran. Tran von Seetieren laBt sich in fetten Olen nach M. TORTELLI 
und R. JAFFE durch folgende Probe nachweisen: Eine Losung von 5 ccm des Oles in 10 ccm 
Chloroform wird mit 1 ccm Essigsaure (Eisessig) und 2,5 ccm einer Losung von 1 T. Brom in 9 T. 
Chloroform versetzt; bei Pflanzenolen bleibt die Mischung zunachst einige Minuten lang ungefarbt; 
dann tritt eine gelbe Farbung auf, die allmahlich dunkler wird und schlieBlich in Braun iibergeht. 
Bei Gegenwart von Tran farbt sich die Mischung griin. Auch geharteter Tran liiBt sich in 
Fetten auf diese Weise erkennen, wenn die Menge desselben nicht unter 5 % betragt. 

Aufbewahrung. Da die Ole durch die Einwirkung von Luft und Licht ranzig werden 
oder wenigstens in ihrer Giite lei den, sind sie in dicht geschlossenen, moglichst ganz gefiillten 
Flaschen kiihl und vor Licht geschiitzt aufzubewahren. Vor der Einfiillung des Ole miissen die 
Flaschen gut ausgetrocknet werden. Ole, die in kalten Raumen teilweise erstarrt sind, miissen 
vor dem Umfiillen erwarmt und wieder gleichmaBig gemischt werden. Frischee 01 solI niemals 
zu Resten alterer Ole gegeben werden. Zur Aufbewahrung groBerer Mengen von Olen konnen 
auchgutverzinnte Blechkannendienen, nicht aber Kannen aus Zinkblech oder verzinktem 
Eisen blech, weil die Ole allmahlich kleine Mengen von Zink losen unter Bildung von Olsaurem Zink. 

Nachweis von Glyceriden in Nichtfetten (nach WAGENAAR). Das Verfahren beruht 
darauf, daB Glycerin die Ausfallung von Kupferoxyd aus Kupfersalzlosungen beim Erhitzen 
mit Alkalien verhindert. Es wird zweckmaBig in folgender Weise ausgefiihrt: In einem Kolbchen 
von etwa 100 ccm werden 5 g des zu priifenden Stoffes, z. B. Wachs, Walrat, Wollfett, mit 
10 ccm (oder g) weingeistiger Kalilauge (etwa 1/2·n) 5 Minuten lang gekocht. Dann werden 
15 ccm (oder g) 1/2·n.Salzsaure hinzugefiigt und nach dem Erwarmen und Durchschiitteln die 
wasserige Fliissigkeit durch ein angefeuchtetes Faltenfilter abfiltriert. Das Filtrat wird mit 5 Tr. 
Kupfersulfatlosung (etwa 1:20 oder FEHLINGSche Losung I) und 10 ccm (oder g) n·Kali. 
lauge versetzt und 1 Minute lang gekocht. lilt die dann durch Asbest oder Sand (nicht duroh 
Papier I) abfiltrierte Fliissigkeit blau gefarbt oder gibt sie nach dem Ansaueru mit verd. Essig. 
'Saure mit Kaliumferrocyanidlosung eine deutliche Rotfarbung von Kupferferrocyanid, so ist 
Glycerin zugegen und der zu priifende Stoff enthielt Glyceride. 

Gehiirtete Ole und Fette. Flussige Fette, Ole, lassen sich in halbfeste und feste Fette uber. 
fuhren nach dem Verfahren von W. NORMANN durch Anlagerung von Wasserstoff mit 
Hilfe von feinverteiltem Nickel, das dabei als Katalysator wirkt. Die Hartung der Ole be. 
ruht darauf, daB die fliissigen Glyceride der ungesiittigten Sauren (Olsauren) durch Anlagerung 
von Wasserstoff teilweise oder ganz in die festen Glyceride der gesattigten Fettsauren ubergefiihrt 
werden; z. B. 

CSH5(OOCC17Hss)s + 6H = CsH5(OOCC17Hs5)s 
Olein Stearin 

(Die so gewonnenen festen Fette werden haufig als "hydrierte" Fette bezeichnet; diese 
Bezeichnung ist aber unrichtig. Wenn man ein Fremdwort anwenden will, muB es heiBen hydro. 
genierte Fette.) 

Die Ausfuhrung der Hartung geschieht in folgender Weise: Die Ole werden mit feinverteiltem 
Nickel versetzt, worauf unter Erwarmen und innigem Durchmischen Wasserstoff hindurchgeleitet 
wird. Die technische Durchfuhrung des in seinen Grundzugen hochst einfachen Verfahrens ist ver· 
schieden. Die feine Verteilung des Nickels wird teils dadurch erreicht, daB das Nickel auf Kieselgur 
niedergeschlagen und dann in das 01 hereingebracht wird, teils dadurch, daB es ins 01 selbst aus 
verschiedenen Verbindungen, wie Nickelcarbonat, Nickelformiat oder auch Nickeloxyd durch ein· 
geleiteten Wasserstoff bei h6herer Temperatur abgeschieden wird. Die bei der Hartung angewand. 
ten Temperaturen schwanken in weiten Grenzen, etwa 150-2500, unter Umstanden auch noch 
daruber. Nach einigen Verfahren wird ohne Druck gearbeitet, nach anderen mit hohem Druck. 
Die Behandlung mit Wasserstoff wird solange fortgesetzt, bis eine Probe den gewiinschten Grad 
der Hartung zeigt. Das Fett wird noch heiB durch Filtrieren von dem Nickel befreit. 

Die durch Hartung von Olen gewonnenen Fette dienen technisch zur Herstellung von Seife 
und zur Gewinnung von festen Fettsauren (Stearinsaure) fiir Kerzen. GroBe Bedeutung hat be. 
sonders die Hartung von Waltran, Robbentran und anderen Transorten. Bei der Hartung des 
Trans wird auch der unangenehme Trangeruch beseitigt, so daB man aus dem geharteten Tran ge· 
ruchlose Seifen herstellen kann. Auch Speisefette werden durch Hartung von Olen gewonnen. 
In diesem Falle pflegt man.die Hartung nicht weiter zu treiben, als bis etwa die Harte des Rinder. 



lJ
ut

 

lJ
au

 

'ao
; 

Jo
c,

 
~
r
d
 

la
m

 

Ia
uf

. 
10

1 

[,a
bo

 

ce
in

, 
ce

il 
[,

or
' 

~
n
o
 

~
o
h
 

~
u
 

)1
1

 
?a

l 
?a

l 
1I.

1c
: 

R
,iu

 

lI.
ob

 
lI.

fi 

Ic
h 

le
uf

· 
le

uf
· 

le
sa

 
lo

j 

Io
n 

~r
a'

 

IV
a 

IV
a 

K
on

st
an

te
n 

de
r 

w
ic

ht
ig

st
en

 O
le

 u
nd

 F
et

te
 n

ac
h 

D
. 

H
O

L
D

E
 
(U

nt
er

su
ch

un
g 

de
r 

K
oh

le
nw

as
se

rs
to

ff
e 

u
n

d
 F

et
te

).
 

· .
..

. 
· .

..
. 

· .
..

. 
· .

..
. 

· 
..

..
 

· .
..

. 
· 
..

..
 

· .
..

. 
an

) 
..

. 
· .

..
. 

· 
..

..
 

· .
..

. 
· .

..
. 

· 
..

..
 

· .
..

. 
· .

..
. 

· 
..

..
 

· .
..

. 
· .

..
. 

· .
..

. 
· .

..
. 

0
0

 
• 

· .
..

. 
:n

f)
 

•
•
 

0 

, 
..

..
 

· .
..

. 
· 
..

..
 

· .
..

. 
· 
..

..
 

· .
..

. 
· .

..
. 

S
pe

z.
 G

ew
. 

b
ei

 1
5

0 
(b

ei
 1

00
0 )

 

E
rs

ta
rr

u
n

g
sp

u
n

k
t 

(S
m

p.
) 

0,
93

6-
--

0,
94

6 
1 

1
9

-2
0

0 
(O

,8
64

-{
),

86
8)

 
0

,9
2

2
-{

),
9

3
0

 
m

ei
st

 b
ei

 0
0 

er
st

ar
rt

 

0
,9

5
0

-0
,9

9
5

 
0

,9
2

5
-{

),
9

3
8

 
2

3
-2

6
0 

(3
0

-3
3

0 )
 

1
4

-2
3

,1
0 

(2
0

,3
-2

8
0 )

 , 

0
.9

1
6

-{
),

9
2

0
 

m
el

st
 b

el
 0

0 
er

st
ar

rt
 I

 
0

,9
3

7
-{

),
9

4
0

 
3

2
,9

-4
1

,0
0 

(0
,8

5
7

-{
),

8
6

0
) 

(4
6

,5
-5

1
0 )

 
0

,9
2

5
-{

),
9

2
8

 
-
1

5
0 

no
ch

 f
lf

is
si

g 
0

,9
4

0
-{

),
9

4
4

 
fr

is
ch

 2
-3

0
, 
a
lt

 -
2

1
 0 

0
,9

2
2

-{
),

9
4

1
 

b
el

 0
0 

no
ch

 f
lf

is
si

g 

0
,9

2
3

-{
),

9
2

7
 

-1
8

0 
0

,9
3

0
-{

),
9

3
6

 
-1

5
 n

oc
h 

fl
. -

2
1

st
a
rr

 
0,

93
2 

2
4

-2
5

0 
(3

2
-3

6
0

) 
0,

91
6-

--
0,

92
0 

-
1

0
 b

is
 -

2
1

,5
0 

0
,9

2
4

-{
),

9
2

7
 

-
1

5
0 

no
ch

 f
l 

-
1

8
0 

fe
st

 0
,
 

0
,9

4
5

-{
),

9
9

6
 

4
1

-4
2

0 
(3

8
,5

-5
1

0 )
 

0
,9

1
4

-{
),

9
1

9
 

-
5

 b
is

 -
9

0 
0

,9
2

1
-{

),
9

4
8

 
(2

7
-4

2
,5

0 )
 

0
,9

4
1

-{
),

9
5

2
 

(2
3

-2
8

0 )
 

0
,9

6
1

-{
),

9
7

4
 

-
1

0
 b

is
 -

1
8

0 
0

,9
4

3
-{

),
9

5
2

 
(4

2
,5

-4
6

0 )
 

(0
,8

6
0

-{
),

8
6

1
) 

0
,9

2
5

-{
),

9
2

6
 

-
2

 b
ls

 -
3

0 
0

,9
1

3
-{

),
9

1
7

 
w

ir
d

 b
el

 0
0 

ta
lg

ar
tl

g
 

0
,9

3
1

-{
),

9
3

8
 

2
7

,1
-2

9
,9

0 
(0

,8
5

8
-{

),
8

6
0

) 
(3

3
--

4
8

0 )
 

0,
91

6-
--

0,
92

0 
-
5

0
 

I 
0

,9
1

2
-0

,9
1

6
 

-
8

 b
is

 -
1

6
0 

0
,9

2
2

-{
),

9
2

4
 

-
3

 b
is

 -
5

0
 

0
,9

2
5

-{
),

9
2

7
 

-
8

 b
is

 -
1

6
!l

 

0,
"9

24
-0

,9
26

 
-1

2
0

 n
o

ch
 f

l.
 

-
1

7
0 

te
il

w
. 

fe
st

 
0

,9
2

0
-{

),
9

5
6

 
-
1

1
 b

is
 -

1
7

0 

0
,9

1
7

-{
),

9
2

7
 

K
ri

st
al

la
b

sc
h

, 
b

el
 1

1 
0 I 

0
,9

2
5

-{
),

9
2

7
 

-
15

0 
no

ch
 f

l"
 

-2
7

,5
0 

f~
s~

 

V
er

se
if

un
gs

· 
za

hl
 

2
0

9
-2

4
0

 

1
9

1
-1

9
8

 
m

ei
st

 1
95

 
1

9
2

-1
9

4
 

2
4

6
-2

5
8

 
1

8
9

-1
9

4
 

1
9

3
-1

9
6

 

1
9

0
-1

9
4

 
1

9
0

-1
9

6
 

1
7

1
-1

9
3

 

18
8 

1
8

8
-1

9
2

 
1

9
7

-1
9

8
 

1
9

0
-1

9
6

 
m

ei
st

 1
91

 
o 

1
9

0
-1

9
8

 

1
5

3
,5

-1
6

1
 

1
8

9
-1

9
6

 
1

9
6

-2
0

7
 

2
4

1
-2

5
0

 
1

7
6

-1
8

3
 

1
9

3
-2

0
0

 

1
8

9
-1

9
6

 
1

7
1

-1
7

5
 

1
9

5
-1

9
7

 

1
7

4
-1

7
5

 
1

7
0

-1
7

1
 

1
8

8
-1

9
5

 
1

9
1

-1
9

4
 

1
8

8
-1

9
4

 

1
8

9
,5

-1
9

4
,4

 

1
8

8
-1

9
3

 
1

8
8

-2
2

4
 

1
8

9
-1

9
7

 

, I 

Jo
d

za
h

l 

2
6

-3
8

,9
 

1
0

2
-1

1
1

 

3
4

-3
7

 
8

,6
-9

,4
 

8
6

-9
8

 
3

5
-4

6
 

1
5

7
-1

6
6

 
1

5
9

-1
6

3
 

17
1 

1
3

5
-1

6
8

 

1
3

3
-1

3
5

 
1

7
1

-2
0

4
 

6
8

--
8

0
 

9
3

-1
0

2
 

1
3

4
-1

4
3

 

4
0

,1
-5

9
 

7
9

--
8

5
 

5
1

-5
8

 
1

0
-1

8
 

8
2

--
8

8
 

3
5

-4
4

 

1
2

7
-1

5
2

 
9

7
-1

0
5

 

5
3

-6
4

 

9
6

-1
0

7
 

9
2

-9
8

 
1

0
3

-1
1

2
 

1
3

0
-1

3
5

 

1
2

2
-1

3
5

 

9
4

-9
6

 
1

3
0

-1
4

0
 

1
1

0
-1

2
8

 
13

6 
1

4
3

-1
4

8
 

I 
Jo

d
za

h
l 

I R
EIC

HE
RT

_I 
I 

d
er

 
M

E
IS

S
r.

-
A

ce
ty

lz
ah

l 
F

et
ts

ll
u

re
n

 
Z

ah
l 

2
8

-3
1

 
2

6
-3

3
 

I 
1

,9
--

8
,6

 

1
1

1
-1

1
6

 
0

,4
-1

,0
 
I 

16
,6

 
3

2
,6

-3
9

,1
 

0
,3

-1
,6

 
8

,3
-1

0
 

5
,6

-7
,4

 
0

,9
-1

2
,3

 
9

6
-1

0
3

 
0

,5
-1

,6
 

3,
4 

34
,8

 
-

-
1

6
0

-1
7

0
 

-
7

,5
-2

0
 

1
6

0
-1

7
0

 
-

-
1

6
4

,9
-1

7
0

 
0

,2
-2

,1
 

-
13

7 
-

-
1

7
9

-1
8

2
 

-
8

,5
 

8
1

,6
-8

2
 

1
,6

 
-

9
3

-9
6

 
-

5
,8

 

13
9 

-
13

,1
 

-
1

,0
-4

,2
 

-
8

6
-9

0
 

0,
3 

4,
7 

53
,3

 
0

,5
-1

,9
 

1
,8

 
1

2
,0

-1
3

,6
 

5
-7

 
1

,9
-4

,8
 

8
6

-9
3

 
1

,1
-2

,8
 

1
5

0
-1

5
4

 
41

,3
 

0
,2

5
-{

),
5

 
2

,7
--

8
,6

 

-
0

,0
7

-{
),

4
4

 
-

9
9

-1
0

6
 

0
,2

5
-{

),
4

 
6,

3 

64
 

0
,3

-{
),

9
 

2,
6 

11
0 

-
-

9
5

-9
6

 
-

-
1

0
9

-1
1

2
 

1
,2

 
11

,5
 

ii
i1

 ?
 

0
,4

5
-{

),
6

9
 

-
1

3
3

-1
3

4
 

-
-

-
0,

46
 

1
4

4
,5

? 
d

. 
F

et
ts

. 4
4 

1
1

3
0

-1
3

2
 

0
,7

-2
,4

 
-

15
1 

-
4,

6 

HE
RN

ER


Z
ah

l 

8
6

-8
8

 

9
5

,9
-9

6
,2

 

94
,6

 
8

2
,4

-9
0

,5
 

9
4

-9
6

 
95

,5
 

- -
9

5
,3

-9
6

,5
 

- - -
9

6
-9

7
 

- -
9

4
-9

6
 

9
4

,2
-9

7
 

8
7

,6
-9

1
,1

 
-

9
5

-9
6

 

9
2

,8
-9

5
,5

 
95

 

9
3

-9
8

 

95
 

96
,7

 
9

5
,6

-9
5

,9
 

9
5

,9
-9

6
 

-
9

2
-9

7
 

93
,5

 

-
1 I 

S
m

p.
 

I E
rs

ta
rr

u
n

g
s-

d
er

 
p

u
n

k
t 

d
er

 
F

et
ts

ll
u

re
n

 
F

et
ts

ll
u

re
n

 

3
8

-4
5

0 
3

5
,8

-3
8

0 

3
4

-3
8

,5
0 

3
2

,2
-3

7
,6

0 

4
8

-5
2

0 
4

5
-4

7
0 

2
4

-2
7

0 
1

5
,7

-2
0

,4
0 

2
7

7
-3

3
0 

2
2

-2
9

,5
0 

4
6

-5
4

0 
4

3
-4

6
0 

T
it

er
te

st
 

1
7

,5
-1

9
0 

1
5

,6
-1

6
,6

0 
4

3
8

0 
31

,2
0 

3
9
~
0
0
 

d
er

 fe
st

en
 F

. 
1

3
,3

-2
4

,3
0 

2
1

-2
5

0 
1

8
-2

0
· 

1
3

-1
4

0 
1

7
-2

1
0

 
1

9
-2

0
,6

0 
-

1
4

3
-1

5
1

0 
1

2
-1

4
0 

9
,5

--
1

1
,8

0 

2
0

,2
-2

1
0 

1
5

,4
-1

6
,5

0 

4
2

5
0 

40
,0

0 
2

2
-2

8
5

0 
1

7
-2

4
6

0 
4

7
,8

-5
0

0 
3

5
,8

-4
6

,6
0 

2
5

-2
8

,5
0 

2
0

'3
2 0

5 ,
5

0 
13

0 
4

3
-4

7
0 

3
7

,9
-4

6
,3

0 
T

lt
er

te
st

 
2

2
-2

3
0 

1
5

,5
-1

5
,9

0 
1

6
-2

1
0 

11
 7

-1
3

6
0 

Ti
te

rt
e~

t 
3
~
7
°
 

3
4

-4
2

0 

1
6

-1
7

0 
1

5
-1

7
0 

1
5

-1
6

0 
17

0 
2

1
-3

1
,5

0 
2

1
-2

4
0 

2
6

-2
8

0 
2

3
-2

4
0 

1
6

-1
7

0 
2

2
-2

3
0 

1
7

-1
8

0 

2
3

-2
5

0 
1

8
-2

0
0 

1
4

-2
7

0 
2

2
,9

-2
3

,9
0 

1
6

-2
0

0 
1

6
°

 

~
 

<:
0 

C
!)

 r ~.
 

OS
. 

II>
 



Oleum animale. 297 

talgs oder des Schweinefettes erreicht ist. Wesentlich fiir solche Fette ist die vollige Geruch- und 
Geschmacklosigkeit, die durch sorgfaltige Auswahl der Ole, durch vorsichtige Leitung der Hartung 
und sorgfaltige Reinigung des Fettes erreicht wird. Das Verfahren der Fetthartung hat es uns 
wahrend des Krieges ermoglicht, aus Olen, die als Speiseole wenig geeignet oder wenig beliebt 
waren, wie Leinol und Rubol, und selbst aus Tranen fiir die Ernahrung durchaus brauchbare Fette 
herzustellen. Auch als Ersatz fur Kakaobutter zur Herstellung von Suppositorien haben gehar
tete Ole mit dem Schmelzpunkt des Kakaofettes Anwendung gefunden. 

In den Handel kommen gehartete Fette, die hauptsachlich nach Schmelzpunkt und Jod
zahl beurteilt werden, unter folgenden Namen: Talgol, Smp. 39°, J.-Z.3,4; Talgol Extra, 
Smp.46,50, J.-Z. 3,5; Candelite, Smp.49°, J.-Z.3,2; Candelite Extra Smp.52°, J.-Z. 3,9. 
Diese 4 Sorten werden aus Waltran hergestellt; ebenso auch Krutolin und Talgit. Aus Leineil 
werden hergestellt Linolith und Linolith Extra, Smp.45-55°, ferner Olinit und Linit. 
Einen besonders hohen Schmelzpunkt hat gehartetes Ricinusol, Coryphol, Smp. etwa 800, das 
eine harte sprode Masse bildet und als Ersatz fur Carnaubawachs (von Corypha cerifera) dienen 
solI. Auch Castorit ist aus Ricinusol hergestellt. Durutol, Smp. 600 wird wahrscheinlich durch 
Hartung von Cocosfett gewonnen. 

Nachweis von Nickel in geharteten Fetten. Die geharteten Fette enthalten oft 
noch sehr geringe Mengen von Nickel, das man auf folgende Weise nachweisen kann: 10 g Fett 
werden mit 10 ccm Salzsaure (25% HCl) unter haufigem Durchschutteln 1/2 Stunde auf dem Was
serbad erhitzt. Nach dem Erkalten wird die von dem Fett getrennte Saure filtriert und in einem 
Schalchen auf dem Wasserbad zur Trockne verdampft. Der Ruckstand wird mit einer weingeistigen 
Losung von Dimethylglyoxim betupft; Rotfarbung zeigt Nickel an. Die Farbung wird meistens 
deutlicher, wenn man etwas Ammoniakflussigkeit hinzubringt. 

Fur die Bestimmung der geringen Nickelmengen, die auch in gut gereinigten geharteten 
Speisefetten noch enthalten sein konnen, reicht das Auskochen mit Salzsaure nicht aus. Man 
verbrennt 200 g des Fettes in einer Quarz- oder Platinschale, lost den Ruckstand in Salzsaure, 
macht die Losung mit Ammoniakfliissigkeit stark alkalisch und versetzt sie mit Dimethylglyoxim
losung; die Farbung vergleicht man mit einer Probe einer Nickelchlorurlosung von bestimmten 
Gehalt, die mit der gleichen Menge Ammoniakflussigkeit und DimethylglyoximlOsung versetzt ist. 
Die in gut gereinigten geharteten Speisefetten noch vorkommenden Spuren von Nickel sind ubri
gens vollkommen unschadlich. 

Oleum animale. 
Oleum animale crudum. Rohes Tierol. Animal Oil. H uile aUl
male. Stinkendes Tierol. Hirschhornol. Oleum animale foetidum. Oleum 
Cornu Cervi. Pyroleum animale. 

Gewinnung. Durch trockne Destillation von tierischen Stoffen, wie Knochen, Hirsch
horn, Hufen, Klauen, Knorpel, Haut, Leim, Wolle, Haaren u. a. 

Eigenschaften. Dickliche, braunschwarze triibe Fliissigkeit, von hochst un
angenehmem Geruch, leichter als Wasser und darin nur teilweise loslich. Es lOst 
sich in 3 T. Weingeist, die Losung blaull Lackmuspapier. 

Bestandteile. Ammoniumsalze, Aminbasen der Methanreihe; Alkylcyanide; Pyrrol 
und Homologe desselben; Pyridin und Abkommlinge desselben, z. B. Lutidin und Picolin; Chinolin 
und Abkommlinge desselben; Phenol, ferner Kohlenwasserstoffe, z. B. Toluol, Athylbenzol, Naph
thalin und andere. 

Anwendung. Zur Darstellung des atherischen Tierols. In der Tierheilkunde als Wurm
mittel und bei der Wundbehandlung zum Verjagen der Fliegen. Zum Vertreiben von Ratten, 
Mausen, Wiihlmausen, Maulwiirfen bringt man es auf Lappen in die Gange dieser Tiere; Obst
baume werden zum Schutz gegen Hasen mit Tierol bestrichen. Zum Vergallen von Branntwein 
fiir die AtherdarstelJung. 

Oleum animale aethereum. Atherisches Tierol. Vola tile Animal 
Oil. Ruile animale vola tile. DIPPELsches Tierol. Oleum animale 
Dippelii. Oleum Cornu Cervi rectificatum. 

Darstellung. Man destilliert rohes Tierbl aus einer bis zu etwa 2/3 gefiilJten Retorta 
unter maBigem Erhitzen so lange wie ein diinnfliissiges 01 iibergeht (etwa 30-40% des rohenTier
ols). Dieses wird mit der vierfachen Menge Wasser versetzt und mit diesem destilliert, so lange wie 
das Destillat noch farblos oder nur schwach gelblich ist. Das atherische 01 wird von dem Wasser 
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.durch einen Scheidetrichter getrennt und sofort in kleine Glaser gefiillt, die mit Korkstopfen 
-dicht geschlossen werden. 

Eigenschaften. Farblose oder gelbliche diinne Fliissigkeit von eigenartigem 
durchdringenden Geruch, brennbar, spez. Gew. 0,750-0,850. Es blaut Lackmus
papier schwach. In 80 T. Wasser lost es sich klar, mit Ather und Weingeist (iiber 
96%) ist es mischbar, ebenso mit fetten <Jlen. An der Luft wird es, besonders am 
Licht, allmahlich gelb bis braun und dickfliissiger. 

Bestandteile. Das atherische Tierol enthalt die leichtfliichtigen und in Wasser schwer 
losllehen Bestandteile des rohen Tieroles, hauptsaehlieh die niederen Alkylcyanide,. Pyrrol, Methyl
pyrrol, Dimethylpyrrol, Chinolin und Abkommlinge desselben, kohlenstoffreichere Pyridin
.abkommlinge; Pyridin ist nur in geringer Menge oder gar nicht vorhanden, weil es bei der Tren
nung des atherischen Oles von dem Wasser in letzterem zuriickbleibt, auch Aminbasen und die 
in Wasser Ibslichen Pyridinabkommlinge bleiben in dem Wasser zuriick. 

Aufbewahrung. In kleinen, vollig gefiillten, dicht und fest gesehlossenen Glasern, vor 
Licht geschiitzt. 

Anwendung. Gegen Hysterie, bei Krampfen und als Wurmmittel zu 5-20 Tr. oder 
·0,25-1,0 g zwei- bis dreimal taglich. Es ist aber nicht ungefahrlich, weil es giftig wirkende Ver
bindungen enthalt und wird deshalb kaum mehr angewandt. AuBerlich verdiinnt mit Wein
.geist oder in Salben gegen Parasiten und Hautkrankheiten, auch bei gangranosen Wunden. Zur 
Darstellung des Ammonium carbonicum pyroleo8um. 

Aqna empyreumatlea DIPPFL. 
Aqua DippeJii. 

Olei animalis aetherei 2,0 
Aquae calidae lOO,O. 

Die Mlschung 1st tiichtlg zu schiitteln und durch 
eln geni1Btes Filter zu flltrieren. 

Oleum Philo8ophorum. 
Oleum Lumbricorum. PhilosophenBI. 

ZiegeIBI. RegenwurmB!. 
Olel animalis crudl 2,5 
Olel Petrae 5,0 
Olel Rapae 200,0. 

Oleum Fagi empyreumatioum s. u. Pix S. 479. 

Oleum Jecoris Aselli. 
'Oleum Jecoris Aselli. lebertran. Cod Liver Oil. Huile de {oie de 
morue. Oleum Mor-rhuae. Dorschlebertran. Das aus der Leber des Kabel
jaus, Gadus morrhua L. (Morrhua vulgaris CLOQUET), des Dorsches, Gadus 
callarias L., und des Schellfisches, Gadus aeglefinus L., gewonnene fette <Jl. 

Gewinnung. Lebertran wird hauptsachlich an den nordlichen Kiisten des Atlantischen 
Ozeans gewonnen, besonders auf den Lofoten und in Bergen (Norwegen), ferner in Schottland 
und Neufundland. Das alteste und einfachste Verfahren, das auch heute noeh angewandt wird, 
besteht darin, daB man die Lebern mit den anhangenden Gallenblasen in groBe Behalter packt, 
die oft bis zu 20000 Liter fassen. Durch den eigenen Druck der Masse wird ein groBer Teil des 
Trans aus den Lebern ausgepreBt. Der abgeschopfte Tran wird in anderen Behaltem durch Ab-
setzenlassen geklart. . 

Der zuerst ausflieBende Tran ist zierulich hell und riecht nur schwaeh; wenn aber die Lebem 
allmahlich in Faulnis geraten, wird der Tran dunkler und starker riechend. Wenn kein Tran mehr 
freiwillig austritt, wird die Masse mit Wasser ausgekocht und ausgepreBt. Der nach dem alten 
Verfahren gewonnene Tran wird als natureller Le bertran bezeichnet. 

Viel zweckmaBiger als das alte Verfahren ist das A ussch melzen der 
frischen Lebern mit Dampf, die Gewinnung des Dampftrans. Der naturelle 
Lebertran ist, wie leicht verstandlich, in seiner Giite sehr verschieden und gegen
iiber dem aus frischen Lebern gewonnenen Dampftran minderwertig. Die Pharma
kopoen schreiben deshalb auch alle ausdriicklich den Dampftran vor. 

Dampftran. Die Lebern werden moglichst frisch, bereits auf den Fangschiffen, verarbeitet. 
Sie werden von den Gallenblasen befreit, mit Wasser gewaschen, zerkleinert und in Kesseln, die 
mit Dampf geheizt werden, erhitzt. (Brit. fordert, daB dabei die Temperatur von 85° nieht diiber
I!chritten wird.) Der ausflieBende Tran wird durch Absetzenlassen geklart und do,un noeh urch 
Abkiihlung auf - 5 bis - 10° und Filtrieren von festen Glyceriden befreit. 

Zur Gewinnung von besonders gutem Dampftran wird nach dem Verfahren von P. MOLLER 
das Ausschmelzen in geschlossenen Kesseln unter AusschluB der Luft durch Kolb.lendioxyd vor· 
genommen. Der nach diesem Verfahren gewonnene Lebertran wird als hydroxylfreier Le ber
tran bezeiehnet. 
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Handelssorten. Sowohl der naturelle Lebertran wie der Dampftran werden im Handel 
nach der Farbe unterschieden mit den Bezeichnungen, Dampftran weiB, hellblond, gelb, 
N atureller Tran blond, gelb, hellbraun, braun. Der Dampftran wird auch als Medizinal· 
tran bezeichnet. AuBer nach der Farbe werden die einzelnen Sorten auch nach Geruch und Ge· 
schmack bewertet. 

Eigenschaften (des D ampftrans). Blallgelbes eigenartig, aber nicht wider
lich riechendes 01. Spez. Gewicht bei 15 0 0,924-0,932 (Germ.), 0,925-0,930 (Helv.), 
0,920-0,930 (Brit.); bei 9SO nach Helv. 0,S73-0,S74. Jodzahl: 155-175 (Germ.), 
150-170 (Helv.), 155-173 (Brit.). (Bei naturellem Lebertran schwankt die Jod
zahl starker, etwa 135-1S0.) Verseifungszahl: IS4-196,6 (Germ.). Der Lebertran 
gehort zu den halbtrocknenden Olen, in diinner Schicht der Luft ausgesetzt gibt er 
einen klebrigen Firnis. 

Erkennung. Auller am Geruch und Geschmack erkennt man den Leber
tran durch folgende Reaktion: Eine LOBung von 1 Tr. Lebertran in etwa 1 cern 
Chloroform farbt sich nach Zusatz von 1 Tr. konz. Schwefelsaure zunachst schon 
violettrot, dann braun. Diese Farbung riihrt her von Cholesterin und Stoffen 
die als Lipochrome bezeichnet werden, die im Lebertran in kleinen Mengen ent
halten sind. Fischtrane, die nicht aus Lebern gewonnen sind, geben diese Reak
tion nicht, wohl aber geben manche andere Ole, z. B. Riibol, ahnliche Farbungen. 

Zusa1fl'tnensetzung. Der Lebertran enthiilt etwa 70% Olsiiure-Glycerid, 25% Pal
mitinsiiure-Glycerid, kleine Mengen Stearinsiiure-Glycerid, auBerdem Glyceride niederer Fettsiiuren 
<Essigsiiure, Buttersiiure, Valeriansiiure, Caprinsiiure) und folgender besonderen Olsiiuren: 
Asellinsiiure, C19Hss02' J ecorinsiiure, CJSHS002' Therapinsaure, C17H2802 undJ ecolein
siiure, C19HssO" ferner Cholesterin (0,3-0,6%), Spuren von Jod (etwa 0,0002-0,0003%) 
in organischer Bindung, ebenso auch Spuren von Chlor, Brom, Schwefel, Phosphor, Eisen, ferner 
geringe Mengen von Ammoniak, Trimethylamin, Butylamin, Amylamin, Hexylamin. Eine im 
Lebertran vorkommende stickstoffhaltige Siiure C9H1sNOa wird als Morrhuinsiiure be
zeichnet. 1m dunklen Lebertran sind auch in sehr geringer Menge einige alkaloidartige Basen 
.aufgefunden worden: Asellin, C26H3,N" Morrhuin, C19H27Na und Dihydrolutidin, C7HUN. 
Lipochrome nennt SALKOWSKI die im Lebertran enthaltenen Stoffe, die sich mit konz. 
Schwefelsiiure blau fiirben. Gallenfarbstoffe und andere Gallenstoffe sind im Lebertran nicht 
enthalten. Sehr wichtig ist das Vorkommen der Vitamine A und Dim Lebertran. 

Prilfung. a) Der Lebertran mull hellgelb und vollkommen klar (blank) sein 
und darf bei der Abkiihlung auf 0 ° auch bei langerem Stehen keine oder hochstenB 
eine sehr geringe AUBscheidung zeigen. Der Geruch mull auch beim Erwarmen rein 
sein, ebenso der Geschmack. - b) Spez. Gewicht 0,924-0,932 (Germ.). - c) Bei 
der Elaidinprobe (s. S. 294) darf er innerhalb von 1-2 Tagen weder ganz noch 
teilweise erstarren, Bondern nur dicklich werden (fremde Ole). - d) Sauregrad 
nicht iiber 5 = Saurezahl nicht iiber 2,S (vgl. S. 292): 

Die LOsung von 5g Lebertran in 15-20 cem Ather-Weingeist darf nach Zusatz von 
PhenolphthaleinlOsung hiicb,stens 0,5 ccm weingeistige 1/2-n-Kalilauge bis zur Rotung verbrau· 
-chen_ (Germ.) 

e) Jodzah1150-175 (Germ. 6). Die Bestimmung wird mit 0,15-0,lS g Leber
tran ausgefiihrt (B. Bd. I, S. 7S). 

f) Verseifungszahl lS4-196,6 (Germ.). Die Ausfiihrung der Bestimmung ge
schieht nach dem Bd. I, S. 75 angegebenen Verfahren. 

Anmerkung zu a). Scheiden sich bei der Abkiihlung feste Glyceride aus, so ist ent
weder der Lebertran von den festen Glyceriden nicht sorgfiiltig befreit oder es sind andere Tran
sorten zugesetzt, wie Sejfischtran (von Gadus carbonarius), japanisches Fischol, Robben
tran u. a. (vgl. auch S. 1346). 

Nachweis von fremden Tranen nach KREMEL. Bringt man 10-15 Tr. 
Lebertran in eine Porzellanschale und setzt 3 bis 5 Tr. rauchender Salpetersaure 
{spez. Gew. 1,50) hinzu, so tritt bei echtem Dorschlebertran an der Beriihrungs
stelle eine rote Farbung auf, die beim Umriihren mit einem Glasstab durch die ganze 
Masse in Feurigrot iibergeht, urn schliemich in kurzer Zeit rein citronengelb zu 
werden. Bei Sejfisch tran wird die Einlaufsstelle blau, beim Umriihren der Mischung 
braun und erst nach 2-3 Stunden gelb; ahnlich verhalt sich japanischer Tran. 
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Robbentran wird dureh die Saure anfangs in seiner Farbe nieht geandert uno 
erst naeh langerer Zeit braun. 

AufbewahTung. In nicht zu groBen, aber moglichst gefiillten Flaschen, kiihl, vor Licht 
geschiitzt. Bezieht man ihn in Originalfassem, so litBt man diese an einem kiihlen Ort 3 bis 
4 Wochen ablagem und zieht dann den Tran in die StandgefitBe ab, die vollig gefiillt und mit. 
neuen Korkstopfen geschlossen werden. Man fiille niemals frischen Tran zu alten Resten. Die 
Reinigung der TranstandgefaBe erfolgt am leichtesten mit konz. Schwefelsaure. Fiir eine etwa 
notwendige Filtration des Tranes verwendet man getrocknete Faltenfilter. 

Anwendung. Die Ansicht, daB der Heilwert des Lebertrans auf seinem Gehalt an Jod, 
beruht, ist aufgegeben worden. Vielmehr diirfte die Wirkung darauf zuriickzufiihren sein, daB der 
Lebertran ein Fett ist, das leicht emulgiert und resorbiert und selbst von Kindem und schwach
lichen Personen gut vertragen wird; sicher spielt auch der Gehalt des Lebertrans an Vitaminen, 
A und D, eine Rolle. - Man gibt ihn bei den verschiedensten Krankheiten als Kriiftigungs
mittel, in der Regel 2-3 mal taglich in Mengen von 1, TeelOffel bis 2 EBloffel. Den schlechten 
Geschmack kann man durch Zusatz von etwas Pfefferminzol verbessem. Auch durch Nachessen 
von Brot kann man den Geschmack leicht beseitigen. Angenehmer als del' Lebertran selbst 
schmecken die Le be rtranemulsionen (s. d.). - Lebertran wird im allgemeinen im Winter 
besser vertragen als im Sommer. Die braun en Sorten werden technisch zur Herstellung 
von Schmierseife, zum Einfetten des Leders (Stiefelschmiere) und in der Samisch-Gerberei 
verwendet. 

Lebertranemulsion. Die Herstellung von Lebertranemulsionen ohne besondereZu
satze, wie sie in der Rezeptur verordnet werden, bietet keine Sehwierigkeiten; sie sind 
wiealleanderen Ol-Emulsionenzu barehen. Dagegen erfordert die H er,stellung einer 
haltbaren zusammengesetzten Lebertranemulsion, die einen wiehtigen 
Handverkaufsariikel der Apotheken bildet, besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt. 

Zur Emulgierung werden Gemisehe aus Traganth und arabisehem Gummi, 
Bowie Dextrin, Gelatine, Carrageensehleim, Hausenblase und Eigelb verwendet, da
neben, um die Emulsion "haltbar" zu machen, 10-15 % Kalkwasser und Quil
lajarindenauszug oder -abkoehung. Die Reihenfolge, in der die einzelnen Stoffe ge
miseht werden sollen, ist naeh den einzelnen Vorsehriften sehr versehieden. Es ist 
aber immer zu bedenken, daB die versehiedenen Emulgentien um so besser wirken, je 
vollstandiger sie gequollen sind. Danaeh wird eine Emulsion weniger halt bar oder 

Abb. 31. Abb.32. 

weniger sieher herzustellen sein, 
wenn man das "pater durch den 
Wasserzusatz aufzuquellende 
Gummi-Traganth-Gemiseh vor
her mit Lebertran mischt bzw., 
einhiillt, als wenn man das Pul
ver vorher mit Glycerin ver
reibt, das dem spater zuzusetzen
den (kochend heiBen!) Wasser 
natiirlich einen viel leichteren 
Zugang bietet. Zusatze von 
Zuckersirup, zumal an Stelle des. 
konservierend ",irkenden Glyce
rins, sind nicht ratsam und 
befordern nur das Verderben 
der Emulsion. Wesentlich ist. 
es, daB der Lebertran nach und 
nach in diinnem Strahl der 
Emulgierungsmasse zugefiigt 
und das Ganze wiederholt und 

langere Zeit mit einem Schnee schlager oder in einer Emulsionsmaschine, wie sie 
durch die Abb. 31-33 veransehaulieht werden, bis zur vollkommenen Emulsion 
gesehlagen wird. In der weiter unten angegebenen Vorschrift der Saehsisehen 
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Kreisvereine ist der Gang einer rationellen Herstellung von Lebertran-Emulsion 
mit allen notigen VorsiohtsmaBregeln besohrieben. 

Zur Herstellung von Emulsionen im groBen eignen sioh auoh die Misohzentri
lugen der Firma C. G. HAUBOLD jr. in Chemnitz. 

GeI'm. 6: Lebertran 400 g, arabisches Gummi 5 g, Traganth 5 g, Gelatine 1 g, Calciumhypo
phosphit 5 g, Zimtwasser 100 g, Benzaldehyd 0,15 g, 10sI. Saccharin 0,1 g, Glycerin 75 g, Was
ser 409 g, - Das Gummi und der Traganth werden in einer geraumigen trockenen Flasche in dem 
Lebertran gleichmaBig verteilt (besser in einer Reibschale fein angerieben und dann in die Flasche 
gebracht!), dann wird die heiBe Losung der Gelatine in 250 g Wasser und das Glycerin hinzugefiigt 
'lInd bis zur Emulgierung kraftig geschiittelt. Der erkalteten Emulsion wird unter Umschiitteln der 
Rest des Wassers und die Liisung des Calciumhypophosphits in dem Zimtwasser und der Benzal
dehyd zugesetzt. Nach einigen Stunden wird die Mischung nochmals kraftig durchgeschiittelt. 

Slich8. Krei8vereine: A sellan-Emulsion: 7,5 T. Traganthpulver und 15 T. gepulvertes ara
bisches Gummi (beste Sorte nnd feinstes 
Pulver von beiden) werden sehr gut ge· 
mischt, durchgesiebt und sehr sorgfaltig 
mit 134 T. Glycerin angerieben, so daB 
eine vollkommen gleichmaBige, knot
chenfreie Mischung erzielt wird. Dieser 
Anreibung mischt man sehr gleichmaBig 
i97,5 T. kochend heiBes (!) Wasser zu 
und laBt das Ganze bis zum Erkalten 
(also mindestens 1 Stunde, damit das 
Emulgens ordentlich quellen kann) ste
henl). Dieses Gemisch gibt man in eine 
hochwandige Schale oder in die Emul
sionsmaschine und laBt unter heftigstem 
Riihren oder Schlagen langsam zuflie
Ben: 420 T. Lebertran, gemischt mit 
8 T. Oleum Saccharini aromaticum 2), 
Der ZufluB der Olmischung ist so zu 
regeIn, daB das ZuflieBende von dem 
Emulgiernngsgemisch immer sofort auf
genommen wird. Der so erhaltenen 
Emulsion setzt man eine filtrierte, kalt 
bereitete Losung von 12 T. Calcium
hypophosphit und 6 T. Natriumhypo
phosphit in 200 T. Wasser zu und riihrt 
nochmals tiichtig durch. - Man laBt 
die fertige Emulsion dann 24 Stunden 
stehen, rtihrt sie nochmals anhaltend 
durch und wiederholt dieses Durch
arbeiten noch 2-3 mal. Dann wird die 
fertige Emulsion in trockene Flaschen 
gefiillt, sehr gut verkorkt und kiihl und 
vor Licht geschiitzt aufbewahrt. - Die Abb. 33. 
Maschine ist sofort nach dem Gebrauch 
sorgfaltig von aller noch anhaftenden Emulsion zu befreien, mit heiBem Wasser nachzuspiilen, 
zu trocknen und vor Staub geschiitzt beiseite zu stellen. 

Ergiinzb. III: In einer geraumigen, vollig trockenen Flasche werden 420 T. Lebertran, 
0,3 T. Zimtol, 0,1 T. Benzaldehyd, 0,1 T. Wintergriinol mit einem durchgesiebten Gemisch aus 
15 T. arabischem Gummi und 7,5 T. Traganth angeschiittelt, bis ein gleichmaBiges Gemisch ent
standen ist; dann schiittet man eine kalt bereitete und dann auf 50° erwarmte Losung von 12 T. 
Calci,umhypophosphit und 6 T. Natriumhypophosphit in einem Gemisch aua 390 T. Wasser und 
134 T. Glycerin und eine Losung von 0,2 T. Saccharinnatrium und 0,04 T. Vanillin in 16 T. 
Wasser auf einmal zu und schiittelt nach sofortigem VerschluB der Flasche einige Minuten lang 
kraftig. 

l) Wenn Lebertranemulsion regelmaBig hergestellt werden muB, empfiehlt es sich, eine 
entsprechende Menge des fertigen Traganth-Gummi-Glycerin-Wasserschleims in gut verschlossenen 
GefaBen vorratig zu halten, da dessen Emulgierungsfahigkeit urn so groBer ist, je langer die 
Gummipulver Zeit hatten, zu quellen. 

2) Oleum Saccharini aromaticum (Sachs. Kreisvereine): Saccharin 1,5, Vanillin 0,5, ZimtoJ 
2,0, Alkohol 46,0, Ricinusol 50,0. 
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Americ.: Emulsum Olei Morrhuae. (Emulsion of Cod Liver Oil): O1ei Jecoris 
Aselli 500 ccm, Gummi arabici 125,0 g, Sirupi simplicis 100 ccm, O1ei Gaultheriae 4 ccm, Aquae 
ad l000ccm. 

Americ. VIII: Emulsum Olei Morrhuae cum Hypophosphitibus. (Emulsion of 
Cod Liver Oil with Hypophosphites): O1ei Jecoris Aselli 500ccm, Gummi arabici 125,0. 
Calcii hypophosphorosi 10,0,. Kalii hypophosphorosi 5,0, Natrii hypophosphorosi 5,0, Sirup. 
simplicis 100 cem, O1ei Gaultheriae 4,0 ccm, Aquae q. sat. ad 1000 cem. 

Belg.: Carrageen 10,0, Aquae 500,0, werden unter Ersatz des verdampfenden Wassers 
eine halbe Stunde gekocht. Die Mischung wird dann koliert und auf 450,0 gebracht. Andrerseits 
werden gemischt: Tragacanthae 1,0.01. Jeeoris 500,0, Anetholi 2,0, Aeth. acetioi 1,0, 01. Amygdal. 
amar. aeth. 0,5. Diaser Mischung ist zuzufiigen: Carrageenabkochung 450,0, Glycerini 50,0 una 
gut zu schiitteln. 

Elsass. Apoth.-V.: 01. Jecoris Aselli 185,0, Tragacanth. pulv. 6,0, Gummi arabic. pulv. 
5,0, Aq. dest. 140,0, Glycerini 60,0, 01. aeth. Cinnamomi gtts. IV, 01. aetb.. Amygda1. amar. 
(blausaure£rei), 01. aeth. Gaulther. aa gttm. unam, Vanillin. 0,05, Saccharin. 0,05, Calc. hypophos. 
phoros. 4,0, Natr. hypophosphoros. 2,0, Aqu. Naphae trip1. 30,0. 

Hambg. Apoth.-V.: In einer Maceration von 0,4 feinem Quillayarindenpulver in 387,0 Wasser 
werden 13,0 Calciumhypophosphit und 9,0 Natriumhypophosphit gemst. Die filtrierte Losung 
wird mit einer Anreibungvon 450,0 Lebertran, je6Tropfen Bittermandelol, Zimtol und Gaultheria-
01, 9,0 Gummipulver und 6,0 Traganthpulver bis zur Emulgierung geschiittelt. Zuletzt setzt man 
50,0 Zuckersirup und 33,0 Weingeist zu und schiittelt wieder kraftig durch. 

Gall.: O1ei Jecoris 140,0, Sirupi simplicis 60,0, Aquae Flor. Aurantii 40,0, Carrageen 5,0. 
Aquae desti1latae q. S. O1ei Amygdalar. amar. guttas IV. Carrageen wird mit Wasser q. S. 

20 Minuten lang zu 220,0 Schleim gekocht, durch ein Tuch gepreJ3t, die PreJ3fliissigkeit auf 160,0 
eingedampft. Die kochend heiJ3e Gallerte wird der Mischung der anderen Stoffe zugefiigt und 
durch tiichtiges Schiitteln bis zum Erkalten emu1giert. 

Helvet.: 1000,0 Lebertran schiittelt man mit einer Mischung von 10,0 Traganth und 10,0 
Gummi arabicum, fiigt hierauf eine fast erkaltete Losung von 2,0 Gelatine in '100,0 Wasser hinzu 
und schiittelt bis zur Emulsionsbildung. Alsdann setzt man allmii.hlich und lIlnter UmschiitteIn 
40,0 Pomeranzenbliitenwasser, eine Losung von 0,2 Saccharin, 5,0 unterphosphorigsaurem 
Calcium und 5,0 unterphosphorigsaurem Natrium in 178,0 Wasser und zuletzt eine Losung von 
4 Tropfen Zimtol in 50,0 Weingeist hinzu. Die Mischung wird nach einigen Stunden nochmals 
krii.ftig geschiittelt. 

HiBp.: 10 T. Carrageenmoos iibergieJ3t man mit 400 T. heiJ3en Wassers, lii.J3t 20 Minuten 
stehen, koliert und mischt den erkalteten Schleim mit 500 T. Lebertran. Dann fiigt man 0,25 T. 
Bittermandelol und 120 T. Glycerin zu, agitiert bis zur vollkommenen Emulsion und erganzt 
mit Wasserzu lOOOT. - Hisp.: Emuls. OI.Jecor. hypophosphitioata: 1000T. Emulsio01ei 
Jecoris (Hisp.) werden je 5 T. Calcium- und Natriumhypophosphit (in wenig Wasser gelost) zugefiigt. 

ItaJ.: 1000 g Lebertran werden mit 10 g Gummi arabicum und 10 g Tra,ganth sowie einer 
wsung von 2 g Hausenblase in 700 g Wasser emu1giert. Der Emulsion fiigt man zu: eine Liisung 
von je 5 g Calcium- und Natriumhypophosphit und 0,2 g Saccharin in 178 g Wasser und 40 g 
Orangenbliitenwasser und zuletzt eine Losung von 4 Tropfen Zimtol in 50 g Weingeist 900/0' 

Nederl.: O1ei Jecoris 40,0, Olei Cinnamomi 0,1, Gummi arabici pulv. 15,0, Natrii hypo. 
phosphorosi 0,5, Calcii hypophosphorosi 0,5, Aquae destillatae 34,0, Glycerini 10,0. 

Norveg.: O1ei Jecoris Aselli 400,0, Gummi arabici 4,0, Tragacanthae 4.0, Gelatinae albae-
1,0, O1ei Menthae. piperitae 1,0, Tincturae aromaticae 30,0, Sirupi simplicis 150,0, Aquae destH
latae q. sat. ad 1000,0. 

Gehaltsbestimmung. Der Gehalt einer Lebertranemulsion an Lebertran kann nioht 
unmitte1bar durch Ausschiitte1n mit Ather oder anderen Fettlesungsmitteln bestimmt werden; 
as ist vorher eine Zedegung der Emulsion erforderlich. Nach BRUNING erwarmt man die ab
gewogene Menge der Emulsion mit verd. Salzsii.ure und schiittelt dann mit einem Gemisch von 
Ather und Petrolather aus. Das Verfahren von BRUNING lii.St sich in folg,~nder Weise unter 
Anwendung von reinem Ather bequem ausfiihren: 

In einem Fettglaschen (s. Bd. I, S. 78) wagt man etwa 1,0-1,5 g der Emulsion genau ab, 
bringt das Glaschen in ein Arzneiglas von 100 ccm, fiigt 5 g verd. Salzsii.ure (12,5% HOI) hinzu 
und erhitzt das Glas etwa 10 Minuten lang im Wasserbad. Dann kiihlt man das Glas durch Ein
stellen in kaltes Wasser oder unter der Leitung ab, wagt 50 gAther hinzn, verschlieJ3t das 
Glas und schiittelt einige Minuten lang. Nach Zusatz von I g Traganthpulver und krii.ftigem 
Schiitteln werden 40 g des Athers in einem nach Hineinbringen von einigen Sandkornchen 
analytisch genau gewogenen Erlenmeyerkiilbchen von etwa 100 ccm verdunstet, zuletzt unter 
Einblasen von Luft mit einem Gummiball. Der Riickstand wird 1/2 Stunde lang bei 100° getrocknet 
und gewogen. (Bei lii.ngerem Trocknen nimmt der Lebertran wie alle trocknenden Ole Sauer
stoff auf; es findet dann eine Gewichtszunahme statt.) Das Gewicht ergibt die Menge des Leber
trans in 4/5 der abgewogenen Menge Emulsion. 
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Zur Priifung des Le bertrans wird mit etwa 0,15 g des Riickstandes die Bestimmung 
der Jodzahl ausgefiihrt. Zur weiteren Priifung, Bestimmung des Sauregrads, muB man den 
Lebertran aus einer grliBeren Menge der Emulsion abscheiden. Man erhitzt in einem Erlen
meyerkolben von etwa 100-150 cem 20 g Emulsion und 20 g verd. Salzsaure (12,5 0/0 HCI) unter 
Umsehiitteln zum Sieden, kiihlt ab, gieBt die lVIischung in einen Scheidetrichter von etwa 200 eem, 
fiigt 30 gAther hinzu und sehiittelt kurze Zeit durch. Nach dem Absetzen laBt man die wasserige 
Fliissigkeit ablaufen, schiittelt die atherische Olliisung 2mal mit je etwa 20 ccm Wasser aus und 
schiittelt sie nach dem Ablaufen des Wassers mit etwa 5g Natrium sulfuricum siccum. 
Nach halbstiindigem Stehen gieBt man die atherische Olliisung in ein Becherglas oder Erlenmeyer
kolben von etwa 100 -150 ccm und verdunstet den Ather, zuletzt unter Einblasen von Luft. 
Mit 5 g des Lebertrans wird, wie angegeben, der Sauregrad bestimmt. Hierbei ist zu beachten, 
daB der aus der Emulsion abgeschiedene Lebertran bei langerem Aufbewahren verandert sein 
und einen hliheren Sauregrad zeigen kanu; die Emulsion wird aber zu beanstanden sein, wenn 
der Sauregrad erhebJ.ich hliher ist, als fiir Lebertran gestattet ist. Wir fanden bei einer etwa 
2 Monate alten Emulsion den Sauregrad 6, also nur wenig mehr als die fiir Lebertran zulassige 
Hlichstgrenze 5. 

Mit dem Rest des Lebertrans kann man noch die Elaidinprobe ausfiihren. Vor der Be
stimmung des Sauregrades kann man auch die Kalteprobe anstellen (vgl. S. 299). 

Emulsio Olei Jecoris dextrinata. Dextrin-Emulsion of Cod Liver Oil. Nat. Form.: 
Olei Jecoris 500 ccm, Mucilaginis Dextrini 325 ccm, Sirupi tolutani 125 ccm, Flavoringl ), Aquae 
q. s. ad 1 1. 

EmuIsio Olei Jecoris cum Calcio Iactophosphorico. Nat. Form.: Olei Jecoris 464,0 g, 
Gummi arabici 116,0 g, Calcii lactici 35,0 g, Acidi phosphorici (S5%) 20,0 g, Sirupi tolutani 100,0 g, 
Flavoringl ), Aquae destillatae q. s. ad 1 1. 

EmuIsio Olei Jecoris cum Calcio phosphorico. Nat. Form.: Olei Jecoris 464,0 g, 
Gummi arabici 116,0 g, Calcii phosphorici 35,0 g, Sirupi tolutani 100,0 ccm, Flavoring l ), Aquae 
q. s. ad 1 1. 

EmuIsio Olei Jecoris cum Calcio et Natrio phosphorico. Nat. Form.: Olei Jecoris 
464,0 g, Gummi arabici 116,0 g, Calcii phosphorici, Natrii phosphorici aa 17,5 g, Sirupi tolutani 
100,0 ccm, Flavoringl ), Aquae q. s. ad 1 1. 

Emulsio Olei Jecoris cum Extracto Malti. Nat. Form.: Olei Jecoris 500,0 ccm, Mucila
ginis Dextrini 125,0 ccm (siehe unter Emulsiones), Extracti Malti 375,0 ccm. 

Emulsio Olei Jecoris composita cum Ovo. Le bertran-Em ulsion mit Ei. D. Apoth -
V. : 0,4 T. Saccharin, 0,1 T. Natriumbicarbonat werden in 150 T. Wasser gelost. Weiter reibt 
man in einem trockenen Morser 1 T. Traganth mit 5 T. Lebertran an, riihrt Eidotter (auf 500 g 
fertiger Emulsion zwei Stiick) hinzu und setzt 245 T. Lebertran unter kraftigem Umriihren ab
wechselnd mit der Saccharinlosung mit der Vorsicht zu, daB erst dann ein neuer Zusatz er
folgt, wenn alles gebunden ist. Alsdann setzt man eine Losung von 6 T. Calciumhypophosphit, 
3 T. Natriumhypophosphit in 50 T. Wasser zu. SchlieBlich mischt man mit 10 T. Weingeist,. 
3,5 T. Benzoetinktur und so viel Wasser, daB das Gesamtgewicht 500 T. betriigt. Zur fertigen 
Emulsion gibt man auf je 1000 g 14 Tropfen Benzaldehyd. 

Emulsio Olei Jecoris jodata. Jod-Lebertranemulsion nach HOTH: 0,2 Jod wird 
mit 5-6 Tropfen Chloroform und ebenso viel Lebertran fein zerrieben und dann allmahlich 40,0-
1,ebertran hinzugefiigt. Nach Zusatz von 20,0-25,0 Gummi arabic. und 30,0 Wasser riihrt man 
bis zum bekannten "Knacken" und erganzt durch vorsichtiges, aIlm~hliches ZugieBen von Wasser 
auf 200,0. Als Aromatikum ist Cumarin und Vanillin zu empfehlen. 

Emulsio Olei Jecoris cum Pepsino. Pepsin-Le bertranem ulsion: 01. Jecor. 40S2,0, 
Glycerin 6S0,0, Sac char. alb. 1174,0, Pulv. gummos. 192,0, Aquae Calcis 2041,0, Acid. phosphoric. 
dil. (13,So/0) 255,0, Vin. Pepsini 6S0,0, Aromatic. q. S. Man verreibt zwei Eigelb und ein halbes 
EiweiB zu einer feinen Paste, fiigt das Glycerin und nach vollkommener Mischung das Gummi
pulver zu und darauf in kleinen Mengen den Lebertran. 1st dieser emulgiert, so gibt man das 
den Zucker gelost enthaltende Kalkwasser zu und schiittelt kriiftig durch. Zuletzt kommt die 
Phosphorsiiure, dann die Pepsinessenz hinzu. SchlieJ3Iich wird 15 Minuten lang geschiittelt und 
nach 2 Tagen durchgegossen. (Pharm. Ztg.) 

l) Unter "Flavoring" versteht das Nat. Form. ein Geschmackscorrigens. Und zwar empfiehlt 
es auf 1 I der fertigen Emulsion je nach Geschmack eins der folgenden ungefiihr in den hier an
gegebenen Mengen zuzusetzen: a) Olei Gaultheriae 4 ccm. b) Olei Gaultheriae, Olei Sassafras 
aa 2,0 ccm. c) Spiritus Aurantii compositi (Americ.), 5 ccm. d) Olei Gaultheriae 2,0 ccm, 
Olei Amygdalarum amararum aetherei, Olei Coriandri aa 0,25 ccm. e) Olei Gaultheriae, Olei 
Sassafras aa 1,5 ccm, Olei Amygdalarum amararum aetherei 0,25 ccm. f) Olei Gaultheriae, Olei 
Amygdalarum amararum aetherei aa 2,5 ccm. g) Olei Neroli, Olei Amygdalarum amararum 
aetherei aa 1,5 ccm, Olei Caryophyllorum 0,25 ccm. 
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Glyconin-Emulsio Olei Jecoris. Nat. Form.: Olei Jecoris 500,0 ccm, Glyceriti Vitelli 
175,0 ccm, Sirupi tolutani 100,0 ccm, Flavoring l ), Aquae q. s. ad 1 1. 

Quillaja-Emulsio Olei Jecoris. Nat. Form.: Olei Jecoris 500 ccm, 'fincturae Quillajae 
65 ccm, Sirupi tolutani 100 ccm, Flavoring l ), Aquae q. s. ad 1 1. 

Oleum Jecoris Aselli aromaticum. Aromatischer Lebertran. - Er· 
ganzb.: 990 T. Lebertran werden mit einer Losung von 0,5 T. Saccharin, 0,1 T. Vanillin, 0,4 
T. Ceylonzimttil in 9 T. absolutem Weingeist gemischt. 

Den Gernch und Geschmack des Lebertrans kann man einigermaBen verdecken, aber nicht 
ganz beseitigen. Ein Geschmackskorrigens fiir I,ebertran ist auch frisch gebrannter Kaffee: 
400,0 Lebertran werden mit 20,0 gemahlenem Kaffee und 10,0 Tierkohle 15 Minuten lang in 
geschlossenem GefaB auf etwa 60° erwarmt, noch einige Tage unter ofterem Umschiitteln ma
eeriert und dann filtriert; der Lebertran ist dann nur noch schwach gefarbt und hat den Geruch 
und Geschmack des Kaffees angenommen. Zum Aromatisieren von Lehertran wurde ferner 
eine l\iischung von 4 T. Wintergriinol, 2 T. Sassafrasol, 2 T. Citronenol und 1 T. Neroliol emp
fohlen, von der 3-4 Tropfen fiir 100 g Lebertran zur Anwendung kommen. 

Hambg. Apoth.- V., Munch. Vor8chr.: 01. Jecoris 980,0, Saccharini 0,5, Vanillini 0,1, 01. 
Cinnamomi 0,4, Alcohol absoluti 19,0. - Sachs. Kr.- V.: 99,0 01. Jecoris, 1,0 01. Saccharini 
aromaticum (s. Seite 301). 

Oleum Jecoris dulce. VersiiBter Le bertran. 100 g Lebertran werden mit einer Losung 
von 0,2 g Saccharin in 0,2 g EssigiLther versetzt und die Mischung mit 2 Tropfen Pfefferminzol 
oder mit F/2 Tropfen Ceylonzimtol oder mit 2,0 g Erdbeerather aromatisiert. 

Oleum Jecoris Aselli ferratum. Eisenle bertran. Oleum J ecoris 
Aselli cum Benzoate ferrjco. Erganzb.: 20 T. konz. Eisenlebertran (sieheweiter 
unten) und 80 T. aromatischer Lebertran werden gemischt. - Nederl.: In eine Losung von 3 T. 
Natriumbenzoat in 15 T. Wasser gieBt man eine Mischung von 2,4 T. Eisenchloridlosung (spez. 
Gewicht 1,470-1,482) und 25 T. Wasser. Der auf dem Filter gesammelte und mit Wasser chlorid· 
frei gewaschene Niederschlag wird moglichst ohne Verlust vom Filter genommen, zwischen FlieB
papier gepreBt und durch Verreibung mit etwa 15 T. wasserfreiem Natriurnsulfat getrocknet. 
Die trockene Mischung digeriert man bei 30-32° mit 250 T. Lebertran bis zur Losung des Eisen
benz oats und filtriert vom Natriumsulfat abo - Suec.: 140 T. Mandelol werden mit 107 T. Kali
lauge, 30 T. Weingeist und soviel Wasser verseift, daB 350 T. Seife entstehen. Diese werden in 
1500 T. Wasser gelost und mit einer Mischung von 100 T. Eisenchloridlosung und 500 T. Wasser 
versetzt. Die nach einer Stunde abgeschiedene Eisenseife wird in 250 T. Ather gelost und die 
Losung durch Ausschiittem mit getrocknetem Natriumsulfat vollig vom Wasser befreit. Der 
Ather wird verdunstet und der Riickstand in 1600 T. Lebertran gelost. Eisengehalt 0,50/0' 

Oleum Jecoris Aselli ferratum concentratum. Konzentderter Eisen
Ie bertran (5fach): Erganzb. u. Hambg. Vor8chr.: 20 T. EisenchloridlOsullg verdiinnt man 
mit 500 T. Wasser. Andrerseits lost man 34 T. gepulverte Olseife unter Erwarmen in 1000 T. 
Wasser, laBt die Losung erkalten und gieBt in dieselbe unter Umriihren litngsam die Eisen
losung. Den Niederschlag sammelt man auf einem dichten Tuch, wascht mehrmals mit Wasser 
·aus und befreit im Wasserbad vom anhaftenden Wasser. Dann digeriert man mit 30 T. OIivenol 
unter standigem Umriihren, bis Losung erfolgt ist. Nach dem Erkalten erganzt man mit Leber
tran auf ein Gesamtgewicht von 200 T. und filtriert nach einiger Zeit. 

Oleum Jecoris Aselli ferrojodatum. J odeisenle bertran. 
Erganzb.: 1,64 T. zerriebenes Jod werden mit 5 T. absolutem Alkohol und 0,5 T. gepulvertem 

Eisen sowie 0,5 T. reduziertem Eisen in einer mit Glasstopsel verschlossenen Flasche unter Er
warmen so lange geschiittelt, bis die braune Farbe verschwunden ist. Darauf gieBt man die Losung 
ohne zu filtrieren in 990 T. Lebertran, in dem aufs feinste verrieben wurden 0,5 T. 1000/oiges 
Saccharin, 0,1 T. Vanillin, fiigt dann 0,4 T. Zimtol zu, erganzt zum Gewicht von 1000 T. mit 
Lebertran und filtriert. - Ital.: Aus 10 T. Eisenpulver, 8,2 T. Jod und 70 T. Ather wird eine 
Eisenjodiirlosung hergestellt, die in 1000 T. Lebertran filtriert wird. Eisenjodiirgehalt 1% , -
Nederl.: 5 T. zerriebenes Jod werden in 394 T. Lebertran gelost. Nach Zugabe ~on 10 T. gepulver
tem Eisen schiittelt man die Mischung wahrend 12 Stunden haufiger dureh, Jallt dann 24 Stunden 
absetzen und gieBt, sofern kein freies Jod mehr vorhanden ist (was durch SchiiUeln einiger Tropfen 
mit Jodkaliumstarkekleister erkannt wird) klar yom Bodensatz abo Andernfalls wird die Maceration 
noch fortgesetzt. - Fiir dieses Praparat soli ein Lebertran verwandt werden, der auBer den sonst 
fiir Lebertran vorgesehriebenen Priifungen noch folgende aushalt: Lost man 0,01 g Jod in 10 g 
Lebertran und sehiittelt die Losung naeh 4 Stunden mit Jodkaliumstarkekleister durch, so solI 
eine Blaufarbung eintreten. - Ferrojodidgehalt etwa 1,5%' - Sach8. Kr.- V.: Aus 17 T. Jod, 200 T. 

l) Siehe S. 303, FuBnote. 
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Olivenol, 10 T. reduziertem Eisen wird ein SO/oiges 01. ferrojodatum concentr. hergestellt. 
Von diesem mischt man 50 T. mit 950 T. aromatischem Lebertran und laBt die Mischung unter 
Licht und Luftzutritt hellbraun werden. 

Bestimmung des Eisengehaltes von Eisenlebertran und Jodeisenlebertran 
(nach Nede:rl.). 20 g Eisenlebertran (Jodeisenlebertran) werden in einem Kolben mit 20 ccm Wein. 
geist (90 Vol .• %) und 20 ccm Kalilauge (22,5% KOH) auf dem Wasserbad unter Vermeidungdes 
Verdampfens von Weingeist etwa 1 Stunde unter ofterem Umschiitteln (bis zur Verseifung) erhitzt. 
Nach Zusatz von 150 ccm Wasser wird die Mischung noch 1 Stunde auf dem Wasserbad erhitzt. 
Dann wird der Niederschlag (Eisenhydroxyd) auf einem kleinen Filter gesa=elt und mit warmem 
Wasser gewaschen. Das Filter mit dem Niederschlag wird in einem SchaIchen mit 20 ccm verd. 
Schwefelsaure (20 0/ 0 H 2S04) iibergossen und erwarmt, bis das Eisenhydroxyd gelost ist. Die 
LOsung wird in einen Kolben filtriert unter Nachwaschen mit Wasser (bis eine Probe des Wasch· 
wassers mit Kaliumrhodanidlosung keine Rotfarbung mehr gibt). Das Filtrat wird tropfenweise 
mit KaliumpermanganatlOsung 10,5: 100) bis zur Rotfarbung versetzt. Nach Beseitigung des 
iiberschiissigen Kaliumpermanganats durch eine geringe Menge Wemsaure werden 2 g Kalium. 
jodid zugesetzt, und nach einstiindigem Stehen das ausgeschiedene Jod wie bei anderen Eisen. 
bestimmungen titriert. 1 ccm l/lO·n.Natriumthiosulfatlosung = 5,6 mg Fe. Der Eisenlebertran 
der Nede:rl. solI 0,14% Eisen (als Ferribenzoat), der Jodeisenlebertran 0,235% Eisen = 1,3% 
FeJ 2 enthalten. 

Oleum Jecoris Aselli ferrojodatum cum Phosphoro. J odeisenle bertran mit 
Phosphor. - D. Apoth.·V.: 10 T. Phosphorol (1: 1000) werden mit 90 T. Jodeisen·Lebertran ge. 
mischt. Bei Bedarf frisch zu bereiten! 

Oleum Jecoris Aselli jodatum. Jodlebertran. - Erganzb. 'U. Hambg. v.: 1 T. Jod 
wird durch Anreiben in 1000 T. Lebertran gelost. Klares gelbea 61. 

Oleum Jecoris Aselli pancreatinatum, Pankreatinhaltiger Leber· 
tran, besteht aus Lebertran 150,0, Wasser 50,0, Malzextrakt 200,0, loslichem Pankreatin 
(Schuppenform) 1,0, Natriumchlorid 2,0, Natriumbicarbonat 2,0. Man lOst das Pankreatin und 
die Salze im Wasser und vermischt die Losung emulsionsartig mit Lebertran und Malzextrakt. 

Oleum Jecoris Aselli phosphoratum siehe unter Phosphor Seite 432. 
Oleum Jeeorls ereosotatum (Gall.). 

HuUe de toie de morue ereosotee. 
Kreosoti 10,0 
OIei J ecoris 990,0. 

Oleum Jeeorls kreosotatum et dulclflcatum 
SEITZ. 

Kreosoti 
Saccharini 
Olei J ecoris q. s. 

2,5 
0,1 

ad 200,0. 

Oleum Jeeorls gelatlnatum. 
Lebertran·G61ee. Creme d'hulle de fole 

de morue. 
1. GeJatinae albae 5,0 
2. Aquae destillatae 
S. Sirupi Saeehari aa 30,0 
4. Olei Jecoris 60,0 
5. Tineturae aromatleae 1,5. 

Man lost 1 in 2 und S, riihrt 4. zum SehIu.B Ii 
hinzu und gie.Bt In abgeklihIte Formen (Trink· 
glas oder dgl.) aus. 

II. naeh JOLLY. 
460 T. Lebertran. 150 T. Zucker und SOO T. 

Eiwei.Bwerden zur Emulsion zusammengemischt 
ond durch eine warme Gelatine (aus Gelose be. 
reltet) steif gemaeht. 

Pllulae Olel J ecorls. 
PUules d'huUe de fole de morue. 

OIei J eeons optimi 500,0 
Caleariae ustae 60,0 
Aquae fontanae q. s. 

Man verseift das 01 mittels der Kalkmileh und 
formt aWl der pflasterihniiehen Masse Pillen 
von 0,2-0,3-0,4 g, die man mit Magnesia car· 
bonlea bestreut. 

Sapo Olel Jeeorls Aselll. 
Lebertranselfe. 

OIei Jeeoris Aselli 125,0 
Seb! taurinl 30,0 
OIei Coeois 50,0. 

Man schmilzt und rilhrt dem auf 200 erkalteten 
Fettgemisch hinzu: 

Liquoris Natri caustici (1,365-1,370) 100,0 
Liquoris Kali caustici (l,3S) 10,0. 

Die Verseifung erfolgt auf kaltem Wege. Wasch· 
mittel bei RButkrankhe1ten. 

Sirupus Olel Jeeorls Aselll, 
LebertransIrup. 

OIei J ecoris Aselli 40,0 
Gummi arabicl 20,0 
Aquae Menthae piperitae SO,O 

Der Emulsion wird zugesetzt: 
SiruPI Sac chari 110,0 
Aquae Amygdalarum amararum 1,0. 

DUCLOUS Sirup ist zusammengesetzt aus: 25,0 
Lebertran, 15,0 Arabischem Gummi, 37,5 Was· 
ser, 12,5 Zuckersirup und 75,0 Zucker. 

Chocosana enthalt Lebertran, Schokoladenmasse, Lecithinphosphorsaure und phosphor. 
saures Calcium. Braune, bleistiftdicke, etwas glasierte Stangen. 

Desitinsalbe der DESITIN .A •• G., Berlin.Tempelhof enthaIt nach Angaben der Hersteller 
alB wirksamen Bestandteil ein vitaminhaltiges chloriertes Extrakt aus Lebertran. -
Anwendung. AlB Wundsalbe, bei Hautkrankheiten, Verbrennungen usw. 

Ferroleum ist eine haltbare Emulsion, die 50 % Phosphorlebertran neben Ferr. phosphori· 
cum enthalt. 

Gadol ist eine angenehm schmeekende Lebertranemulsion. 
Hager, Handbueh II. 20 
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Gadiol ist ein wohlschmeckender Lebertran. 
Gadose ist ein dem Wollfett ahnliches, aus Lebertran hergestelltes fettsaure- und asche

freies Praparat, das als Salbengrundlage und zu kosmetischen Zwecken Anwendung finden soli. 
Hiimulsogen, Lecithin-Ovo-Lebertran, ist eine Lebertranemulsion, die neben den 

iiblichen Bestandteilen noch 20,0 Eier-Lecithin und 20,0 Kakao im Liter enthalt. 
Jecolein ist eine Lebertranemulsion mit 60 0/ 0 01. Jecoris Aselli. 
Jecorin, als Lebertranersatz empfohlen, soli in 20 T. je 0,1 T. Calcium chlorhydrophosphori

cum und lactophosphoricum, 0,05 T. Acid. lacticum, 0,6 T. Acid. phosphoricum, je 0,01 T. Brom 
und Jod, 0,075 T. Ferrum jodatum und 1 T. Extractum Artemisiae compositum enthalten. 

Jecorol ist eine mit Schokolade und einem Geruchskorrigens versetzte, wohlschmeckende 
Lebertranemulsion. AuBer dem reinen Jecorol kommen noch in den Handel: Jecorol guaiacolat. 
mit 20/ 0 Guajacolcarbonat. Jecorol iodat. enthalt 10 0/ 0 Jodipin. Jecorol lec:ithinat. enthalt in 
100 T. 0,6 T. Lecithin. 

Jecorolbutter, ein Lebertranersatz, besteht aus einem weichen Fett, mit 20/ 0 phosphor
sauren Salzen und 0,005 0/ 0 Jod. 

J-URGENSENS Salbe von JURGENSEN aus Herisau ist wie folgt zuSammengesetzt: Acid. 
salicy1. 1,0-2,0, Acid. boric. 1,5, Pyoctanin. aureum q. s. (bis zu lebhaft gelber Farbe) solv. 
in Spirit. q. s., Zinc. oxydat. 66,0, 01. Jecoris Aselli 33,0. Fiat pasta. 

Kepler-Solution enthalt Malzextrakt und Lebertran; dieselbe wird auch mit Hypophos
phiten geliefert. 

Jodella, LAHUSENS Jodeisen-Lebertran. Hierzu veroffentlichte C. HAMSCHER folgende 
Vorschrift: Ferr. pulv. 1,0, Alkoholl,O, Jodi puri 2,05 werden gelinde erwarmt, nach der Reaktion 
werden zugefugt: Alkohol 3,0, worauf man in 01. Jecor. Aselli 1000,0 hineillfiltriert. 

Lolotin ist sogen. hydroxylfreier Lebertran (s. S. 298 Gewinnung) mit 0,01% Phosphor. 
Lofotol ist ein mit Kohlensaure impragnierter Lebertran englischer Herkunft. 
Lymphol, Chinacinnol-Lebertran, ist eine Lebertranemulsion, die mit einem als 

Chinacinnol bezeichneten aromatischen Auszug aus Zimt und Chinarinde versetzt ist. 
Maltosellol ist eine Emulsion aus Malzextrakt, Kakao und Lebertran. 
Medulin soll aus 500 g Lebertran, 250 g Honig, 62 g Peru-Kognak, 70 g Extrakt aus den 

Blattern der schwarzen Johannisbeere, 50 g Wacholderbeerextrakt und 18 g Citronensaft be
stehen und bei Asthma und Lungenleiden angewandt werden. 

Sejlischtran. Coal Fish Oil. Das aus den Lebern des Sej-Fisches (deB Kohlers), GadU8 
carbonariu8 L. (Merlangu8 carbonariu8 Cuv.) gewonnene fliissige Fett. Der blanke Sejfischtran ist 
heller als der blanke Dorschtran. Spez. Gew. = 0,927. Bei 0° wird der Tran steif und kornig. 

Haifisch-Tran. Wird aus den Lebern verschiedener Haie gewonnen. HeJigelbes, klares, 
eigenartig, aber nicht widerlich riechendes, dagegen stark kratzend schmeckendes 01. Loslich in 
10 T. Alkohol, bleibt bei -6° noch klar. Spez. Gew. 0,919, Jodzahl 116. 

Robbentran. Der aus dem Speck verschiedener Robbenarten gewonnene Tran. Gelbes, un
angenehm riechendes 01, spez. Gew. 0,915-0,925. Cornesin wird ein besonders gereinigter 
Robbentran genannt. 

Japanisches Fischi:il. Japan tran. Wird aus Fischabfallen und kleinen Fischen gewonnen 
(bei der Verarbeitung von Sardinen, Sardellen, Heringen u. a.). Gut gereinigt wird es als Brenniil 
und als Lederiil verwendet, auch zur Herstellung von Seife. 

Waltran. Fischtran. Tran. Der Waltran wird aus dem Speck der im nordlichen und 
siidlichen Eismeer lebenden Walarten, besonders des Kniir- und Blauwals, durch Ausschmelzen 
und Auskochen mit Wasser gewonnen. Der Tran ist bei sorgfaltiger Gewinnung aus frischem 
Speck hell und riecht nur schwach. Wird das Ausschmelzen mit Dampf bei hiiherer Temperatur 
in Druckkesseln vorgenommen, so wird der Tran dunkler und riecht starker. Zersetzter Speck 
liefert dunklen, iibelriechenden Tran. Durch Auskochen der Knochen und anderer Teile der 
Wale wird ebenfalls Tran gewonnen. Spez. Gew.0,916-0,931, V.-Z. 182 -194, ,J.-Z. 110-136. Bei 
der Abkiihlung scheiden sich feste Fette in wechselnder Menge aus. 

Anwendung. Fischiile und Trane finden Verwendung als Brenniil, als Lederiil, in der 
Gerberei, beim Verspinnen von Jute und Hanf, zur Herstellung von Seife, als Schmiermittel. 
Durch Hartung (s. S. 295) gewinnt man aus ihnen feste Fette, die wie andere feste Fette als 
Speisefette und zur Gewinnung von Stearinsaure, Seife usw. verwendet werden. 

Oleum Petrae s. u. Olea mineralia S. 275. 

Oleum Rusoi s. u. Betula Bd. I, S. 668. 

Oleum Vaselini s. u. Olea mineralia S. 276. 
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Olibanum. 
Olibanum, Weihrauch, True Frankincense, Encens, Gummiresina 
Olibanum, Thus, Resina Thuris, Incensum, Kirchenharz, Kirchenrauch, 
WeiBer Wirk, ist das Gummiharz von 

Boswellia Carteri BIRDW. und Boswellia Bhau-Dajiana BIRDW. Burseraceae. 
Heimisch im siidlichen Arabien sowie im Somali-Gebiet des ostlichen Afrika. 

Vielleicht liefern auch noch andere Boswellia-Arten die Droge. Die beste Handelssorte 
stammt von B. Carteri, eine geringere Sorte von B. Bhau-Dajiana. Bis vor nicht 
langer Zeit unterschied man zwei verschiedene Sorten von Weihrauch, den ost
indischen und den arabischen bzw. afrikanischen und sah als die Stammpflanze 
des ersteren Boswellia thurifera COLEBROOKE (B. serrata ROXB.) an; heute 
ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daB der Weihrauch nur aus dem nord
ostlichen Afrika, insbesondere von der Somalikiiste kommt. B. thurifera liefert 
zwar auch ein in Indien gleichen Zwecken dienendes aromatisches Gummiharz, 
das aber niemals in groBeren Mengen nach Europa eingefiihrt wird. Vielleicht wird 
als Olibanum auch das Harz von Boswellia Frereana BIRDW. benutzt. Die 
Harze anderer Boswellia-Arten sind dem Weihrauch ahnlich, doch nicht im europai
schen Handel. 

Sorten. Man unterscheidet im europaischen Handel Olibanum electum (von den 
Stammen abgelost) und Olibanum in sortis (unreines, yom Boden aufgelesenes Gummi
harz), nur das erstere ist pharmazeutisch verwendbar. "Wilder Weihrauch" oder Oli
banum silvestre ist Fichtenharz, das zur Verfalschung dient. 

Das aus Einschnitten in die Baume ausgetretene, erstarrte Gummiharz bildet 
fast kugelige, tranenformige oder unregelmaBige Korner oder stalaktitenartige Mas8en, 
die gelblich, gelbrotlich oder briiunlich, auBen weiB bestiiubt und wenig durchsichtig 
sind, leicht zerbrechlich, am muscheligen Bruch wachsglanzend, in diinnen Splitt ern 
meist durchsichtig und klar. Gekaut erweicht dafl Gummiharz, zerflieBt fast im 
Munde. Weihrauch riecht schwach, aber auf gliihende Kohlen gestreut angenehm 
aromatisch; der Geschmack ist bitter aromatisch. - In Wasser zerfallt der Weih
rauch und bildet damit eine triibe Fliissigkeit, in Alkohol, Ather und Chloroform 
ist er nur teilweise loslich. 

Priifung. Eine Verfalschung mit Fichtenharz und Kolophonium erkennt man an der 
Rotfarbung, die die Losung des Gummiharzes in Essigsaure mit konz. Schwefel:saure gibt. 

Bestandteile. Nach TSCHIRCH und HALBEY 720/0 alkoholliisliche Bestandteile, 
bestehend aus 330/0 freier Boswellinsaure, 1,5% Boswellinsaureester, 33% Olibano
resen, 4-7% (nach SC1IIMl.\IEL 5-90/0) atherisches 01, 0,5% Bitterstoff; femer 280/0 
in Weingeist unlosliche Bestandteile, davon 200/0 Gummi, 6-80/0 Bassorin, 2-40/0 
Pflanzenreste. Aschengehalt 2,5-30/0' 

Anwendung. Als Bestandteil von Pflastem, Salben, Raucherpulvern. Die groBten 
Mengen Weihrauch werden zum Rauchern bei kirchlichen Handlungen verwendet. 

Pulvls fumalis ENGEL. II. 
Engels Riiucherpulver. 

Myrrhae grosso m. pulv. 
Olibani " 
Mastichis " 
Succini raspat. 
Sac chari albi 
Boli Armeniae " 

Zu Raucherungen bei Rheuma. 

25,0 
250,0 

50,0 
50,0 
50,0 

575,0. 

Welhrauch fiir Kirchen. 
I. 

Benzo~s 175,0 
Styracis 175,0 
Ohbam 250,0 
Myrrhae 250,0 
Cortic. Cascarilla 144,0 
Olei Lavandulae 2,0 
Olei Bergamottae 2,0 
Olei CaryophyIIor. 1,0 
Olei Cinnamomi 1,0. 

Olibani 
Styracis calamlt. 
Benzo~s 
Succini 
Florum Lavandulae 

III. Nach RODY. 

200,0 
300,0 
300,0 
100,0 
100,0,. 

Olibani elect. in lacrim. 500,0 
Olibani natural. 500,0 
Benzoes sumatr. 100,0 
Styracis ca\amit. 100,0. 

20· 
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Oleum Olibani. WeihrauchOi. OlibanumOi. Oil of Frankincense. Essence 
d'oliban. 

Gewinnung. Durch Destillation von Weihrauch mit Wasserdampf; Ausbeute 5-9 0/ 0, 

Eigenschaften. Farbloses oder gelbliches 01 von angenehmem, cHroneniihnlichem 
Geruch. Spez. Gew. 0,876-0,892 (15 0); aD bis + 29 0 ; nD"'O 1,472-1,482; S.-Z. bis 3,0; E.-Z. 
5,0-16,0; loslich in 4-6 Vol. Weingeist von 90 Vol.-Ofo, zuweilen mit geringer Triibung. 

Bestandteile. i-a-Pinen, d-a-Pinen, Camphen, Dipenten, p-Cymol, Borneol 
als Ester. 

Nach H. HAENSELenthiHt das Oleinen Alkohol, Olibanol, C26H430H, der ein zahflilssiges, 
angenehm nach Weihrauch riechendes, 01 bildet. Ebenfalls als Olibanol be:~eichnen FROMM 
und AUTIN einen Bestandteil, der bei 210-211 0 siedet und die Zusammensetzung C1oH160 hat. 

Ononis. 
Ononis spinosa L. Leguminosae-Papilionatae-Trifolieae. Heimisch in 
ganz Europa. Halbstrauch mit bis 50 em langen Zweigen, die zweizeilig behaart 
sind. Mit kurzen, in einen Dorn auslaufenden Achselsprossen, die aus ihren Blatt
achseln wieder kurze Dornzweige treiben. Dreizahlige oder auf das Endblattchen 
reduzierte Blatter mit schief-eiformigen, gezahnten Nebenblattern. Die rosenroten 
Bliiten einzeln oder zu zweien in den Blattachseln. Frucht eine fliformige, auf
gedunsene Hiilse. 

Radix Ononidis. Hauhechelwurzel. Restharrow Root. Racine de 
bugrane. Radix Arestae (Restae bovis, Remorae aratri). Harnkraut
wurzel, Ochsenbrechwurzel, Hechelkrautwurzel, Haudornww:zel, Stachel
krautwurzel. 

Die im Herbste von meist vierjahrigen (oft 20 und mehr Jahre alten) , wild
wachsenden Pflanzen gesammelte, getrocknete, kurze, mehrkopfige" unterirdische 
Achse mit der bis 5 dm und dariiber langen, 1-2 em dicken, wenig verzweigten 
Hauptwurzel. 3 T frische Wurzeln geben 1 T. trockene. 

Die Wurzel ist holzig, sehr zahe, auBen schwarz braun , gedreht und ver
bogen, nicht selten zusammengedriickt, im Handel oft der Lange nach gespalten; 
zeigt an der Oberflache gerade oder gekriimmte Langsleisten. Der Bruch ist durch 
zahlreiche Fasern in Rinde und Holz .feinfaserig. Ohne Gernch, von kratzendem, 
etwas herbem, dabei suBlichem Geschmack. - Germ. 6 s. S.1355. 

Lupen bild. Der Querschnitt meist nicht rund, oft recht unregelmaBig g'Bstaltet, gewohn
lich excentrisch, nur in sehr jungen Wurzeln und in der Wurzelspitze normal. AuBen eine schwarze 
schuppige Borke, unter derselben die diinne, braunliche, festanhaftende Rinde. Das Holz gelb
lichweiB, durch ungleich breite, keilformige nach der Peripherie erweiterte Ma;rkstrahlen scharf 
strahlig. Jahresringe sind meist wenig deutlich. 

Mikroskopisches Bild. Unter einer mehr oder weniger dicken Borkenschicht eine 
schmale Rinde, in der ausgewachsenen Wurzel zumeist nur Innenrinde. In der primaren und se
kundaren Rinde stark verdickte Bastfasern. Die Markstrahlen bis 30 Zellen breit., in den auBeren 
Partien der Markstrahlen zahlreiche Oxalatzellen mit 2, 3 und mehr Kristallen, die durch verholzte 
Querwande der Zellen abgesondert sind. Die Markstrahlzellen sonst unverholzt, starkehaltig. 
1m Holz zahlreiche verholzte, grobgetiipfelte Markstrahlzellen. In den Holzstrahlen reichlich 
Biindel sehr stark verdickter, nur in der auBeren Lamelle verholzter Fasern und Tracheen mit 
kurzen, spaltenformigen, schwachbehoften Tiipfeln. Den Holzfasergruppen und den Markstrahlen 
anliegend Kristallkammerfasern mit Einzelkristallen. 

Pul ver. Kork bzw. Borke; Bastfasern (unverholzt, dickwandig) und Holzfasern; reich. 
Hch unverholztes (Rinde) und verholztes (Holz) starkehaltiges, grobgetiipfeltes Markstrahlgewebe, 
zwischen diesem Oxalatzellen mit 2, 3 und mehreren, durch Querwande der Zellen abgesonderten 
Kristallen. Die Starkekorner einfach, kugelig, mit zentraler Kernhbhle oder zusammengesetzt. 
GefaBstiicke; Stiicke von Kristallkammerfasern mit Einzelkristallen. 

VeTwechslungen. Ononis repens L. Die Wurzel 3-5 mm dick, gelbbraun, fast 
walzig, ohne tiefe Furchen. Auf dem Querschnitt der Holzring aus breiten hellgelben, durch ziem
lich breite weiBe Markstrahlen getrennten GefaBbiindeln. Mark grau, etwa 1/3 des Durchmessers. 
Ononis hircina JACQ., Wurzel kleiner, hellrot, sehr locker, faserig. 
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Bestandteile. Mehrere Glykoside: 1. Ononin, C30H34013' gibt bei der Hydrolyse Gly
kose und Formonetin, C24H200S, letzteres gibt beim Kochen mit Barytwasser Ononetin. 
C23 H22 0 5 und Ameisensaure. Beim Kochen von Ononin mit Barytwasser entstehtOnospin, 
C29H34012 (unter Abspaltung von Ameisensaure), das beim Kochen mit Sauren Glykose und 
Ononetin gibt. Ononin lost sich in Schwefelsaure mit geringer Menge Ferrisalz rot. FROHDES 
Reagens mit nachherigem Zusatz von Sa.lzsaure farbt kirschrot. Wird eine Losung von Ononin 
in Kalilauge verdampft und der Ruckstand mit konz. Schwefelsaure ubergossen, so farbt er sich 
blau, bald griin. 2. Ononid (soll Glycyrrhizin sein). Ferner enthalt die Droge einen 
den Phytosterinen zugehorenden Korper Onocerin (Onocol), C26H4002' und2 0/ o Rohrzucker, 
Spuren atherisches 01, Gummi, Starke, Harz, Fett, Salze. Ononis repens enthalt 
ebenfaHs Ononin. 

Anwendung. Hauhechelwurzel gilt als blutreinigend und harntreibend und hat vor 
ahnlich wirkenden Mitteln den Vorzug der Unschadlicbkeit. Man gibt sie gewohnlich in Tee
mlschungen oder als Abkochung zu 15,0-30,0: 150,0 auf den Tag. 

Decoctum antihydropicum(F. M.Germ.). 
Rad. Ononidis 10,0 
Rad. Levistici 10,0 
Aquae q. s. ad colaturae 150,0 
Tmct. Digitalis 3,0. 

Decoctum Ononldls cum Scilla (F. M. Germ.). 
Decocti Rad. Ononidis 10,0: 150,0 
Tinct. Scillae 
Succ. Juniperi inspissati aa 10,0 

Species diuretlcae WUNnERLlcH. 

Radicis Ononidis 
Ligni Juniperi 
Fructus Juniperi 
Fructus Petroselln aa p. aequo 

Sirupus Ononldls. 
Sch warzwurzelsaft. 

Radic. Ononidis 50,0 
Fruct. Foeniculi 25,0 
Aquae fervidae 400,0 
Spiritus 50,0. 

Man digeriert 2 Stunden, preJlt, filtriert und l6st 
im Filtrat 400,0 

Sac chari albi 600,0 

Opium. 
Opium. Opium. Laudanum. Meconium. Thebaicum. Mohnsaft. Der an 

der Luft eingetrocknete Milchsaft der unreifen Friichte des Schlafmobns. 
Papaver somniferum L, und Varietaten. Papa veraceae -Papa vereae. 

Die Pflanze ist durch Kultur aus der in den Mittelmeerlandern heimischen 
Art Papaver setigerum D. C. entstanden und wird zur Opiumgewinnung in 
weiter Ausdehnung im Morgenland kultiviert. Man faUt gegenwartig die kultivierte 
Form mit der wilden zu einer zusammen = Papaver somniferum L.; von dieser 
unterscheidet man 3 Varietaten: a setigerum D. C., fJ nigrum D. C. und )' album 
D. C. Letztere beiden werden kultiviert. Die Varietat nigrum hat violette Bliiten, 
eine mit Klappen sich Offnende, groBe, kugelige Kapsel und schwarze Samen, die 
Varietat al bum besitzt weiBe Bliiten mit dunklem Fleck am Grunde der BIumen
blatter, geschlossen bleibende, mehr in die Lange gezogene Kapseln und weiBe Samen. 
Der Milchsaft ist in gegliederten, reichlich miteinander anastomosierenden Milchsaft
schlauchen enthalten, die sich vor oder in den Phloemteilen der GefaBbiindel befinden. 

Getvinnung. Das Opium wird zweimal im Jahre geerntet, im Herbst und im Frub
jahr: die Herbsternte liefert den groBten Teil des Ertrages. Etwa 6-7 Tage nach Abfall der 
Blumenblatter, wenn die jungen Samenkapseln den charakteristischen blaulich-weiBen Schein 
angenommen haben, scbneidet man die noch unreifen Kapseln in der unteren Haifte mit einem 
oder mehreren wagerechten (Kleinasien), schragen (Indien) oder senkrechten (Persien) Schnitten 
an, wobei man Sorge tragt, daB der Schnitt wohl die Milchsaftschlanche offnet, aber nicht durch 
die Fruchtwand hindurchgeht, da vermieden werden muB, daB sich ein Teil des Milchsaftes in 
das Innere der Kapsel ergieBt und so fUr die Opiumgewinnung verloren geht, anderseits die Samen 
zur Olgewinnung noch Teifen sollen. Die Einscbnitte werden abends gemacht; am nachsten Morgen 
schabt man den in mehrel'en Tropfen ausgeflossenen, anfangs milchweiBen, an der Luft ein
getroclmeten und brauulich gewordenen Milchsaft ab, wobei Teile der Epidermis der Fruchtwand 
mitgehen. Wird die Kapsel senkrecht eingeschnitten, so sammelt sich am Grunde des Schnittes 
ein einziger Tropfen, der leicht abzunehmen ist, wobei man die Kapsel gar nicht oder wenig ver
letzt; man kann an den im Opium vorkommenden Resten der Epidermis die Herkunft des 
Opiums feststellen. Es dfufen zwiscben Einschneiden und Sammeln nicht mehr als 24 St. ver
streichen. Die ganze Arbeit muB in 8-10 Tagen vollendet sein, die Kapseln mussen zur richtigen 
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Zeit angeschnitten werden oder sie geben kein Opium. Dieses allgemeine Verfahren ii.ndert mch 
etwas naoh den verschiedenen Produktionsgebieten. 

1) In K1einasien wird Mohn iiberall in den Mher ge1egenen Gegenden im Innern des Lan· 
des in kleinen Betrieben angebaut, und zwar eine Varietat mit fast kugliger, nicht aufspringender 
Kapsel, weiBen Samen und wei Ben, roten oder lilafarbenen Blumenblattern. Eine Kapselliefert 
etwa 0,02 g Opium. Mit Hille holzerner Keulen werden die einzelnen gesammelten Kornchen, 
nachdem me an der Luft geniigend getrocknet sind, zu 5-20 cm breiten, abge£lachten, etwas 
scheibenartigen Broten vereinigt, die 300-700 g wiegen, selten schwerer sind, in Blatter der Mohn· 
pflanze eingewickelt und mit Friichten einer Rumex·Art bestreut. Jahrliche Produktion bis 
600 000 kg. Dieses tiirkische oder kleinasiatische Opium (Smyrna), von dem man je nach der 
Herkunft und nach Gehalt verschiedene Handelssorten unterscheidet, ist allein offizinell und 
das gehaltreichste. Das in der europaischen Tiirkei, oder in Bulga.rien gewonnene Opium ist nicht 
wesentlich davon verschieden, doch ko=t das letztere zuweilen in Form £lacher, in Stanniol ge
wickelter Tafeln in den Handel. - Der groBte Teil dieses OpiumB findet fiir medizinische Zwecke 
Verwendung, etwas wird von den Tiirken als GenuBmittel verwendet oder geht zu gleichem Zwecke 
nach China. - 2) In den westlichen, siidlichen und teilweise auch ostlichen Teilen von Persien 
kultiviert man eine Varietat des Mohns mit lii.nglichen, weiBsamigen Kapseln, die senkrecht an· 
geschnitten werden. Man formt das Opium in Stabchen, die man in Papier wickelt, Wiirfel, Pyra. 
miden, Broten usw. Die jii.hrliche Produktioll soIl mch in Persien auf 12 Millionen kg belaufen, doch 
ist es sehr schwer, die Menge des Opiums zu bestimmen, das hier produziert wird, da dariiber keine 
Kontrolle besteht. Ein Teil der Produktion gelangt nach Europa in die Morphinfabriken, etwas 
wird im Lande zu GenuBzwecken verbraucht, ein gtoBer Teil kommt zum gleichen Zweck nach 
China. 8) In Ostindien wird in den Prii.sidentschaften Behar, Benares, den westlich und siidlich 
gelegenen Gegenden unter Kontrolle der englischen Regierung und im geringeren Umfang in 
Nepal undAssam Opium in groBer Menge gewonnen. Man kultiviert dieselbe Form des Mohns wie 
in Kleinasien und schneidet die Kapseln meist senkrecbt an. Jahrliche Produktion etwa 5 Mil· 
lionen kg. Ein geringer Teil findet im Lande fiir GenuBzwecke Verwendung, alles iibrige geht 
nach China, Hinterindien, Java usw. zu GenuBzwecken. 4) Seit etwa 70 Jahren gewinnt man 
auch in China Opium zu GenuBzwecken. 6) In anderen Gegenden (Deutschland, Frank· 
reich, Algerien, Vereinigte Staaten von Amerika) unternommene Versuche haben nicht 
zu dauerndem Anbau gefiihrt; die Opiumgewinnung ist in Deutschland und Osterreich nach 
iibereinstimmenden Versuchsergebnissen von THOMS,MITLACHER und WASICKYwegen des geringen 
Gehalts des Opiums an Morphin und wegen der hohen Kosten des Einsammelns nicht lohnend. 
Die geschilderten Verhiiltnisse haben sich seit dem internationalen Opiumabkommen (s. S. 321) 
sehr geandert. 

Eigenschajten. Das allein offizinelle kleinasiatische oder Smyrna.Opium bildet 
die schon erwithnten, etwas flachgedriickten Brote, die in Mohnblatter gehiiUt sind 
und denen meist nooh Rumexfriiohte anhaften. Diese Brote sind rotbraun im In. 
nern, nioht gleichmaBig, streifig, lassen hier die Korner erkennen. Frisch sind sie 
oft noch weioh, knetbar und dann im Innern heller. Der Geschmaok ist bitter, der 
Geruoh eigenartig, stark narkotisch. In Wasser ist das Opium zu 50 bis 70% lOslich. 

Bestandteile. Das Opium enthalt eine groBe Anzahl von Alkaloiden, die groBtenteils 
an Mekonsaure, C7H4,07 (zu etwa 40/0 vorbanden), und an Schwefelsaure, auch an Milch· 
saure (zu etwa 1,20/0 vorhanden) gebunden sind. Von diesen Alkaloiden ist das wichtigste das 
Morphin, C17H19 0sN, das auch in groBter Menge vorhanden ist. Tiirkisches Opium enthalt 
12-18%, seltener bis 20% Morphin, persisches 6-16%. Niichst dem Morphin kommt in groBter 
Menge das Narcotin, C22~S07N, vor (4-80/0). Die weiteren Alkaloidesind: Codein, ~8~lOsN 
(0,2-0,8%), Pseudomorphin (Oxydimorphin), {~7H180sNk (0,020/0), The bain, C1g H21 OaN 
oder C17H15{OCHs kON (0,2-0,5%). (Diese letztere 4 Basen sind wie das Morphin Phenanthren. 
abkommlinge.) Papaverin, C20~1 04,N oder C1SHg{OCHs )4,N{0,5-1,00/0), Narcein, C2sH270sN 
(0,1-0,4%), Codamin, ~SH18{OH){OCHs)20N (0,0020/0), Laudanin, C17H1&{OH){OCHs)sN 
(0,010/0), Laudanidin, C17H15{OH){OCHs )sN, Laudanosin, C17H1&{OCHs )4,N (0,00080/0), 
Tritopin, {C21H270aN)20 {0,0015 0/0), Meconidin, C21 H2S04,N, Lanthopin, ~S~504N 
(0,006%), Protopin, ~oH190&N (0,0030/0), Cryptopin, ~9H17{OCHa kOsN (0,080/0), Papa. 
veramin, C21~lO&N, Gnoskopin, C22~S07N (siehe unter Narcotinum), Oxynarcotin, 
ClgH14(OCHs)20.N, Hydrocotarnin, CUH12{OCHs)02N, Xanthalin, CS7Hs60gN2.Narco. 
tin, Gnoskopin, Narcein, Papaverin, Laudanosin und wahrscheinlich noch verschiedene 
andere der Alkaloide sind Abkommiinge des Isochin olins. AuBer den Alkllioiden sind noch 
2 indifferente Stoffe, Meconin, C10HlOO.\ (0,3 0/0), und Meconoisin, CSH10 0 2 , vorhanden (Me. 
conin ist das Lakton der Meconinsaure, C6~(OCH3MC~OH)COOH, und Extraktivstoffe, 
Fett, Wachs, kautschukahnliche Stoffe, Harz, EiweiB, Schleim, Farbstoff, Spuren von Zucker, 
anorganische Salze. 

Der Aschengehalt betriigt etwa bis 60/0' Der Wassergehalt schwankt stark, je nach der 
Frische des OpiumB; er betragt bis zu 200/0. 
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Nach THOMS finden sich Narcotin, Codein und Morphin schon im Exirakt junger Mohn
pflanzen, die noch keine Bliitenansatze anzeigen, diese Alkaloide entstehen also nicht erst bei 
dem Saftaustritt nach dem Anritzen der Kapseln. 

Die Pharmakop6en unterscheiden Opium, Roh-Opium und Opium pulveratum 
oder Opiumpulver. Letzteres soil einen auf 10% eingestellten Gehalt an Morphin haben, 
wahrend der Gehalt des bis 60° getrockneten Roh-Opiums an Morphin nach der Germ. minde
stens 12% betragen soil. 

Verfiilschungen. Als Verfalschungen wurden beobachtet: Bleikugeln, Schrot
korner usw., die man zur Vermehrung des Gewichtes in die Brote hineinknetet; sie sind 
beim Aufschlagen und sonst Zerkleinern der Brote unschwer aufzufinden. Dasselbe gilt fiir 
kleine Steine. Sand, Ton, Gips, Kalk, Bleiglatte, Bolus werden durch die Aschen
bestimmung und evtl. weitere Untersuchung gefunden, kommen auch wohl selten vor, seit der 
Opiumhandel seitens der tiirkischen Behordl"n kontrolliert wird. Ferner werden Harz, Wachs, 
Lakritzensaft, zerkleinerte Mohnkapseln, Dextrin, Gummi usw. angefiihrt. - Viel
fach werden solche Verfa]schungen beim Umformen der Opiumbrote hineingebracht; es sind solche 
Brote, die im Innern Stiicke der Mohnblatter und Rumexfriichte erkennen laBBen, stets verdachtig. 
- Sehr haufig kommt eine Verfalschung mit Star kemehl vor, so daB zeitweise ein kleinasiatisches 
Opium, das keine Starke enthalt, gar nicht zu haben ist. Diese Vermengung wird vorgenommen, 
und zwar meist schon im Produktionslande, urn ein besonders morphinreiches Opium auf den 
von den Arzneibiichern zugelassellen Minimalgehalt herabzudriicken. Genau genommen wiirde 
gegen diese Verdiinnung mit einem so indifferenten Stoff wie Starke kaum etwas einzuwenden 
sein, wenn nicht dadurch der Verdacht hervorgerufen wiirde auf andere, vielleicht weniger unschul
dige Manipulationen. Zum Nachweis der Starke kann man eine kleine Menge Opium, das an ver
schiedenen Stellen eines Brotes entnommen ist, auf dem Objekttrager in einem Tropfen Wasser 
zerfallen lassen und unter dem Mikroskop untersuchen. Will man die etwa aufgefundenen Komchen 
durch die Jodreaktion als Starke erkennen, so muB man eine kleine Menge Opium auf dem Filter 
mit Wasser erschopfen und den Riickstand mikroskopisch priifen, da andernfalls die durch die 
Alkaloide verursachte starke Fallung mit Jod die Beobachtung auBerordentlich erschwert. 

Unter der Bezeichnung "bearbeitetes" Opium, manipuliertes Opium, Opium 
manipule von Smyrna vl"rsteht man Produkte, die aus Gemischen von natiirlichem Opium 
mit indifferenten Stoffen usw., z. B. Zusatz von Morphin zu extrahiertem Opium, besseres Opium 
gemischt mit minderwertigen Sorten, Zusatz von Gummi zu gutem Opium usw., bestehen, aber 
auf einen Morphingehalt von 10% eingestellt sind. Diese kiinstlichen Mischungen von verschie
dener Zusammensetzung sind Falschungen. Es gibt deshalb die bloBe Untersuchung auf den 
Morphingehalt keine geniigend sicheren Anhaltspunkte zur Beurteilung des Opiums, denn die 
Opiumpraparate wie Tinktur und Extrakt werden in ihrem Alkaloidgehalt bedeutend schwanken 
konnen. Am besten eignet sich zur Kontrolle von Opium die Bestimmung des Extraktgehaltes 
und dessen Morphingehaltes. 

Mikroskopische Prufung: Man extrahiert eine geringe Menge Opium mit 
Wasser und pruft den Ruckstand in Chloralhydratlosung. In kleinasiatischem Opium 
fallen stets Reste der Epidermis 
der Fruchtwand auf; sie besteht 
aus polyedrischen, zuweilen etwas 
rundlichen Zellen mit dicken Wan
den (Abb. 34), die bei alteren Kap
seln flache Tupfel erkennen lassen. 
Zwischen den Zellen zahlreiche, 
fast runde SpaltOffnungen. Fer
ner fallen zahllose kleine Tropf
{lhen auf, die deutlich Molekular
bewegung zeigen, und strukturlose 
Reste. Starkemehl darf das klein
asiatische Roh-Opium nicht ent
halten. 1m gepulverten Opium 
kommen dazu noch die freilich 

II 

Abb.34. 
Epidermis der MohnkapseJ. a von unten. b von oben. 

quantitativ sehr zuriicktretenden Reste der Mohnblatter, in die das Opium ein
gehiillt war und die vor dem Pulvern nicht entfernt werden, wogegen freilich die 
stiirkeren Rippen meist zuriickbleiben. Die obere Epidermis des Mohnblattes besteht 
aus diinnwandigen, polygonalen Zellen, die der unteren Epidermis haben etwas 
gebogene Wande und langliche Spaltoffnungen. 
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Prujung. Fiir die Wertbestimmung des Opiums ist die Bestimmung des 
Gehaltes an Morphin ausscblaggebend. Obgleich die iibrigen Alkaloide an der 
Wirkung des Opiums beteiligt sind, und ihre Menge im ganzen keineswegs gering ist, 
lassen docb aIle Pharmakopoen lediglich die Menge des Morphins bestimmen. D as 
Morphin ist tatsachlich der wertvollste Bestandteil des Opiums; auBerdem darf man 
annehmen, daB ein Opium, dessen Morphingehalt innerhalb der durch viele Bestim
mungen im Laufe der Jahre festgestellten Grenzen liegt, unverfaIscht ist. Ferner 
ist die Bestimmung des Morphingehaltes einfach und sicher, wahrend die Bestim
mung des Gesamtgehaltes an Alkaloiden oder einzelnen der iibrigen Alkaloide um
standlich und unsicher ist. Die letzteren Bestimmungen haben fiir die Praxis des 
Apothekers keine Bedeutung, und auch fiir die Bewertung des Opiums fiir die AI
kaloidgewinnung ist lediglich der Gehalt an Morphin ausschlaggebelld; die iibrigen 
Alkaloide sind nur N ebenprodukte bei der Gewinnung des Morphins. 

Fiir die Bestimmung des Morphingehaltes kommen von den zahlreichen fiir 
diesen Zweck vorgeschlagenen Verfahren nur zwei in Frage, die tf'ilweise mit kleinen 
Abanderungen von den verschiedenen Pharmakopoen vorgeschrieben sind. 

I. Das H elfen berger Verfahren. Dieses beruht darauf, daB die Gesamtmenge 
des Morphins im Opium in Form von wasserlOslichen Salzen vorhanden ist. Aus 
einem wasserigen Auszug des Opiums wird durch eine schwacbe Ammoniaklosung 
(N ormal-Ammoniak) das 1I10rphin abgeschieden. Andere Alkaloide, die auch durch 
Ammoniak abgeschieden werden, konnen auf Grund ihrer Loslichkeit in Essigather 
oder .Ather beseitigt werden, wahrend das ausgeschiedene kristallinische Morphin in 
diesen Losungsmitteln so gut wie unloslich ist. 

II. Das Kalkverfahren. Bei diesem Verfahren wird das Opium mit Wasser 
unter Zusatz von Calciumhydroxyd ausgezogen. Wahrend die meisten iibrigen 
Alkaloide aus ihren Salzen durch das Calciumhydroxyd als freie Basen abgeschieden 
werden, die in Wasser unliislich sind, gibt das Morphin mit Calciumhydroxyd 
infolge seiner Phenoleigenschaften eine in Wasser losliche VerbindllLng, Morphin. 
calcium, (C17H1S0sNhCa. Aus dieser Verbindung wird durch Umsetzung mit 
Ammoniumchlorid freies Morphin abgeschieden: 

(C17Hls0aN)2Ca + 2NH4CI = 2C12H190aN + CaCl 2 + 2NH s· 
Bei beiden Verfahren kann das abgeschiedene Morphin gewichtsanalytisch oder mall
analytisch bestimmt werden. 

N eben der Bestimmung des Morphingehaltes kommt fiir die Priifung des Opiuma. 
noch die Bestimmung desW assergehal tes und E xtraktgehal tes und die mikro
s kopische Un tersuch ung in Betracht, auch die Bestimmung desAE:chengehal tea. 
kann zur Beurteilung herangezogen werden. 

Anforderungen der Pharmakopoen. Germ. fordert fiir das bei 60 0 getrocknete 
Rohopium einen Mindestgehalt von 12% Morphin, fiir das eingestellte Opiumpulver einen 
Gehalt von 100/ 0 Morphin. Die Bestimmung des Morphingehaltes erfolgt nach dem abgekiirzten 
Helfenberger Verfahren maBanalytisch (s. S.317). 

Brit. gestattet die Verwendung von Opium mit einem Mindestgehalt von 7,5% Morphin 
zur Herstellung von Opiumtinktur und Opiumextrakt (deren Gehalt nachher eingestellt 
wird), fiir aile anderen Zwecke soli das Opium mindestens 9,5 und hiichstens 10,5 0/ 0 Morphin 
enthalten. Opium mit hiiherem Gehalt wird eingestellt entweder mit Milchzucker oder mit Opium 
von geringerem Gehalt (das aber mindestens 7,5% Morphin enthalten muB). Die Bestimmung 
erfolgt nach dem Kalkverfahren. 

Helv. Helfenberger Verfahren mit Ather, maBanalytisch. Gefordert wird fUr das bei 
600 getrocknete Opium ein Gehalt von 10-12% Morphin; bei einem Gehalt iiber 100/0 wird mit 
Milchzucker auf 10 0/ 0 eingestellt. Wassergehalt des bei 60 0 getrockneten Rohopiums, bei 
1000 bestimmt, hiichstens 80/ 0, Aschengehalt hiichstens 60/ 0, in Wasser liisliches Extrakt 
mindestens 55 % •. 

Hisp. Wassergehalt (bis 1000 getrocknet) nicht iiber 7-80/0' Morphingehalt des getl'ock
neten Opiums 10%' Kalkverfahren, gewichtsanalytisch. 

Japon. Kalkverfahren. Bei 600 getrocknet 10-11% Morphin. 
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Gall. Kalkverfahren. Gefordert werden fiir das bei 600 getrocknete Opium mindestens 100/0' 
Morphin bis llO/.,. Das Morphin wird bei 1000 getrocknet, ist also wasserhaltig (s. S. 317). Aus 
5 g Opium miissen 0,500 bis 0,550 g Morphin erhalten werden. Ein Ausgleich des Verlustes wie 
bei dem Verfahren der Brit. ist nicht vorgeschrieben. Das Opium muB etwa 420/0 trockenes 
Extrakt liefern, das mindestens 200/0 Morphin enthalten muB. 

Belg. Helfenberger Verfahren mit Ather, gewichtsanalytisch. Opii Pulvis (bei 600 
getrocknet) solI 100/0 Morphin enthalten; aus 4 g Opium sollen 0,4 g Morphin (bei 1000 getrocknet 
and gewogen) erhalten werden. Da das bei 100° getrocknete Morphin wasserhaltig ist, betriigt der 
Gehalt an wasserfreiem Morphin nur 9,40/0' 

Nederl. Kalkverfahren, maBanalytisch. Gefordert werden fiir Rohopium (bei 600 getrocknet) 
7-130/0 Morphin (wasserfreies) und Einstellung mit anderem Opium oder mit Reisstiirke auf 
100/0' AuBerdem wird gefordert: mindestens 500/0 wiisseriges Extrakt, hiichstens 80/0 Asche, 
h1ichstens 15% Wasser (fiir das Rohopium). . 

Dan. Helf en berger Verfahren mit Ather, maBanalytisch. Gefordert werden fiir das bei 
600 getrocknete Opium 9,5-10,5% MQrphin. Die Einstellung solI mit Weizenstiirke erfolgen. 

Buec. He 1£ e n b erg e r Verfahren mit Essigiither, maBanalytisch mit Hiimatoxylin. Gepul
vertes Opium solI 10-120/0 Morphin (wasserfreies) enthalten. Bei eroem hOheren Gehalt als 12% 
solI die Einstellung auf 10-120/0 mit Milchzucker vorgenommen werden. 

Norv. He1£en berger Verfahren mit Essigiither, maBanalytisch mit Jodeosin. Bei 60'" 
getrocknetes gepulvertes Opium solI etwa 100/0 Morphin (wasserfreies) enthalten. Bei einem 
hoheren Gehalt als 10,50/0 wird Milchzucker, bei einem niedrigeren Gehalt als 9,50/0 morphin
reicheres Opium zugesetzt. 

Oroat.-BlaIJon. Helfenberger Verfahren. Bei 60° getrocknet mindestens 10% Morphin, 
Einstellung mit Opium von geringerem Gehalt. 

Amer. Kalkverfabren. Das nicht getrocknete Rohopium solI mindestens 9,5% Morphin 
wasserfrei) enthalten. 

Austr. Helfenberger Verfahren. Bei 1000 getrocknet mindestens 12% Morphin. Ein. 
stellung mit Milchzucker auf 10%. 

Hung. Helfenberger Verfabren. Bei 600 getrocknet mindestens 10% Morphin. Einstellung 
mit Milchzucker auf 100f0. 

ItaZ. Besonderes Verfahren. Bei 600 getrocknet mindestens 10% Morphin. Einstellung 
mit Milchzucker. 

Bei der Bestimmung des Morphingehaltes im Rohopium ist zu beriicksich
tigen, dall die Forderung der Germ., Mindestgehalt = 12 % Morphin, sich auf das 
bei 60 0 getrocknete Opium bezieht. Das bei dieser Temperatur bis zum gleich
bleibenden Gewicht getrocknete Opium enthalt noch etwa 4-6 0/ 0 Wasser, das erst 
beim Trocknen bei 100 0 abgegeben wird. 

Hat man zerkleinertes Rohopium eingekauft, das bereits so weit trocken ist, 
daB es siGh zu mittelfeinem Pulver zerreiben Hillt, so kann man das Trocknen vor 
der Gehaltsbestimmung umgehen, indem man von einer Probe den Gesamtwassergehalt 
durch Trocknen bei 100 0 bestimmt und den Morphingehalt nachher auf das Opium 
mit einem Gehalt von 6% Feuchtigkeit umrechnet. Beispiele: 

1. Angenommen, es seien 8,50/0 Feuchtigkeit und ll,8 0/ 0 Morphin gefunden worden, claun 
enthalten 91,5 g wasserfreies Opium ll,8 g Morphin = 12,890/ 0, 100 g wasserfreies Opium 
entsprechen 106,38 g Opium mit 6% Feuchtigkeit. 100 g Opium mit 6% Feuchtigkeit wiirden 

12,89 x 100 / . 
demnach 106,38- = 12,1 0 0 Morphin enthalten. 

2. Angenommen, es seien 4,5% Feuchtigkeit und 12,1 % Morphin gefunden worden; dann: 
enthalten 95,5 g wasserfreies Opium 12,1 g Morphin = 12,670/0' Da 100 g wasserfreies Opium 
106,38 g Opium mit 6% Feuchtigkeit entsprechen, ist der Gehalt des Opiums mit 6% Feuchtig-

k it = 12,67 x 100 = II 91°/ 
e 106,38 '0' 

In letzterem FaIle wiirde das Opium streng genommen nicht mehr der Forderung der Germ., 
Mindestgehalt = 12%, entsprechen. 

Bei der Untersuchung von Opium in Broten, die noch so zithe sind, 
daB Rie sich nicht pulvern lassen, mull man entweder eine Durchschnittsprobe des 
Opiums vor der Gehaltsbestimmung bei 60 0 trocknen, oder man bestimmt den 
Morphin- und Wassergehalt des nicht getrockneten Opiums und berechnet dann den 
Morphingehalt auf das Opium mit 6 % Feuchtigkeit. 



314 Opium. 

Probenahme. Von groBer Wichtigkeit bei der Untersuchung von Opium in 
Broten ist die Probenahme. Sind die Brote noch gleichmitBig weich lllnd schneidbar, 
so schneidet man jedes Brot in der Mitte durch und schneidet von oler einen Halfte 
eine diinne Scheibe abo Samtliche Scheiben formt man durch Stampfen in einem 
eisernen Morser und haufiges Auseinanderziehen und Zusammenkneten zu einem 
cylindrischen Brot von etwa 5 cm Dicke. 

Sind die Brote auBen schon hart und trocken und innen noch weich oder zahe, 
so ist die Probenahme schwieriger. Man muB dann aus jedem Brot eine Probe quer
durch herausbohren, oder man zerschlagt die Brote mit einem Hammer und schneidet 
dann mit einem krii.ftigen Messer Proben sowohl von den harten wie von den zahen 
Teilen abo Auch diese Proben werden durch Stampfen in einem Morser gemischt 
und zu einem neuen Brot geformt. 

Aus dem cylindrischen Durchschnittsbrot schneidet man an mehreren Stellen 
diinne Scheiben heraus, trocknet diese bei nicht iiber 60 0 so lange, bis sie sich in 
ein mittelfeines Pulver verwandeln lassen und bestimmt dann den Morphingehalt. 
Oder man bestimmt in den nicht getrockneten Scheiben den Morphin. und Wasserge. 
halt, nachdem man sie weiter in kleine Stiickchen zerschnitten und dieBe gemischt hat. 

Bestimmung des Wassergehaltes. In einem gewogenen Wageglaschen 
(moglichst flach, Abb. 57, Bd. I, S. 57) wagt man 1,5 g der Opiumstiickchen genau ab 
und trocknet einige Stunden im Wasserbadtrockenschrank. Nach de.m Erkalten im 
Exsiccator wird der Gewichtsverlust festgestellt' und auf 100 T. berechnet (1. Be
stimmung). Da die Stiickchen nur sehr schwer vollkommen ausgetrocknet werden 
konnen, ist eine II. Bestimmung nach dem Zerreiben erforderlich" Man zerreibt 
die ganze Probe in einer Reibschale, wiigt in dem Wageglas von dem Pulver eine 
neue Probe von etwa 1 g genau ab und trocknet im Wasserbadtrockenschrank bis 
zum gleichbleibenden Gewicht. 

Angenommen 1,462 g Opium in Stiickchen hatten bei 1. Trocknen 0,154 g vedoren = 10,530/0' 
und 1,068 g des nach dem 1. Trocknen gepulverten Opiums hatten beim weiteren Trocknen 0,Ofi2 g 
verloren = 4,870/0; dann berechnet sich der Wassergehalt des Opiums nach Clem Ansatz: 

10,53 + [4,87, (1~~; 10,53) J. zu 14,89 %. 

Die Bestimmung des Wassergehaltes des Rohopiums ist fiir den Einkauf von 
groBer Wichtigkeit. Der Morphingehalt (in 0/0) des bei 60 0 getrockneten Opiums 
(mit 6 % Feuchtigkeit gerechnet) wird durch den groBeren oder geringeren Wasser
gehalt des Rohopiums nicht beeinfluBt, wohl aber die Morphinmenge, so daB es 
nicht geniigt, das Rohopium nur auf Grund der Angabe des Morphingehaltes (in Ofo) 
zu bewerten. Rohopium mit dem vorschriftsmaBigen Morphingehalt von 12 Ofo und 
einem Wassergehalt von 15 0/ 0 hat einen um 5 0/ 0 geringeren Wert als ein Opium mit 
nur 10 0/0 Wasser und ebenfalls 12 Ofo Morphin. 

Bestimmung des Morphingehalts. Abgekiirztes Helfenberger-Ver
fahren: 

A. Eswirdzunachst ein wasseriger Auszug des Opiums hergestellt, indem 
man 7 g mittelfein gepulvertes Opium mit 7 g Wasser in einer Reibschale anreibt, 
die Mischung mit Wasser in ein trockenes Kolbchen spiilt und durch weiteren 
Wasserzusatz auf das Gewicht von 63 g bringt. Das Gemisch laBt man unter haufi
gem Umschiitteln 1 Stunde lang stehen und filtriert es dann durch ein Faltenfilter 
von 10 ccm Durchmesser (5 cm Kantenlange) in ein trockenes Kolbehen oder Arz· 
neiglas. 

Hierzu ist folgendes zu bemerken: Zum Abwagen der 7 g Opium geniigt eine gute Hand
wage; das Kolbchen (von etwa 100 ccm), das die Mischung aufnehmen soli, wird auf der Tarier
wage mbglichst genau gewogen. Das Wasser, das man zum Anreiben verwenden will, miBt man 
zweckmaBig vorher annahernd ab, indem man in ein Arzneiglas oder Kblbchen 50 g oder ccm 
Wasser gibt. Von diesem Wasser gieBt man auf das in der Reibschale befindliehe Opiumpulver 
zunachst etwa 7 ccm und benutzt nach dem Verreiben des Opiums den Rest des Wassers zum 
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Nachspiilen der Reibschale, um schlielllich daB Gesamtgewicht der Verreibung mit Wasser auf 
63 g zu erga.nzen. Auf diese Weise vermeidet man, dall man beim Nachspiilen der Reibschale 
zuviel Wasser nimmt, so dall das Gewicht von 63 g iiberschritten wird. Das Verreiben des 
Opiums mit dem Wasser mull sehr sorgfiHtig geschehen. Es geniigt nicht, dall das Pulver 
mit dem ersten Wasser gleichmallig angeriihrt und dann schon das weitere Wasser zugesetzt wird, 
denn dann wird der Morphingehalt nicht unerheblich zu niedrig gefunden. Das Opium mull mit 
dem ersten Wasser emulsionsartig fein verrie ben werden, und das weitere Wasser mull 
wie bei der Herstellung einer Emulsion nach und nach in kleinen Mengen unter weiterer Verrei
bung zugesetzt werden. Erst wenn die Verreibung diinnfliissig ist, giellt man sie in das Ktilbchen 
und spiilt die Reibschale dann mit dem Rest des Wassers nacho 

Will man eine Morphinbestimmung in ungetrocknetem Rohopium ausfiihren, so iiber
giellt man das zerschnittene Opium (7 g) in der Reibschale mit etwa 7 ccm Wasser und lallt es 
damit l/S bis 1 Stunde lang ruhig stehen; dann sind die Stiickchen von dem Wasser so durch
drungen, dall sie sich fast ebensogut wie Pulver mit dem Wasser fein anreiben lassen. 

B. Von dem filtrierten Opiumauszug wagt man 42 g in ein kleines troekenes 
Kolbehen (oder Arzneiglas von 50 ej}m), gibt 2 eem einer Misehung von 17 gAm
moniakfliissigkeit (10 Ufo NHs) und 83 g Wasser hinzu, miseht dureh gelindes Sehiitteln 
und filtriert das Gemiseh sofort dureh ein Faltenfilter von 10 eem Durehmesser in 
ein troekenes Kolbehen (oder Arzneiglas). Aus 36 g dieses Filtrates B. (= 4 g Opium) 
wird dann das Morphin abgeschieden und entweder gewieh tsanalytiseh oder 
maBanalytiseh bestimmt. 

Durch den Zusatz der verdiinnten Ammoniakfliissigkeit (= annahemd Normal-Ammoniak
losung) wird ein Teil des in dem wasserigen Opiumauszug enthaltenen Narcotins ausgefallt und 
so beseitigt. 36 g des Filtrates entsprechen 4 g Opium auf Grund folgender Berechnung: 7 g 
Opium enthalten durchschnittlich 60% ltisliche Anteile (einschlielllich Wasser) = 4,2 g, um die 
das Gewicht des zugesetzten Wassers (56 g) vermehrt wird, auf 60,2 g; 42 g des wasserigen Aus· 

zuges entsprechen dann 42 x 27 g = 4,88 g Opium. Die 42 g Auszug sind durch die 2 ccm verd. 
60, 

A=oniakfliissigkeit auf 44 g vermehrt worden; 36 g sind davon 9/11 und entsprechen demnach 
11 /11 . 4,88 g = rund 4 g Opium. 

Gewiehtsanalytisehe Bestimmung. Fiir diese Bestimmung verwendet 
man sehr zweekmaBig ein Erlenmeyerkolbehen von etwa 100 em mit Sehliff
stopfen und 'AusguB (Abb. 35) und einer Drahtklammer, die 
zum Festhalten des Stopfens dientl); es laBt sieh aber aueh 
-ain gewohnliehes Erlenmeyerkolbehen mit giItem Korkstopfen 
oder Gummistopfen verwenden. In das Kolbehen bringt man ein 
glattes Filter (dreimal zusammengefaltet) von 8 em Durehmesser 
und troeknet es im Wasserbadtroekensehrank bis zum gleich
bleibenden Gewieht. Dann nimmt man das Filter aus dem Kolb
ehen heraus und bewahrt es vorlaufig in einem Becherglas auf. 

C. Abseheidung des Morphins. In das Kolbehen wagt 
man auf der Tarierwage 36 g des Filtrates B, fiigt 10 eem Essig
ather (vollig neutral, s. u.) und 5 cem der Misehung von 17 g 
Ammoniakfliissigkeit und 83 g Wasser (= N ormal-Ammoniak-
losung) hinzu und sehwenkt gelinde um. Dann setzt man den Abb.35. 

Stopfen auf, bringt die Drahtklammer an und sehiittelt das 
KOlbehen 10 Minuten lang kraftig. Dann bringt man noeh 20 eem Essigather in 
das Kolbehen und laBt es unter mehrmaligem Umsehwenken 1/4 Stunde lang stehen. 

Der Essigather darf keine freie Saure enthalten, weil diese einen Teil des nachher zugesetzten 
Ammoniaks verbrauchen wiirde. Man priift den Eesigather auf freie Saure, indem man eine 
Probe auf angefeuchtetes blaues Lackmuspapier giellt, das nicht sofort ger6tet werden darf. -
Durch den Zusatz der verd. A=oniakfliissigkeit werden zunachst noch vorhandenes Narcotin 
und andere Alkaloide abgeschieden, aber noch kein Morphin; beim Umschwenken mit dem Essig
ather wird die triibe wasserige Fliissigkeit wieder klar, weil sich die abgeschiedenen Alkaloide in 
,dem Essigather aufltisen. 

1) Das Kolbchen, das auch als Wageglas fiir andere Zwecke verwendet werden kann, wird 
mit der Klammer von der Firma C. GERHARDT in Bonn geliefert. 
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Das Morphin scheidet sich erst allmiihlich kristallinisch aus; die Abscheidung wird dUNn 
SchiItteln ~ehr beschleunigt, ist aber innerhalb der angegebenen Zeit nur dann Yollstandig, wenn 
man andauernd und sehr kraftig schiittelt. Man faBt das Kiilbchen nur am Kopf, damit der In
halt nicht durch die Handwarme erwarmt wird, und schiittelt es mit kurzen, kraftigen Schlagen .. 

D. Abfiltrieren des Morphins. 
Das Abfiltrieren des Morphins muB alsbald nach Ablauf der vorgeschriebenen Zeit erfolgen; 

bei langerem Stehen (mehrere Stun den) scheidet sich mekonsaures Calcium aus, wodurch die 
Gewichtsmenge vermehrt wird. Auch bei der maBanalytischen Bestimmung bedingt die Aus
scheidung des mekonsauren Calciums Fehler. 

Zum Abfiltrieren des Morphins benutzt man das Filter von 8 cm Durchmesser. 
das man mit dem Kolbchen gewogen hatte. 

Nach der Vorschrift der Germ. soll man zuerst die Essigatherschicht auf das Filter bringen 
und dann erst die wasserige Fliissigkeit. Es gelingt nur sehr schwer, den Essigather SO von deF 
wasserigen Fliissigkeit abzugieBen, daB er zuerst fiir sich durch das noch trockene Filter laufen 
kann. Wenn aber dasFilter von der wasserigen Fliissigkeit benetzt ist, filtriert deJr EEsigather kaum 
noch; er verdunstet zum Teil auf dem Filter und hinterlaBt einen Teil der Alkaloide, deren Be
seitigung der Zweck des Zusatzes des Essigathers ist. Sehr glatt und rasch verliiuft aber das Fil
trieren unter Anwendung einer Saugvorrichtung. 

Man setzt den Trichter, der etwa 1 cm mehr Kantenlange haben muB als das Filter, mit 
diesem auf eine Saugflasche und verbindet diese mit einer sehr schwach angestellten Wasserstrahl
pumpe oder einer FIasche von 5-10 I, die mit Wasser gefiillt ist und aus der man das Wasser 

durch ein Heberrohr abflieBen lassen kann (Abb. 36). Der auBere 
Schenkel des Hebers wird durch einen Gummiflchlauch so weit 
verlangert, daB das Schlauchende sich etwa 1 m unterhalb des 
Wasserspiegels befindet. Man stellt die Flasche ,~uf die Kante des 
Tisches und stellt unter den Schlauch eine leere Flasche. Der 
Schlauch wird mit einem Quetschhahn versehen und dieser nach 
dem Ansaugen bis zur Benutzung der Vorrichtung geschlossen. 

Vor dem Abfiltrieren des Morphins wird das Filter 
in dem Trichter moglichst glatt angedriickt unter Befeuch
ten mit Essigiither. Dann wird die Saugvorrichtung an
gestellt, so daB sich das Filter ansaugt; an den Faltstellen 
muB man das Filter mit dem Finger no~h etwas an
driicken. 

Abb. 36. Auf 4as Filter gieBt man mit Hilfe eines Glasstabes 
zuerst soviel wie moglich die Essigatherscbicht. (Bei dem 
Kolbchen mit AusguB ist der Glasstab iiberfliissig.) Es 

schadet dabei nichts, wenn mit dem zuerst ausflieBenden Essigatber schon etwas 
von der wasserigen Fliissigkeit mit auf das Filter gelangt. Nach dem AbgieBen des 
Essigiithers gibt man 10 ccm Essigather in das Kolbchen, schwenkt um und bringt 
dann allmiihlich die ganze Fliissigkeit auf das Filter. Den Stopfen des Kolbchens 
hat man solange auf ein Uhrglas gelegt, den Glasstab stellt man zuletzt in das 
Kolbchen hinein. Wenn alle Fliissigkeit durchgesogen ist, lost m2m den Verbin
dungsschlauch von der Saugflasche oder verschlieBt den Quetschhahn der Saugvor
richtung. 

Das Kolbchen und das Filter werden 3mal mit je 5 ccm mit Ather gesat
tigtem Wasser nachgewaschen, das man erhalt, indem man in einem Scheide
trichter etwa 5 ccm Ather mit etwa 50 ccm Wasser einige Zeit durehschiittelt und! 
dann das Wasser in ein kleines Kolbchen ablaufen liiBt. Der Zusatll des Athers zu 
dem Wasser hat den Zweck, noch zuriickgebliebene kleine Mengen anderer Alkaloide
auszuwaschen; durch das Wasser werden die Extraktivstoffe des Opiums ausge
waschen. Mit den ersten 5 ccm des Wassers spiilt man die an dem Glasstab han
genden Morphinkristallchen wieder in das Kolbchen hinein und Eipiilt auch den 
Stopfen iiber dem Kolbchen damit ab, den man dann wieder auf das Uhrglas legt. 
Dann schwenkt man das Kolbchen mit dem Wasser um und gieBt, ohne zu saugen. 
das Wasser auf das Filter, tropfenweise am Rande herum, saugt nun gelinde wieder 
bis alles Wasser durchgelaufen ist und wiederholt das N achspiilen des Kolbchens 
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noeh 2mal mit je 5 cem des Wassers, ohne auf die Kristalle Riicksiebt zu nehmen, 
die im Kolbehen hangenbleiben. Das abfiltrierte Morphin wird zunaehst mit dem 
Filter auf dem Trichter im Trockensehrank getroeknet, dann mit dem Filter in das 
Kolbehen gebraeht und im Wasserbadtroekensehrank bis zum gleiehbleibenden 
Gewieht getroeknet. Der Stopfen, an dessen Unterflaehe sich meist aueh Morphin
kristallchen angesetzt haben, wird auf dem Uhrglas mit in den Troekensehrank 
gelegt. Nach dem Trocknen wird das Kolbchen offen in einen Exsiecator gestellt 
und naeh dem Erkalten mit dem Stopfen geschlossen und gewogen. 

Das bei 100 0 getroeknete Morphin ist kristallwasserhaltig, seine Zusam
mensetzung entspricht der Formel C17H190sN + H 20, Mol.-Gew. 303. 303 T. wasser
haltiges Morphin = 285 T. wasserfreies. Zur Umreehnung des wasserhaltigen Mor
phins auf wasserfreies ist die gefundene Menge mit 285f303 oder mit 0,94 zu multi
plizieren oder von je 100 mg sind 6 mg abzuziehen. 

Da man das Morphin aus 4 g Opium zur Wagung bringt, ergibt sich der Gehalt 
in 100 T. durch Multiplikation der gefundenen Menge mit 25. Bei der gewicbtsana
lytischen Bestimmung ist das Ergebnis um eine Kleinigkeit zu hoch, weil in dem 
Filter trotz des Auswaschens noch geringe Mengen Extraktivstoffe zuriickbleiben. 
Wir fanden, daB die gewogene Morphinmenge durchschnittlieh um etwa 3 mg 
ftoher war als die maBanalytiseh bestimmte Menge; man kann den Fehler dadurch 
ausgleichen, daB man von der gefundenen Morphinmenge 3 mg abzieht. 

Beispiel. Angenommen, es seien 0,514 mg wasserhaltiges Morphin gefunden, 
nach Abzug von 3 mg also 0,511 g, dann ist die Menge des wasserfreien Morphins 
= 0,511 X 0,94 = 0,4803 g. Da diese Menge in 4 g Opium enthalten war, ist der 
Gehalt = 0,4803 X 25 = 12,01 °fo. tiber die Beriicksichtigung des Wassergehaltes 
des bei 60 0 getroekneten Opiums siehe S. 313. 

Das Morphin laBt sieh auch wa ss erfrei zur Wagung bringen, wenn man es beil20 0 

trocknet; das Filter muB dann vorher aber aueh bei dieser Temperatur getroeknet sein. 

MaBanalytisehe Bestimmung. Verfahren der Germ. 5. Herstellung des 
wasserigen Opiumauszuges und Abseheidung und Abfiltrieren des Morphins werden 
genau wie vorher besehrieben ausgefiihrt, nur ist es nicht notig, das Filter, auf dem 
das Morphin gesammelt wird, vorher mit dem Kolbehen zu troeknen und zu wagen. 
Zur Abscheidung des Morphins geniigt ein gewohnliehes ErlenmeyerkOlbchen, 
doch ist aueh hier das vorher besehriebene Kolbehen mit Sehliffstopfen zweekmaBig. 
Das abfiltrierte Morphin wird mit dem Filter auf dem Trichter im Wasserbadtrocken
schrank 1 Stunde lang getrocknet, ebenso das Kolbehen mit dem zuriiekgebliebenen 
Morphin. Dann sehiittet man das Morphin von dem Filter v-orsichtig in das KOlb
'Chen, setzt das Filter mit dem Trichter auf einen MeBkolben von 100 eem, bringt 
in daB Kolbehen 21) cern IflO-n-Salzsaure und gieBt naeh dem AuflOsen des Morphins 
die Losung dureh das Filter in das MeBkolbehen. Kolbehen, Stopfen und Filter 
werden mit Wasser sorgfaltig naehgewasehen und die Losung sehlieBlich mit Wasser 
.auf 100 cem gebraeht. Von dieser Losung miBt man 50 ccm (= 2 g Opium) in eine 
weiBe Arzneiflasehe von 100 ccm, fiigt etwa 50 cem Wasser und so viel Ather hinzu, 
daB die Athersehieht nach dem Durehschiitteln etwa 1 em hoeh ist. Nach Zusatz 
von 10 Tr. Jodeosinlosung titriert man mit IflO-n-Kalilauge, wobei die Mischung 
naeh jedem Zusatz von Lauge kriiftig durehgesehiittelt wird, bis die wasserige Schicht 
cine blaBrote Farbe zeigt. 

Die Zahl der eem 1/ lo-n-Kalilauge wird von 12,5 abgezogen, der Rest ergibt 
dureh Multiplikation mit 28,52 mg die Menge des Morphins aus 2 g Opium, da 1 eem 
1/10-n-Salzsaure 28,52 mg Morphin bindet. Wenn das Opium mindestens 12°fo Mor
phin enthalt, werden hoehstens 4,1 cem IflO-n-Kalilauge verbraucht. so daB 8,4 ccm 
Iflo-n-Salzsaure verbraucht sind = 8,4 X 28,52 = 0,239568 g Morphin in 2 g Opium 
= rund 12°fo' - Germ. 6 s. S. 1349. 
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Die maBanalytische Bestimmung liLBt sich auch in folgender Weise ausfiihren: 
Man bringt das 1 Stunde lang getrocknete Filter mit dem Morphin in das Kolbchen 
mit den zuriickgebliebenen Kristallen, gibt mit einer Pipette 25 cem l/lO-n-Salzsaure 
hinzu und nach einiger Zeit mit der gleichen Pipette (nach dem Ausspiilen mi1i 
Wasser) 25 ccm Wasser. Nach kriiftigem Schiitteln filtriert man die Fliissigkeit 
durch ein Flockchen Watte in ein trockenes Kolbchen oder Arzneiglas und miBt 
von dem Filtrat 25 ccm mit der vorher benutzten, ,mit einer kleinen Menge des 
Filtrats gespiilten Pipette in ein Arzneiglas von 200 ccm, verdiinnt mit etwa 75 ccm 
Wasser und titriert wie vorher mit l/lO-n-Kalilauge. Die Berechnunl~ ist die gleiche 
wie vorher_ 

Der Febler, der durch einen Alkaligehalt des Wassers eutstehen kann, 
laBt sich auf folgende Weise ausschalten: Man gibt in das Arzneiglas zuerst 50 ccm 
Wasser, dann Ather und Jodeosinlosung und schiittelt kriiftig durch; in der Regel 
ist dann das Wasser schwach rot gefarbt_ Man fiigt dann aus der Biirette 1 Tr. IlIo-n
Salzsaure hinzu und schiittelt wieder durch; ist nun die RotfarbUlo.g des Wassers 
verschwunden, dann ruft man die Rotfarbung durch 1 Tr_ 1/10-n-Kalilauge wieder 
hervor, gibt dann die abgemessene Menge der MorphinlOsung hinzu und titriert mit 
der Lauge wie vorher beschrieben_ Wird zur Beseitigung der Rotfarbung des Wassers 
mehr als 1 Tr_ 1/10-n-Salzsaure verbraucht, etwa 3 Tr_ oder 0,1 ccm, dann ruft man 
auch durch 1 Tr_ l/lO"n-Kalilauge die Rotfarbung wieder hervor und verfiihrt weiter 
genau wie vorher; es ist dann aber auch die Menge Salzsaure zu beriicksichtigen, 
die das Wasser in der Morphinlosung im MeBkolbchen verbraucht. Zu den 25 ccm 
l/lO"n-Salzsaure sind 75 ccm Wasser hinzugekommen, zu der Halfte also 37,5 ccm, 
die 2/8 von 0,1 ccm = 0,07 ccm 1/10-n-Salzsaure verbraucht haben. Die Zahl der 
ccm 1/ 10-n-Kalilauge ist dann nicht von 12,5, sondern von 12,43 zu subtrahieren. 

Bei der Titration nach dem zweiten Verfahren (25 ccm 1/10-n-Salzsaure, 25 ccm 
Wasser und 25 ccm fiir die Titration) ist die Menge des Wassers in der Morphin
losung so gering, daB der Fehler belanglos ist. 

An Stelle des Jodeosins lassen sich beim Zuriicktitrieren der Saure mit l/lO-n
Kalilauge auch Hamatoxylin (2 Tr. der Losung 1: 100) oder Methylrot (2 Tr. 
der Losung 0,2: 100) ohne Zusatz von Ather verwenden. 

Den bei der Titration nicht verwendeten Rest der Morphinlosung benutzt man 
zum qualitativen Nachweis des Morphins, indem man die Llosung auf dem 
Wasserbad zur Trockne eindampft und mit dem Riickstand die Erkennungsreaktion 
des Morphinhydrochlorids ausfiihrt. Bei der gewichtsanalytischen Bel>timmung fiihrt 
man die Erkennungsreaktionen mit dem freien Morphin aus. 

Bei der Abscheidung des Morphins spielt die Menge der n-Ammoniak
losung eine Rolle. Die angegebene Menge von 5 ccm ist fiir ein Opium mit einem 
Gehalt von etwa 10 % (bei Opium puwerat'lJRll" s. d.) etwas zu groB und noch mehr 
bei geringwertigem Opium mit weniger als 9 0/0 Morphin, weil Morphin in ammoniak
haltiger Fliissigkeit etwas loslich ist; es bleibt um so mehr Morphin in Losung, je 
groBer die Menge des bei ·der Abscheidung des Morphins aus seinen Salzen iibrig 
bleibenden Ammoniaks ist. Bei Rohopium mit 12-14 % sind 5 Cicm gerade die· 
richtige Menge, wahrend bei hOherem Morphingehalt als 14% die Menge von 5 ccm 
etwas zu klein ist. Man kann nun so verfahren, daB man zunachst eine Bestimmung 
mit 5 ccm n-Ammoniaklosung ausfiihrt und sie dann je nach dem Befund wiederholt: 
bei etwa 9-11 % Morphin mit 4 ccm, unter 9% mit 3 ccm, iiber 14% mit 6 ccm. 
Fiir die Apothekenpraxis kommt die genaue Wertbestimmung einE:s Opiums, das 
unter 9 0/ o Morphin enthalt, nicht in Frage, es ist bei minderwertigem oder verfalschtem 
Opium einerlei, ob es Z. B. 8,6 oder 8,8% Morphin enthalt. Bei der Priifnng des 
auf einen Gehalt von 10 % Morphin eingestellten Opium puZverat'lJRll, verwendet man. 
gleich bei der elaten Bestimmung statt 5 com nur 400m n-Ammoniaklosung. 
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Kalkverfahren. Verfahren der Brit. und anderer Pharm.: 8g Opium (bei 600-
getrocknet) werden in einer Reibschale mit 2 g frisch hergestelltem Calciumhydroxyd und 
20 ccm Wasser gleichmii.Llig verrieben; dann werden 60 ccm Wasser hinzugefiigt und die Mischung 
unter ofterem Umschiitteln 1/2 Stunde stehen gelassen und filtriert. 51 ccm des Filtrates werden 
in einem Kolbchen mit 5 ccm Weingeist (900/0) und 25 ccm Ather versetzt. Nach dem Umschiit· 
teln fiigt man 2 g Ammoniumchlorid hinzu und schiittelt die Mischung wahrend 1/2 Stunde 
oft und kraftig. Das ausgeschiedene Morphin wird in folgender Weise gesammelt und gewogen: 
2 kleine glatte Filter werden auf der Wage gegeneinander ins Gleichgewicht gebracht und so in 
einen Trichter eingesetzt, daB die dreifache Lage des einen Filters auf die einfache des anderen 
zu liegen kommt. Nach dem Anfeuchten der Filter mit Ather bringt man aus dem Kolbchen zuerst 
die Atherschicht soweit wie moglich mit Hille einer Pipette auf das Filter, gibt wieder 10 ccm 
Ather in das Kolbchen und bringt auch diesen mit der Pipette auf das Filter. Dann wird das 
Filter mit 5 ccm Ather nachgewaschen, die man nach und nach in kleinen Mengen daraufbringt. 
Nachdem das Filter trocken geworden ist, bringt man die wasserige Fliissigkeit aus dem Kolbchen 
nach und nach darauf, wobei das ausgeschiedene Morphin moglichst vollstandig mit auf das Filter 
gebracht wird. Das Kolbchen wird mit Morphinwasserl) nachgewaschen, bis alles Morphin 
auf das Filter gebracht ist. Das Morphin wird dann noch so lange mit Morphinwasser ausge
waschen, bis das Waschwasser farblos ablauft. Nach dem Ablaufen werden die Filter erst bei 600 
und schlieBlich 2 Stunden bei 1150 getrocknet. Das innere Filter mit dem Morphin wird dann 
gewogen, wobei das auBere Filter als Gegengewicht dient. Brit. laBt dann weiter 0,2 g des ge· 
trockneten Morphins abwagen, in 10 ccm 1/10·n-Schwefelsaure auflbsen und den 'OberschuB an 
Saure mit l/lO·n-Natronlauge zuriicktitrieren (Methylorange als Indikator). 1 ccm l/Io·n-Schwefel
saure = 28,5 mg Morphin. Es wird dann aus dieser Titration berechnet, wie groB die Gesamt
menge des wasserfreien Morphins ist, und zu dieser Menge Wllrden noch 0,051 g hinzugerechnet 
zum Ausgleich des durchschnittlichen Verlustes an Morphin bei dem Verfahren. Man erfahrt 
so die Menge des Morphins in 5 g Opium. 
Bestimmung von Narcotin und Codein im Opium. Nach VAN DER WIELEN. 

Zur N arcotin bestimmung schiittelt man 3 g Opiumpulver einige Minuten mit 90 ccm 
Ather, fti.gt 5 ccm Natronlauge (100/0 NaOH) zu und schiittelt wahrend 3 Stunden ofters durch 
Dann setzt man 3 g Calciumchlorid zu, laBt 24 Stunden stehen und gieBt 75 ccm ( = 2,5 g 0 pi u m ) 
der Atherschicht klar abo Hiervon destilliert man 60 ccm ab, bringt den Rest in einen Scheide
trichter, spUlt das Kolbchen gut mit 4 ccm Wasser und 1 ccm verd. Salzsaure aus, um die aus dem 
Ather abgeschiedenen Kristalle zu losen, und schiittelt den Ather mit der so gewonnenen sauren 
Fliissigkeit gut aus. Nach Trennung der Schichten wird die saure Fliissigkeit abfiltriert, und das 
Ausspiilen des Kolbens sowie das A)lSschiitteln des Athers mit 5 ccm verd. Salzsaure (2,5% HCl) 
wiederholt, bis die saure wasserige Schicht keine Triibung mit MA YERS Reagens mehr gibt. Die 
gesammelten sauren Filtrate werden nun mit 25 ccm Ather versetzt und mit Natronlauge (100/0 
NaOH) alkalisch gemacht, tiichtig durchgeschiittelt, und der abgehobene Ather in ein Kolbchen 
mit etwa 2 g entwassertem Calciumchlorid filtriert. Darauf werden Filter, Calciumchlorid und 
die alkalische wasserige Fliissigkeit nochmals mit 10 ccm Ather behandelt, bis 1 ccm des abfil
trierten Athers nach dem Verdunsten keinen Riickstand hinterlaBt, der mit MAYERR Reagens 
sich triibt. Dann wird der Ather abdestilliert, und der Riickstand unter Erwarmen in 4 g Wein
geist (90%) ge16st. Man laBt die Losung 24 Stunden lang stehen, sammelt die ausgeschiedenen 
Kristalle auf einem gewogenen Filter, wascht mit 5 ccm Weingeist nach und trocknet bei 1000. 
Gefundene Menge X 40 = Prozentgehalt an Narcotin. 

Zur Codein bestimmung benutzt man das von den Narcotinkristallen getrennte alkoho
lische Filtrat und die Waschfliissigkeit. Man gibt 10 ccm Wasser hinzu, dampft auf 10 ccm ain 
und laBt die triibe Fliissigkeit 24 Stunden stehen. Dabei scheiden sich harzartige Massen aus, 
die abfiltriert werden. Man wascht dann das Schalchen und das Filter mit Inhalt dreimal mit 
5 ccm Wasser nach und gibt zu den Filtraten 5 ccm l/Ioo-n-Salzsaure und 3 Tr. Hamatoxylinlosung. 
Die iiberschiissige Saure wird zuriicktitriert, 1 ccm 1/100-n-Salzsaure = 3,17 mg Codein 
(C18~lN03 .H20). 

Nach CASPARI: Die wasserige OpiumIosung wird mit Barlumacetatl6sung versetzt, wo
durch die Meconsaure und der groBte Teil der harzigen Bestandteile niedergeschlagen werden. 
Aus dem Filtrat werden dann mit Natronlauge Thebain, Papaverin und Narcotin gefalIt, wahrend 
Morphin, Codein und Narcein in Losung bleiben. Aus dem mit Salzsaure angesauerten zweiten 
Filtrat wird nun mit Ammoniak das Morphin entfernt und durch Benzol schlieBlich das Codein 
ausgeschiittelt. Es kann gewogen oder maBanalytisch bestimmt werden. 

Bestimmung des Extraktgehaltes. 1 g Opium wird in gleicher Weise wie bei 
der Bestimmung des Morphingehaltes mit etwa 1 ccm Wasser fein angerieben, und die Anreibung 
mit Wasser auf das Gesamtgewicht von 20,5 g gebracht. Nach einstiindigem Stehen filtriert man 

1) Morphinwasser, Morphinated Water (Brit.), wird hergestelIt, indem man reines
Morphin mit Wasser, das mit Chloroform gesattigt ist, 7 Tage unter ofterem Umschutteln stehen 
lil.J3t und dann das unge10ste Morphin abfiltriert. 
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die Mischung und dampft 10 g des Filtrates ( = 0,5 g Opium) in einem gewogenen flachen S(~hal· 
,chen auf dem Wasserbad ein. Der Riickstand wird bei 1000 bis zum gleichbleibenden Gewicht 
getrocknet. 

Die Bestimmung des Extraktgehaltes laBt sich mit der Bestimmung des Morphingehaltes 
verbinden, indem man nicht 7 g Opium und 56 g Wasser anwendet, sondern 8 g Opium und 64 g 
Wasser; dann bleibt eine geniigende Menge des Auszuges fiir die Extraktbestimmung iibrig. Bei 
,einem durchschnittlichen Gehalt des Opiums an wasserliislichen Anteilen (E~:trakt + Wasser) 
von 600/ 0 , entsprechen 4,3 g des Auszuges 0,5 g Opium. Man wagt 4-5 g des Auszuges in einem 
ilachen Schalchen oder flachen Wageglaschen (Bd. I, S. 57, Abb. 57) bis auf Centigramme genau 
ab, verdampft das Wasser auf dem Wasserbad und trocknet den Riickstand bei 1000• 

Berechnung. Angenommen, es seien 4,68g des Auszuges abgewogen und 0,295g Extrakt 
gefunden: 4,68 g des Auszuges entsprechen nach der ,Gleichung: 4,3:0,5 = 4,68: x 0,536 g 

. 0,295 x 100 / 
Opium. Der Gehalt an Extrakt 1St dann 0,536 = 55° G' 

Nederl. fordert fiir Rohopium mit einem Hochstgehalt von 15% Wasser mindestens 50% 
Extrakt = 58,80/0 fiir wasserfreies Opium. Fiir das bei 600 getrocknete Opium mit 60/0 Wasser 
,berechnet sich daraus ein Extraktgehalt von 55,30/0' Gall. fordert nur etwa 4:~0/o Extrakt mit 
200/ 0 Morphin fUr das bei 600 getrocknete Opium. 

B estimm ung des Asehengehaltes. 1 g Opium wirdimschraggestellten l'iegel ver· 
brannt, wobei man die Flamme zunachst an den Rand des Tiegels stellt. Durch wiederholtes Drehen 
,des Tiegels wird der RuBbeschlag des Tiegels verbrannt. Die Kohle des OpiumE. verbrennt ziem· 
lich leicht. Das Gewicht der Asche soll nach Helv. hOchstens 0,06 g betragen =. 6%; die Asche 
darf beim Befeuchten mit Salzsaure nicht aufbrausen, also keine Carbonate enthalten. Nederl. 
gestattet fiir Rohopium mit einem Hochstgehalt von 150/ 0 Wasser 8% Asche. Reines Opium 
,gibt meist nicht mehr als 4,50/0 Asche. 

Eine grobe Verfalschung mit Sand oder anderen Mineraistoffen, kann auch durch die Chloro· 
form pro be erkannt werden. Man schiittelt in einem Probierrohr etwa 0,1 g gepulvertes, trockenes 
Opium mit 4-5 ccm Chloroform; beim Stehen sammelt sich das Opium an der Oberflache, wah· 
't'end Mineralstoffe zu Boden sinken. Das Chloroform darf si.ch kaum farben. 

VeTaTbeit'ung. Germ. sehreibt vor: "Opium darf nur zur Herstellung von 
Extractum Opii, Opium pulveratum, Tinctura Opii eroerati und Tine· 
tura Opii simplex verwendet werden. Wird Opium als Bestandte.il eines Arznei· 
mittels oder einer Arznei verordnet, so ist Opiumpul ver (Opium ]Julveratum) zu 
verwenden." Ferner: "Vor dem Pulvern sind die Opiumstucke von den Rumex· 
Fruchten und den derben Blattrippen zu befreien, zu zersehneiden UIld bei einer 60 0 

nichtubersteigenden Warme zu trocknen." Die Hauptmenge des Wa8sers entweieht, 
wenn das Opium genugend zerkleinert ist, in etwa 12 Stunden; nach 2--3 Tagen ist die 
Gewichtsabnahme nur noeh sehr gering. Das Trocknen wild so lange fortgesetzt, bis 
das Opium sieh gut zerreiben laBt und eine Probe beim Troeknen bei 100 0 nieht mehr 
als 6 0/0 Wasser verliert. In diesem Zustand wild das Opium auch fur die Bestimmung 
.des Morphingehaltes verwendet (s. d.). Zur Bereitung der Opiumtinkturen wird 
das bei 60 0 getrocknete Opium mittelfein gepulvert, zur Herstellung des Opium· 
.extraktes ist ein Troeknen des Opiums nieht erforderlich, doch ist es zweckmaBig, 
das Opium so weit zu trocknen, daB es sich grob pulvern laBt. Uber die Herstellung 
von Opium pulveratum siehe S. 321. 

ToxikologischeT Nachweis von Opium. AuBer dem Nachweis der hauptsach· 
,lichsten Alkaloide, die durch das STAS.OTTOsche Verfahren aufgefunden werden, ist der Kach· 
weis der Mekonsaure erforderlich. Ein Teil des Untersuchungsobjekts wird mit Wein· 
-geist, dem einige Tropfen Salzsaure zugesetzt sind, unter Erwarmen ausgezogen. Der filtrierte 
Auszug wird fast bis zur Trockne verdampft, der Riickstand mit Wasser aufgenommen, die Lo· 
-sung filtriert und mit Benzol ausgeschiittelt, das Mekonin und farbende Stoffe aufnimmt. Dann 
wird die wasserige Fliissigkeit mit Magnesiumoxyd im l:TberschuB versetzt, erhitzt und filtriert. 
Das Filtrat enthalt mekonsaures Magnesium; es wird mit wenig Salzsaure angesauert und 
mit Eisenchloridliisung versetzt, wodurch eine braun· bis blutrote FarbllIlg entsteht, die 
beim Erwarmen nicht verschwindet (UI,lterschied von Essigsaure) und gegen Goldchlorid be· 
standig ist (Unterschied von Rhodanwassersto£f). Nach AUTENRIETH laBt sich auf diese Weise 
-die Mekonsaure noch in einem Auszug von 0,05 g Opium nachweisen. 

In dem zum Ausschiitteln der sauren Fliissigkeit verwendeten Benzol ka,nn man auch das 
Mekonin nachweisen. Beim Verdunsten des Benzols hinterbleibt das Mekonin haufig schon in 
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Kristallen. Mekonin lOst sich in konz. Schwefelsaure mit griinlicher Farbe; wird die Losung vor. 
tiichtig erwarmt, so wird sie schon smaragdgriin, dann blauviolett und schlieBlich rot. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. Opium in ganzen Broten wird in Holzkasten an einem 
trockenen Ort aufbewahrt, in dichtgeschlossenen GefaBen schimmelt es leicht; nur wenn die Brote 
.auch im Inneren troeken sind, lassen sie sieh in diehtseblieBenden GefaBen aufbewahren. Troekenes 
-gepulvertes Rohopium und Opiumpulver wird in dichtsehlieBenden GefaBen aufbewahrt. NedeTl. 
sehreibt fiir Opiumpulver die Aufbewahrung iiber gebranntem Kalk vor. 

Anwendung. Opium ist ein narkotisehes Gift und dient als Hypnoticum, Sedativum 
und Anodynum. Die Wirkung ist beruhigend, schmerzstillend, schlafmaehend, die Absonde· 
rungen verringernd, den Darm rubigstellend. GroBe und kleine Gaben haben oft eine entgegen. 
gesetzte Wirkung; so erfolgt naeh kleinen Gaben eine Vermehrung, naeh groBeren eine Vermin
dernng des Pulses. Seine Wirkung setzt sich zusammen aus der Wirkung der in ihm enthaltenen 
Alkaloide. Da vou dies en das Morphin bei weitem iiberwiegt, so ist die Wirkung im wesentliehen 
mit der des Morpbins identiseb, doeh wird es von manehen Personen besser vertragen, als Mor
phin; aneh ist seine stopfende Wirkung auf den Darm starker als die des Morphins allein, da 
.aueh andere Alkaloide mitwirken. Auch bei Diabetes wird es angewandt. 

Man benutzt es in Form von Pulvern, Ptllen, Tabletten oder Kapseln, Suppositorien, am 
haufigsten aber in Form der verschiedenen Opiumtinkturen. Opiumhaltige abgeteilte Pulver 
gibt man in Waehskapseln abo 

Fiir Kinder unter 2 Jahren 
von 10 

GroBte Einzelgabe 0,15 g, groBte Tagesgabe 0,5 g 
0,002 ,,0,005 
0,02" 0,05 

Kinder, besonders Sauglinge, sind gegen Opiumpraparate sehr empfindlich. 
Fiir Tiere: Pferde 5,0-20,0 g; Rinder 10,0-25,0 g; Schafe und Ziegen 1,0-3,0 g; Runde 

0,1-0,5 g; Katzen 0,05-0,2 g (FROHliIER). 
Opium und opiumllaltige Mittel sind dem freien Verkehr entzogen und diirfen zum inner. 

lIChen Gebrauch nur gegen Verordnung eines Arztes oder Tierarztes verabfolgt werden, man 
beachte das aueh bei Abgabe sog. Clloleratropfen oder Cholerascllnapse im Handverkauf. 

Gesetzliche Bestimmungen. Der Verkehr mit Opium, Opiumzubereitungen und 
Morphin, Diacetylmorphin (Heroin) und Cocain ist eingescllrankt durch das Deutsche 
Gesetz betreffend Ausfiillrung des internationalen Opiumabkommens vom 
23. Januar 1912, das am 30. Dezember 1920 eriaSsen und am 21. Marz 1924 abgeandert wurde. 
Ausfiillrungsbestimmungen zu diesem Gesetz sind am 5. Juni 1924 erlassen worden, ferner 
vier weitere Verordnungen: 1. Verordnung des Reichsministers des lnnem iiber Abgabe von Be
taubungsmitteln vom 1. Juli 1924. - 2. Verordnung des Reicllsministers des lnnem iiber den 
Verkehr mit Betaubungsmitteln in den Zollanschliissen von Hamburg und Cuxhaven vom 1. Mai 
1924. - 3. Bekanntmachung des Reichsministers des Innem iiber die fiir die Ein- und Ausfuhr
abfertigung von Betaubungsmitteln zustandigen Zolldienststellen vom 30. Juni 1924. - 4. Be
kanntmachung des Reichsministers des lnnern iiber die Ausfuhr von Betaubungsmitteln vom 
20. Juni 1924. AuBerdem sind die Vorschriften betr. die Abgabe starkwirkender 
Arzneimittel zu beachten. Aile Gesetze, Ausfiihrungsbestimmungen usw. sind iibersichtlich 
zusammengestellt und eriautert in dem kleinen Werk: Das Opiumgesetz und seine Aus
fiihrungsbestimmungen, von O. ANSELMINO, Berlin: Julius Springer 1924. 

Opium pulveratum (Germ.). Opiumpulver. Pulvis Opii P. I. 
Opiumpulver ist nicht einfach gepulvertes Opium, sondern ein aus gutem 

Rohopium (nach Germ. mit mindestens 12 % Morphin) durch Zusatz von Reis
starke (nach anderen Ph arm. Milchzucker oder Weizenstarke) hergestelltes Pulver 
mit 10 % Morphin (einige Pharm. gestatten Schwankungen von 9,5-10,5 0/ 0 , Amer. 
10-10,5%). Die Einstellung des Morphingehaltes kann nach einigen Pharmakopoen 
.auch durch Mischen von schwacherem und starkerem Opium erfolgen. Opiumpulver 
wird fiir aHe arztlichen Verordnungen von Opium verwendet, wahrend Rohopium 
zur Herstellung von Opiumextrakt und Opiumtinktur dient. - Germ. 6 s. S. 1351. 

Herstellung. Man ze1'8chneidet die von anhaftendpn Rumexfriichten bPfreiten Opium
kuchen in moglichst diinne Scheiben, trocknet sie, auf Pergamentpapier auf Hiirden ausgebreitet, 
bei 40 0 (GaU.) bis hOchstens 60 0 (Austr., Germ., Helv.) oder 70 0 (Amer.), bis sie sich leicht zer
reiben lassen und verwandelt sie durch StoBen in mittelfeines oder feines Pulver. In Apotheken, 
in denen das Pulvem des Opiums ofter vorgenommen wird, halt man dafiir eigene, vor. 
sohriftsmaBig bezeichnete Siebe. 

Nach der Bestimmung des Morphingehaltes wird dann der M orphingehalt durch die von 
den einzelnen Pharmakopoen vorgeschriebenen Zusatze (Germ. 5 Reisstarke) auf 100/ 0 eingestellt. 

Die zur Einstellung erforderlkhe Menge Reisstiuke ergibt sich ohue weiteres aus dem Mor-
Hager, Handbuch II. 21 
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phingehalt des bei 600 getrockneten Rohopiums. 1st der Morphingehalt z. B. 13,4%, so sind auf 
100 g des gepulverten Rohopiums 34 g Reisstii.rke zuzusetzen; bei einem Morphingehalt von 
14,5% ware die Menge Reisstii.rke = 45 g auf 100 Rohopium. 

Eigenschajten. Da die Menge der zur Einstellung notigen Reisstarke sehr 
verschieden sein kann, ist auch die Farbe des Opiumpulvers wechselnd hellbraun. 
1m iibrigen hat das Opiumpulver die Eigenschaften des getrockne1.en Rohopiums. 

Priijung. Bei der mikroskopischen Priifung diirfen nur die im Rohol,ium vorhandenen 
strukturlosen Massen und Gewebselemente, sowie die zugesetzte Reisstarke gefunden werden. 
Da das verwendete Rohopium mindestens 120/0 Morphin enthalten soli, muB mindestens 1/6 des 
Pulvers aus Reisstiirke bestehen. Zum Vergleich benutzt man eine Mischung von 1 g gevulvertem 
Rohopium und 0,2 g Reisstiirke. 

Wassergehalt. Beim Trocknen bei 1000 darf Opiumpulver hOchstens 8% an Ge
wicht verlieren. Das bei 600 getrocknete Rohopium enthalt nur 4-6°/. Wasser; an der Luft 
zieht es allmiihlich wieder Feuchtigkeit an. Da die Reisstiirke nach der Germ. beim Trocknen 
bei 1000 bis J"U 120/0 an Gewicht verlieren darf, so wird auch durch die Einstellung mit Reisstarke 
der Feuchti",keitsgehalt des OpiumpuIvers etwas erhOht. 

Die Bestimmung des Morphingehaltes erfolgt genau so wie beim Rohopium, nur 
werden zur A bscheidung des Morphins (C) nicht 5, sondern nur 4 ccm n.Ammoniakliisung 
zugesetzt. Bei der gewichtsanalytischen Bestimmung nach dem HeHenberger Verfahren 
mUssen bE'i einem Gehalt von genau 100/0 bei der Wagung 0,4255 g bE'i 1000 getrocknetes Morphin 
(~7HlO03N + ~O) oder 0,400 g wasserfreies Morphin (bei 1200 getrocknet) gefunden werden 
(aus 4 g Opium). Bei der maBanalytischen Bestimmung miissen bei der Titration der iiberschiissi
gen Saure 5,5 ccm 1ho·n.Kalilauge verbraucht werden, so daB 12,5 - 5,5 = 7 ccm 1ho·n.Salz
saure zur Bindung der Halfte des Morphins verbraucht sind = 7 X 28,52 mg Morphin = 0,19964 g 
Morphin in 2 g Opium = 10 0/0-

Bei der Bestimmung des MorphingehaItes ist zu beriicksichtigen, daB durch die Einstel
lung mit Reisstarke Fehler in der Analyse bedingt sind, weil durch den Zusatz der unliislichen 
Reisstiirke die Menge der in Wasser liislichen Anteile des Opiums herabgesetzt wird.. Bei dell 
Analyse des Rohopiums wird ein durchschnittlicher Gehalt von 60% an wasserliislichen Anteilen 
angenommen (einschlieBlich Wasser), so daB die 7 g Opium 4,2 g an das zugelsetzte Wasser ab
geben, und die Menge der Liisung 56 + 4,2 =; 60,2 g betragt. 1st ein Opium mit 13% Morphin 
auf 100/0 eingestellt worden, so sind in 7 g nur noch 5,4 g Opium mit 3,2 g wasser liislichen Anteilen. 
so daB die Menge der Liisung 56 + 3,2 = 59,2 g betragt, also rund 1/60 weniger als vorher. Der 
Morphingehalt wird deshalb in diesem Falle um 1/80 hoher gefunden, als er nach der Einstellung 
in Wirklichkeit ist; statt 10% muB man also 10,16% finden. Bei einer Einstellung mit 
Milchzucker liegt der Fall umgekehrt; der Gehalt an wasserliislichen Anteilen wird erhoht und 
die gefundene Menge Morphin niedriger. Wiirde man Opium mit 130/0 Morphin mit Milchzucker 
auf 100/0 einstellen, so enthielten 7 g der Mischung 5,4 g Opium mit 3,2 g wasserloslichen Anteilen 
und 1,6 g Milchzucker, zusammen also 4,8 g wasserliisliche Anteile, die Menge der Losung ware 
60,8 g statt 60,2 g, also rund 1/100 mehr, und man miiBte nun 1/100 weniger Morphin finden, statt 
100/0 also 9,90/0' Eine Einstellung mit einer Mischung von 4 T. Reisstiuke und 6 T. Milchzucker 
wiirde das Analysenergebnis nicht beeinflussen. Germ. 6 IllBt diese Mischung verwenden, s. S.1351. 

Bei der Bestimmung des Morphingehaltes des OpiumpuIvers ist femer noch zu beriick. 
sichtigen, daB Schwankungen im Ergebnis unvermeidlich sind; einige Pharmskopoen gestatten 
aus diesem Grunde auch eine Schwankung des Gehaltes von 9,5-10,50/0' Abweichungen von 
0,20/0 nach oben oder unten konnen auch bei der Priifung nach der Ger'"". als erlaubt an
gesehen werden, trotz der Forderung, daB genau 100/0 gefunden werden sollen. Gel'm, 69,8--10,20/ 0_ 

Aujbewahrung. Vorsichtig in dichtschlieBenden Glasem, nach NeiJerl. iiber ge
brauntem Kalk. 

Opium doodoratum. Opium denarcotisatum. Deodorized Opium. - Amer.: 
500 T. Opiumpulver werden mit quo S. gereinigtem Petroleumbenzin iiberschichtet und 24 Stunden 
mazeriert. Das Verfahren wird nach dem AbgieBen der Fliissigkeit wiederholt. Darauf wird das 
Ganze auf ein Filter gebracht, und so lange mit Benzin ausgewaschen, bis dieses farbios abIiiuft. 
Der Riickstand wird an der Luft getrocknet. Morphingehalt 10-10,5%. 1st der Gehalt hoher, 
80 wird er durch Zusatz von deodoriertem Opium mit schwacherem Gehalt auf 10-10,5°/. eingestellt. 

Opiu.m granulatum (Amer.), Granulated Opium, ist bei 70· getrocknetes, grob ge. 
pulvertes Opium (Sieb Nr.8 bis Nr.20), dessen Morphingehalt 10-10,5% betragen solI. 1st 
der Gehalt hOher, so ist er mit Opium von schwacherem Gehalt auf 10-10,5% einzustellen. 

Acetum Opii. Opiumessig. Vinegar of Opium. -Amer. VIII: 10 g Opiumpulver und 
3 g MuskatnuBpulver werden 8 Tage mit 50 ccm 6 Ofoigem Essig mazeriert, dann ausgepreBt. 
Den Riickstand mazeriert man nochmals mit 20 ccm Essig, vereinigt die Kolaturen, filtriert 
und ergiinzt mit Essig auf 100 ccm. 

Acetum Opii compositum. - HiBp.: 50 T. fein zerschnittenes Opium, 4 T. fein zerschnit
tener Safran, 12 T. grob gepulverte MuskatnuB werden 10 Tage mit 200 T. destilliertem Essig 
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mazeriert, dann l/S Stunde im W88serbad erhitzt und koliert. Der Riickstand wird nochmals 
24 Stunden mit 100 T. Essig mazeriert. Den filtrierten Kolaturen setzt man 25 T. Zucker zu 
und dampft auf dem Wasserbad auf 100 T. ein. 

Aqua Opii. Opiumwasser. - Erganzb. III: 1 T. mittelfein gepulvertes Opium, 
10 T. gewohnliches Wasser; man destiUiert 5 T. abo Klare, nach Opium riechende Fliissigkeit, 
die man in gel ben, ganz gefiillten, kleineren Flaschen kiihl aufbewahrt. Das nur selten zu Augen. 
wassern benutzte W88ser verdirbt leicht. 

Emplastrum opiatum (Opii). Opiumpflaster. Opium Plaster. 
Erganzb.: 20 T. Elemi, 30 T. Terpentin, 15 T. gelbes Wachs werden bei gelinder Warme zusammen
geschmolzen und durchgeseiht. Der Masse wird sodano eine Mischung aua 18 T. fein gepulvertem 
Weihrauch, 10 T. fein gepulverter Benzoe, 5 T. fein gepulvertem Opium und darauf 2 T. Peru
balsam hinzugefiigt, worauf bis zum Erkalten geriihrt wird. - Amer. V I II: Eine LOsung von 6 g 
Opiumextrakt in 8 T. Wasser verreibt man mit 90 g geschmolzenem Heftpflaster und verdampft 
auf dem Waaserbad bis zum Gewicht von 100 g. - Portug.: 10 T. Opiumextrakt und 90 T. 
Blei pfl88ter. 

Extractum Opii (aquosum). Opiumextrakt. Extract of Opium. 
Extrait d'opium. Extrait thebaique. Extractum thebaicum. 

Die Opiumextrakte samtlicher Pharmakopoen sind wasserige Extrakte. Nach 
Gall. und Portug., dicke, nach allen iibrigen trockene Extrakte. Dan. hat kein 
Opiumextrakt aufgenommen. Zur Herstellung des Extraktes wird nicht getrock
netes Rohopium fein zerschnitten mit Wasser bei gewohnlicher Temperatur aus
gezogen. Die filtrierten Ausziige werden ohne Verzug eingedampft. Es kann auch 
getrocknetes Rohopium, zerschnitten oder gepulvert, verwendet werden. Gepulver
tes Opium schreiben vor Helv., Suec., N orv., Hung., Groat. -Slav. 

Der GehaIt an Morphin soIl nach den meisten Pharmakopoen den P. I. 
entsprechend 20% betragen. (Germ., .£lustr., Belg., Brit., Helv., Hisp., Hung., ltal.). 
Amer. 19,5-20%' N orv. 18-20%, Suec. 19-20%, Jap. 16, 7-18,4%, Groat.-Slav. mind. 
17%. Der Gehalt wird meist mit Milchzucker eingestellt (nach Germ., Belg., Gall., 
Helv., Hisp .• Hung., ltal.), nach Amer. mit getrockneter Maisstarke, Austr. mit 
Gummi arabicum, Brit. mit Calciumphosphat. 

Germ.: 2 T. hinreichend zerkleinertes Opium (nicht getrocknetes oder trockenes Rohopium 
werden mit 10 T. Wasser 24 Stunden lang bei 15-20° (nicht hOher) unter wiederholtem Um
schiittelu ausgezogen, dann abgepreBt. Der PreBriickstand wird in gleicher Weise mit 5 T. Wasser 
behandelt. Die filtrierten Kolaturen werden auf dem Wasserbad zu einem trockenen Extrakt 
eingedampft und das Extrakt gepulvert. Nach der Gehaltsbestimmung wird der Morphingehalt 
mit Milchzucker auf 20% eingestellt. 

Die Vorschriften der iibrigen Pharmakopoen sind der der Germ. ahnlich. 
Nach A. HEIDUSCHKA und J. SCHMID ist beirn Eindampfen der OpiumausziIge fort

wahrendes Umriihren unzweckmaBig, weil sich durch Oxydation Stoffe bilden (Humin
substanzen 1), die sich nicht mehr in Wasser losen. Ein unter fortwahrendem Umriihren her
gestelltes Opiumextrakt loste sich in Wasser mit starker Triibung, und die Menge der unlOs
lichen Anteile betrug 3,57 % , Wird das Eindampfen dagegen unter vermindertem Druck vor
genommen, so lOst sich das Extrakt fast vollig klar. Beim Eindampfen des Opiumauszuges in 
offener Schale auf dem Wasserbad empfiehlt es sich, nur gelegentlich so viel zu riihren, daB die 
auf der Oberflache der Fliissigkeit entstehende Haut, die das Verdampfen des Wassers behindert, 
wieder zerstort wird. Ein in Wasser klar lOsliches Extrakt erhalt man allerdings auch dann 
nicht, und der Gehalt an unliislichen Anteilen ist nur wenig geringer, als beim Eindampfen 
unter fortwahrendem Riihren, etwas geringer ist aber der Verlust an Morphin durch Oxy
dation zu Oxydimorphin und anderen Oxydationsprodukten. Ein unter fortwahrendem Riihren 
hergestelltes Extrakt enthielt 21,8%, bei weniger haufigem Riihren enthielt das Extrakt aus 
demselben Opium 22,40/0 Morphin und beirn Eindampfen der Liisung unter vermindertem 
Druck 23,90/0 Morphin. Am besten ist danach das Eindampfen der Losung unter vermin
dertem Druck, also unter LuftabschluB. Steht eine Einrichtung zum Verdampfen unter ver· 
mindertem Druck nicht zur Verfiigung, so muB man sich damit begniigen, den Opiumauszug 
wahrend des Eindampfens nicht mehr als notig zu riihren. 

Amer. 100 g in kleine Stiicke zerschnittenes Opium wird mit 300 cern heiBem Wasser auf
geweicht und zu einem glatten Brei verriihrt. Nach dem Vermischen mit 100 g gereinigtem Sand 
wird die Mischung durch Perkolation mit Wasser erschOpft. Das Perkolat wird auf dem Wasser-

21* 
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bad zur Trockene eingedampft und gepulvert. Mit Hilfe von getrockneter Starke wird das Extrakt 
auf einen Gehalt von 20% (19,5-20,5%) Morphin eingestellt. 

Das Opiumextrakt der Germ. ist graubraun, schmeckt bitter und ist in Wasser trlibe loslich. 
Gehaltsbestimmung. Germ.: 3 g Opiumextrakt (moglichst genau gewogen) werden in 

40 g Wasser geloot, die Losung mit 2 ccm einer Mischung von 17 g AmmoniakfHilssigkeit und 83 g 
Wasser versetzt und nach dem Mischen durch gelindes Schiitteln sofort durch ein trockenes Falten. 
filter von 10 cm Durchmesser in ein trockenes Glas filtriert. Aus 30 g des Filtrates = (2 g Opium
extrakt) wird das Morphin in genau gleicher Weise abgeschieden wie beim Opium aus dem 
36 g-Filtrat (durch 5 ccm der Ammoniaklosung unter Zusatz von erst 10 com, dann 20 ccm 
Essigather). Das abgeschiedene Morphin wird genau wie beim Opium abfiltriert und maBanaly
tisch bestimmt. 1 ccm l/lO-n-Salzsaure = 28,52 mg Morphin. Wird der Gehalt hoher gefunden 
als 20% , so ist er durch Zusatz von Milchzucker auf 200/0 hera bZllsetzen. Dabei 
ist zu berucksichtigen, daB bei Anwendung von 5 CCIn n-Ammoniaklosung der lI10rphingehalt um 
etwa 0,2 % zu niedrig gefunden wird, wenn er zwischen 20 und 240/0 liegt. Be:i der Priifung des 
eingestellten Extrakts werden zur Abscheidung des Morphins statt 5 ccm n.AmmoniaklOsung 
nur 4 ccm zugesetzt. Es miissen dann bei der Titration 5,5 ccm Ilto-n-Kalilauge verbraucht 
werden, so daB 12,5 - 5,5 = 7 ccm l/IO·n-Salzsaure zur Bindung des Morphin:! aus I g Opium
extrakt verbraucht sind = 7 x 28,52 mg = 0,19964 g Morphin = 20 0/(y Schwankungen von 
19,5-20,5% konnen als zulassig angesehen werden. Germ. 6 19,82-!iO,25°/o' s. S.1324. 

Das abgeschiedene Morphin kann auch wie beim Opium gpwichtsanalytiseh bestimmt wer
den, entweder wasserhaltig, Cl7Hl9NOs + H20, durch Trocknen bei 1000 oder w.e.sserfrei bei 1200. 

Aulbewahrung Vorsichtig in dicht schlieBenden GefiWen, nach Nederl. iiber Xtzkalk. 
Anwendung. Wie Opium; seines h6heren Morphingehaltes wegen in kleineren Gaben 

als dieses. Innerlich und subcutan zu 0,005-0,01-0,03-0,06 g. 1m Klystier Zlll 0,05-0,1 g. 
Austr. Brit. Germ. Hell'. 

GroBte Einzelgabe: 0,1 0,06 0,1 0,1 
GroBte Tagesgabe: 0,5 0,3 O,~: 

Diese Zahlen gelten auch fiir Klystiere und Suppositorien! 
Extractum Opii Iiquidum. Liquid Extract of Opium. 37,5 g Extractum Opii werden 

mit 700 ccm Wasser verrieben, und die Mischung unter ofterem Umschiitteln 24 Stunden kalt 
stehen gelassen. Dann werden 200 ccm Alkohol (90 VoL-O/o) zugesetzt, und die Mischung nach 
weiteren 24 Stunden filtriert. Das Filter wird mit so viel Wasser nachgewasch~m, daB 1000 ccm 
Fliissigkeit erhalten werden. Morphingehalt 0,75 g in 100 ccm. 

Sirupus opiatus (Opii). Opiumsirup. Sirop d'opium. Sirop t hebaique. - Wird 
meist hergestellt durch AuflOsen von Opiumextrakt, das man mit wenig Weingeist oder Wasser 
verreibt, in Zuckersirup. - Ergiinzb.: 1 T. Opiumextrakt, 10 T. Weingeist, 990 T. Zucker
sirup. Zur Abgabe frisch zu bereiten. Gehalt 0,1°/0 Opiumextrakt. - Gall. u. Portug.: 2 T. 
Opiumextrakt, 8 T. Wasser, 990 T. Zuckersirup. - Austr.: 1 T. Opiumextrakt, 999 T. Zucker
sirup (wird an Stelle von Syrupus Papaveris abgegeben). - B,zg.: 2,5 '1'. Opiumextrakt, 
997,5 T. Zuckersirup. - Ital.: 1 T. Opiumextrakt, 9 T. Wasser, 1990 T. ZuckerEirup. - Nederl.: 
5 T. Opiumtinktur, 95 T. Zuckersirup. 

Sirupus Opii dilutus. Sirop d'opium faible. Sirop diacode. - Belg.: 200T. Sirupus 
Opii (Belg.) werden mit 800 T. Zuckersirup gemischt. - Gall.: 1 T. Sirupus Opii (GalL) wird 
mit 3 T. Zuckersirup gemischt. (Sirupus Diacodii Neder!. siehe unter Papa,ver S.338.) 

Tinctura Opii simplex. Opiumtinktur. Tincture of Opium. Lau
danum. Teinture d'opium (thebaique). Tinctura Thebaica P. I. 
Tinctura Meconii. 

Die einfaohste Bereitungsweise der Opiumtinktur ist das Auflosen von 5 T. Opium
extrakt in 95 T. verd. Weingeist (70 Vol.%) wie es Gall., Hisp. u. Portug. vorsohreiben. 

Diemeisten Pharmakopoen lassen die Tinktur aus Opium (mittelfein gepuh'ertes Rohopium) 
durch Maceration mit verd. Weingeist herstellen. Dabei ist es zweckmaBig, das Opium mit einem 
Teil der Fliissigkeit anzureiben und daun mit dem Rest der Fliissigkeit in das AnsatzgefiiB 
zu spiilen. Der Gehalt der 'I'inktur wird mit dem zum AUBziehen des Opiums vorgeschriebenen 
verd. Weingeist auf 10/0 eingestellt. Amer. u. Brit. 1 g in 100 ccm. 

Opium ..... . 
Spiritus dilutus . 
Aqua destillata . 

Germ Anstr. Croat. Relv. Hung. !taP) 
15,0 10,0 10,0 lll,O 10,0 10,0 
70,0 100,0 100,0 95,0 100,0 100,0 
70,0 

Japan. 
10,0 
50,0 
50,0 

NederJ.1) 
10,0 

100,0 

Ross. 
4,0 

19,0 
19,0 

Brit. 200 g Opium werden mit 500 ccm Wasser, das auf mindestens 910 erhitzt ist, fein 
angerieben. Nach s!)chsstiindigem Stehen werden 500 ccm Alkohol (90 Vol._%., hinzugemischt. 

I) Perkolation ad 100,0. 
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Nach 24stiindigem Stehen im geschlossenen GafaB wird koliert und abgepreBt. Der Auszug 
wird nach 24stiindigem Stehen filtriert und nach Bestimmung des Morphingehaltes mit einem 
Gemhch von 1 T. Wasser und 1 T. Weingeist bis zu einem Morphingehalt von 1 g in 
100 ccm verdiinnt. 

Norveg. 100 T. grobgepulvertes Opium werden mit 312 T. Wasser 24 Stunden lang mo.· 
zeriert; dann werden 624 T. Spiritus conc. (95-96 Vol..%) zugesetzt und weitere 7 Tage mazeriert. 

SolI die Tinktur durch Perkolation bereitet werden, so mischt man das Opiumpulver 
vorher mit der gleichen Mmge gewaschenem Sand und arbeitet dann in bekannter Weise. -
Dan. liWt mit verdiinntem Weingeist 1:10 perkolieren. - Amer.: 100 g kornig gepulvertes 
Opium (mit 9,5 % Morphin) iibergieBt man mit 400 ccm kochendem Wasser, ersetzt nach 
12 Stunden, im VerIauf deren man wiederholt umgeriihrt hat das verdampfte Wasser, mischt 
400 ccm Weingeist (92,3 Gew .. %) zu und mazeriert 48 Stunden. Man trennt dann die Fliissig. 
keit von dem Pulver mit Hilfe des Perkolators, und zwar gieBt man den Ablauf so langp zuriick, 
bis er kla.r ist. Durch Na.chperkolieren mit verd. Weingeist (41,5 Gew .. %) bringt man schlieBlich 
den Abla.uf a.uf 950 ccm. Darauf wird die Tinktur so eingestellt, daB 100 cem 1 g (0,95-1,05 g) 
Morphin enthalten. - Be1g.: l\fit verd. Weingeist 1: 1 perkolieren. - N ederl.: 1: 10 mit 
verd. Weingeist. - Suec.: 10 T. Opium pulver werden mit 20 T. Sand gemiseht und mit 100 T. 
einer Mischung von 2 T. Zimtwasser und 3 T. verd. Weingeist (61 Ufo) perkoliert. 

Spez. Gew.: 0,904-0,914 (Nederl.), 0,905-0,920 (Norveg.), 0,908-0,912 (Austr.),O,950 
bis 1,05 (Nederl.), 0,974-0,978 (Japon., Ross.). - Trockenriickstand mindestens 4,5% 
(Austr., Nederl., Norveg.). 

Erkennung. Eine stark verdiinnte Eisenchloridli:isung nimmt auf Zusatz von einigen 
Tropfen der Tinktur eine rote Farbe an, die auf weiteren Zusatz von einer verd. Losung von 
Kaliumferricyanid in Elau iibergeht (Austr.). 

Gehaltsbesfifrunung. Germ. 50 g Opiumtinktur dampft man in· einem gewogenen 
Sehalehen auf 15 g ein, verdiinnt mit Wasser bis zum Gewicht von 38 g, fiigt 2 eem einer Misehung 
von 17 g Ammoniakfliissigkeit und 83 g Wasser hinzu und filtriert sofort nach dem Umriihren 
durch ein trockenes Faltenfilter von 10 ccm Durchmesser in ein trockenes Glas. Aus 32 g des 
Filtrates (= 40 g Opiumtinktur) wird das Morphin in genau gleicher Weise abgeschieden wie beim 
Opium aus dpn 36 g Filtrat (durch 5 ccm n.Ammoniaklosung unter Zusatz von erst 10, nachher 
20 ccm Essigather). Das abgeschiedene Morphin wird genau wie beim Opium abfiltriert und 
nach Germ. maBanalytisch bestimmt. Wird der Gehalt hbher gefunden als 1% , so wird die Tinktur 
durch ein Gemisch von gleichen Teilen verd. Weingeist und Wasser auf den Gehalt von 10jO ver· 
diinnt. Rei der Priifung der eingestellten Tinktur werden zur Abscheidung des Morphins 
statt 5 ccm n· -\mmoniaklOsung 4 cern zugesetzt. Es miissen dann bei der Titration 5,5 ccm 1/10' 
n.Kalilauge verbraucht werden, so daB 7 ccm 1/10·n.Salzsaure zur Bindung des Morphins aus 
20 g Opiumtinktur verbraucht sind = 7 X 28,52 mg = 0,19964 g Morphin = 10f0. Schwankungen 
von 0,95-1,05°/. Morphin konnen als zulassig angesehen werden. Germ. 6 0,98-1,020/0' Das 
Morphin kann auch wie beim Opium gewichtsanalytisch bestimmt werden. Dber die Her· 
stellung einer Opiumtinktur mit 1 % Morphin aus Rohopium S. auch S. 326. 

Anwendung. Vgl. Opium. GroBte Einzelgabe 1,5 g, Tagesgabe 5,0 g (Germ.). 
Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Tinctura Opii ammoniata. Ammoniated Tinctura of Opium. Brit.: Eine Losung 

von 20,0 g Benzoesaure und 5 ccm Anisol, 600 ccm Alkohol (90 Vol..%) wird mit 100 ccm Opium. 
tinktur und 200 ccm Ammoniakfliissigkeit (l00/0 NHa) versetzt, die Mischung filtriert und mit 
Alkohol auf 1000 ccm erganzt. Morphingehalt 0,1 g in 100 ccm. 

Tinctura Opii benzoica. Benzoesaurehaltige Opiumtinktur. Tinc
tura the baica benzoica. Camphorated Tincture of Opium. Com
pound Tincture of Camphor. Paregoric Elixir. Elixir paregori
que. Teinture d'opium camphree benzoique. Elixir paregori· 
cum. Tinctura Camphorae composita. Tinct. Camphorae c. Opio. Tinct. 
Opii camphorata. - Brit. 1932 s. S. 326. 

Eine Losung oder Mischung bzw. Maceration aus folgenden Bestandteilen: 
Germ. Amer. Belg. Dan. Gall. Helv. ' Neder!. Norveg. 'Portug. Suec. 

Opium 4,0 5,0 
Extractum Opii 5,0 
Tinctura Opii 10,0 50,0 50,0 50,0 10,0 50,0 50,0 
Acidum benzoicum 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 
Oleum Anisi 1,0 4,0 ccm 2,0 2,0 5,0 5,0 1,0 2,0 5,0 2,0 
Camphora 2,0 4,0 3,0 3,0 2,0 5,0 2,0 3,0 5,0 3,0 
Spiritus dilutus1) 183,0 950ccm 940,0 940,0 985,0 935,0 183,0 940,0 980,0 940,0 
GIycerinum 40ccm 

1) Norveg. 64--65 Vol..%. 
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Aufbewahrung. Vorsichtig in Glasstopselflaschen, deren Stiipsel man mit wenig (I) 
Vaselin einfettet, weil sonst aua den an den Randern haftenden Tinkturenrellten Benzoesaure 
a uskristallisiert. 

Anwendung. Als Expektorans zu 10-50 Tropfen. 
Tinctura Opii camphorata (Brit. 1932), Tinct. Opii benzoica: Tinct. Opii 50 ccm 

Acid benzoic. 5 g, Camphor. 3 g, 01. Anisi 3 ccm, Alcohol (60%) ad 1000 ccm. 

Tinctura Opii crocata. Safranhaltige Opiumtinktur. Tinctura 
thebaica crocata. Laudanum de Sydenham. Laudanum liquidum 
Sydenhami. Vinum paregoricum. Vinum Opii compositum. 

Durch Mazeration oder Perkolation aua folgenden Bestandteilen zu ber,eiten: 

Opium 
Extractum Opii 
Crocus 
Caryophylli 

~ 
CD 

(!) 

15,0 

5,0 
1,U 

1,0 

70,0 

..: ... 
'" " -< 

10,0 

2,0 

40,0 

..0 

'" o:i 0 

'" t3 '" A (!) 

15,0 100,0 100,0 

2,0 25,0 50,0 
6,0 

1,0 
6,0 

1,0 
15,0 quo s.") 1000,0 

oil 
..0 ... ~ 

~ " " .E:; " ... 'd ... 
~ " " Z 0 

~ ~ '" 100,0 50,0 10,0 60,10 
60,0 

50,0 25,0 3,0 20,10 30,0 
1O,U 1,0 5,0 lU,U 

10,0 1,0 6,0 10,0 

250,0 94,0 5010 

gj 
0 
~ 

15,0 

5,0 
1,0 

1,0 

75,0 

Oleum Caryophyllor. 
Cort. Cinnamomi 
Oleum Cinnamomi 
Spiritus dilutus' ) 
Vinum albumS) 
Aqua 75,0 
Aqua Cinnamomi 60,0 135,0 250,0 

70,0 
1000,0 1000,0 

Belg. und ltal.: Extract. Opii 50,0, Tinct. Croci 150,0, 01. Cinnamoni 1,0, Eugenoli (ltal. Ol. 
CaryophylIorum) 1,0, Spirit. diluti (70 Vol.-%) 798,0. 

Norv.: 100 T. grob gepulvertes Opium werden mit 310 T. Wasser 24 Sbmden mazeriert; 
dann werden 620 T. Spiritus (95-96 Vol.-%), 25 T. Safran, 6 T. Ceylonzimt nnd 6 T. Nelken. 
die Drogen grob gepulvert, zugesetzt und weiter 7 Tage mazeriert. 

Suec. 100 T. Opium, 25 T. Safran, 6 T. Ceylonzimt, 6 T. Nelken, aIle grob gepulvert, werden 
mit der doppelten Menge gewaschenem und getrocknetem Sand gemiacht. Dalm werden durch 
Perkolation mit verd. Weingeist (70 Vol.-%) 1000 T. Tinktur gewonnen. 

Eine dunkelgelbrote Tinktur, von welcher 1 Tr. II Wasser noch deutlioh gelb farbt. -
Spez. Gew.: 0,910-0,920 (Norveg.), 0,954-0,967 (Nederl.), 0,980-0,984 (ROilS.), 1,000 (Gall.) 
- Trockenriickstand 5% (Norveg.). - Morphingehalt 1 %. 

Gehaltsbesti'ffl'fflung. Die Ausfiihrung der Bestimmung ist genau die gleiche 
wie bei Tinctura Opii simplex, nur wird die Losung des Morphins in 25 ccm l/'O-n
Salzsaure nach dem Nachwaschen des Kolbchens und des Filters zur Beseitigung des 
Safranfarbstoffs mit etwa 0,01 g frisch ausgegliihter Tierkohle versetzt, kraftig 
geschiittelt, auf 100 ccm aufgefiillt und filtriert. In 50 ccm des Piltrats = (20 g 
Tinktur) wird dann der ttberschuB an Saure wie bei Tinctura Opii simplex titriert. 
Der Morphingehalt wird auf 1 0/ 0 (0,98-1,02%) eingestellt. 

Opiumtinkturen lnit 1 % Morphin lassen sich aus Rohopium mit bekanntem Morphingehalt 
ohne weiteresherstellen, wobei zu beriicksichtigen ist, daB sich von dem Opium in dem Weingeist
Wassergemisch rund 60% aufliisen. Auf 100 g Opium lnit 12% Morphin sind 1200 - 60 = 1140 g 
des Weingeist-Wassergelni5ches zu verwenden, auf 100 g Opium mit 12,5% 1250 - 60 = 1190 g, 
mit 13,7% 1370 - 60 = 1310 g usf. Will man Opiumpulver mit 10% Morphin zur Herstellung 
der Tinktur verwenden, so sind auf 100 g 1000 - 50 = 950 g des Weingeist-Wnssergemisches zu 
verwenden, da der Gehalt des mit Reisstarke eingestellten Opiumpulvers (Germ.) an liislichen 
Anteilen geringer ist, a18 beim Rohopium. 

Anwendung. In gleichen Fallen wie Opium, in Tropfen, Mixturen, auch in Pulver
mischungen, die man dann in Wachspapier abgibt, zu 0,05-1,0 oder zu 1-35 Tr. 

Breuvage calmant opiace. Gall. vet.: Eine Mischung von 30,0 Laudanum de Sydenham, 
15,0 Ather und 1000,0 Wasser. 

Tinctura Opii deodorati. Tincture of desodorized Opium. - Aml~r.: 100 g kiirnig 
gepulvertes Opium (lnit einem Morphingehalt von 9,5% Morphin) iibergieBt IIlan mit 500 ccm 
siedendem Wasser. Nach 24 Stunden, im Verlauf deren man wiederholt umgeriihrt hat, trennt 
man die Fliissigkeit von dem Pulver mit Hilfe eines Perkolators, und zwar gieBt man das 
Perkolat so lange wieder zuriick, bis es klar ablauft. Nachdem man das Opium durch weiteres 

1) Gall. 30 Vol.-%. Nederl. 250,0 Spiritus (90 Vol.-%), 250,0 Aqua deat .. 
2) Perkolation ad 1000,0. 
3) Portug. Madeira. 
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NachgieBen von Wa.sser vollig ersehopft hat, engt man die gemisehten Perkolate auf dem Wasser. 
bad bis auf 150 eem ein und sehiittelt sie nach dem Erkalten hintereinander zuerst 10 Minuten 
lang mit 65 eem, dann noeh einige Minuten mit 10 eem Benzinum purifieatum (Amer.) krii.ftig 
aus. Die yom Benzin getrennte Fliissigkeit stellt man, damit die ihr noch a.nhaftenden geringen 
Mengen Benzin verdunsten, an einen warmen Platz, zuletzt noeh kurze Zeit ins Wasserbad, gibt 
dann 600 eem Wasser zu, filtriert, fiigt 200 ecm Alkohol (95 Vol..o/o) hinzu und fiillt unter Naeh· 
waschen des Filters mit Wasser auf 950 eem auf. Der MOTphingehalt wird dureh Zusatz von 
Wasser auf 1 g (0,95-1,05 g) in 100 eem Tinktur gebracht. 

Tinctura Opil saponacea. - HiBp.: Aus 0,8 T. Safran, 2,5 T. Opium, 4 T. Campher, 5 T. 
Olseife mit verd. Weingeist (70 Vol.%) 100 T. Tinktur zu bereiten. 

Unguentum opiatum. Opiumsal be. - Ergiinzb.: 1 T. Opiumextrakt wirdin 1 T. 
W 80Sser gelllst, die Lllsnng mit 12 T. w80Sserfreiem Wollfett verrieben, zuletzt 6 T. weiJ3es V 80Selin 
zugesetzt. Stets frisch bereiten. - Portug.: Extr. Opii 10,0, Aquae 5,0, Adipis 85,0. 

Vinum Opii. Opiumwein. Wine of Opium. -Amer. VIII: 150 eem Weingeist (92%) 
und 850 eem WeiJ3wein werden gemiseht. Mit 750 eem dieser Misehung werden 100,0 granuliertes 
Opium, 10,0 gepulverter Zimt und 10,0 gepulverte Nelken 7 Tage lang digeriert, dann dureh 
Baumwolle abfiltriert und da.s Filtrat so lange zuriiekgegossen, his es klar ablauft. SehlieJ3lieh 
wird mit dem Wein·Alkoholgemiseh auf 1000 ccm erganzt. - Japan.: Crocus, Cort. Cinnamomi 
gr. plv., Caryophylli gr. ply. je 1,0 werden fiinf Tage mit 7,0 Spiritus dilut. und 85,0 Xeres aus· 
gezogen. Mit je 10,0 der abgepreJ3ten Fliissigkeit mazeriert man je 1,0 Opiumpulver 7 Tage 
lang und filtriert. - Portug.: 5 T. Opiumextrakt in 100 T. Madeira zu lOsen. 

Vinum Opii compositum. - Hisp.: 100 T. Opium, je 10 T. Zimt und Nelken und 50 T. 
Safran werden mit 800 T. WeiJ3wein 10 Tage maz€riert. Dann wird unter Auspressen koliert 
und der Riiekstand noch 8 Stunden mit 200 T. Wein mazeriert. Die PreJ3fliissigkeiten werden 
gemiseht, filtriert und mit Wein auf 1000 T. erganzt. Morphingehalt 1 %. 

Aqua ophthalmlca Conradi (Dresd. Vorschr.). 
CONRADIsches Augenwasser. 
Zinci sulfurici 1,0 
Aquae destillatae 296,0 
Tinct. Opli crocatae 3,0. 

Ceratum dentarlum. 
Zahnwachs. 

Cerae flavae 60,0 
Terebinth. laricin. 
Sanguinis Draconis 
Mastichis pulv. All. 10,0 
Opii pulver. 2,5 
Acidi salicylici 
Olei Caryophyllorom All. 5,0 
Olei Cajeputi 1,0. 

Man schmilzt bei gelinder WArme zusammen und 
formt zu StAbchen von 2,0-3,0. 

Ceratum laudanlsatum (HisP.). 
Tincturae Opii crocatae 10,0 
Cerae albae 22,5 
Olei Amygdalarum 67,5. 

Cera tum oplatum (Hisp.). 
Extracti Opii sicci 0,2 
Cerae albae 25,0 
Olel Amygdalarum 75,0. 

Clysma oplatum. 
Opiumklistler. (F. M.Germ.). 

1. Amyli Triticl 2,5 
2. Aquae fervidae 50,0 
3. Tincturae Opii slmpl. 1,0. 

Man bereitet aus 1 und 2 elnen Schlelm und setzt 
3 hlnzu. 

Electuarlum D1ascordlum. 
Diascordium. Elect. adstrlngens. 

Elect. Scordii compositum. 

Herbae Scordii 
Florum Rosae rubr. 
Rhizom. Bistortae 

dicis 0 entianae 

Gall. Hisp. 
50,0 80,0 
20,0 30,0 
10,0 
10.0 5,0 

Rhlzom. Tormentillae 10,0 
Froct. Berberldis 10,0 
Rhiz. Dlctamnl 
Mastlcbis 
Opil 
Rhizom. Zingiberis 
Piperis longi 
Cinnamomi ceylanlcl 
Benzo!s 
Galbanl 
Gummi arablcl 
Boll Armenae 

5,0 
5,0 

20,0 
10,0 
10,0 
10,0 

Ferri carbonic. oxydat. 20,0 
Extracti Opii 5,0 
Vinl Malacens. 100,0 

mlscbt man und bringt mit 
Mellis rosatl 650,0 

derl durch Eindampfen auf 500,0 
nocb belB ist, zur Latwerge. 

Electuarlum Scordll compo C. 
nltrlco (Hlsp.). 

Elect. Scordii comp. HisP. 
Bismuti subnitrlcl 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

10,0 
5,0 
5,0 

15,0 

5,0 

880,0 
gebracht und 

Blsmuto Bub-

50,0 
50,0. 

Electuarlum Theriaca. 
Theriaca. Electuarium aromaticum cum 
Opio. Tberlak. Mlthridat. Electualre 

tb6rlacal. Th6riaque. 
ErgAnzb. 

Opli subtile pulveratl 1,0 
Vlnl Xerensis 6,0 
Radic. Angelicae subt. pulv. 6,0 
Radic. Serpentariae 4,0 
Radic. Valerianae 20 
Cort. Clnnamom. 2:0 
Bulbi Scillae 2,0 
Rblzom. Zedoariae 2,0 
Fruct. Cardamomi 1,0 
Myrrbae 1,0 
Ferri sulfurlcl pulv. 1,0 
Mellis depurati 72,0. 

Man miscbt und erwltrmt dann 1m Wasserbad. 
EntblUt 1% Opium. 
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Hisp. 
Rad. Valerianae 25,0 
R&d. Contrayervae 25,0 
Rad. Gentianae 25,0 
Rad. Scordii 25,0 
Flor. Chamomlllae 25,0 
Cort. Cinnamoni ceyl. 25.0 
Fruct. Pimentae 25,0 
Fruct. Anlsl 25,0 
Fruct Juniperl 25,0 
Croci 25,0 
Ferri sulfurlcl slcci 25,0 
Cort. Aurantil 25,0 
Myrrhae 25,0 
Opii 50,0 
Cort. Chlnae fusc. 100,0 
Mellis Sambuci 150,0 
Vlnl hispanlcl 550,0 
Mellis 1200,0 
Flant Electuarii 2000,0. 

Elixir benzolcum (F. M. Germ.). 
Ben z06sl1ur ehal tiges Brustellxir. 

Acidi benzoici 8,75 
Alcohol. a bsolutl 22,5 
Tinct. Opii benzoici 15,0 
Elixir e Succo Llqulrit. 20,0 
Aquae destillatae q. s. ad 150,0. 

Emplastrum contra perniones RUST. 
RUST'S Frostpflaster. 

Emplastri Lithargyri 20,0 
Balsaml peruvlanl 5,0 
Camphorae tritae 
Opii pulverati M 1,25. 

Emplastrum oplato·camphoratnm. 
Keuchh ustenpfjaster. 

Emplastrl aromatlcl 70,0 
Cerae fJavae 15,0 
Picls nigrae 10,0 
Opii pulveratl 5,0 
Camphorae trltae 1,0. 

Man formt StAbchen von 7,5 g. Auf Lelnwand 
gestrichen auf die Brust zu legen. 

Glycerltum eum Extracto Opll. 
Glyc6r6 d'extrait d'oplum. 

Gall. 1884. 
Extractl Opii 10,0 
Glycerini q. s. 
Glyceriti Amyll 90,0. 

Portug. 
Glyceratum Opil. 

Extracti Opli 10,0 
Aquae destiIJatae 5,0 
Glycerati Amyll 85,0. 

Glycerlnum oplatum (Portug.). 
Vini Opii compo (Portug.) 10,0 
Glycerlnl 90,0. 

Gelatlnae Opll (Suec.). 
Gela tlnae albae 
Glycerlnl 

8,0 
1,5 
1,0 Mucilaginls gommi arabici 

Aquae destillatae 
Opil 
F. I. a. Lamellae s. Bd. I, S. 1339, 

65,0 
3,0 
100 

I Guttae antlasthmatlcae. 
Tinctura antlasthmatica. Asthmatropfen. 

Tincturae Opil slmpl. 5,0 
Spiritus aetherei 10,0. 

Halbstllndllch 50 Tropfen bis zur Beruhigong. 

(Form. Colonlens. et Dresd.), 
Liquor. Ammonil anisati 
Tinct. Opii simpliciB 
Tinct. Stramonli aa 10,0. 

DreistlindJich 15 Tropfen. 

Guttae nigrae brltannlcae (Gall. 1884). 
Schwarze englische Tropfen. 

Gouttes noires anglaises. Black Drops. 
1. Opil 100,0 
2 {ACldl acetlcl purl (P. sp.1,063) 60,0 

. Aquae destllJatae 540,0 
8. Croci 8,0 
4. Seminis MYristicae pulv. 25,0 
5. Saccharl 50,0. 

Man maceriert 1,8 und 4 zehn Tage mit 450,0 VOIl' 
2, erhitzt % Stunde 1m Wasserbad, preJlt aus, 
zieht den Rllrkstand 24 Stunden mit dem Rest 
von 2 aus, preBt aus, mtrlelt die Auszllge, l(jst 
5 und dampft das Ganze auf 200,0 eln. 

Guttae odontalglcae 
Opil pulverati 
Camphorae 
Spiritus dlJuti 
Olel Caryophyllorum 
Olei Cajeputi 

M 0,5 
1,0 

aa 4,0. 

Guttae odontalglcae Doberanenses. 
Do beraner Zahntropfen. 

Tincturae Opil crocatae 
Spiritus aetherei 
Olel Menthae piperltae M. part. aequ. 

Guttae odontalglcae RUST, 
Tincturae Opil slmpl. 8,0 
Olel Caryophyllorum 2,0 
Spiritus aetherel 5,0. 

Guttae odontalglcae rubrae. 
Dentine. Zahntropfen. 

Tincturae Opil slmpllcls 
Mixturae oleoso·balsam. ail 20,0 
Chloroformil 
Tincturae Capsicl annul aa 25,0 
Olel Caryophyllorum 10,0 
Alkannini q. s. 

Elnlge Tropfen auf Baumwolle In den Zahn brln
gen und das ZahnfJeisch an der schmerzhaften 
Stelle damit einreiben. 

Laudanum DE ROUSSEAU (Gall. 1884). 
Liquor Opli sedativus BATTLEY. Liquor 
anodynus HOULTON. Tinct. Opii nigra s. 
fermentata. Vinum Opll fermentatione 

paratum. 
1. Opil pulveratl 200,0 
2. Mellis albl 600,0 
3. Aquaedestlll. caUdae (30-40 0 C.) 8000,0 
4. Fermentl cerevisiae (friBc h e 

Bierhefe) 40,0 
5. Spiritus (60 0 0 ) 200,0. 

Man UiJlt 1.....t bel 25-30 0 vollstAndlg vergl1ren, 
fIltrlert, dampft im Wasserbad auf 600,0 ein, 
filgt 5 hlnzu, II1Bt 24 Stunden absetzen und 
filtriert. 100 g enthalten das LlisUche von 25 g 
Opium. 

Linctus pectoralis (Suec.). 
Vlnl Glycyrrhizae oplatl 
Extracti Ipecacuanhae fluldi 
Sirupi simplicis 
Aquae destlllatae 
Muciisginis Gummi arabicl 

14,0 
1,0 

49,0 
60,0 
76,0. 

Llnlmentum antlspasmodl.cum WENDT. 
Krampflinlment. 

Tinct. Opil slmplicis 
Liquor. Ammonil caust. 
Mixtur. oleoso·balsam. 
Spiritus Angellcae compo 

Llnlmentnm Opll (Brit.). 
Liniment of Opium. 

Tlncturae Opil (Brit.) 

5,0 
5,0 

20,0 
70,0. 

Llnlmenti Saponis (Brit.) M 50 cem. 
Man stellt elnlge Tage belselte uRll fIItriert. 
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Llnlmentum Opll composltum (Nat. Form.) 
Compound Liniment of Opium. 

Canada Liniment. 
Camphorl~e 17,6 g 
Olel Menthae piperitae 26,0 ccm 
Spiritus (91 0 /0 ) 260,0 ccm 
Tinctur. Opli (Amer.) 100,0 ccm 
Liquor. Ammonli caust. (100/ 0 ) 375,0 ccm 
Olel Terebinthinae q. s. ad 1000,0 ccm. 

Der Reihe nach zu losen und zu mischen. Das 
Liniment ist vor dem Gebrauch umzuschiitteln; 
durch Zusatz von 25 ccm Quillajatinktur 
(Amer.) bleibt es linger gebunden. 

Liquor anodynus PORTER. 
PORTERsche Tropfen. 

Opil pulverati 10,0 
Acidi citrici 4,0 
Aquae fervidae 76,0. 

Refrigeratis adde 
Spiritus 15,0. 

Nach einigen Stunden filtriert man. Das Filtrat 
betrage 100,0. Gabe wie bei Opiumtlnktur. 

Mistura Camphorae aclda (Nat. Form.). 
Acid Camphor Mixture. 

Mistura antidysenterlca. ROPES Mixture. 
Acidi nitrlci (Amer.) 17,5 ccm 
Tincturae Opii (Amer.) 12,0 ccm 
Aquae Camphorae q. s. ad 1000,0 ccm. 

Mistura carmlnatlva (Nat. Form.). 
Carminative Mixture. 
DALBYS Carminative. 

Olel Carvl 0,5 ccm 
Olei Foenicull 0,5 ccm 
Olel Menthae pip. 0,5 ccm 
Magnesii carbonicl 65,0 g 
Kalil carbonici 3,0 g 
Tincturae Opil (Amer.) 25,0 ccm 
Sirupi Saccharl (Amer.) 160,0 ccm 
Aquae destill. q. s. ad 1000,0 ccm. 

Zuerst werden die Ole mit 10 g Magnesia und 
750 ccm Wasser angerieben, dann das ubrige 
hlnzugefiigt. Bei Bedarf frisch zu bereiten. 

Mistura contra Dlarrhoeam (Nat. Form.). 
Diarrhoea Mixture. Cholera Mixture. 

Sun Mixture. 
Tinct. Opil (Amer.) 
Tinct. Capsici (Amer.) 
Tinct. Rhei (Amer.) 
Spiritus Camphorae (Amer.) 
Spiritus Menth. pip. (Amer.) 1iIl 20 ccm. 

LOOMI's Diarrhoea Mixture. 
Tinct. Opii (Amer.) 12,5 ccm 
Tinct. Rhei (Amer.) 12,5 .. 
Tinct. Gambir compo (Amer.) 26,0 .. 
Olei Sassafras 1,0 .. 
Tinct. Lavandul.comp. (Amer.), 49,0 .. 

SQUIBB'S Diarrhoea Mixture. 
Tinct. Opil (Amer.) 20,0 ccm 
Tinct. Capsici (Amer.) 20,0 .. 
Spiritus Camphorae (Amer.) 20,0 .. 
Chloroformii 7,5 .. 
Spiritus (91 0/ 0 ) 32,5 .. 

TmELEMANNS Diarrhoea Mixture. 
Mixtura Thielemann!. 

Vini Opli (Amer. VIII) 25,0 ccm 
Tinctur. Valerian. (Amer.) 37,5 .. 
Aetheris 12,5 .. 
Olei Menthae piperit. 3,0 .. 
Extract. Ipecac. fluid. (Amer.) 0,75 
Spiritus (90 0/0) 21,25 .. 

VELPEAUB Diarrhoea Mixture. 
Tinct.Opii.(Amer.) 
Tinct. Gambir compo (Amer.) 
Spiritus Camphorae (Amer.) 1iIl part. aequo 

Mistura expectorans STOCKES (Nat. Form.). 
STOCKEB Expectorant Mixture. 

STOCKES Expectorant. 
Ammonli ~arbonici 17,5 g 
Extract. Senegae fluid. (Amer.) 35,0 ccm 
Extract. Scillae fluid. (Amer.) 35,0 .. 
Tinct. Opil camphorat. (Amer.) 175,0 
Aquae 100,0 .. 
Sirupi tolutani (Amer.) q. s. ad 1000,0 " 

Mlxtura aclda cum Oplo 
(Miinch. Vorschr.). 

Acidi hydrochlor. dilut. 
Tinct. Opil simplicis 
Sirupi Rubi Idaei 
Aquae destillatae 

2,0 
2,0 

20,0 
126,0. 

Mixtura Acldl tannic! cum Oplo 
(Miinch. Vorschr.). 

Acidl tannlcl 
TlDctur. Opii simp!. 
Aquae destillatae 
Mucilagin. Gummi arab. 
Sirupl simplicis 

1,5 
1,5 

110,0 
20,0 
20,0. 

Mlxtura adstrlngens ex SYLVIO (Risp.). 
Opii pulv. 0,1 
Catechu pulv. 0,5 
Corallii rubri pulv. 2,0 
Acetl destlllati 15,0 
Sirupl simplicis 30,0 
Aquae destillatae ad 100,0. 

Mlxtura antlspasmodlca cum Laudano (Hlsp.). 
Aetheris 0.2 
Spiritus 0,8 
Tinct. Opli crocat. 2,0 
Sirup. simpl. 30,0 
Aqu. Flor. Aurant. 60,0 
Aqu. Melissae 60,0. 

Mlxtura oplata (F. M. Berolin.). 
Opii pulv. 
Gummi arabic. M 0,5 
Aquae Cinnamomi 2,5. 

1 Tropfen enthAlt etwa 0,008 g Opium. 

Oleum oplatum. 
Olel Ryoscyaml cocti 100,0 
Opil pulverati 6,0 
Spiritus 2,5 

digeriert man 1 Stunde im Wasserbad in offenem 
GefiB und filtriert dann. luBerllch. 

Pastllll Extractl Opll WALTHER (F. M.Germ.). 
WALTHERsche Pastillen. 

Extract! Opli 
Balsami tolutan! 
Spiritus 
Sacchari pulvera t! 
Mucilag. Tragacanth. 

Man formt 100 PastilIen. 

0,6 
0,8 
2,0 

100,0 
q. s. 

Pastllli OpU et Jpecacuanhae (Japon.). 
Opli 5,0 
Radicis Ipecacuanhae 5,0 
Croci 5,0 
Sacchari Lactis 85,0 
Misce, fiant pastilli 200. 

Pastllli Tlncturae Opll (F. M. Germ.) 
Tinct. Opli simpllcis gtts.X. 
Sacchar. Lactis 0,7 
Amyli Oryzae 
Talci depurati 
Cacao deoleati M 0.1. 

M. f. pastillus. 
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Pastllli KermetlB cum Oplo (Helv.). 
TRONcWN·Pastillen. Pastilles de 

TRONCWN. 
Stibii sulfurati rubei 4,0 
Opii pulv. 4,0 
Tragacanthae pulv. 10,0 
Fruct. Anisi pulv. 20,0 
Succi Liquiritiae 40,0 
Tinct. Balsam. tolutan. (1:5) 60,0 
Sacchari pulv. 922,0 
Aquae q. sat. 

Man formt Pastillen von 0,6 g. 

Pllulae cum OfD,OgIOBSO. 
Massa Pllularum sedantium. Pllulae Opli 
compositae(Portug.). Pilules de cynoglosse 

oplac6es. Gall. Portug. 
Cort. Bad. Cynoglossi 10,0 16,0 
Extract. Opli 10,0 10,0 
Semin. Hyoscyaml 10,0 10,0 
Myrrhae 15,0 10,0 
Olibani 12,0 10,0 
Croci 4,0 6,0 
Castorei 4,0 5,0 
Melliti slmplicls 35,0 20,0 
Spiritus (650/0) 15,0 

fiant pilulae ponderis 0,2 g. 

Pllulae Opll. 
Pilulae Saponis compositae, 
Pills of Opium (Amer, VIII). 
Opli pulverati 6,5 g 
Sapenis pulverati 2,0 g 
Aquae q. s. 

Man formt 100 Pillen. 

Compound Pills of 
Opll pulveratl 
Saponis pulverati 
Sirupl Glucosi 

Soap (Brit.). 
10,0 
30,0 
10,0 

Pillen von 0,12-0,25 g. 

Pllulae Opll et Camphorae (Nat. Form.). 
Pills of Opium and Camphor. 

Opii pulverati 
Camphorae 

Man formt 100 Pillen. 

6,5 
13,0. 

Pllulae Opll camphoratae (F. M. Germ.). 
Camphorae tritae 1,0 
Extr. Opii 0,24 
Mucll. Gumml arab. q. s. 

f. pil. No.X. 

Pilulae Opll et Plumbl (Nat. Form.). 
Pills of Opium and Lead. 
Opii pulverati 6,6 
Plumbl acetici 6,5. 

Man formt 100 Pillen. 

Pilulae Plumbl cum Oplo. 
Pills of Lead with Opium. 

Brit. 
Plumbi acetici pulv. 80,0 
Opii pulverati 12,0 
Sirupi GIucosi 8,0 
Pillen von 0,12 g bis 0,25 g. 

Portug. 
Plumbi aceticl 5,0 
Extractl Opii (Portug.) 1,0 
Extracti Llqulritiae 14,0 
Flant pllulae 100. 

Potlon calmante. 
Julep diacod~. 

Gummi arabici pulv. 
Sirup. Diacodii (Gall.). 
Aquae Aurantil Flor. 
Aquae destillatae 

10,0 
30,0 
10,0 

100,0. 

Pulvis antlhaemorrhagicus (F. M. Germ.). 
Opli pulv. 0,03 
Natr. Bulfur. 1,2 

M. f. pulv. D. tal. dos. No. IV. 

Pulvls Cretae aromatlcuB cum Oplo (Brit.). 
Aromatic Powder of Chalk with Opium. 

Pulverls Cretae aromat. 97,5 
Opii pulverati 2,5 

Pulvla Opll composltus (Brit.). 
Compound Powder of Opium. 

Opii pulverati 10,0 
Piperis nlgri 15,0 
Rhizom. Zinglberis 30,0 
Fructus Carvi 42,0 
Tragacanthae 3,0. 

Nederl. 
Opii pulv. 10,0 
Corticis Badicis Ipecacuanhae pulv. 10,0 
Kalii sulfurici pulv. 80,0. 

"Uber Kalk vor Licht geschlltzt au!zubewahren. 

SirupU8 Opll succlnatus. 
Sirupus Karabae. Sirop cle Karab6 

(Gall. 1884). 
Sirupl Opii (Gall.) 100,0 
Tincturae Succini 0,5. 

Supposltorla Opll (Japon.). 
Opii 0,72 
Olei Cacao quo s. ad suppositor. XII. 

Tlnctura antlcholerlca. 
Tinctura antidiarrhoica. 

Choleratropfen .. 
ErgAnzb. 

Tinctur. Opli simpl. 
Tinctur. CascariII. 
Tinctur. Ratanhiae 
Tinctur. aromatic. 
Tinctur. Valerian. aether. 
Olei Menthae piperit. 

HAUCK. 
Tinctur. Opli simpl. 
Tinctur. aromatic. 
Tinct. Valerian. aeth. 
Olei Menthae piperit. 

INOSENTZOFJr. 

10,0 
8,0 

20,0 
30,0 
30,0 
2,0. 

lUi. 10,0 
1,0. 

Tinct. Castorei canad. 5,0 
Tinct. Opii simpl. 6,0 
Tinct. Strychni sem. 3,0 
Tinct. Valerian. aeth. 5,0 
Tinct. Rhei vinosl 30,0 
Spiritus aetherei 5,0 
Spiritus Menth. pip. augl. 10,0. 

Petersburger od. Russische. 
Olei Menth. pip. 1,0 
Tinct. Opll croe. 10,0 
Vini Ipecac. 30,0 
Tinct. Valerian. aeth. 60,0. 

STROGONOFF. 
Tinct. Valerian. aeth. 
Spiritus aetherei 
Tinct. Arnlcae 
Tinct. Strychni 
Tinct. Opii simpl. 
Olel Menthae piperit. 

TWELlIIANN. 
Olel Menthae pip. 
Tinct. Ipecacuanh. 
Tinct. Opli crocat. 
Tinct. Valerian. aeth. 

WUNDERLICH. 

aD. 10,0 

lUi 5,0 
7,5 
2,5. 

5,0 
5,0 
2,5 

10,0. 

Tinct. Opii slmpl. 5,0 
Vini Ipecacuanh. 15,0 
Tinct. Valerian. aeth. SO,O 
Olei Menthae piperit. 0,6. 

(Form. Berol. u. Germ.) 
Tincturae Strychnl 2,0 
Tincturae Opli simplicia 3,0 
Tlncturae Cascarillae 10,0. 
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Tlnctura contra TU8slm (Hambg. Vorschr.). Tinctura Opll vlnosa (Hambg. Vorschr.). 
Hustentropfen. 

Tinct. Opii benzoic. 
Tinct. Pimpinellae 
Liquor. Ammonii anis. UP. aeq. 

Laudanum WARNER. 
Tinct. Opii crocat. 6,0 

Welnlge Oplumtlnktur. 
Opii gr. pulv. 1,0 
Vini Xerensis 6,0. 

Vinum Opli HElM. 
Opil pulverati 10,0 
Spiritus 6,0 
Vmi Hispanicl 90,0. 
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Tinct. Opii benzoic. 74,0 
Liq. Ammon. caust. 24,0. 

Man mischt, UU3t absetzen und filtriert. 

Durch Maceration bereitet man 100,0 Tlnktur vom 
Gehalt der Tinct. Opii slmpl. 

Tinctura pectoralis (Nat. form.). 
Tinctura OpU nigra (Hambg. Vorschr.). Guttae pectorales. Pectoral Tincture. 

Schwarze Opiumtinktur. 

{
OPii gr. pulv. 50,0 

I Sem. Nucistae pulv. 9,0 
Croci pulv. 3,0 

BATEMAN'S Pectoral Drops. 
Tincturae Opii (Amer.) 42 ccm 
Tinct. Gambir compo (Amer.) 64 
Spiritus Camphorae (Amer.) 40" 
Olel Anisl 1 " 
Caramel. 16 " 
Spiritus diluti (410/ 0 ) q. s. ad 1000 " n{ACld. acetic. dil. 40,0 

Aquae 260,0 
Saccharl pulv. 25,0 Vinum Glycyrrhizae oplatum (Suec.). 
Faecis cerevisiae 12,5. Opii 2,0 

I wird 1/. Stunde mit II gekocht, dann ftlgt man Croci 2,0 
Zucker und Hefe zu, digeriert 6 Wochen, fil- Succ. Liquintlae 2,0 
triert nach beendigter Girung nnd dampft Sacchan 10,0 
das Filtrat auf 100 Teile ein. Vini de Marsala 90,0. 

Holopon (BYK-GULDENWERKE, Berlin NW 7) ist ein durch ffitrafiltration gereinigter 
wiisseriger Opiumaus zug. 10 T. Holopon = 1 T. Opium. Anwendung auch subcutan. 

Pavon CIBA ist ein nach DRP. 326081 hergestelltes Opiumextrakt. 
SCHILLBACHscbe Tropfen. Tinct. Angelicae 2,0, Tinct. Calami 2,0, Tinct. Caryophyll. 1,0, 

Tinct. Cubebae 1,0, Tinot. Cinnamom. 1,0, Tinct. Opii simpl. 2,0, Tinct. Croci 2,0, Spirit. dilut. 11,0. 

Opium concentratum S. s. 1349. 

Opiumalkaloide. 
Die Alkaloide sind im Opium gro.Btenteils ala Salze der Mekonsaure vorhanden. 

Acidum meconicum. Mekonsliure. CoH(OH)O2 (COOH)2 + 3H20. Mol.-Gew. 263. 

naTstellung. Ein wii.sseriger Opiumauszug wird mit Caloiumchloridlosung versetzt. 
Nach einiger Zeit wird der Niederschlag von mekonsaurem Calcium gesammelt, mit wenig Wasser 
ausgeW&Schen, in Wasser verteilt und mit Salzsaure zerlegt. Die ausgeschiedene Mekonsaure 
wird abfiltriert, mit wenig Wasser gewaschen und mit Ammoniakflussigkeit in das Ammoniumsalz 
iibergefiihrt, das durch Umkristallisieren aus Wasser gereinigt wird. Das Ammoniumsalz wird 
dann in heillem Wasser gelost und mit Salzsaure zerlegt, wodurch die Mekonsaure abgeschie. 
den wird. 

Eigenschajten. Farblose Blattchen, schwer 16slich in Wasser, leichter in hei.Bem Wasserund 
/CH=C-COOH 

hei.Bem Alkohol. Die Mekonsaure ist {J -Oxypyron-a,a-dicarbonsaure CO > 0 
""-C (OH) = C-COOH 

oder Oxychelidonsaure. Ihre Metallsalze, mit Ausnahme der Alkalisalze, sind in Wasser 
schwer liislich oder unliislich. 

ETkennung. Die wasserige Losung der Mekonsaure oder wer Salze wird durch Eisen
chloridlosung blutrot gefarbt; die Fii.rbung verschwindet auf Zusatz von Salzsaure nicht. Zinn
chloriirliisung entfii.rbt die rote Fliissigkeit; Kaliumnitrit ruft die Rotfarbung wieder hervor. 

Morphinum. Morphin. Morphine. Morphina. C17H 190 aN. Mol.-Gew.285. 

Morphinum crystallisatum. Kristallislertes Morphin. C17H190aN + H20. Mol.-Gew. 303. 
Gewinnung. Das von SERTURNER im Opium entdeckte Morphin wird in chemischen 

Fabriken nach einem zuerst von ROBERTSON angegebenen, spater von GmwORY und ANDERSON 
verbesserten Verfahren gewonnen. Man zieht das Opium mit Wasser aus, versetzt den Auszug 
mit Calciumchioridliisung, wodurch die Mekonsaure als Calciumsalz abgeschieden wird, und die 
Alkaloide in die Hydrochloride verwandelt werden und dampft die vom mekonsauren Calcium 
getrennte Losung ein. Es scheiden sich dann das Morphin und das Codein als Hydrochloride 
kristallinisch aus. Aus der Liisung der durch Umkristallisieren gereinigten Hydrochloride wird 
das Morphin durch Ammoniak gefallt. Durch Umkristallisieren aus Weingeist erhalt man das 
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Morphin rein mit 1 Mol. Kristallwasser, C17HIUOsN + H 20. Zur Darstellung der Morphinsalze 
ist das durch Ammoniak gefallte Morphin meistens geniigend rein. 

Eigenschaften. Farblose glanzende Nadeln oder rhombische Prismen. Das 
Kristallwasser wird erst bei 115-1200 vollstandig abgegeben. Das wasserfreie 
Morphin schmilzt gegen 230 o. In kaltem Wasser ist das kristallisieri,e Morphin sehr 
schwer loslich (etwa 1: 5000), in heillem Wasser leichter (etwa 1: 500). Die wasserige 
Losung schmeckt bitter und blaut Lackmuspapier. In Weingeist (HO Vol.-%) lOst 
es sich bei 15 0 etwa 1:100, beim Sieden etwa 1:50, in absolutem Alkohol bei 15 0 
etwa 1: 50, beim Sieden etwa 1: 13, in alkoholfreiem Ather etwa 1: 4300, in Essig
ather 1: 1665, in Chloroform etwa 1 ::200, leichter in Amylalkohol. Es lost sich leicht 
in alkalihaltigem Wasser, indem es mit Kalium- oder Natriumhydroxyd lOsliche Ver
bindungen bildet. Auch in Kalkwasser lOst es sich etwa 1: 80. Durch Ammoniak wird 
die Loslichkeit des Morphins in Wasser ebenfalls erhOht; in Ammoniakfliissigkeit 
(10% NHa) lost es sich etwa 1:100. 

In alkalischen Losungen wird das Morphin durch den Sauerstoff der Luft all
mahlich oxydiert zu Oxydimorphin oder Pseudomorphin, (C17H1sOaNh, und 
die Losungen farben sich gelb bis braun. 

Die Konstitution des Morphins ist noch nicht mit Sicherheit festgestellt; sicher 
ist, daB das Morphin ein Abkommling des Phenanthrens ist und wahrscheinlich 
kein Isochinolinabkommling. 

Das Morphin ist eine einsauerige Base und bildet mit Sauren gut kristallinische 
Salze. Es hat zwei Hydroxylgruppen, eine alkoholische und eine phenolische, und bildet 
deshalb Ather, Ester und Metallverbindungen. Letztere entsprechen den Phenolaten. 
Aus den Morphinsalzen mit Sauren wird das Morphin durch Alkalillauge zunachst 
in- Freiheit gesetzt, dann aber durch weiteres Alkali in die wasserloslichen Alkali
metallverbindungen, z. B. C17H 17(OH)(ONa)NO, iibergefiihrt. Dieso Verbindungen 
werden durch Kohlendioxyd unter Abscheidung von freiom Morphin wieder zerlegt, 
ebenso durch Ammoniumchlorid. In letzterem FaIle bleibt ein kleiner Teil des Mor
phins gelost, weil Ammoniak frei wird, das die Loslichkeit des MorIlhins in Wasser 
etwas erhoht. 

Die Salze des Morphins mit Sauren sind ebenso wie das freie Morphin linksdrehend. 
Durch Erhitzen mit Salzsaure in geschlossenen GefaBen auf 140-150 0, od"er 

mit Schwefelsaure oder Phosphorsaure wird das Morphin unter Abspaltung von 
Wasser in Apomorphin iibergefiihrt. 

Ester des Morphins entstehen durch Einwirkung von Saurechloriden auf 
Morphin, z. B. mit Acetylchlorid das Diacetylmorphin, dessen Hydrochlorid 
das Heroin ist. 

A ther des Morphins entstehen aus den Morphin-Alkaliverbindungen durch 
Einwirkung von Ralogenalkyl oder von Dialkylsulfaten, z. B. Dim~lthylsulfat. Zu 
den Athern des Morphins gehOrt das Codein oder Morphinmethylather, ferner 
der Morphinathylather, dessen Hydrochlorid das Dionin ist, und das Benzyl
morphin, dessen Hydrochlorid das Peronin ist. 

E1'lwnnung. FRoHDES Reagens (molybdansaurehaltige konz. Schwefelsaure) lost 
Morphin mit violetter Farbe, die iiber Blau in Griin, Gelb und Rosa iibergeht. -- Formaldehyd
haltige konz. Schwefelsaure (1 Tr. Formaldehydlosung auf 1-2 cem) lost Morphin mit 
rotvioletter Farbe. - Konz. Salpetersaure lOst Morphin mit blutroter Farbe, die allmahlich in 
Gelb iibergeht. - Neutrale Morphinsalzlosungen geben mit Eisenchlorid eine voriibergehende 
Blaufii.rbung. - Eine mit verd. Schwefelsaure angesauerte Morphinsalzl6sung macht aus J od
saurelOsung Jod frei, das beim Schiitteln mit Chloroform dieses violett farbt. 

In der toxikologischen Analyse scheidet man das Morphin ab, indem man zunachst 
die saure Losung mit Ather, Essigather oder Chloroform ausschiittelt (um sie !;u reinigen), <lann 
mit Ammoniak (nicht Kali- oder Natronlauge) alkalisch macht und diese Fliissigkeit, bevor das 
Morphin in den kristallisierten Zustand iibergeht, mit Chloroform oder heiBem Amylalkohol aus
schiittelt. Bei Benutzung eines Perforators kann man auch Essigather ala Losungsmittel fiir das 
freie Morphin anwenden. Man lost den beim Verdampfen der Losungsmittel hinterbleibenden 
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Riickstand in verd. Salzsaure, schiittelt die saure L6sung einmal zur Reinigung mit Chloroform 
aus, macht sie dann mit Ammoniakfliissigkeit alkalisch und entzieht ihr nunmehr das Morphin 
durch wiederholtes AUBBchiitteln mit Chloroform. 

Aufbewah1'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Zur Darstellung der Morphinsalze und Morphinabkommlinge. Medizinische 

Anwendung findet das Morphin in Form der Salze, besonders als Hydrochlorid (siehe Morphinum 
hydrochloricum ). 

Morphinum aceticum. Morphinaoetat. Essigsaures Morphin. C17H190aN· 
C2H4,02 + 3H20. Mol.·Gew. 399. 

Da'l'steUung. 10 T. zerriebenes reines Morphin werden in einer Mischung aus 2,2 T. 
Essigs8.ure (96-100%) und 10 T. Wasser heiB gel6st, und die Losung erkalten gelassen. Sollte 
das Salz beim Erkalten noch nicht auskristallisieren, was haufig eintritt, weil das Morphinacetat 
leicht iibersattigte LOsungen bildet, BO impft man einige Kristallchen Morphinacetat ein, und 
stellt die L6sung an einen kiihlen Ort. Die FliiBBigkeit erstarrt nun zu einer kristallinischen Masse, 
die man durch AbpreBBen oder Ausschleudern von der Mutterlauge befreit und trocknet. 

Eigenschaften. WeiBliches oder gelblich.weiBes bis gelbliches, lockeres, kristallinisches 
Pulver, Bchwach nach ESBigsaure riechend, von bitterem Geschmack, loslich in etwa 12 T. Wasser 
von 15 0 oder in 3 T. siedendem Wasser, auch in etwa 30 T. Weingeist (90 Vol..%). - Bei der 
Aufbewahrung gil.t das Salz schon bei gewdhnlicher Temperatur Essigsaure ab; es lost sich dann 
nicht mehr klar in Wasser. Durch Zusatz einer sehr geringen Menge verd. Essigsaure wird die 
Losung wieder klar. Wasserige L6sungen des Acetate unterliegen rascher als diejenigen anderer 
Morphinsalze der Zersetzung, indem sie sich gelblich bis braunlich far ben. 

Priifung. a) Es muB sich in der 20fachen Menge ziemlich vollstandig auflosen 
zu einer fast farblosen Fliissigkeit, die Lackmuspapier hochstens auBerst schwach roten darf. 
Auf Zusatz einer geringen Menge von Essigsaure muB die Losung vollstandig klar werden. -
b) Die wasserigeLosung wird durchZusatz vonKali. oderNatronlauge zunachst gefallt, der Nieder. 
schlag muB sich aber in einem trberschuB der Lauge klar aufl6sen (Abwesenheit fremder Alkaloide). 
- c) Die mit Essigsaure angesauerte wasserige Losung darf durch GerbsaurelOsung nicht getriibt 
werden (Narkotin). - d) Beim Verbrennen darf es hOchstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewah1'Ung. In gut schlieBenden Glasstopfenglasern, vorsichtig, vor Licht 
gesch Ii tzt. 

Anwendung. Wie Morphinhydrochlorid, aber nicht zu subcutanen Injektionen. 
Falls es zu subcutanen Injektionen verordnet worden ist, so solI es nach Germ. durch die gleiche 
Menge Morphinum hydrochloricum ersetzt werden. Der Gebrauch des Acetate ist wegen der 
Zersetzlichkeit fast vollig aufgegeben worden. 

Morphinum hydrobromicum. Bromwasserstoffsaures Morphin. C17H 180 aN· 
HBr + 2 H20. Mol.·Gew. 402. 

Da'l'stellung. Eine genau neutralisierte, notigenfalls filtrierte LOsung von 10 T. Mor. 
phin in einem erwarmten Gemisch von 60 T. Wasser und 10-11 T. Bromwasserstoffsaure 
(25 0/ 0 HBr) wird iiber Schwefelsaure oder Calciumchlorid der Kristallisation iiberlassen. Die Kristalle 
werden an der Luft getrocknet. 

Eigenschaften. Farblose, lange Nadeln, loslich in 25 T. kaltem oder 1 T. siedendem 
WaBBer, in 50 T. kaltem oder 10 T. siedendem Weingeist, die L6sungen verandern Lackmus· 
papier nicht. Es enthalt 70,9% Morphin und 8,96 % Kristallwasser, das bei 100° vollstandig 
abgegeben wird. 

Aufbewah1'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Morphinhydrochlorid. 

Morphinum hydrochloricum. Morphinhydrochlorid. Salzsa ures Mor
phin. Morphine Hydrochloride. Chlorhydra te de morphine. 
Morphinchlorhydrat. Morphium muriaticum. C17H 190 aN·HCl + 3 H 20. Mol.· 
Gew.375,7. 

Da'l'stellung. 10 T. zerriebenes oder gefalltes Morphin werden in einer Mischung von 
5 T. SalzBaure und 30 T. Wasser durch Erhitzen gelost. Die Losung wird durch Zusatz von 
Morphin oder verd. Salzsaure genau neutralisiert (gegen Lackmus), heW filtriert und erkalten gee 
lassen. Das ausgeschiedene Morphinhydrochlorid wird aus Wasser oder verd. Alkohol umkristalli· 
siert, notigenfalls unter Zusatz von Tierkohle zur Entfarbung, auf der Nuteche abgesogen und 
bei gelinder Warme getrocknet. Die bekannten lockeren W ii rf e I werden erhalten, wenn man 
eine heiBe Morphinhydrochloridl6sung durch rasches Abkiihlen so zum Kristallisieren bringt, 
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daB sie einen gleichmaBigen, sehr fein kristallinischen Brei bildet, der dann allf der Nutsche ab
gesogen wird. Der Kristallkuchen wird dann bei maBiger Warme getrocknet und in Wiidel zer
schnitten. Je nach der Konzentration der Losung fallen die Wiirfel lockerer oder dichter aus. 

Eigenschaften. WeiBe seidengHi.nzende Nadeln oder wei.l3e lockere wiirfel
formige, aus kleinen Nadelchen bestehende Stiicke oder leichtes feinkristallinisches 
Pulver (das aus dem Abfall beim Schneiden der Wiirfel hergestellt wird). Geschmack 
sehr bitter. Es lost sich in 25 T. kaltem, in 1 T. siedendem Wasser. Die wasserige 
Losung verandert Lackmuspapier nicht. Durch Zusatz von Salzsaure wird aus der 
gesattigten wasserigen Liisung ein Teil des Morphinhydrochlorids in Kristallen wieder 
abgeschieden, weil das Salz in salzsaurehaltigem Wasser weniger 16slich ist, als in 
reinem Wasser. Es lOst sich ferner in 50 T. Weingeist (90 Vol.-%). Beim Trocknen 
bei 100 0 verliert es sein Kristallwasser (rund 14,5%). 

Erkennung. Die wasserige Losung (0,1 g + 3 ccm) gibt mit Silbernitrat
losung einen wei.l3en kasigen Niederschlag von Silberchlorid, mit 1 Tr. Eisenchlorid
lOsung eine blaue Farbung, mit 1 Tr. Ammoniakfliissigkeit allmahlich eine kristal
linische Ausscheidung von freiem Morphin. - Wird etwa 0,01 g Morphinhydrochlorid 
in einem trocknen Probierrohr mit 5 Tr. konz. Schwefelsaure 15 Minuten lang im 
Wasserbad erhitzt, und die Losung nach dem Erkalten mit einer Spur Salpetersaure 
versetzt, so farbt sie sich blutrot. (Es entsteht durch die Einwirkung der Schwefel
saure Apomorphin, das mit Salpetersaure die Rotfarbung gibt.) - Werden einige 
Milligramm Morphinhydrochlorid in eine Mischung von 1 ccm Schwefelsaure und 
1 Tr. Formaldehydlosung gebracht, so tritt eine rote, bald in Violett und Blauviolett 
iibergehende Farbung ein. 

Prilfung. a) Die wasserige Losung (0,5 g + 15 ccm) muLl far bios sein. 
- b) 0,05 g Morphinhydrochlorid miissen sich in 1 ccm konz. Schw€,felsaure farblos 
oder mit hochstens sehr schwach rotlicher Farbung losen (N arkoUn und andere 
fremdeAlkaloide und organische Verunreinigungen). - c) In der wal!serigen Losung 
(0,1 g + 3 ccm) muB durch 1 Tr. Ammoniakfliissigkeit allmahlich €in rein weiBer 
kristallinischer Niederschlag entstehen, der sich nach Zusatz von N atronlauge (3 bis 
4 Tr.) leicht lost; die Losung darf hochstens blaEgelblich gefarbt sein .. Wird die mit 
N atronlauge versetzte Losung mit etwa 5 ccm Ather geschiittelt, so muE der Ather 
farblos bleiben (Apomorphin). Der abgehobene Ather darf beim Verdunsten keinen 
Riickstand hinterlassen (Narkotin und andere fremde Alkaloide). - d) Wird 0,1 g 
Morphinhydrochlorid mit 10 Tr. Natronlauge erhitzt, so darf der Dampf Lackmus
papier nicht blauen (Ammoniumchlorid). - e) Es darf beim Verbrennen hochstens 
0,1 % Riickstand hinterlassen. - f) Beim Trocknen bei 100 0 darf es hochstens 
14,4% an Gewicht verlieren; del' Gewichtsverlust muE mindestens 12% betragen. 

Anmerkungen. Zu b) Bas Morphinhydrochlorid des Handels gibt mit konz. Schwefel
saure meistens eine schwach rotliche Farbung, weil es Spuren von Narkotin enthalt. 

Zu c) Eine milchige Triibung, die beim Zusatz von Natronlauge ni<:ht verschwindet. 
zeigt fremde AIkaloide an. Bei Gegenwart von Apomorphin farbt sich die Fliis,gigkeit nach dem 
Zusatz der Natronlauge bis schmutzig-griin, und der Ather farbt sich rotlich bis violett, wahrend 
die wasserige FIiissigkeit eine rote Farbung annimmt. Eine scharfere Probe auf Apomorphin ist 
folgende: Wird die Losung von 0,1 g Morphinhydrochlorid in 5 cem Wasser mit 5Tr. Quecksilber
chloridlosung und 5 Tr. NatriumacetatlOsung versetzt und zum Sieden erhitzt, so muB die Losung 
farblos bleiben; wird die Mischung nach dem Abkiihlen mit 1-2 ccm Chloroform geschiittelt, 
so dad sich dieses nicht farben (Apomorphin gibt griinblaue Farbung der wasserigen Flii~sig
keit und Blaufarbung des Chloroforms. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Anwendung. Morphinhydrochlorid (und die iibrigen Morphinsalze) werden angewandt alB 
sehmerzstillende, beruhigende, schlafmachende Mittel bei allen schmerz- und krampfhaften 
Leiden, Neuralgien, Herzkrankheiten, Husten, Asthma, Gallensteinen, Wahnsinn, Delirium 
tremens u. a. innerlich in Gaben von 0,005-0,01--0,03 g in Losung, Pulver, Pillen, Supposi
torien, sowie zu subcutanen Injektionen (1,0 g Morphinhydrochlorid auf 50-l00 g Wasser) in 
ahnlichen Mengen. Die Hauptwirkungen des Morphins sind folgende: Es verminderl deutlich die 
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Schmerzempfindlichkeit, ohne daB es zu allgemeiner Betiiubung kommt, es setzt die Erregbarkeit. 
des Atmungszentrums herab, verengt die Pupillen und wirkt verlangsamend auf die Darm
bewegungen, d. h. stopfend. Die am meisten beobachteten Nebenwirkungen sind Erbrechen, 
Appetitmangel, Verstopfung, SchweiB, Hautjucken; insbesondere sind Siiuglinge und kleine 
Kinder bereits nach kleinen Gaben den toxischen Wirkungen des Morphins ausgesetzt. FUr den Er
wachsenen gilt eine Gabe von 0,3-0,5 gals tbdlich. Bei chronischem Gebrauch, vor allem 
subcutaner Einspritzungen, tritt eine Gewbhnung an groBe Gaben ein. - Bei subcutaner Anwen
dung wird etwa die Halfte des Morphins in den Magen ausgeschieden. 

Gegen Vergiftungen mit Morphin werden starker Kaffee und andere Excitantien 
sowie Hautreize und Waschungen angewandt. Antagonistische Wirkungen haben Lobelin~ 
Atropin, Strychnin (subcutan). Innerlich Tannin und salinische Abfiihrmittel. Bei akuter Mor
phinvergiftung (auch vom Unterhautzellgewebe aus) ist stets eine Magenausspiilung mit Kalium
permanganatlosung (1:3000-4000) vorzunehmen; daneben kiinstliche Atmung und Sauer
stoffinhalationen. 

GroBte Einzelgabe: 0,03 g, Tagesgabe 0,1 g (Germ.). 
Morphinhydroehloridliisungen. Aus Morphinhydrochloridlosungen, die fUr den Gebrauch 

vorriitig gehalten werden, scheidet sich nicht selten freies Morphin kristallinisch aus. Dies tritt 
ein, wenn das Glas an Wasser leicht Alkali (losliches Alkalisilikat) abgibt, das aus dem Salz die 
Base freimacht. Bei Luftzutritt fiirbt sich die Losung auch bald durch Oxydation des freien 
Morphins gelb bis briiunlich. Diese Erscheinung wird hiiufiger beobachtet bei Losungen von 
Morphinhydrochlorid in Bittermandelwasser. Es ist fraglich, ob die Bestandteile des letz
teren dabei mitwirken, wahrscheinlich hat man diese Erscheinungen bei den Lbsungen in Bitter
mandelwasser nur deshalb hiiufiger beobachtet als bei rein wiisserigen Lbsungen, weil die letzteren 
rascher verbraucht werden. Die StandgefiiBe fiir die Losungen sind vor der Benutzung auf 
lbsliches Alkali zu priifen (s. Bd. I, S. 403). Ebenso sind auch Am pullen, die zur Aufnahme von 
Morphinhydrochloridlosungen (und anderen Alkaloidsalzen) dienen sollen, zu priifen. Auch in 
guten StandgefiiBen sollten die Losungen nicht zu lange vorriitig gehalten werden. 

Morphinum lacticum, Morpbinlactat, MiIchsaures Morphin, C17H190aN· 
CHaCH(OH)COOH, wird erhalten durch Aufiosen von Morphin in einer weingeistigen Lbsung' 
von Milchsiiure. GelblichweiBes Pulver oder feine Nadeln, loslich in 10 T. Wasser. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Morphinhydrochlorid. 

Morphinum meconicum. Morphinmeconat. l\fekonsauresMorphin. (C17H 190 aN)2' 
C7H 4 0 7 + 5 H 20. Mol.-Gew. 860. 

Darstellung. 10 T. Mekonsiiure werden in 60 T. warmem Wasser gelbst und die Lo
sung nach und nach mit 24 T. oder soviel Morphin versetzt, wie zur Erlangung einer gegen Lack
mus neutralen Losung erforderlich ist. Die Losung wird an einem warmen Ort eingetrocknet 
und der amorphe Riickstand zu Pulver zerrieben. Erwiirmen iiber 800 ist zu vermeiden. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, in Wasser leicht !Oslich. 
Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Sehr selten, wie Morphinhydrochlorid. 

Morphinum oleinicum, Morpbinoleat, Olsaures M 0 r phi n, C17H190aN. C17H aaCOOH, 
wird durch Umsetzen von Morphinhydrochlorid mit Natriumoleat erhalten. Es kommt in 
fettem 01 gelost, mit einem Gehalt von 20%, als Morphinum oleinicum Bolutum in den Handel. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Morphinum phthalicum, Morphinphthalat, Phthalsaures Morphin, (C17H190aNk 
C6H 4(COOH)2' wird erhalten durch Auflosen von Morphin in einer weingeistigen Lbsung von 
Phthalsiiure. Amorphes, gelbes Pulver, leicht !Oslich in Wasser. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Morphinhydrochlorid. 

Morphinum stearinicum, Morpbinstearat, Stearinsaures Mo r phi n, C17H 1gOaN. 
C17H asCOOH, wird durch Umsetzen von Morphinhydrochlorid mit Natriumstearat dar
gestellt. WeiBe gliinzende Schuppen, Smp. gegen 85°. Es ist in fetten Olen !Oslich und wird in 
Mande!Ol ge!Ost (0,5 g: 50,0 g) als Morphinol angewandt. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Morphinum sulfuricum. 
(C17H190aNk H 2S04 + 5 H 20. 

Morphinsulfat. Schwefelsaures Morphin. 
Mol.-Gew. 758,5. 

Darstellung. 10 T. zerriebenes Morphin werden mit 60 T. Wasser iibergossen und 
durch Zusatz von 10 T. verd. Sch wefelsiiure (apez. Gew. 1,110-1,114) und schwaches Er· 
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warmen in Losung gebracht. Die mit Morphin oder verd. Schwefelsaure gegen Lackmus genau 
neutraJisierte Losung wird, wenn notig, nooh warm filtriert und dann kalt gestellt. Die Kri. 
etane werden abgepreBt, bei 20-25° getrocknet, die Mutterlauge wird nochmals durch maBige 
Warme konzentriert. Aus der letzten Mutterlauge fant man das Morphin dur,~h Ammoniak als 
freie Base. 

Eigenschaften. Farblose Nadeln, loslich in etwa 20 T. kaltem und 1 T. sie. 
dendem Wasser; die Losung verandert Lackmuspapier nicht. Sehr sehwer loslich in 
Weingeist. Schon beim Liegen an der Luft, rascher bei 30-40 ° gibt as das KristaJI. 
wasser teilweise ab; bei 100 ° wird es vollig wasserfrei, indem es rund 12 % Wasser 
(berechnet 11,87 %) verliert. 

ETkennung. Die wasserige Losung {0,1 g + 5 ccm} gibt mit Bariumnitrat· 
lOsung einen weiJ3en Niederschlag. 1m librigen gibt das Sulfat alle .Reaktionen des 
Hydrochlorids {s. S. 332}. 

Prilfung. Wie bei Morphinum hydrochloricum. Durch Trocknen bei 
100 0 dad es hochstens 12 % und nicht weniger als 10 % an Gewicht verlieren. 

AufbewahTUng. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Morphinhydrochlorid. GroBte Einzelgabe 0,05 g, Tagesgabe 0,15 g 

(Ergiinzb.). 

Morphinum tartaricum. Morpbintartrat. Weinsaures Morphin. {C17HIIIOaN}2' 
C4,H6 0 6 + 3 H20. Mol..Gew. 774. 

DaTstellung. 10 T. zerriebenes Morphin werden durch Erwarmen gelost in einer Lo. 
Bung von 2,5 T. Weinsaure in 50 T. Wasser. Die mit Weinsaure oder Morphin gegen Lackmus 
neutralisierte Losung wird notigenfalls warm filtriert und erkalten gelassen. Die ausgeschiedenen 
Kristalle werden abgesogen und bei gewohnlicher Temperatur getrocknet. 

Eigenschaften. Kleine, farblose Nadeln, oft zu Biischeln oder Warzen vereinigt, an der 
Luft leicht verwitternd (schon bei 20°) Es lost sich in 11 T. Wasser; die Losung verandert Lack· 
muspapier nicht. In Weingeist ist es fast unlosJich. 

Erkennung. Es gibt die unter Morphinhydrochlorid beschriebenen Reaktionen des 
Morphins, auBerdem gibt die wasserige Losung (0,5 g + 6 ccm) nach Zusatz von Essigsaure mit 
Kaliumacetatlosung allmahlich eine kristallinische Ausscheidung von Kaliumbitartrat. 

AufbewahTUng. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Morphinhydrochlorid. 

Morphinum valerianicum, Morpbinvalerianat, Baldriansaures Morphin, 
C17HlgOSN ·C4HgCOOH. wird durch Auflosen von Morphin in einer weingeistigeh Losung von 
Baldriansaure erhalten. Farblose, glanzende Kristalle, die nach Baldriansaure riechen. 

AufbewahTUng. Vorsiohtig. 
Anwendung. Wie Morphinhydrochlorid. 

Aethylmorphinum hydrochloricum. Athylmorphinhydrochlorid. Salz
Saures Athylmorphin. Dionin (E. MERCK). Morphinum nethylatum 
hydrochloricum. C17H17{OH)(OC2H6)ON· HCI + 2 H20. Mol.·Gew. 385,5. 

Das Athylmorphin entspricht in seiner Zusammensetzung dem Codein 
(Methylmorphin); es entMlt an Stelle des H·Atomes der phenolischen Hydroxyl. 
gruppe des Morphins eine A thylgruppe. 

DaTstellung. Das Athylmorphin wird in ahnlicher Weise wie das Codein durch Ein. 
wirkung von Athyljodid oder Diathylsulfat auf Morphinalkali dargestellt und mit Salz. 
sa ure in das Hydrochlorid iibergefiihrt. 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver (feine Nadelchen). Beim Er· 
hitzen beginnt es bei llO 0 (Germ. bei 1190) zu sin tern, gegen 120 ° {Germ. bei 122-1230 } 

wird es durchsichtig und bei weiterem Erhitzen schmilzt es unter Zersetzung. Das 
vorher durch Trocknen von Kristallwasser befreite Salz schmilzt erst liber 1700. Auf 
dem Platinblech erhitzt, verbrennt es rasch ohne eigentliche Verkohlung unter Auf· 
treten eines aromatischen Geruches. Es lOst sich in 12 T. Wasser und in 25 T. Wein
geist, in Ather und Chloroform ist es fast unloslich. 
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Erkennung. 0,01 g Athylmorphinhydrochlorid lost sich in 10 ccm konz. 
Schwefelsaure unter Entwicklung von Chlorwasserstofi zu einer klaren farblosen 
Fliissigkeit, die nach Zusatz von 1 Tr. Eisenchloridlosung beirn langsamen Erwarmen 
(im Wasserbad auf etwa 80 0) erst griin, dann tiefblau und nach weiterem Zusatz 

'von 2-3 Tr. Salpetersaure tief rot wird. - Eine Losung von 0,05 g Athylmorphin
hydrochlorid in 15 Tr. Wasser gibt mit 1 Tr. Kalilauge eine weHle Triibung durch 
Ausscheidung freien Athylmorphins. Lost man die Ausscheidung durch Zusatz 
von einigen Tropfen Salpetersaure wieder auf, so gibt die Losung mit einigen Tropfen 
SHbernitratlosung eine weHle Fallung von Silberchlorid. 

Priljung. a) Die Losung von 0,1 g Athylmorphinhydrochlorid in 1 ccm Wasser 
gibt mit 1-2 Tr. Ammoniakfliissigkeit einen weiJ3en Niederschlag, der durch weiteren 
Zusatz. von 10-15 Tr. Ammoniakfliissigkeit nicht wieder gelost wird (Unterschied 
von Codein, das sich wieder auflost). - b) Die Losung von 0,05 g Athylmorphin
hydrochlorid in 2 ccm Wasser darf Lackmuspapier nicht roten (freie Saure). -
c) Die Losung (0,05 g + 2 ccm) darf durch 3 Tr. Ammoniakfliissigkeit nicht sofort 
getriibt werden (fremde Alkaloide); nach einiger Zeit scheidet sich das Athyl
morphin kristallinisch aus. - d) Die mit 1 Tr. EisenchloridlOsung versetzte 
Losung eines Kornchen Kaliumferricyanid in 10 ccm Wasser darf durch die Losung 
von 0,01 g Athylmorphinhydrochlorid in 10 -15 Tr. Wasser nicht sofort blau ge
farbt werden (Morphin). - e) Es darf beim Trocknen bei 1100 hochstens 9,5% an 
Gewicht verlieren; der Gewichtsverlust mull mindestens 8,5 % betragen. - f) Beim 
Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen (s. auch S. 1304). 

Anmerkung zu e). Eine Festsetzung auch des Mindestgehaltes an Kristallwasser ist 
niitig. Der Formel CluH2303N ·HCI + 2H20 entspricht ein Gehalt von 9,33% Wasser. 

Aulbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Das Athylmorphin steht in seiner narkotischen Wirkung zwischen dem 

Codein und l\[orphin. Das Hydrochlorid wird innerlich und subcutan angewandt zu 0,01-0.03 g. 
GriiBte EiDzelgabe 0,03 g (Germ.), 0,05 g (Helv.), griiBte Tagesgabe 0,1 g (Germ.), 0,15 g (Helv.). 

Oidial (GES. F. ClfEM. IND. Basel), fruher Tachin genannt, ist eine Verbindung von Athyl. 
morphin mit Diathylbarbitursaure (Dial) mit einem Zusatz von freier Diallylbarbitur
saure. - Anwendung. AlB Schlafmittel, zur Einleitung der Narkose, besonders in der GeburtB
hilfe. GriiBte Tagesgabe 4 Tabletten (zu 0,125 g). 

Hemypnontabletten Ciba enthalten je 0,005 g der Verbindung von Dial mit Diacetyl
morphin und 0,5 g Aneson (Acetonchloroform, s. Bd. I, S.998). AlB Dammerschiafmittel zur 
Erleichtemng der Geburt 4-5 Tabletten aile 1-2 Stunden. 

Diacetylmorphinum hydrochloricum. Diacetylmorphinhydrochlorid. 
SaIzs lures Diacetyl morphine Heroinhydrochlorid (FARBENFABRIXEN 

LEVERKUSEN). Diamorphinae Hydrochlorldum (Brit.). Dlamorphine 
Hydrochloride. Morphinum difl,('ptylatum hydrochloricum. 
C17I1170N(OOCCHa)2·HCl. Mol.-Gew. 405,5. 

In beiden Hydroxylgruppen des Morphins sind die H-Atome durch die Acetyl
gruppe (Essigsaurerest, CHsCO) ersetzt. 

DarsteUung. Durch Einwirkung von Acetylchlorid, CHsCOC1, auf Morphinalkali 
und Uberfubrung des Diacetylmorphins in das Hydrochlorid. 

Eigenschajten. WeiIles, kristallinisches Pulver, von bitterem Geschmack, 
geruchlos, leicht loslich in Wasser schwerer loslich in Weingeist, unloslich in Ather. 
Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier. Smp. etwa 230°. 

El'kennung. Es lost sich in Salpetersiiure mit gelber Farbe. - Beim Er
hitzen einer Losung von 0,1 g Dia('.etylmorpbinhydrochlorid in 2 ccm Weingeist 
mit 1 ccm konz. Schwefelsaure tritt der Geruch des Essigathers auf. - In der Losung 
von 0,1 g Diacetylmorphinhydrochlorid in 15 Tr. Wasser und 2 Tr. Salpetersaure 
ruft Silbernitratlosung einen weillen Niederschlag hervor. - Bringt man 0,1 g 
Diacetylmorphinhydrochlorid zu 0,1 g einer Losung von Hexamethylentetramin in 

Hager, Handbuoh II. 22 
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2 ccm konz. Schwefelsaure, so entsteht eine rosa Farbung, die rasch iiber Rotviolett 
in ein sattes Blan iibergeht. - Wird 0,1 g Diacetylmorphinhydrochlorid mit 1 ccm 
konz. Schwefelsaure auf dem Wasserbad erwarmt und die Losung nach dem Ab
kiihlen mit 5-6 ccm Wasser verdiinnt, so ruft ein Zusatz von 1 Tr. Kaliumferri
cyanidlosung und 3 Tr. verdiinnte Eisenchloridlosung (1 + 9) zunachst Blaufarbung' 
und dann Abscheidung eines blalien Niederschlags hervor (Reduktion des Kalium
ferricyanids zu Kaliumferrooyanid durch daB abgeBpaltete Morphin). 

Prii,fung. Die LOBung von, 0,1 g Diacetylmorphinhydrochlorid in 10 ocm 
Wasser darf nicht verandert werden: a) durch Bariumnitratlosimg (Sulfate) -
b) durch verd. Schwefelsaure (Barium) - c) duroh 1 Tr. Eisenohloridlosung nioht 
blau gefarbt werden (Morphin). - d) Wird 0,1 g Diaoetylmorphinbydroohlorid mit 
I-200m Natronlauge erhitzt, so diirfen die Dampfe Laokmuspapier nioht .blauen 
(Ammoniumohlorid). - e) Es darf beim Verbrennen hoohstens 0,.1 % Riiokstand 
hinterlassen. - Germ. 6 s. S. 1320. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Codein und Morphin zur Bekampfung des Hustens und des Hustenreizes 

bei katarrhalischen Leiden der Luftwege in Gaben von 0,001-0,005 g mehrmals tiiglich in Losung 
oder Pulver mit Zucker, auch subcutan. GrbBte Einzelgabe 0,005 g (Genn., Helv.), groBte 
Tagesgabe 0,015 g (Genn., Helv.). Liingerer Gebrauch kann zur Gewohnung fiihren. 

Morphosan (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) 1st Morphinbrommethylat, Morphinum 
methylobromatum, C17H 180 aN(CHa}Br + H 20. Mol.-Gew. 398. 

Es ist das Bromid des am Stickstoff methylierten Morphins, einer quartaren Base, und 
entsteht durch Anlagerung von Methylbromid an Morphin. 

DaTstellung. Morphin wird mit Dimethylsulfat, SO,(CHS)2' behandelt; das hierbei 
entstehende Morphinmethylsulfat wird in Wasser gelost und mit gesattigter Kaliumbromid. 
losung umgesetzt, wobei gleichzeitig eine Aussalzung des Morphinbrommethylats stattfindet. 
SchlieBlich wird es durch Kristallisation aus wannem Wasser gereinigt. 

Eigenschaften. WeiBe Nadeln, die bei 260° zusammensintern und bei 265-266° untlll' 
Zersetzung schmelzen. In heiBem Wasser lost es sich leicht, bei 15° etwa 1:20; in Weingeist ist 
es nur wenig, in Aceton, Chlorofonn und Ather fast gar nicht loslich. Aus nicht zu verdiinnter 
wasseriger Losung wird es durch eine kalt gesattigte Kaliumbromidliisung fast vollstandig, kristal
linisch, ausgefallt. 

Prii,fung. a) Die wasserige Losung (0,\ g + 3 ccm) muB farblos sein und darf Lackmus
papier nicht verandem. - b) Die Liisung darf nach Zusatz von 1 Tr. Ammoniakfliissigkeit auch 
beim Reiben mit einem Glasstab keine Ausscheidung geben (unverandertes Morphin und fremde 
Alkaloide). - c) Die Losung von 0,1 g Morphosan in 3 ccm Wasser darf durch Bariumnitrat
liisung nicht verandert werden (Sulfate). - d) Wird 0,1 g Morphosan mit einigen Tropfen Natron
lauge erhitzt, so dad der Dampf Lackmuspapier nicht blauen (Ammoniumsalze). - e) Beim 
Verbrennen dad es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. V orsich tig. 
Anwendung. Wie Morphin, Heroin und Dionin. Auch zur Unterstiitzung von Mor

phinentziehungskuren; es tritt keine Gewohnung ein, Abstinenzerscheinungen fE'hlen. Das 
Morphosan wirkt qualitativ genau wie Morphin, aber erheblich schwii.cher als dieses, nur 1/10 so 
stark. Gabe 0,05-0,2 g ala Pulver oder in Losung per os oder subcutan. In Verbindung mit 
Scopolamin zur Narkose, wobei die Nebenwirkungen des Scopolamins geringer werden. 

Paramorfan (KNOLL A.-G., Ludwigshafen) ist Dfhydromorphlnhydrochlorid, CI7H210 aN . HOI, 
Mol.-Gew. 323,5. 

DaTstellung. Morphin wird durch Reduktion in Dihydromorphin und dieses mit 
Salzsaure in das Hydrochlorid iibergefiihrt. 

Eigenschaften und ETkennung. WeiBes, kristallinisches Pulver, sahr leicht los
Hch in Wasser, schwer loslich in Weingeist. Aus der wasserigen Liisung (0,3 g + 3 ccm) scheidet 
sich nach Zusatz von 1-2 Tr. Ammoniakfiiissigkeit erst beim Riihren mit einem Glasstab oder 
beim Schiitteln das freie Dihydromorphin, 017H210aN + H20, aus, das bei 158-1590 schmilzt. 
Die wasserige Liisung (0,1 g + 10 ccm) wird durch verd. Eisenchloridliisung (1 + 9) blau gefarbt. 
Die w8.sserige Liisung (0,1 g + 10 ccm) gibt nach Zusatz von Salpetersaure mit Silbemitratliisung 
einen Niederschlag von Silberchlorid. 

Prii,/ung. Die Priifung auf Reinheit kann wie beim Morphinhydrochlorid ausgefiihrt werden. 
Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Nur subcutan wie Morphinhydrochlorid in Gaben von 0,01-0,02 g. 

Innerlich wird es nicht angewandt, wei! ell hanfig vom Magen nicht gut vertragen wird. 
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Paralaudin (KNOLL A. - G., Ludwigshafen) war Diacetyldihydromorphinhydrochlorid. 
Cl'l'H1S(OOCCHs)2NO.HCl. Mol.·Gew. 407,5. Es ist nicht mehr im Handel. 

Peronin (E. MERCK, Darmstadt) ist Benzylmorphinhydrochlorid, Salzsaures Benzyl
morphin, C17HlsNOa(CH2C.H&)HCl, Mol.-Gew. 411,5. 

Das Benzylmorphin ist die dem Codein (Methylmorphin) entsprechende Benzylverbin
dung des Morphins. Das H.Atom der phenolischen Hydroxylgruppe des Morphins ist durch die 
Benzylgruppe, CH2C.H&, ersetzt. 

Da'l'stellung. Durch Einwirkung von Benzylchlorid, C.H&CH2Cl, auf Morphinalkali. 
Das durch Umkristallisieren aus Alkohol gereinigte Benzylmorphin wird in das Hydrochlorid 
iibergefiihrt. 

Eigenschaften. Lockeres weiBes, aus Nadelchen bestehendes Pulver. Cber 200 0 er
hitzt wird es unter Entwicklung benzoeartig riechender Dampfe zersetzt. Es lost sich in rund 
130 T. kaltem Wasser, in 10 T. siedendem Wasser, schwer in Weingeist. Die wasserigen Losungen 
reagieren neutral und schmecken bitter. Aus der wasserigen Losung wird es durch wenig Salzsaure 
uuloslich abgeschieden. Alkalien fallen aus der wasserigen Lbsung das freie Benzylmorphin als 
kasigen Niederschlag, der sich bald zu einer klebrigen Masse zusammenballt. 

E'l'kennung. In konz. Schwefelsaure lost es sich in der Kalte ohne Farbung; die Lb· 
sung wird beim Erwarmen braunrot, dann rot und dunkelrot. - Versetzt man die kalte Losung 
in Schwefelsaure mit einer Spur Salpetersaure, so tritt dunkelbraunrote Farbung auf. - FROEHDES 
Reagens lost das Peronin mit violetter Farbung, die allmahlich in Braun iIbergeht. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Narkoticum wie Codein, um dtlll Hustenreiz der Phthisiker, Asthma. 

tiker usw. zu mildern, zu 0,02-0,04 g mehrmals taglich in wasseriger Losung oder in Pillen. 
GrbBte Einzelgabe 0,06 g, Tagesgabe 0,2 g. 

Gelatlnae (Lamellae) Chloretl morphlcl 
(Suec.). 

Gelatinae albae 4,0 
G1ycerinl 0,8 
Aquae destllIatae 50,0 
Morphini hydrochoricl 1,0 

HierauB sind 100 Lamellen herzustellen (vgl. Bd. I, 
S.1339). . 

Guttae roseae (Dan.). 
Morphin. hydrochlor. 20,0 
Aquae destillat. 880,0 
Tinct. Coccionell. 100,0. 

InJectlo Morphlnae hypodermatlca. 
Hypodermic Injection of Morphine 

(Brit.). 
Morphinl tartarici 2,5 
Aquae destillatae ad 100,0 ccm. 

Das Wasser 1st frisch gekocht und abgekUblt zu 
verwenden. 

Liquor Morphinae hypodermicus 
(Nat. Form.). 

Morphlnl sulfurici 3,5 
Aquae destillatae 100,0. 

Liquor Morphlnae Acetatls (Brit.). 
Morphln. acetici 1,0 
Acidi acetlci diluti 2,0 
Spiritus 25,0 
Aquae destillatae ad 100,0. 

Liquor Morphlnae Cltratls (Nat. Form.). 
Morphlnl purl 3,5 g 
Acidi citrici 3,0 g 
Cocclonellae 0,1 g 
Spiritus (950/ 0 ) 12,5 ccm 
Aquae q. s. ad 100 ccm. 

Die LOBung ist zu flItrieren. 

Liquor Morphlnae Hydrochlorldl (Brit.). 
Morphini hydrochlorici 1,0 g 
Acidi hydrochlorici (10 0 10) 2,0 ccm 
Spiritus 25,0 ccm 
Aquae destillatae ad 100,0 ccm. 

Liquor Morphlnae Tartratls (Brit.). 
Morphlnl tartarici 1,0 
Spiritus 25,0 
Aquae ad 100,0. 

Mixtura Morphlnl (MUnch. V.). 
Morphlni hydrochloricl 0,02 
Aquae destillatae 130,0 
Sirupi Sacchari 20,0. 

(Dread. Vorschr.). 
Morphini hydrochl. 
Aquae Laurocerasi 
Sirupl Amygdalarum 
Mucilagln. Gumml arab. 
,Aquae destill. 

0,05 
5,00 

30,0 
30,0 
80,0. 

Oleum morphlnatum 
an Stelle des 01. Hyoscyami empfohlen 

Morphin pur. praeclp. 1,0 
Acid. oleimc. 10,0 
01. Amygdalar. quo s. ad 1000,0. 

Pastllli (Trochlscl) Morphlnl. 
Morphine Lozenges (Brit.). 
Morphlnl hydrochlorici 0,0018 
Tolu Basis q. s. ad pastill. I 

Erganzb. 
Morphinl hydrochlorici 0,5 
Sacchari albi 100,0. 

Fiant pastilli No. 100. 
Japon. 

Morphlnl hydrochloricl 0,5 
Sacchari lactis 99,5 
Misce fiant pastilli 100. 

Pllulae contra Tusslm (Form. Berol. u. Germ.). 
Morphlni hydrochloricl 0,1 
RadlCis Ipecacuanhae 0,3 
Stibil sulfurati aurantiaci 0,5 
Radicls Liquiritlae 
Sacchari albi 

Fiant cum aqua pilulae No. 50. 
M 2,5. 

Pulvls anticatarrhalls (Nat. Form.). 
Catarrh Snuff. 

Morphlni hydrochlofiCi 0,41 
Gummi arabicl pulv. 25,0 
Bismuti subnitrici 75,0. 

Pulvis Morphlnae composltus (Amer. VIII) 
TULLYS Powder. 

Morphlnl sulfurlci 
Camphorae tritae 
Radlcis Llquiritlae 
Calcil carbonici 

1,0 
19,0 
20,0 
20,0. 

22" 
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Sirupus Herolnl (F. M. Germ.). 
Heroini 
Acidi acetici diluti 
Sirup. simplicls 

Sirupus Morphlnl 

0,02 
0,18 

19,8. 

Opiumalkaloide. 

Solutio antldolorosa (F. M. Germ.). 
Morphini hydrochlorici 0,1 
Aq. destillatae 10,0. 

Solutio Morphlnl hydrochloricl. 
Solute de morphine hypodermique (Gall.). 

enthiilt Morph. hydrochloric. 0,1·1. nach Er
giinzb., 0,05·1. nach Belg., Gail., Hisp., 
Itai., Morph. sulfuric. 0,2.1. Nat. Form. 

Morphini hydrochlorici 1,0 
Aquae destillatae 49,0. 

Kalt IOsen, fIltrieren, sterilisieren. 

Sirupus Morphlnae composltus (Nat. Form.). Suppositorla Morphlnlle (Brit.). 
Extracti Ipecacuanhae fluidi 2,0 ccm Morphini hydrochlorici 0,20 
Extract! Senegae fluidi 100,0 ccm Olei Cacao q. s. 
Extractl Rhei fluidi 16,0 ccm Fiant suppositoria No. XII. 
Morphini sulfurici 0,55 g 
o lei Sassafras 1,0 ccm Suppositoria Morphini (MUnch. V.). 
Sirupi Sacchari q. s. ad 1000,0 ccm. Morphini hydrochlorici 0,02 

Sirup us pectoralis (Nat. Form.). 
Olei Cacao 2,0. 

Zu einem Stuillzllpfchen. 
Pectoral Syrup. JACKSONS Pectoral 

or Cough Syrup. 
Morphin. hydrochlor. 0,55 g 
Olei Sassafras 0,5 cern 

Tinctura Suifatis morpilini (Portug.). 
Morphini sulfuricl 1,0 
Spiritus 65· I. 99,0. 

Sirupi Acaciae (Amer.) q. s. ad 1000 ccm. Trochiscl Morpilinae et Ipeca.manhae (Brit.). 
Norveg. Morphine and Ipecacuanhae Lozenges. 

Morphini hydrochlorici 1,0 Morphini hydrochlorici 0,0018 
Aquae Amygdalar. amar. 30,0 Radicls Ipecacuanhae 0,0054. 
Sirupi Hypophosphitis calcici (Norv.) 1969,0. Man formt mit Tolu Basis (Brit.) zur Pastille. 

Antimorphin, als unschadliches Heilmittel gegen Morphinismus empfohl.m, enthalt neben 
SaJicylsaure erhebliche Mengen Morpliin (Nahrungsmittel-Untersuchungsanstal~ Berlin). 

Eumeeon, als Heilmittel gegen Morphinismus empfohlen, enthaIt nacllt MANNICH und 
LEEMHUIS 1,5% Morphinhydrochlorid. 

Husa wurde als Mittel zur Abgewohnung des Morphingenusses mit amerikanisch-kriiftiger 
Reklame empfohlen. Das Alkaloid "H u sin" erwies sich bei naherer Untersuchung als M 0 rp h in. 

Nicoliein, als Heilmittel gegen Morphinismus angepriesen, enthalt etwa 2% Morphin. 
(Nahrungsmittel-Untersuchungsanstalt Berlin.) 

Trh-alin locale enthiilt die baldriansauren Salze von Morphin, Coffein und Cocain Bowie 
etwas baldriansaures Suprarenin. 

Apomorphinum hydrochloricum. Apomorphinhydrochlorid Salzt'aures 
Apomorphin. Apomorphine Hydrochloride. Chlorhydrate d'apo
morphine. Chloretum apomorphinicum. (C17H170 2N·HCl)2 + H 2 0, Mol.
Gew. 625. Oder CI7HI702N ·HCl + 1/2H20, Mol.-Gew. 312,5. (CII7HI7N02· HCI 
wasserfrei, Mol.-Gew. 303,5.) 

Das Apomorphin, C17H1702N, entsteht aus dem Morphin dureh Abspaltung 
von Wasser. Hierbei tritt die alkoholische Hydroxylgruppe des Morphins mit einem 
H-Atom als Wasser aus; gleichzeitig tritt eine molekulare Umlagerung ein, und es 
entsteht eine zweite phenolische Hydroxylgruppe. Die Konstitution des Apomorphins 
wird durch nachstehende Formel wiedergegeben: 

Die Abspaltung des Wassers erfolgt heim Erhitzen 
von Morphin mit Salzsaure auf 140-150 0 oder mit konz. 
Schwefelsaure oder konz. Zinkchloridlosung. Auch heim 
Erhitzen von Codein mit Salzsaure auf HO-150 0 ent
steht Apomorphin, indem auch die Methylgruppe des 
Codeins als Methylchlorid abgespaltet und durch ein 
H-Atom ersetzt wird. 

Darstellung. 1 T. Morphin wird mit 10-20 T. Salz
saure (25 0/.,) in zugeschmolzenen Glasrohren, die zu etwa 1/. 
angefiillt werden, im Olbad 3 Stun den auf 140--150° erhitzt. 
Nach dem Erkalten wird der Inhalt der Rohren mit luftfreiem 
Wasserverdiinnt, mit Natriumbicarbonat iibemattigt und mit 
Ather oder Chloroform ausgeschiittelt. Dabei geht das A pomorphin 

in Losung, wahrend unverandertes Morphin ungelost bleibt. In die Losung des Apomorphins in 
Ather oder Chloroform wird Bofort Chlorwasserstoff eingeleitet, wodurch das Apomorphin als 
Hydrochlorid kristallinisch ausgeschieden wird. Durch Umkristallisieren aus heiBem Wasser 
wird das Salz gereinigt. 
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Eigenschaften. WeHle oder griinlichgrauweHle Kristallchen (kurze Nadeln), 
"loslich in etwa 50 T. Wasser und in etwa 40 T. Weingeist, unloslich in Ather und 
Chloroform. Die Losungen verandern Lackmuspapier nicht. Beim Stehen an der Luft 
und am Licht farben sie sich allmahIich griin, besonders in Glasern, die an Wasser leicht 
Alkali abgeben, wodurch ein Teil des Apomorphins als freie Base abgeschieden wird, 
die sich dann oxydiert. Eine unter Zusatz von wenig Salzsaure hergestellte wasserige 
Losung bleibt langere Zeit farblos, besonders wenn sie noch mit Weingeist versetzt 
wird. Durch einen groLleren Zusatz von Salzsaure wird aus der wasserigen Losung 
Apomorphinhydrochlorid in weHlen Kristallchen abgeschieden, da es in starker salz. 
saurehaltigem Wasser weniger lOslich ist als in reinem Wasser. Das Salz ist in trocke. 
nem Zustande ziemlich unveranderIich, an feuchter Luft, besonders am Licht, farbt 
es sich bald griin. Bei der Aufbewahrung iiber Schwefelsaure verliert es das Kristall. 
wasser, das es an der Luft allmahlich wieder aufnimmt. Der Kristallwassergehalt 
entspricht nur annahernd der Formel (C17H1702N ·HCI)2 + H20 (berechnet 2,88% 
H20). Nach E. SCHMIDT enthiLlt das Apomorphinhydrochlorid des Handels etwa 
3,6-3,95% Wasser. PAOLINI fand durchschnittlich 4,2%. Nach DOTT entspricht 
der Kristallwassergehalt zunachst der Formel C17H1702N" HCl + H20 und nimmt 
dann durch Verwitterung abo - Germ. 6 C17H170sN. HCI + s/,HsO. 

E'I'kennung. Es lOst sich in Salpetersaure mit blutroter Farbung (etwa 
0,01 g + lO Tr. Salpetersaure). - Wird die wiisserige Losung (1 mg + 10 ccm) mit 
einigen Tropfen seht verdiinnter NatriumnitritlOsung und dann mit einem Tropfen 
Salzsaure versetzt, so farbt sie sich ebenfalls blutrot. - Die wasserige Losung (1 mg + 
lO ccm) wird durch 1 Tr. verd. Eisenchloridlosung (1 + 9) blau gefarbt. - Wird die 
wiisserige Losung (1 mg + lO ccm) mit 1 ccm Chloroform und einigen Tropfen Natron. 
lauge geschiittelt, so fil.rbt sich die wiisserige Fliissigkeit voriibergehend violettrot, 
das Chloroform blau. - Wird die wiisserige Losung (0,1 g + 10 ccm) mit Natrium. 
bicarbonatlosung versetzt, so scheidet sich das freie Apomorphin als weiLler Niederschlag 
aus, der sich an der Luft bald griin farbt; der griine Niederschlag lost sich in Ather 
mit purpurvioletter, in Chloroform mit blauvioletter Farbe. - Die wiisserige Losung 
(0,1 g + lO cm) gibt mit Silbernitratlosung einen weiLlen Niederschlag von Silber. 
chlorid; wird das Gemisch mit Ammoniakfliissigkeit versetzt, so farbt es sich sofort 
schwarz durch Ausscheidung von feinverteiltem Silber. - Wird eine Losung von 
1 mg Apomorphinhydrochlorid in 5 ccm Wasser mit 5 Tr. Quecksilberchlorid· und 
5 Tr. NatriumacetatlOsung versetzt, so farbt sich die Fliissigkeit rotlich und beirn 
Erhitzen griinblau. Wird die Fliissigkeit dann mit 1-2 ccm Amylalkohol geschiittelt, 
so farbt sich dieser tiefblau und die wasserige Fliissigkeit wird farblos. Diese 
von L. GRIMBERT und A. LECLERC angegebene Reaktion ist auLlerst empfindIich; 
statt Amylalkohol laLlt sich auch Chloroform verwenden. Die blaue Verbindung 
ist ein komplexes Quecksilbersalz eines wahrscheinlich chinonartigen Oxydations
produktes des Apomorphins; sie kann auch in violettblauen Kristallen erhalten 
werden (FRERICHS). - Germ. 6 S. S. 1306. 

P'l'iifung. a) Das Apomorphinhydrochlorid muLl vollig trocken sein und darf 
hOchstens griinlich'grauweiLl gefarbt sein. - b) Unter dem Mikroskop diirfen nur 
Kristalle und kristallinische Bruchstiicke erkennbar sein, nicht aber gelbliche oder 
weiLle amorphe kornige Massen (sog. amorphes Apomorphinhydrochlorid und Chloro. 
morphidhydrochlorid). - c) 0,1 g Apomorphinhydrochlorid werden auf einem kleinen 
nicht angefeuchteten Filter mit 5 ccm einer Mischung von 1 T. Salzsaure und 4 T. 
Wasser iibergossen; das Filtrat darf mit KaliumquecksilberjodidlOsung hochstens 
eine opalisierende Triibung geben (fremde Alkaloide, Chloromorphid). - d) Die 
frische wiisserige Losung (0,1 g + lO ccm) darf nur sehr schwach gefarbt sein (Oxy. 
dationsprodukte). - e) Wird 0,1 g Apomorphinhydrochlorid mit 5 ccm Ather ge. 
schiittelt, so darf sich der Ather nicht oder hOchstens blaB rotlich farben (Oxydations-
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produkte). - f) Wird 0,1 g Apomorphinhydrochlorid mit 1- 2 cern Natronlauge 
erhitzt, so darf der Dampf Lackmuspapier nicht blauen (Ammoniumchlorid). -
g) Beim Verbrennen darf es hoehstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anmerkungen. Zu b) In den Handel kommt sogenanntes amorphes Apomorphin. 
hydrochlorid, das aus polymeren Nebenprodukten besteht, die sich bei der Darstellung des 
Apomorphins bilden. Das sog. amorphe Apomorphinhydrochlorid hat sehr unangenehme Neben. 
wirkungen und darf aueh in der Tierheilkunde nicht verwendet werden. Chloromorphidhydro
chlorid, C17H 1SCI02N·HCI, entsteht ebenfalls bei der Darstellung von Apomorphin, wenn das 
Morphin mit der Salzsaure nicht hoch genug erhitzt wird. Es bildet amorphe kornige Massen, 
die unter dem Mikroskop etwa wie gefallter Schwefel bei gleicher VergroBerung aussehen und 
besonders im auffallenden Licht leicht zu erkennen sind. Das Chloromorphidhydrochlorid hat 
ebenfalls sehr unangenehme Nebenwirkungen. 

Zu c) Apomorphinhydrochlorid lost sich in der Mischung von Salzsaure und Wasser nur 
in Spuren auf, wahrend fremde Alkaloide und Chloromorphidhydrochlorid darin viel leichter 
liislich sind. Als Kaliumquecksilberjodidlosung verwendet man, fiir diese Probe einfach eine 
Mischung von einigen Tropfen Quecksilberchloridlosung und Kaliumjodidlosung. 

Aufbewahrung. Vorsichtig (Helv. sehr vorsichtig). Vor Licht geschiitzt in dicht 
schlieBenden Glaseru. 

Anwendung. Apomorphinhydrochlorid wirkt brechenerregend durch Reizung des Brech
zentrums im verlangerten Mark; ferner wirkt es lii.hmend auf das Gehirn, das verlangerte 
Riickenmark und die Muskulatur. Su bcu tan bewirkt es in Gaben von 0,005--0,02 g in 5 bis 
10 Minuten sicher eintretendes Erbrechen. Nebenwirkungen sind Herzschwache und Kollaps. 
Innerlich gibt man es zu 0,002-0,005 g drei- bis viermal taglieh als Expektorans und den Husten
reiz milderndes Mittel. GroBte Einzelgabe (innerlich) 0,02 g, Tagesgabe 0,06 g (Germ., Helv.). 

Haltbare Apomorphinliisungen (die aber nur in Krankenhausern usw. zulassig sind, 
nicht im regularen Apothekenbetrieb!) erhalt man nach TRAUTMANN aus Apomorphin. hydro
chloricum 1,0, Spiritus 50,0, Acid. hydrochloric. dilut. 10,0, Aquae q. S. ad 200,0. Der Spiritus 
verhindert hierbei die Oxydation des Apomorphins. 

Inject/o A pomorphlnae hypodermlcR (Brit.). 
Hypo dermic Ini ection of Apomorphine. 

Mixtura Apomorphlnl. 

Apomorphini hydrochlorici 1,0 g 
Acidi hydrochlorici diIuti (10"10 HCI) 1 cern 
Aquae destillatae ad 100 cern 

Das Wasser ist aufzukochen und wieder erkaltet 
zu verwenden. 

(Miinchen. Vorschr.). 
Apomorphlni hydrochlorici 
Morphini hydrochlorici 
Acid! hydrochlorici dilutl 
Aquae destillatae 
Sirupi Sacchari 

Detur ad vitrum nigrum. 

ita 0,03 
1,0 

130,0 
20,0. 

Euporphin (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist Apomorphinmethylbromid, Apomor

phinum methylobromatum, C17H1702N(CH3)Br + H 20. Mol.-Gew. 380. 
Es ist das Bromid der quartaren Base Me t h yl a porn or phi n i u mh y dr 0 x y d, 

C17H1702N(CH3)OH. 
Darstellung. D.R.P. 158620 und 167879. Durch Einwirkung von Dimethylsulfat, 

S04(CH3h auf freies Apomorphin wird zuerst Apomorphinmethylsulfat dargestellt, das 
mit einer gesattigten Losung von Kaliumbromid in das Bromid iibergefiihrt und zugleich 
ausgesalzen wird. 

Erkennung. Euporphin gibt die meisten Reaktionen des Apomorphins; so farbt sich 
die wasserige Losung auf Zusatz von Oxydationsmitteln, wie Chlorwasser, Eisench.loridlosung blut
rot; sie reduziert ammoniakalische Silberlosung sofort; Natriumbicarbonatlosung erzeugt einen 
weiBen Niederschlag, der sich bald ebenso wie die iiberstehende Fliissigkeit griin farbt; der Farb
stoff wird von Ather mit purpurvioletter, von Chloroform mit blauer Farbe aufgenommen. In der 
mit Ather ausgeschiittelten wasserigen Fliissigkeit erzeugt Silbernitratlosung unter voriibergehen
der Blutrotfarbung der Fliissigkeit einen gelblichweiBen Niederschlag von Silberbromid. Wird 
eine Losung von 0,01 g Euporphin in 2 ccm Wasser mit 2 ccm gesattigter NatriumnitritlOsung 
versetzt, so entsteht zunachst eine weiBe Triibung; fiigt man dann 5 Tr. Essigsaure hinzu und 
schiittelt krii.£tig urn, so £ii.rbt sich die Fliissigkeit voriibergehend blutrot, und es scheidet sich als
bald ein orangegelber Niederschlag aus, der sich im trberschuB der Saure mit gleichoer Farbe auflost. 

Priifung. Die wasserige Losung des Euporphins (O,lg + 10 ccm) sei farblol> oder kaum ge· 
farbt; beim Schiitteln der Losung mit Ather darf dieser hOchstens schwach gefarbt werden. 
Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Als Expektorans wie das Apomorphin zu 0,005 g (0,01--0,05 g taglich), 
Abgesehen von der groBeren Bestandigkeit solI das Euporphin vor dem Apomorphin den Vorzug 
haben, daB es in geringerem Grade Brechreiz hervorruft, auf das Herz bedeutelld weniger ein
wirkt und langer ohne Schaden gebraucht werden kann. 

GroBte Einzelgabe 0,005 g, Tagesgabe 0,06 g. 
Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
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Codeinum. Codein. Methylmorphin. Codeina. C17H180(OH)(OCHa)N + 
H20. Mol.-Gew. 317. 

Das Codein ist ein Monomethylather des Morphins, und zwar ist das 
H-Atom der phenolischen Hydroxylgruppe durch die Methylgruppe ersetzt. 

Daf'steZlung. Aus dem Opium werden bei der Gewinnung des Morphins etwa 
0,5-0,8% Codein ala Nebenprodukt erhalten; die grollten Mengen werden aber kiinst
Iich dargestellt durch Methylierung von Morphin. Die MethyIierung erfolgt 
durch Einwirkung von Methylj odid oder besser von Dimethylsulfat, S04,(CHa)2' 
oder Dimethylsulfit, SOS(CHa)2' oder von Benzolsulfonsauremethylester, 
C,H5SOsCHs auf Morphin bei Gegenwart von Alkalien. Auch mit Hilfe von Nitro
somethylmethan, das bei der Einwirkung von Alkalien Diazomethan, CH2N2 , 

abspaltet, lallt sich das Morphin methylieren. 
Eigenschajten. Das Codein kristallisiert aus wasserfreiem Ather wasserfrei, 

aus Wasser und wasserhaltigen LOsungsmitteln mit 1 Mol. Kristallwasser. Das 
kristallwasserhaltige Codein bildet farblose oder weille Kristalle, Smp. 1530, loslich 
in 80 T. kaltem Wasser, 17 T. siedendem Wasser, leicht loslich in Weingeist, Ather, 
Chloroform. Beim Erhitzen mit der gleichen Menge Wasser schmilzt es zu einer 
oligen Fliissigkeit, die beim Erkalten wieder kristallinisch erstarrt. Die wiiBserigen 
Losungen reagieren alkalisch und schmecken bitter. Mit Sauren bildet es Salze. 
Mit Metallen gibt es keine Verbindungen, weil die phenolische Hydroxylgruppe 
nicht mehr vorhanden ist; es wird deshalb auch aus seinen Salzen durch Natronlauge 
auch im "Uberschull frei gemacht. Durch Trocknen bei 100 ° wird es wasserfrei. 
(Der Gehalt an Kristallwasser betragt 5,67%.) Das wasserfreie Codein schmilzt bei 
1550. Durch Erhitzen mit konz. Salzsaure wird es in Apomorphin, dureh Erhitzen 
mit Zinkchlorid in Apocodein iibergefiihrt. ' 

Ef'kennung. Es gibt die Farbenreaktionen des Codeinphosphats (s. S. 344). 
Prijung. a) 0,01 g Codein mull sich in 1 ccm konz. Sehwefelsaure farblos oder 

hOehstens mit voriibergehend rotlieher Farbung losen (fremde Alkaloide und orga-
nische Verunreinigungen). - b) Die mit 1 Tr. Eisenchloridlosung versetzte Losung 
eines Kornehens Kaliumferricyanid in 10 ecm Wasser darf durch die Losung von 
0,1 g Codein in 1 cem Wasser nicht sofort blau gefarbt werden (Morphin, vgl. Cod. 
phosphoricum). Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinter
lassen. 

Aufbewahf'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Das Codein findet meistens in Form seiner Salze Anwendung, besonders 

als Phosphat (siehe Codeinum phosphoricum). GroJ3te Einzelgabe fiir freies Codein 0,1 g, Tages. 
gabe 0,3 g. 

Codeinum hydrobromicum. Codeinhydrobromid. Bromwasserstoffsaures Codein. 
C18H 21 0 aN.HBr + 2 H20. Mol.-Gew. 416. 

Daf'stellung. Man neutralisiert ein erwarmtes Gemisch von 10 T. Bromwasserstoff
saure (25%) und 40 T. Wasser mit 9,8 T. Codein (C18H 210aN + H 20). Beim Erkalten scheidet 
sich das Salz in weiJ3en Nadeln aus. Aus Alkohol von 70% kann es umkristallisiert werden. 

Eigenschajten. Farblose, glanzende Nadeln, ziemlich leicht loslich in Wasser, weniger 
leicht in Weingeist. Die wiisserige Ltisung verandert Lackmuspapier nicht. Der Gehalt an Kristall. 
wasser betragt 8,65%. 

Ef'kennung und Prijung. Wie bei Codeinphosphat und -hydrochlorid. 
Aufbewahf'Ung. Vorsichtig 
Anwendung. Wie Codeinum phosphoricum. 

Codeinum hydrochloricum. Codeinhydrochlorid. Salzsa ures Codein. 
Codeinum muria ticum. C1sH21 0sN ·HCI + 2 H20. Mol.-Gew. 371,5. 

Daf'stellung. Man neutralisiert heiBe verd. Salzsaure mit Codein, wozu 
fiir 10 T. Salzsaure (12,5% HCl) etwa 10,9 T. Codein, C18H 21 0 aN +H20, erforderIich 
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sind. Das aus der erkalteten Losung ausgesehiedene Salz wird abgesogen und bei 
gewohnlieher Temperatur getroeknet. 

Eigenschaften. Weille, kleine, bitter sehmeekende N adeIn, loslieh in 26 T. 
kaltem und in weniger als 1 T. siedendem Wasser. Die Losung reagiert neutral. Das 
Salz gibt sein Kristallwasser bei 100 0 nur langsam abo Der Gehalt an Kristall
wasser betragt 9,70 %. 

E1'kennung. Die Losung von 0,1 g Codeinhydroehlorid ill 2 cern Wasser 
gibt mit Silbernitratlosung einen weillen, in Salpetersaure unlosliehen Niedersehlag 
(AgCI), mit Kalliauge eine Ausseheidung von oligen Tropfehen, die allmahlieh 
kristalliniseh werden. Es gibt die Farbenreaktionen des Codeinphosphats (s. u.). 

PrUfung. Wie bei Codeinphosphat, mit Ausnahme von b und r. - Beim 
Troeknen bei 120 0 darf es 9-10% an Gewieht verlieren. Beim Vel'brennen darf es 
hoehstens 0,1 % Riiekstand hinterlassen. 

Au{bewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Oodeinum pM8plwricum. GraJ3te Einzelgabe 0,1 g, Tagesgabe 0,3 g. 

Codeinum phosphoricum. Codeinphosphat. Phosphorsaures 00-
dein. Oodeinae Phosphas. Cl8H 21 0 aN·HaP04, + 2 H 2 0. Mol.-Gew.433. 

Da1'stellung. In einer Mischung von 10 T. Phosphorsaure (25% EIaPO.) und 10 T. 
Wasser lOst man 8,1 T. zerriebenes Codein, C1sH210aN + H20, durch Erwarmen auf. Durch 
Verdunsten der Lasung bei gewahnlicher Temper/£tur oder durch Fallen mit, Weingeist erhii.lt 
man das Codeinph08phat der Zusammensetzung ClsH210aN·HaPO. + 2H20. D.urch Umkristal· 
lisieren aus Weingeist erhalt man ein wasserarmeres 8alz (C1SH210aN . HaPO.)2 + H20. 

Eigenschaften. Feines weiBes kristallinisehes Pulver (Nadelehen) oder an· 
sehnliehe Kristalle, IOslieh in etwa 3,2 T. Wasser, sehwerer in Weingeist. Die wasserige 
I>osung sehmeekt bitter und rotet Lackmuspapier. An der Luft verliert es ziemlich 
leicht einen Teil des Kristallwassers; das Codeinphosphat des Handels enthiilt 
deshalb fast immer weniger Kristallwasser aIs die bereehnete Menge von 8,3 %. Es 
entspricht eher der Formel (ClsH210aN·HaP04,)2+3,H20 mit 6,2% Kristallwasser 
(berechnet). Bei 100 0 wird es wasseTfrei. In wasseriger Losung gibt es mit Bromiden, 
KBr, NaBr und NH.Br. eine Ausseheidung von saurem Codeinhydrobromid. 

ETkennung. 0,01 g Codeinphosphat gibt mit 10 cern konz. Schwefelsaure 
eine farblose oder voriihergehend blallrotliche Losung, die nach Zllsatz von 1 Tr. 
Eisenchloridlosung beim Erwarmen blau wird; wird die blaugefiirbte Losung nach 
dem Erkalten mit 1 Tr. Salpetersaure versetzt, so fiirbt sie sich tief rot. - Die wiisserige 
Losung (0,1 g + 2 cern) gibt mit Silbernitratlosung einen gelben Niedersehlag von 
Silberphosphat, der sieh in Salpetersaure lost. - Die wasserige V)sung (0,25 g + 
5 cern) gibt mit 1 cern Kalilauge zunachst eine weillliche Farbung durch Ausschei· 
dung oliger Tropfehen, nach langerem Stehen scheiden sich farblose prismatische 
Kristalle in reichlicher Menge aus. 

Priljung. a) Die mit 1 Tr. Eisenchloridlosung versetzte Loslmg eines Korn. 
chens Kaliumferricyanid in 10 cern Wasser darf durch die Losung von 0,01 g Codein. 
phosphat in 1 cern Wasser nicht sofort gefarbt werden (Morphin). - Die Losung von 
0,2 g Codeinphosphat in 2 cern Wasser und 2 Tr. Salpetersaure darf: b) durch Silber· 
nitratlosung nicht verandert werden (Chloride), - c) durch Bariumnitratlosung 
nicht sofort getriibt werden (Sulfate). - d) Die Losung von 0,1 g Codeinphosphat 
in 1 cern Wasser darf durch 5 cern absoluten Alkohol nicht getriibt werden (Natrium. 
phosphat und andere anorganische SaIze). - e) Wird 0,1 g Codeinphosphat mit 
2-3 cern Natronlauge erhitzt, so darf der Dampf I~ackmuspapier nieht blauen 
(Ammoniumsalze). - f) Beim Trockn~n hei 100 0 darf es nicht weniger als 6.2 Ofo 
und nicht mehr als 8,20f0 an Gewicht verlieren. Germ. 6 s. S. 1317. 

Anmerkllngen. Zu a) Morphin reduziert Kaliumferricyanid zu I1.aliumferrocyanid, 
das mit dem Eisenchlorid Berlinerblau gibt. Die von der Germ. vorgeschriebelle Probe ist ziem· 
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lich unempfindlich, weil die Menge des Codeinphosphats sehr gering ist; man verwendet fUr die
Probe besser 0,1 g Codeinphosphat. 

Zu () Germ. 15 fordert einen Kristallwassergehalt von 8,2-8,5%, Ein Salz mit diesem Wasser. 
gehalt erscheint feucht. Der Wassergehalt ist meist niedriger, Germ. 6 6-70/0' 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Codein ist ein Narkoticum, wirkt aber milder als Morphin. Yon dem letz

teren unterscheidet es sich vorteilhaft dadurch, daB es keine iIblen Neben. und Nachwirkungen 
erzeugt, z. B. weniger Verstopfung verursacht. Es ist daher an Stelle des Morphins namentlich 
bei Kindem, schwachlicheren und alteren Personen angezeigt. Besonders bei Katarrhen der Luft· 
wege, Hustenreiz, femer bei Gastralgien und Schmerzen in anderen Unterleibsorganen (Ovarien). 
Auch 8ubcutan anwendbar. Gabe: 0,02-0,05 in Pulver, Pillen oder Losung. GroBte Einzel
gabe 0,1 g, Tagesgabe 0,3 g. (Germ.) 

Codeinum sulfuricum. Codeinsulfat. S ch wefelsa ures Codein. (ClsH210aNk 
H2S04 + 5 H2 0. Mol.·Gew. 786. 

Darstellung. Man lost in 10 T. erwarmter verd. Sch wefelsaure (spez. Gew. 1,1l2} 
10,3 T. zerriebenes Codein, ClsH 210 aN + H 20, auf. Beim Erkalten scheidet sich das Sulfat 
in langen, btischelformig gruppierten Nadeln aus, die durch Umkristal\isieren aus heiBem, mit 
1 'l'r. verd. Schwefelsaure angesauertem Wasser zu reinigen sind. 

Eigenschaften. WeiBe Nadeln, lOslich in 34 T. Wasser. Es enthaIt 11,45% Kristall
wasser, das es teilweise bereits bei gewohnlicher Ternperatur abgibt. 

Erkennung. Die Losung von 0,1 g Codeinsulfat in 2 ccm Wasser gibt mlt Barium. 
nitratIosung einen weiBen, in Salzsaure unloslichen Niederschlag (BaS04); irn iibrigen wie bei Co
dein phosphat. 

Priifung. Wie bei Codeinphosphat und .hydrochlorid. 
Aufbewahrung. Yorsichtig. 
Anwendung. Wie Codpinum plwsplwricum. 

Sirupus Codeini. Codeinsirup. Syrup of Codeine Phosphate. 
Sirop de codeine. - Erganzb.: 2T. Codein (Base), 50T. Weingeist, 498T. Zuckersirup. 
- Belg.: 3 T.Codeinphosphat, 17 T. Wasser, 980 T. Zuckersirup. - Brit.: 5 g Codeinphosphat. 
15 cern Wasser, Zuckersirup ad 1000 ccm. - Gall.: 1 T. Codein, 25 T. verd. Weingeist (60Vol..%)' 
475 T. kalt bereiteter Zuckersirup. - Ital.: 1 T. Codein, 10 T. Weingeist (80 Vol.·Ofo), 490 T.. 
Zuckersirup. - Nat. Form.: 1 T. Codeinsulfat, 99 T. Zuckersirup. - Nederl.: 1 T. Codeinhydro. 
chlorid, 8 T. Wasser, 391 T. Zuckersirup. - Hisp.: 1 T. Codein wird in wenig Wasser unter Zu· 
satz von Essigsaure gelost und die Losung mit 600 T. Zuckersirup gemischt. 

Pastllli Codelnae (ltal.). 
Codeini puri 5,0 
Sacchari 1000,0 
Mucilag. Tragacanthae (1: 10) 100,0. 

Fiant pastilli No. 1000. 

Pilulae sedatlvae (F. M. Germ.). 
Codein. phosphor. 
Semin. Myrist. pulv. 
Extr. Liquirit. 

M. f. pilul. No. 30. 

aa 1,0 
2,0. 

Solutio sedatlva (F. M. Germ.). 
Codein. phosphor. 0,5-0,75 
Aq. Amygdal. amar. 10,0 
Aq. destill. ad 40,0. 

Supposltorl .. sedatlv .. (F. M. Germ.). 
Codein. phosphor. 0,05 
Extr. Belladonn. 0,03 
01. Cacao 3,0 

Hustenh ... il von OTTO SCHULTZE in Berlin. Mit Eosin rotgefarbte Tabletten, die aIs wirk
sarnen Bestandteil Codein enthalten. (JUCKENACK und GRIEBEL.) 

Kakao-Codein-TableUen nach BERTHOLD enthalten 0,03 und 0,04 g reines Codein. 
Past ... rin-Tabletten, ein Heilrnittel gegen Keuchhusten, bestehen nus Codein, Natrium

salicylat, Natriurnbrornid und Extraktivstofien der Alantwurzel. 

Codeonal (KNOLL A.·G. Ludwigshafen) ist eine Mischung von 11,8% diathylbarbitur. 
saurern Codein und 88,2 0/ 0 diathylbarbitursaurem Natrium. 

Darstellung. Diathylbarbitursaures Codein, C17Hl1(OH)(OCHa}NO.CsH12N20S' 
wird nach D.R.P.239313 durch Zusammenbringen berechneter Mengen von Codein und Di. 
athyl bar bi tursaure in geeigneten Losungsrnitteln (Wasser oder verd. Weingeist) oder durch 
Urnsetzen von Codeinsalzen mit diathylbarbitursaurem Natrium dargestellt und im angegebenen 
Yerhaltnis mit diathylbarbitursaurem Natrium gemischt. 

Eigenschaften. Das Codeonal ist ein weiJ3es kristallinisches Pulver, losHch in 30 T. 
Wasser, auch in Weingeist. Es schrneckt vortibergehend bitterlich. 

Erkennung. Zurn Nachweis des Codeins lOst man 0,5 g Codeonal in 15 ccm Wasser. 
ftigt einige Tropfen Natronlauge hinzu und schtittelt die Mischung mit Ather aus. Der Yer· 
dunstungsrtickstand des Athers gibt die Reaktionen des Codeins (s. S.344). Zum Nachweis der 
Diathylbarbitursaure versetzt man die Losung des Codeonals (0,5 g + 15 ccm) mit PhosphofS8.UTf 
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nnd schiittelt die Mischung mit Ather ans. Der Verdunstungsriickstand des Athers gibt die Rook
tionen der Diathylbarbitnrsaure (s. Bd. I, S. 807) und zeigt nach dem Umkristallisieren aus Wasser 
deren Schmelzpunkt (190-191°). Beim Verbrennen von Codeonal hinterbleibt :~atriumcarbonat. 
~ Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Anwendung. Als Beruhignngs- und Schlafmittel, besonders wenn der Schiaf durch 
Hustenreiz gestort ist. Als Beruhigungsmittel zwei- bis dreimal taglich 1 Tablette (= 0,17 g), 
als Schlafmittel 2 Tabletten = 0,34 g. 

Apocodeinum hydrochloricum. Apocodeinhydrochlorfd. Salzsaures Apocodein. 
C18H 190 2N ·HCI. Mol.-Gew.317,5. 

Das Apocodein leitet sich in gleicher Weise vom Codein durch Wassera:bspaltung ab wie 
das Apomorphin vom Morphin; in einer der beiden OH-Gruppen des Apomorphins ist das 
H·Atom durch CH3 ersetzt. 

Darstellung. Durch Erhitzen von Codeinhydrochlorid mit Zinkchlorid auf 1800. 
Das Apocodein wird dann in gleicher Weise abgeschieden und in das Hydrochlorid iibergefiihrt 
wie das Apomorphin. 

Eigenschaften. Gelblichgraues, amorphes Pulver, in Alkohol und in Wasser leicht 
Wslich 

Anwendung. Wie Apomorphin zu 0,02-0,04 g und 0,12-0,24 g tagli<:h in Pillen oder 
in Losung. Subcutan 0,02-0,05 g. Es ist auch als Sedativum und Hypnoticum fiir die Kinder
praxis empfohlen worden. Es wirkt (subcutan) auch als Abfiihrmittel. 

Dicodid (KNOLL A.-G, Ludwigshafen a. Rh.) ist Dihydrocodeinon, ClsH2103N. Mol. Gew.299. 
(Codeinon ist ein Oxydationsprodukt des Codeins, in dem die CHOH-Gruppe des Codeins 
zur CO-Gruppe oxydiert ist.) 

DaTstellung. D. R. P. 365683 u. 380919. Codein wird in saurer Liisung mit fein
verteiltem Palladium und Wasserstoff behandelt. Dabei wird die sekundare Alkoholgruppe zur 
Ketongruppe oxydiert, und gleichzeitig werden an ein doppelt gebundenes C-Atompaar zwei 
H-Atome angelagert. Dihydrocodeinon wird auch erhalten, indem man Morphin durch die 
gleiche Behandlung in Dihydromorphinon iiberfiihrt und dieses methyliert wie bei der Dar
stellung von Codein aus Morphin. 

In den Handel kommen unter der Bezeichnung Dicodid das saure weinsaure Salz, 
Dicodid bitartaricum, und das salzsaure Salz, Dicod id hydrochloricum. 

Dicodid bitartaricum. Dicodidbitartrat. 
Eigenschaften und Erkennung. Weil3e Nadelchen, Smp. etwa 100° unter Abgabe von 

Kristallwasser, wasserfrei Smp. 146-148°. Leicht loslich in Wasser, schwer loslieh in Weingeist. 
Werden 0,02 g Dicodidbitartrat und 0,01 g Resorcin mit 5 ccm konz. Schwefelsaure erwarmt. so 
farbt sich die Fliissigkeit violettrot (Weinsaurenachweis). 

PTufung. a) Schmelzpunkt des wasserfreien Salzes 146-148°. - b) 0,2 g Dicodidbitartrat 
miissen sich in 5 ccm konz. Schwefelsaure farblos losen; auf Zusatz von 1 Tr. Eiflenchloridlosung 
darf sich die Losung bei gelindem Erwarmen nicht blau farben (Codein). - c) Diie wasserige Lo
sung 0,1 g + 2 ccm darf nach Zusatz von Salpetersaure durch Silbernitratlosung nicht verandert 
werden (Chloride). - d) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

Dicodid hydrochloricum. Dicodidhydrochlorid. 
Eigenschaften und Erkennung. Feine weiBe Nadelchen, leicht loslich in Wasser 

nnd Weingeist, Smp. 193-194°. Die wasserige Losung (0,1 g + 2 ccm) gibt nach Zusatz von 
Salpetersaure mit Silbernitratlosung einen weiBen Niederschlag von Silberchlorid. 

PTiifung. a) Schmelzpunkt 193-194°. - b) 0,2 g Dicodidhydrochlorid miissen sich in 
5 ccm konz. Schwefelsaure farblos losen; die Losung darf sich nach Zusatz von 1 Tr. Eisenchlorid
losung bei gelindem Erwarmen nicht blau farben (Codein). - C) Werden 0,02 g Dicodidhydrochlorid 
nnd 0,01 g Resorcin mit 5 ccm konz. Schwefelsaure erwarmt, so darf sich die Fliissigkeit nicht 
violett farben (Dicodidbitartrat). - d) Beim Verbrennen darf es hiichstens 0,1% Riickstand 
hin terlassen. 

AufbewahTung. Vorsichtig. 
Anwendung. Innerlich und subcutan zur Husten- und Schmerzstillung und zur Beruhi

gung von Erregungszustanden. - Dicodidbitartrat oder -hydrochlorid: Innerlich 
2-3mal taglich 0,005 g (5 mgt), bei starken Schmerzen 0,01 g, notigenfalls allmahliche Steige
rung auf hochstens 0,02 g! In Tabletten, Mixturen, Tropfen (0,1: 10,0, 2-3 mal taglich 10 Tropfen). 
oder Pulver. - Subcutan: Dicodidhydrochlorid 1/2 Ampulle zu 0,015 g, bei Bedarf 1 ganze 
Ampulle oder 1/2-1 ccm der Losung 0,15:10,0. Fiir Sauglinge innerlich 0,0025 g (2,5 mg), fiir 
Kinder von 13-5 Jahren 0,005 g (5 mg). Innerliche und subcutane Anwendung ist hei leerem 
Magen zu vermeiden! 
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Abgabe. Verfiigung des preuBischen Ministers fiir VoIkswohlfahrt vom 31. Juli 
1923: § 1. Die Vorschriften betreffend die Abgabe stark wirkender ArzneimitteI, sowie die Be· 
schaffenheit und Bezeichnung der Arzneiglaser und StandgefaBe in den Apotheken werden hier· 
mit auf Dicodid (Dihydrocodeinon) und seine Saize ausgedehnt. In dem Verzeichnis zu diesen 
Vorschriften ist einzufiigen: "Dicodid (Dihydrocodeinon) und seine Salze 0,03 g." 

§ 2. Die wiederhoite Abgabe von Arzneien zum inneren Gebrauch, die Dicodid (Dihydro. 
codeinon) oder seine Saize enthalten, darf nur auf jedesmal erneute, mit Datum und Unter
schrift versehene Anweisung eines Arztes oder Zahnarztes erfoigen. 

§ 3. Die wiederholte Abgabe von Dicodid (Dihydrocodeinon) und seinen Saizen ist jedoch 
gestattet, wenn sie nicht in einfacher Losung oder einfacher Verreibung, sondern als Zusatz zu 
anderen arzneilichen Zubereitungen verschrieben werden, und der Gesamtgehalt der Arznei an 
Dicodid (Dihydrocodeinon) oder seinen Saizen 0,03 g nicht iibersteigt. Auf Arzneien, die zu Ein· 
spritzungen unter die Haut bestimmt sind, findet dies keine Anwendung. 

§ 4. Die wiederhoite Abgabe von Arzneien in den Fallen des § 3 ist nicht gestattet, wenn 
sie von dem Arzt oder Zahnarzt durch einen auf der Anweisung beigesetzten Vermerk untersagt 
worden ist. 

Eukodal (E. MEROK, Darmstadt) ist Dihydrooxycodeinonhydrochlorid, C1sH 210,N ·HCI 
+ 3H20. Mol.· Gew. 405,5. 

Darstellung. D.R.P. 296216. Codein wird durch Oxydation in Oxycodeinon, 
ClsH1904N, dieses durch Reduktion in Dihydrooxycodeinon, C1sH 210,N, und letzteres 
mit Salzsaure in das Hydrochlorid iibergefiihrt und dieses aus verd. Weingeist kristallisiert. 
Nach DRP.286431 wird es auch aus The bain gewonnen, das durch Oxydation mit Wasser
stoffsuperoxyd Oxycodeinon gibt. 

Eigenschaften und Erkennung. Weil3es kristallinisches Pulver', leicht Ioslich in 
Wasser, schwer loslich in Weingeist. Aus der wasserigen Losung (0,2 g + 5 ccm) wird durch einige 
Tropfen Ammoniakfliissigkeit das freie Dihydrooxycodeinon abgeschieden, das nach dem Trocknen 
und Umkristallisieren aus 5 ccm Weingeist, dem einige Tropfen Chloroform zugesetzt sind, 
bei 218-220 0 schmilzt. Die freie Base ist in Ather schwer liislich, leicht Ibslich in Chloroform. 
Die wasserige Losung des Eukodals (0,1 g + 5 ccm) gibt nach Zusatz von einigen Tropfen 
Salpetersaure mit Silbernitratlosung einen Niederschlag von Silberchlorid. - Die Losung von 
0,05 g Eukodal in 2 ccm konz. Schwefelsaure wird durch 1 Tr. Salpetersaure tief rot gefarbt. 
- Wird die Losung von 0,05 g Eukodal in 10 ccm konz. Schwefelsaure mit I Tr. Eisen· 
chloridlosung versetzt und erwarmt, so farbt sie sich schmutzig griinblau. - Die Losung 
von 0,05 g Eukodal in 5 ccm konz. Schwefelsaure farbt sich nach Zusatz von 1 Tr. Formal· 
dehydlosung tief gelb, nach kurzer Zeit violettrot und spater violettblau. 

Priifung. Die Losung von 0,1 g Eukodal in 2 ccm Wasser muB klar und far bIos sein 
und darf nach Zusatz von Salpel.ersaure durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden. -
Die Losung von 0,01 g Eukodal in 10 ccm Schwefelsaure darf hochstens Bchwach gelblich 
gefarbt sein. - Wird die L6sung von 0,01 g Eukodal in 10 cern Wasser mit 4 Tr. einer friscb 
bereiteten Liisung von KaliUlnferricyanid (1: 100) und 2 Tr. verd. Eisenchloridliisung (1+9) 
versetzt, so darf sie sich innerhalb 5 Minuten nicht blau farben (Morphin). - Beim Trocknen 
bei 110 0 darf es hiichstens 14 0/ 0 an Gewicht verlieren. - Beim Verbrennen darf es hiichstens 
0,1 0/ 0 Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Morphin als schmerzstillendes und reizlinderndes Mittel innerlich 

und subcutan zu 0,01-0,02 g; groBte Tagesgabe 0,06 g. Zur Herbeifiihrung von Dammerschlaf 
bei Operationen: 2 Stun den vor der Operation werden 0,02 g Eukodal, nach I Stunde 0,0003 g 
Scopolaminhydrobromid und, wenn notig, nach etwa 3/4 Stun den noch einmal 0,02 g Eukodal 
eingespritzt. Gelegentlich kommen Nebenwirkungen vor, bei langerem Gebrauch Angewohnung. 

Eucodin (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist Codeinbrommethylat, Codeinum methylo
bromatum, ClsH210aN(CHa)Br. Mol.-Gew. 394. 

Es ist das Bromid eines am Stickstoff methylierten Codeins, einer quartaren Base und 
entsteht durch Anlagerung von Methylbromid an Codein. 

Darstellung. Eine Losung von wasserfreiem Codein in Chloroform wird mit Methyl. 
bromid versetzt. Beim Stehen scheidet sich allmahlich das Brommethylat kristallinisch aus. 
Man kann auch zuerst Dimethylsuifat, S04(CHa)2' auf Codein, in Chloroform geliist, einwirken 
lassen und das hierbei entstehende Codeinmethylsulfat durch Zusatz von fein gepulvertem 
Kaliumbromid durch !angeres Schiitteln unter Erwarmuhg auf 50-70 0 in das Brommethylat 
ii berfiihren. 

Eigenschaften. Kristallinisches Pulver, das bei 261 0 unter Zersetzung schmilzt, leicht 
liislich in Wasser, schwerer in Alkohol, unloslich in Ather und in Chloroform. Aus heiBem Wasser 
kristallisiert es in glanzenden Prismen. 
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Erkennung. In konz. Schwefelsll.ure lOst es sich unter Gasentwicklung mit gelbgriiner 
Farbe (Codein far bIos); auf Zusatz von Eisenchlorid wird die Losung bJaugriin (Codein blau); Formal. 
dehydschwefelsaure (1 Tr. FormaldehydlOsung in 1 ccm konz. Schwefelsaure) lost Eucodin erst 
mit brauner Farbe, die spater blauschwarz und zuletzt griin wird (Codein violett). Silbernitrat er· 
zeugt in der Losung des Eucodins einen gelblichweiJ3en Niederschlag. 

Prilfung. Die wasserige Losung (0,1 g in 3 ccm) darf durch 5 Tr. Natronlauge nicht 
verandert werden (fremde Alkaloide). Beim Verbrennen dad as hochstenll 0,1 % Riickstand 
hinterJassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Codein. Dem Eucodin fehlt die Krampfwirkung des Codeins, wiih· 

rend die narkotische Kraft im wesentlichen erhalten geblieben ist. Gaben: 0,05 mehrmals tiiglich 
in Mixtur, als Pulver oder Tabletten. 

Guajacodeine ist guajacolsulfonsaures Codein, C1sH 210 aN ,CoHa(OH)(CHa)SOaH. WeiJ3ee 
mikrokristallinisches Pulver, 10s1ich in 90 T. Wasser. Es findet in Amerika Anwendung. 

Paracodin (KNOLL A.· G., Ludwigshafen) ist Dihydroeodeinbitartrat, das saure 
weinsaure Salz des Dihydrocodeins, C18H230aN ·C4 H s0 6 • Mol.·Gew. 451. 

Darstellung. Dihydrocodein wird dargestellt durch Reduktion von Codein nach 
D.R.P. 230724; durch Einwirkung von Weinsaure in berechneter Menge wird as in das 
Bitartrat iibergefiihrt. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle; Smp. 189-190°; in Wasser ist as loslich, schwer 
in Weingeist, unlbslich in Ather. Smp. der freien Base 65 0• 

Erkennung. 0,02 g Paracodin Ibsen sich in etwa 5 ccm konz. Schwdelsaure ohne Far. 
bung. Auf Zusatz von 1 Tr. Salpetersaure tritt citronengelbe Fiirbung ein. - 0,02 g Paracodin 
mit 0,01 g Resorcin und etwa 7 ccm konz. Schwefelsaure erwarmt, gibt violette bis dunkelkirsch· 
rote Farbung (Weinsaurereaktion). . 

Priifung. a) Die LOsung von 0,02 g Paracodin in etwa 5 ccm konz. Schwefelsaure muJ3 
farblos sein und darf sich nach Zusatz von 1 Tr. Eisenchloridlosung bei gelindem Erwiirmen nicht 
blau farben (Codein). - b) Eine frisch bereitete Losung von einem Kornchen Kaliumferricyanid 
in etwa 10 ccm Wasser, die mit 1 Tr. Eisenchloridlosung versetzt ist, darf nach Zusatz einer Lo. 
sung von 0,01 g Paracodin in 20 Tr. Wasser nicht sofort blau gefarbt werden (Morphin). - Die 
wasserige Losung, 0,1 g in etwa 20-30 Tr. Wasser darf nach Zusatz von 1-2 Tr. Salpetersaure 
nicht verandert werden: c) durch Silbernitratlosung (Chloride); - d) durch Ilariumnitratiosung 
(Sulfate). - e) Beirn Verbrennen dad as hiichstens 0,1 % Riickstand hinterJassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Codein zu 0,02-0,04 g als Einzelgabe mehrmals taglich in allen 

Zubereitungsformen. Es ist in Tabletten, Ampullen und Sirup im Handel. 

Narceinum. Narcein. Pseudonarcein. C2aH270sN + 3 H 20. Mol.. Gew. 499. 
Das Narcein ist zu etwa 0,1 % im Opium enthalten und wird bei der Darstellung des Mor. 

phins ala Nebenprodukt erhalten. Ee kann auch aus dem Narkotin dargestellt werden, indem 
man dieses durch Anlagernng von Methylchlorid in Narkotinmethylchlorid iiberfiihrt und 
letzteras mit Natronlauge erhitzt. Durch Einleiten von Kohlendioxyd in die alkalische Losunl!; 
oder durch Ansauern mit Essigsaure wird das Narcein ausgefallt. 

Eigenschaften. WeiJ3e, gliinzende, zu Biischeln vereinigte oder verfilzte Nadeln. Es 
lost sich in etwa 1300 T. kaltem Wasser, leichter in siedendem Wasser; die Ltisungen verandern 
Lackmuspapier nicht; die heiJ3geeattigte wiisserige Losung erstarrt beim Erkalten zu einem Kristall. 
brei. Ammoniakfliissigkeit, verd. Kali· oder Natronlauge losen es. Von Alkohol, Chloroform und 
Amylalkohol wird es in der Kiilte nur wenig, reichlicher in der Warme gelost, in Ather, Petroleum. 
ather und Benzol ist es so gut wie unloslich. Durch Trocknen bei 100 0 wird es wasserfrei und 
schntilzt dann bei 163 bis 165°. Dariiber hinaus erhitzt, entwickelt es nach Trimethylamin 
riechende Dampfe. Konstitutionsformel siehe unter Narkotin S.350. 

Es iat eine schwache tertiiire Base und bildet mit starken Sauren Salze. Da es auch eine 
Carboxylgruppe enthiilt, kann es auch mit Alkalien Verbindungen eingehen, die aber schon durch 
Kohlensaure wieder zerlegt werden. 

Erkennung. Konz. Schwefelsaure lost es mit graubrauner Farbung, die nach liingerem 
Stehen (rascher beim Erwarmen) in Ki.rschrot iibergeht. - Erwarmt man es mit verd. Schwefel. 
saure, so tritt schon violettrote Fiirbung auf, die nach weiterem Erhitzen in Kirschrot iibergeht. 
Bringt man in die kirschrote Fliissigkeit eine Spur Salpetersaure, so treten blauviolette Streifen 
auf. - FRoRDES Reagens lOst Narcein zunii.chst blaugriin; allmahlich tritt dunkelolivengriine, 
schlieJ3lich in Blutrot iibergehende Farbung ein; letztere Farbung tritt beim Brwarmen sogleich 
ein. - LOst man Narcein in Chlorwasser und fiigt unter Umriihren Ammoniakfliissigkeit tropfen. 
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weise hinzu, so erfolgt tiefrote Farbung, die weder durch einen DberschuB von Ammoniak noch 
durch Erwarmen verschwindet. - Stark verdiinnte wasserige Jodliisung farbt Narcein blau. 

Priifung. a) Schmelzpunkt des bei lOOo getrockneten Narceins 163-165°. - b) 0,1 g 
Narcein muB sich in 3 ccm Wasser bei Zusatz von einigen Tropfen Natronlauge kJar IOsen 
(fremde Alkaloide). - c) Die Losung von 0,1 g Narcein in 3 ccm Wasser und 10 Tr. Salpeter. 
saure darf durch Silbernitratlosung nicht verandert werden (Chloride), - d) auch nicht durch 
Bariumnitratlosung (Sulfate). - e) Es darf beim Verbrennen hiichstens 0,1 % Riickstand 
hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsic h tig. 
Anwendung. Selten, in Fallen, wo Morphin oder Opium schlecht vertragen werden, als 

Sedativum und Antispasmodicum mehrmals taglich zu 0,01-0,02 g, als Hypnoticum zu 0,03 bis 
0,05-0,1 g. 

Narceinum hydrochloricum. Narceinhydrochlorid. Salzsaures N arcein. C23H270sN. 
HCl + 3 H 20. Mol.-Gew. 535,5. 

Es scheidet sich aus einer Losung von Narcein in liberschlissiger konz. Salzsaure aus. Farb. 
lose, in Wasser und in Alkoholleicht IOsliche Nadeln. Durch viel Wasser wird es in freies Narcein 
und Salzsaure gespalten. Innerlich als Hypnoticum zu 0,05-0,2 g in Losung oder Pulver; 
subcutan in Losung zu 0,03 g. 

Narcyl ist Athylnarcl'inhydrorhlorid, Aethylnarceinum hydrochloricum, 
C2oH 31 OsN· HCl. Mol..Gew. 509,5. 

Es ist das Hydrochlorid des Athylesters des Narceins; das H-Atom der Carboxyl. 
gruppe des Narceins ist durch die Athylgruppe ersetzt. 

Darstellung. Durch langeres Erwarmen einer Losung von N arcein in Alkohol mit 
Salzsaure. Der dabei entstehende N arceinathylester wird gleichzeitig in das Hydrochlorid 
libergeflihrt. 

Eigenschaften. Spidenglanzende Kristalle, Smp. 205-206°, IOslich in 20 T. kaltem 
Wasser, leichter in heiJ3em Wasser, leicht in Alkohol und Chloroform, wenig in Ather. Mit Chloro· 
form verbindet es sich durch Anlagerung. Die Loslichkeit in Wasser wird durch Zusatz von Salzen 
der Benzoesaure, Zimtsaure und Citronensaure erhoht. 

Erkennung. Fligt man der wasserigen Losung (0,1 g in 5 ccm) Chlorwasser und dann 
Ammoniak zu, so farbt sich die Fliissigkeit kitschrot. Aus der wasserigen Losung wird durch Natron. 
lauge die freie Base abgeschieden, die sich im DberschuB von N atronlauge nicht wieder lost (Un. 
terschied von Narcein). Die Losung von 0,1 g Nareyl in 3 ccm Wasser und 2-3 Tr. Salpetersaure 
gibt mit Silbernitratlosung einen wei Ben Niederschlag (AgCl). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Bei Rusten als krampfstillendes und Beruhigungsmittel. Es wirkt auBer· 

dem 'als Analgeticum. Man gibt es zu 0,06-0,1 g taglieh innerlich, subcutan in Einzelgaben 
von 0,02 g Es hat sich nicht einge biirgert. 

Antispasmin (E. MERCK, Darmstadt) ist ein Gemisch von Narceinnatrium, 
C23H260sNNa, und Natriumsalicylat. 

Darstellung. Man lOst lO T. N arcein in einer wasserigen Losung von 0,8 T. reinem 
Natriumhydroxyd (5,3 T. Natronlauge von 15%)' fiigt 9,6 T. Natriumsalicylat hinzu und 
dampft die notigenfalls filtrierte Losung im Wasser bad zur Trockne. 

Eigenschaften. WeiJ3es, schwach hygroskopisches Pulver, in Wasser leieht IOslich, die 
Losungen blauen Lackmnspapier schwach. 

Gehal ts besti mm u ng. Man lost 1 g Antispasmin in 30 ccm Wasser, sauert mit 
Essigsaure an nnd laBt 1-2 Stun den stehen, worauf sich das Narcein zugleich mit Salicylsaure 
abscheidet. Man bringt den Niederschlag auf ein Filter, saugt mittels der Luftpumpe gut ab und 
wiilleht mit soviel kaltem Wasser nach, daB die Gesamtmenge des Filtrates etwa 50 cem betragt. 
Das Filtpr wird getroeknet, daranf die Salicylsaure durch Ather ausgezogen, so daB reines N arcein 
zurlickbleibt. DdS Gewicht dpsselben muBO.4 g betragen. Es werden nur 40% Narcein (an Stelle von 
50 % ) gefnnden. wPiJ das Narcein sich aus seinen Salzliisungen nicht ohne Verlust abscheiden laBt. 

Aufbewahrung. Vorsi e h tig, in gut schlieBenden Glasstopfenglasern. 
Anwendung. Ais Antispasmodicum und Sedativum hauptsachlich in der Kinderpraxis 

in Gaben von 0,01-0,015 und Tagesgaben bis zu 0,06; bei Kindern iiber 3 Jabren in Gaben 
bis zu 0,04 g. 

Narcotinum. Narkotin. Anarkotin. Opian. Narcosin. C22H2307N. Mol.·Gew.413. 
Es ist bis zu etwa 8% im Opium enthalten. 
Darstellung. Die Riickstande von der Darstellung des wasserigen Opiumextrakts liber· 

gieflt man mit ddm 4fachen Volum kaltpn WasserB und soviel Sa)zsaure, daB die Fliissigkeit 
schwach sauer reagiert. Nach mehrstiindigem Stehen wird filtriert, und daB Filtrat nach und 



350 Opiumalkaloide. 

nach so lange mit Natriumcarbonatlosung versetzt, wie dadurch eine Fii1lung hervorgebracht 
wird. Der nach einiger Zeit gesammelte Niederschlag wird nach dem Trocknen zerrieben, mit 
Ather behandelt, von der filtrierten atherischen Losung der Ather abdestilliert, der Riickstand 
in wenig absolutem Weingeist unter Erwarmen gelost und in einem flachen Gefall der Verdun stung 
des Weingeistes und der Kristallisation iiberlassen. Durch Umkristallisieren aus Weingeist unter 
Entfarbung mit 'fierkohle kann es vollkommen rein erhalten werden. 

Eigenschaften. Farblose, glanzende Nadeln, Smp. 176°. In kaltem Wasser ist es un-
100lich, in siedendem Wasser nur ,sehr wenig loslich. Die wasserige Losung verandert Lackmus
papier nicht und ist geschmacklos. LOslich in 2,3 T. siedendem Chloroform, in 20 T. siedendem 
Alkohol oder in 100 T. kaltem Alkohol, in 170 T. Ather, 31 T. Essigather. Es ist linksdrehend; 
saure Losungen seiner Salze drehen rechts. 

Narkotin ist eine schwaehe Base; die Losungen der Saize reagieren sauer. - Den Narkotin
salziOsungen kann das Narkotin durch Schiitteln mit Chloroform entzogen werden. Die Salze 
fliichtiger Sauren zersetzen sich schon beim Erhitzen der wasserigen Losung unter Abscheidung 
von freiem Narkotin. Ammoniak, atzende und kohlensaure Alkalien fallen das N:Lrkotin aus 
seinen Saiziosungen. Das salicyisaure Salz ist in Wasser schwer WsHch. - Durch oxydierende 
Spaltung mit Salpetersaure liefert es Cotarnin und Opiansaure: C2~2S07N + 0+ H 20 
= C12H 160,N + CloHl005' 

Erkennung. Konz. SchwefelRaure lost es anfangs griinlichgeIb; die Losung wird bald 
gelb, dann rotlichgelb; beim Erhitzen wird die Losung orangerot, dann rot, blauviolett und schlieB
lich, wenn die Schwefelsaure zu verdampfen beginnt, schmutzig rotviolett. - Molybdansaure
haltige Schwefelsaure lost das Narkotin mit griiner Farbe, die bei Gegenwart einer groBeren 
Menge Molybdansaure (0,01 g Natriummolybdat auf 1 cern kom:. Schwefelsaure) in Kirschrot 
iibergeht. - Chlorwasser farbt die wasserige Losung gelbgriin; auf Zusatz von Ammoniak 
nimmt das Gemiseh eine rotbraune Farbung an. 

Priifung. a) SchmeIzpunkt 176°. - b) Werden O,5g Narkotin mit einem Gemiseh von 
1 g verd. Essigsaure (30%) und 15 eem Wasser gesehiittelt, so diirfen 10 ccm des Filtrates hoch
stens 2 mg Riickstand hinterla.ssen (fremde Alkaloide). - c) Beim Verbrennen darf es hochstens 
0,1 % Riiekstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsich tig. 
Anwendung. Narkotin wirkt nur in sehr geringem MaBe narkotiseh, daher ist es aueh 

Anarkotin genannt worden. Man gibt es mit zweifelhaftem Erfolg zu 0,]-0,25 g mebrmals 
taglich in Pillen gegen krampfartige Beschwerden, Neuralgien. Intermittens. GroBte Einzelgabe 
0,25 g, Tagesgabe 1,0 g. 

Konstitutionsformeln des Narkotins und seiner Abkommlinge: 

ROOCC 

HOOCCI/'rH 

CHsOC,/CH 

COCRa 
Opiansl1ure. 
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Narcophin (C. F. BOEHRINGER U. SOHNE, Mannheim-Waldhof) ist ein Doppelsalz des 
Morphins und des Narkotins mit der Mekonsaure. C17H190aN, C22H 2S 0 7N· 
C6H 20 a(COOH)2 + 4H20. - Germ. 6 s. S. 1342. 

Darstellung. Nach patentiertem Verfahren durch Zusammenbringen der BestandteiIe 
in einem geeigneten Losungsmittel. 

Eigenschaffen. WeiBes Pulver. Es loat sich in 12 T. Wasser und in 25 T. Weingeist. 
I T. Narcophin gibt mit 1 T. Wasser eine sirupdicke Losung, die bei weiterem Zusatz von Wasser 
sich triibt und dann durch mehr Wasser wieder klar wird. Es enthalt rund 33 % Morphin. 100 T. 
Narcophin entsprechen im Morphingehalt 38 T. Morphinhydrochlorid. 

Erkennung. Die Losung von 0,01 g Narcophin in 10 ccm Wasser wird durch einige 
Tropfen stark verdtinnter Eisenchloridlosung rot gefarbt (Mekonsaurereaktion). Aus der wiisserigen 
Losung (0.2 g + 3 ccm) wird durch Natronlauge Narkotin ausgefallt, aus der von diesem abfi!
trierten alkalischen Losung durch Ammoniumchlorid das Morphin. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Morphinhydrochlorid zu 0,015-0,03 g, auch mit Scopolamin zusam

men, zur Narkose (Dammerschlaf). Die narkotische Wirkung des Morphins ist durch das Nar· 
kotin erhoht, die Nebenwirkungen des Morphins sollen abgeschwiicht sein. 

Amnesin (C. F. BOEHRINGER U. SOHNE, Mannheim-Waldhof) ist eine wiLsserige Loaung, 
die in 1 ccm 0,2 g Chininum dihydrochloricum carbamidatum und 0,012 g milchsaures Morphin
Narkotin entMlt. 

Anwendung. Als schmerzlinderndes Mittel bei der Geburt, subcutan oder intramuskular, 
notigenfalls wiederholt. 

Cotarninum, Cotarnin, C12H160(N, Mol.-Gew.237, ist ein Spaltungsprodukt des Narkotins. 
Konstitutionsformel s. S. 350. 

Darstellung. Man lost 1 T. Narkotin in einer Mischung von 7,3 T. Salpetersal1re 
(25%) und 3 T. Wasser und erwarmt diese Losung so lange auf 40-50°, bis sich beim Er
ka.lten kl'ine Flocken mehr ausscheiden. Dann wird die Loaung filtriert und das Cotarnin durch 
Kalilauge gefallt. Durch Umkristallisieren aus Benzol wird es gereinigt. 

Eigenschaften. Farblose Nadeln, Smp.132°, sehr schwer 1000ich in Wasser, leicht in 
Alkohol. auch in Ather. Es iet eine starke, quart are Base, die mit Sauren unter Austritt von 
Wasser gut kristallisierende Sabe, Cotarniniumsalze, biJdet. 

Anwendung. Zur Darstellung der Cotarniniumsalze. 

Cotarninium chloratum. Cotarniniumcblorid. Stypticin (E. MERCK). Salz· 
saures Cotarnin. C12H 14.OaNCl. Mol.-Gew. 2!l5,5. 

Darstellung. In eine a.lkoholische Loaung von Cotarnin wird Chlorwasserstoff ein
geleitet und claun Ather hinzugefiigt, wodurch das Chlorid ausfallt. 

Eigenschaften. BlaEgelbes, kristallinisches Pulver, hygroskopisch; in Wasser 
sehr leicht mit gelber Farbe loslich; auch in absolutem Alkohol lost es sich leicht 
und fallt auf Zusatz von Ather kristallinisch aus. Rasch erhitzt, beginnt es gegen 
180" sich zu braunen und zersetzt sich gegen 191-1920. 

Erkennung und Priifung. Die wasserige Losung (0,1 g + 2 ccm) gibt nach 
Zusatz von Salpetersaure mit SiIbemitratlosung einen Niederschlag von Silber
chlorid. - Die wasserige Losung (0,1 g + 2 ccm) gibt mit l/lo-n-JodlOsung einen 
braun en Niederschlag. Wird der Niederschlag nach dem A bfiltrieren und Aus
waschen mit 3-5 ccm Wasser in wenig siedendem Weingeist gelost, so scheiden 
sich beim Rrkalten braune glanzende Kristallnadeln ab, die nach dem Trocknen 
iiber Schwefelsaure bei 1420 schmelzen. - Eine Losung von 0,1 g Cotaminhydrochlorid 
in 3 ccm Wasser wird mit 3 Tr. Natronlauge versetzt; jeder Tropfen verursacht 
eine milchweiEe Fallung, die beim Umschiitteln verschwindet. Aus der klaren Losung 
scheidet sich sehr bald, besonders beim Riihren mit einem Glasstab, das freie Cotamin 
ab, das nach dem Umkristallisieren aus Benzol bei 130-132 ° schmilzt. Das Cotamin 
rouE fast rein weiE sein, und die Fliissigkeit darf nur schwach gelblich gefarbt sein 
(fremde Alkaloide). - Die wasserige Losung (0,2 g + 1 ccm) darf durch Ammoniak
fliissigkeit nicht getriibt werden (fremde Alkaloide). - Beim Verbrennen dan es 
hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. - Germ. 6 s. S. 1319. 
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Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Cotarnin wirkt ahnlich wie das Hydrastinin blutstillend, daneben ein 

wenig beruhigend und schmerzstillend. Innerlich bei Dysmenorrhoe, "starken menstruellen 
Blutungen, bei klimakterischen und profusen Hamorrhagien 4-5 mal taglich 0,025-0,05 g. 
Su beu tan bei starker Blutung bis 0,2 g in wasseriger Losung injiziert. Auch ortlich (gegen 
Nasenbluten und andere Blutungen) iet es anwendbar. GroJ3te Einzelgabe 0,1 g, Tageegabe 
0,3 g. (Erganzb.) 

1m Handel sind folgende Zubereitungen: Stypticintabletten zu 0,05 g, Stypticin
losung 1:10 in Ampullen zu 1 ccm, Stypticinwatte (30 0/ oig), Stypticinmull ('u00/oig). 

Styptol (KNOLL A.-G., Ludwigshafen) ist phthalsaures Cotarnin, Cotarninium 
phthalicum, C6H4(COONC12H140a)2' 

Darstellung. Durch Zusammenbringen von Cotarnin mit Phthalsaure oder durch 
Umsetzen von Cotarniniumqalzen mit phthalsauren Salzen. 

Eigenschaften. Hellgelbes, mikrokristallinisches Pulver, lOslich in weniger als 
1 T. Wasser, die Losung blaut Lackmuspapier schwach. Smp. 105-110 0 unter 
Zersetzung. 

Erkennung. Das Styptol gibt die Reaktionen des Cotarnins. Der Nachweis 
der Phthalsaure laBt sich durch Uberfiihrung in Fluorescein erbringen: Aus einer 
mit 6 Tr. verd. Schwefelsaure angesauerten Losung von 0,2 g Styptol in 3 ccm Wasser 
wird die Phthalsaure mit Ather ausgeschiittelt; den nach dem Verdunsten der atheri· 
schen Losung verbleibenden Riickstand erhitzt man vorsichtig bis zum eben be· 
ginnenden Schmelzen; nach dem Erkalten erwarmt man die Schmelze mit 2 ccm 
konz. Schwefelsaure und 0,1 g Resorcin auf etwa 1200, gieBt das erkaltete Reak
tionsgemisch in Wasser und iibersattigt mit Ammoniakfliissigkeit; die Fliissigkeit 
zeigt dann eine starke gelbgriine Fluorescenz. 

Priifung. a) Die Losung von 0,1 g Styptol in 1 ccm Wasser darf durch einige 
Tropfen Ammoniakfliissigkeit nicht getriibt werden (fremde Alkaloide). - b) Beim 
Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ais Hamostaticum wie Stypticin Bowie als Sedativum bei Pollutionen, 

Spermatol'rhoe, Enuresis nocturna. Die Wirkung des Cotarnins solI durch die blutstillenden 
nnd entztindungswidrigen Elgenschaften der Phthalsaure untel'sttitzt werden. Gabe: 0,05-0.1 g 
mehrmals taglich 

Papaverinum. Papaverine C20H2104N oder C16H9(OCHa)4N. Mol..Gew. 339. 
Gewinnung. Als Nebenprodukt bei d",r Gewinnung des l\forphins aus dem Opium. in 

dem es zu 0.5-1 % enthalten ht. Rynthetisch ist es von A. PICTET dar~estel1t worden. 
Eigenschaften. Als Alkohol kristallisiert bildet es weiJ3e Kristalle, Smp. 147°. ge

schmacklos. In \\; asser ist es fast unlbslich, schwer liislich in Alkohol, Ather und Benzol. leicht 
in Chloroform Die Salze des Papaverins sind in Wasser meist ziemlich schwer lbslicli; aus den 
wasserigen Losungen der Ralze wird das Papaverin durch Alkalihydroxyde und ·carbonate und 
durch Ammoniak gefallt. ' 

CH C--CHCC 

CHaOC(~/IN HC()CH 

CHaOC"\/C",-;,,CH HCVCOCHa 
CH CH COCHa 

Papaverine 

Erkennung. In konz. Rchwefell'iiure lost 
reines Papaverin sich ohne Fiirbung; beim Er. 
warm en fiirbt sich die Losung violett bis hlau; das 
kiiufliche Papaverin entbalt hiiufig Cry pto pin 
IPIOTET und KRAMERS fan den in 800 g kiiuflichem 
Papaverin 30 g Cryptopin) und lOst sich in kalter 
konz. Schwefelsaure mit violt'tter. allmiihlich in 
Blaugrtin. Grtin und Gelb tibergehendrr Farbe. -
In FROHDES Reagens lost sich reines Papaverin 

ebenfalls ohne Fiirbung, cryptopinhaltiges mit grtiner Farbe. die beim Erwarmen blau. violett 
und kirschrot wird. - In Formaldehyd-Schwefel~aure lost reines Papaverin sich mit blaJ3· 
rosenroter Farbung. die alImiihlich braun wird. - Konz. Salpt'tersaure lo"t reines Papaverin 
ohne Farbung. - Wird 0.1 g Papaverin mit 1 cem verde Salpetersiiure (spez. Gew. 1.0(\) erhitzt. 
so fiirbt sich die Losung gelb; bt'im Erkalten scheiden sich gelbe KriRtalle von Nitropapa. 
verinnitrat, C2\lH20(N02)04N.HN03+ H 20. aus. Liisungen der Salze des Papaverins geben 
mit Kaliumferrocyanid unlbsliches Papaverinferrocyanid. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Siehe Papaverinhydroehlorid. 
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Papaverin ROCHE (HOFFMANN, LA ROOHE U. CO., Basel u. Grenzaoh) iet reines 
Papaverin, frei von Cryptopin. Es lost sich in konz. Schwefelsaure ohue Farbung; die Lo
sung wird erst nach langerem Erhitzen blauviolett. 

Papaverinum hydrochloricum. Papaverinhydrochlorid. Salzsaures 
Papaverin. C20H 21 04,N .HCl. Mol.-Gew. 375,7. 

Darstellung. Durch Auflbsen von Papaverin in verd. Salzsaure und Umkristalli· 
sieren aus Wasser. 

Eigenschaften. Farblose Nadeln, leioht iOslioh in heillem Wasser, sohwerer 
in kaltem Wasser. Smp. etwa 210°. 

Erkennung und Priifung. Die wasserige Losung (0,1 g + 50om) gibt naoh 
dem Ansauern mit Salpetersaure mit Silbernitratlosung eine weille FaIlung von 
Silberohlorid. Wird eine Losung von Papaverinhydrochlorid in Chlorwasser mit 
Ammoniakfliissigkeit versetzt, so wird sie dunkelbraun, naoh kurzer Zeit fast sohwarz. 
1m iibrigen gibt es die Reaktionen des Papaverins. - Beim Verbrennen dar£ es 
hOohstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. - Germ. 6 S. S. 1351. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als krampfiOsendes Mittel und als Antidiarrhoicum, zu 0,03-0,05-0,1 g, 

innerlich und subcutan. fiir Kinder 0,005-0,05 g. GroBte Einzelgabe 0,2 g, Tagesgabe 0,6 g 
(Germ. 6). 

Papaverinum sulfuricum. PapaverinsuHat. (C20H210,N)2H2S0,. Mol •• Gew. 776. 
Darstellung. Durch Aufibsung von Papaverin in verd. Schwefelsaure. 
Eigenschaften. WeiBes. kristallinisches Pulver. Es lost sich leichter in Wasser als das 

Hydrochlorid. 
Erkennung. Die w8.sserige LOsung (0,1 g + 5 ccm) gibt mit Bariumnitratlbsung einen 

weiBen Niederschlag von Bariumsulfat. Im iibrigen gibt es die Reaktionen des Papaverins. 
Aufbewahrung. Vorsich tig. 
Anwendung. Wie Papaverinhydroch/orid. Es kommt auch in keimfreier wasseriger Lo

sung in Ampullen in den Handel mit einem Gehalt von 3% (E. MERCK) oder 4% (ROOHE) 
Papaverinsulfat. 

Campher-Papaverin-Gelatinetten KNOLL enthalten je 0,1 g Campher und 0,04 g Papa
verin. - Anwendung. Ala Spasmolytikum bei Reiz- und Krampfzustanden der glatten Mus
kulatur der GefaBe, des Darmes, der Driisenausfiihrungsgange. Bei Koronarsclerose und Angina 
pectoris. auch bei Gallensteinkolik. 3mal tiLglich 1-2 Stiick. 

Periohol Ingelheim ist eine Kombination von Papaverin mit Cadechol (s. Bd. I, S.776). 
- Anwendung. Bei Angina pectoris und ahnlichen Zustanden, 3mal taglich 1 Tablette. 

Thebainum. Thebain. Paramorphin. ClsHIIlOaN oder C17H150(OCHalzN. 
Mol..Gew. 311. 

Darstellung. Das Thebain, das im Opium zu 0,2-0,5% enthalten ist, wird als Neben. 
produkt bei der Gewinnung des Morphins erhalten. 

Eigenschajten. Glanzend wei Be Blattchen (aus verd. Weingeist) oder dickere Prismen 
(aus starkem Alkohol), Smp. 193°, geschmacklos, in Wasser fast unloslich. 100lich in Weingeist, 
ziemlich It'icht lOslich in Ather und Chloroform. In verde Natronlauge lOst es sich nicht (Unter
schied von Morphin). in Ammoniakfliissigkeit ist es etwas 100lich. Die weingeistige LOsung bIaut 
Lackmuspapier und ist linksdrehend. Mit Siiuren bildet es kristallinische Salze. 

Das Thebain ist wie das Morphin und Codein ein Phenanthrenabkommling. Durch Einwir
kung von verd. Schwefelsaure (5% H 2S04) wird es teilweise in Codeinon, ClsH100sN, iibergefiihrt, 
aus dem dUTCh Reduktion Codein entsteht. 

Erkennung. In konz. Schwefelsiiure lost es sich mit tief roter Farbe, die Allmiihlich 
in Gelbrot iibergeht; iihnliche Farbungen gibt es mit FRORDES, ERDMANNS und MANDELINS 
Reagens. - In konz. Salpetersiiure lOst es sich mit gelber Farbe. Mit Chlorwasser gibt es 
beim Erwarmen eine rote Farbung. Aus seinen Sa.lzen wird es durch Alkalihydroxyde und 
Ca.rbonate und auch durch Ammonia.k gefallt. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Das Theba.in findet nur zusa.mmen mit den iibrigen Opiumalkaloiden im 

Pa.ntopon, Laudanon und iihnlichen Priipa.ra.ten Anwendung. - Es wirkt in groBeren Gaben 
kra.mpferregend. 

Hager, Handbuch II. 23 
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Alcopon (Gen08senschaft der Apotheker von Hamburg, Altona u. Umgegend), Alkaloidea 
composita Opii, ist ein Gemisch der Hydrochloride der OplUmalkaloide. WeiBes, 
kristallinisches Pulver. 

Anwendung. Wie Pantopon. 

Glycopon (D. A. STEPHA.N u. MEDICON, Chem. Fabr., Wiesbaden) besteht aus einer Losung 
der glycerinphosphorsauren Salze der Opiumalkaloide mit einem Gehalt von 
10 0/0' Es wird nach patentiertem Verfahren dargestellt und bildet eine rotbraune, klare Fliissigkeit, 
die Lackmuspapier schwach rotet und mit NatriumcarbonatWsung einen reichlichen Niederschlag 
von freien Alkaloiden gibt. Es gibt die Reaktionen der verschiedenen Opiumalkaloide wie das 
Pantopon und ahnliche Praparate. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

laudanon (C. H. BOEHRINGER-SOHN, Niederingelheim) ist ein Gemisch der Hydrochloride 
der 6 wichtigsten Opiumalk!lloide. (10 T. Morphinhydrochlorid, 6 T. Narkotinhydro
chlorid, 1 T. Codeinhydroohlorid, 2 T. Papaverinhydroohlorid, 0,5 T. The bainhydro
chlorid und 0,5 T. N arceinhydrochlorid). 

Eigenschaften. WeiBes Pulver von bitterem Geschmack, Wslich in Wasser, schwer 
loslich in Weingeist. 

Erkennung. Die wasserige Losung wird durch wenig Eisenchloridlosung blau gefarbt. 
In konz. Schwefelsaure lost es sich unter Entwicklung von Chlorwasserstoff mit rotbrauner Farbe_ 
Die wasserige Losung (0,1 g + 5 ccm) gibt mit Natriumcarbonatlosung einen weiBen, bald kristal
linisch werdenden Niederschlag, der sich auf Zusatz von einigen Tropfen Natronlauge teilweise 
wieder lost. Aus der abfiltrierten alkalischen Losung scheidet sich auf Zusatz von Ammonium
chloridWsung allmahlich das Morphin kristallinisch aus. 

Priifung. Beim Verbrennen darf es hochstens 0,10f0 Riickstand hinterlassen. 
Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Opium und Morphin zu durchschnittlich 0,02 g, innerlich und subcutan. 

Die Morphinwirkung solI durch die iibrigell Alkaloide gesteigert werden, die lahmende Wirkung des 
Morphins auf das Respirationszentrum aber verringert sein. 

Laudopan Dr. HAAS ist eine Mischung wasserloslicher, meconsaurer Salze der thera
peutisch wirksamen Hauptalkaloide des Opiums. SolI etwa 500/ 0 Morphin enthalten. 

Narkodeon werden Tabletten genannt, die je 0,001 g Narcotinum muriaticum, 0,005 g 
Codeinum muriaticum, 0,005 g BaJsamum tolutanum und 1,25 g Pulvis gummosus saccharatus 
enthalten sollen. 

Nealpon (HOECKERT U. M!CHALOWSKY) enthalt die Hydrochloride der Opium
alkoloide. Es kommt in Losung, Tabletten und Sirup in den Handel. 

Opon (HOFFMANN, LA ROCHE U. Co., Basel) besteht aus den Hydrochloriden der Opl um
alkaloid emit Ausnahme des Morph ms, Der Hauptbestandteil, etwa 50% , ist N arkotln
hydrochlorid, auch Codeinhydroohlorid ist in reichlicher Menge vorhanden. Es ist em 
braunes, lockeres Pulver, in Wasser leicht Ibslich. 

Aufbewahrnng. Vorsiohtig. 

Pantopon (HOFFMANN, LA ROCHE U. Co., Basel u. Grenzach) besteht aus den Hydrochloriden 
der Gesamtalkaloide des Opiums. Vgl. Opium concentratum, Germ. 6 S. 1349. 

Darstellung. D.R.P.229905. Aus einem wiisserig-sauren Opiumauszug werden die fall· 
baren Alkaloide durch Natronlauge gefallt. Aus dem alkalischen Filtrat werden die nicht gefallten 
Alkaloide mit organischen Losungsmitteln ausgeschiittelt. In der salzsauren Losung werden auch 
die gefallten, mit Wasser ausgewaschenen Alkaloide gelost und die Losung zur Trockne verdampft. 

Eigenschaften. Hellgraues, teilweise kristallinisches, teilweise amorphes Pulver, loslich 
in Wasser, wenig WsHch in Weingeist. Geschmack bitter. Die wiisserige Losung ist gelblich ge
fiirbt und rotet Lackmuspapier schwach. Der Gehalt an Alkaloiden betragt rund 90 Ufo. der Rest 
ist Chlorwasserstoff und Kristallwasser. 

Erk!!nnung. Die wiisserige Losung (0,02 g + 1 ccm) gibt mit konz. Schwefelsaure eine 
rotbraune Mischung, die sich beim Erwarmen violett farbt. Die wiisserige Losung (0,02 g + 1 ccm) 
wird durch konz. Salpetersaure rotbraun gefarbt, beim Erwarmen goldgelb. Mit Silbernitrat
Wsung gibt die mit Salpetersaure angesauerte Losung (0,1 g + 5 ccm Wasser) eine wei Be Fallung 
von Silberchlorid. 

Priifung. Beim Verbrennen darf es hOchstens O,I0f0 Riickstand hinterlassen. 
Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Opium und l'rforphin, in doppelt so groBen Gaben wie letzteres (0,02 g) 

innerlich und subcutan; die Einspritzungen sind schmerzlos. In Verbindung mit Scopolamin 
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zur Narkose (Dammerschlaf). Die Losungen konnen wie Morphinlosungen keimfrei gemacht 
werden .. 

Pantopon-Sirup enthalt in 15,0 g (ein EBloffel voll) 0,01 g Pantopon; ein TeelOffel voll ent
spricht 0,003 g Pantopon. 

Pleistopon ist ein narkotinfreies Pantopon. 
Seutopon soll (wie das Pantopon) die Gesamtalkaloide des Opiums als salzsaure Salze 

enthalten. Nach MANNICH und KROLL steht der Gehalt an Morphin und Nebenalkaloiden dem 
des Pantopons ganz betrachtlich nacho 

Spasmalgin besteht aus Tabletten, die je 0,01 g Pantopon, 0,02 g Papaverin und 0,001 g 
Atrinal (s. Bd. I, S. 649) enthalten. 

Opopanax. 
Commiphora Kafaf ENGLER (Balsamodendron Ka taf KUNTH). Bur
seraceae. Beimat Arabien. Diese Pflanze liefert das Burseraceen-Opopa
na X des heutigen Bandeis. Das echte, zur Zeit kaum im Bandel anzutreffende 

Umbelliferen-Opopanax stammt wahrscheinlich von Opopanax Chironium 
KOCH und O. persicum Borss., Umbelliferae-Peucedaneae, heimisch 
in Siideuropa, Kieinasien, Nordpersien. 

Opopanax. Opopanaxgummi. Gummiresina Opopanax. Opopanax-Gummiharz. 
Burseraeeen-Opopanax bildet groBere braungelbe Stiicke, in die stellenweise hellere, 

teilweise vollig durchsichtige, bis HaselnuBgroBe erreichende Gummikorner eingestreut sind, 
neben vollig wei Ben kleineren Kornern, die sich in Salzsaure unter Aufbrausen IOsen und sich als 
Calciumcarbonat erweisen. Daneben finden sich in groBeren Mengen Pflanzenreste, namentlich 
Holz- und Rindenstiicke neben anderen mehr zufalligen Verunreinigungen. Auf Papier hinter
laBt das Gummiharz reichliche Fettflecken, herriihrend vom atherischen 01. Der Geruch ist eigen
artig, angenehm, manche Sorten riechen sogar sehr gut; der Geschmack ist scharf brennend, etwas 
kratzend und bitterlich. DIETERICH gibt fiir Burseraceen.Opopanax folgende Zahlen an: S.-Z. 
10,5-30,9, E--Z.83-125. 

Bestandteile. Ferulasaureester des Oporesinotannols, etwa 52 % , in Ather los. 
lich, freies Oporesinotannol, C12HlS(OHh02, etwa 2 % , in Ather unlOslicb, Gummi etwa 
34% , atherisches 01 5-10% , freie Ferulasaure etwa 0,2 % , Spuren von Vanillin, Bitter
stoff. Wasser etwa 7% , 

Umbelliferen-Opopanax ist das aus der verwundeten Wurzel und den unteren Stengel
teilen geflossene, an der Luft getrocknete Gummiharz. Man unterschied friiher Opopanax in 
granis, Korner-Opopanax, und Opopanax in placentis, Kuchenopopanax. Ersteres bildet 
unrcgelmaBige, erbsengroBe bis walnuBgroBe Klumpen, die haufig gelblichweiBe Markstiicke 
des Steng~ls eingebettet enthalten. AuBen rotgelb oder braunlichgelb, matt, undurchsichtig, oft 
bestaubt, hart, fettig anzufiihlen, auf dem Bruch wachsglanzend, blaBgelb mit helleren oder 
dunkleren Stellen. Der Geruch ist stark, etwas widerlich, der Geschmack balsamisch, sehr bitter. 
Opopanax schmilzt beim Erhitzen nur unvollstandig, verbreitet dann einen knoblauchartigen 
Geruch und verbrennt mit leuchtender Flamme, ohne viel RuB zu erzeugl"n. Opopanax in pla
centis stellt ungleichmaBige, dunkelgraubraune, leicht zerreibliche Massen dar, der Geschmack 
wenig bitter. DIETERICH: Umbelliferen-Opopanax. S.-Z. 32,1-58,5; E.-Z. 105,5-142,6. 

Bestandteile. (Nach BAUR 1895.) Harz 19%, atherisches 01 6,5%, Gummi, Pflan
zenreste u. a. 70 % , Wasser 4,5 % , Bitterstoff. Das Harz besteht aus a-Panax·Resen, 
CS2 H64 °4, p.Panax.Resen, CS2H6206, Pana.Resinotannol, CS4H600s. 

Oleum Opopanax. OpopanaxOl. 
Burseraceen.Opopanax gibt bei der Destillation mit Wasserdampf 5-10% atheri

Bches 01. 
Eigenschajten. Griingelbes, an der Luft Bchnell verharzendes 01 von angenehmem 

Geruch. Spez. Gew. 0,870-0,905 (150); aD - 80 bis - 140; nD'.O 1,489-1,494; S.·Z. bis 3,0; 
E.·Z. 7,0-20,0; loslich in 1-10 Vol. Weingeist von 90 Vol..o;.. 

Bestandteile. Bisa bolen, C15H24.; ein mit Wasserdampf sehr schwer fliichtiger, im 
Geruch an Opopanax erinnernder Alkohol. 

Anwendung. In der Parfiimerie. 

23* 
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Orellana. 
Bixa orellana L. Bixaceae. Heimisoh im tropisohen Amerika, duroh Kultur 
iiber die TropenHinder weit verbreitet, hier und da teilweise verwildert. B ixa 
urucarana WILLD., Brasilien, dient gleichen Zwecken. ' 

Orleana. Orlean. Anotto. Orleana. Orellana. Terra orellana (orleana). 
Arnotta. OreHin. Rocou (Ruku). Urucu. Der aus den Samen der genannten 
Pfla~zen gewonnene Farbstoff. 

Der Same ist 4 mm lang, fast dreieckig, kreiselformig, an der Rapheseite tief eingekerbt. 
Er liiBt am spitzen Ende den Funiculus und einen kleinen Arillus erkennen. Die rote Samen. 
Bchale umschlieBt ein ansehnliches, starkefiihrendes Endosperm und einen groBen Embryo mit 
2 blattartigen Keimblattern. Der Farbstoff ist in der diinnwandigen Epidermis enthalten; die 
Zellen dieser Schicht trennen sich sehr leicht von der Samenschale. Man gewinnt ihn, indem man 
entweder die Samen zunachst unter Wasser kriiftig riihrt und aneinander reibt, damit sich 
der Orlean ablost, darauf die ganze Masse durch ein Sieb abschlammt, den Orlean absetzen laBt, 
sammelt, trocknet und in entsprechende Stiicke zerschneidet; oder man zerstampft die Samen, 
riihrt sie mit WlI8ser an, schlammt das Ganze durch ein Sieb, stellt die Fliissigkeit einige Tage 
zum Absetzen beiseite, sammelt und trocknet den abgesetzten Orlean. Man kann auch die Samen 
mehrere Tage in Wasser einweichen, bis Garung eintritt, hiernach erst die Masse zerstampfen, 
durchschlammen durch ein Sieb und dann die triibe Fliissigkeit kochen. Den als Schaum sich 
abscheidenden Orlean nimmt man ab, kocht ihn ein und trocknet. Vielfach wird auch die durch 
Umriihren der Samen und Abschlammen erhaltene Fliissigkeit sogleich zur Extraktdicke ein. 
gedampft. 

Orlean bildet eine weiche, nicht erdige, knetbare, gleichformige, schon orangerote, un· 
angenehm und haufig nach faulem Ham riechende, widrig und salzig.bitter schmeckende Masse. 
Orlean trocknet leicht aus, ist dann rotbraun, hart, briichig und geruchlos. Zur Verhiitung des 
Austrocknens wird Orlean von den Handlern durch Benetzen mit Ham feucht erhalten, daher 
der widerliche Geruch. Der trockene Orlean gibt auf Papier einen goldgelben Strich und verrieben 
ein schon braunrotes Pulver, schmilzt nicht beim Erhitzen, erweicht aber, blaht sich auf und 
verbrennt mit heller Flamme. Orlean lOst sich nur wenig in Wasser, aber vollstandig in Wein. 
geist und Ather mit orangegelber Farbe, in kohlensauren und atzenden Alkalien, in fetten Olen, 
in Terpentinol mit dunkelroter Farbe. Mit Schwefelsaure farbt sich Orlean indigoblau, dann griin, 
zuletzt violett. Unter dem Mikroskop erkennt man die rundlichen, mit dem Farbstoff erfiillten 
Epidermiszellen, ferner unter der Epidermis gelegene Palisaden, beide aus der Samenschale der 
Pflanze stammend. Ferner finden sich Steinzellen und Bastfasern fremden Ursprungs, Bowie 
lebende Exemplare eines Fadenwurmes Pelodera. 

Handelssorten. Man unterscheidet: Cayenne. und Gouadeloupe.Orlean, friiher in 
2-10 und mehr Pfund schweren, in Blatter gewickelten Kuchen im Handel, jetzt in zugeloteten 
WeiBblechbiichsen. Diese Sorten enthalten mehr Farbstoff als die brasilianische Ware, sind 
auch teurer. Rollen·Orlean aus Brasilien, harte, trockene, auBen braune, innen schon rote, 
30-500 g schwere rundliche Stangen, nur noch selten im Handel. Ostindischer Orlean, diinne, 
trockene, ziemlich harte, abgeplattete Kuchen von dunkelroter Farbe. Brasilianischer Orlean. 
In Fassern verpackt, von weicher, salbenartiger Konsistenz. Zur Zeit ist nur noch der Cayenne. 
und Gouadeloupe·Orlean regelmaBig im Handel erhaltlich, auch getrocknet in Pulverform. 

Verfiilschungen. Man verfalscht mit Krappmehl, Bolus usw. Bei weichen, mit Harn 
leucht gehaltenen Sorten erkennt man diesen Zusatz am Auftreten weiBlicher Efflorescenzen 
und am Geruch; selbstverstandlich ist eine solche Sorte vom Gebrauch auszuschlieBen. 

Bestandteile. Der rote Farbstoff des Orleans ist das Bixin, C29H3405 oder 
C2sH3003(OH)OCH3' das kleine dunkelrote, metallglanzende Kristalle bildet, Smp. 1890; un
Wslich in Wasser, loslich in heiBem Weingeist und Chloroform. Bixin laBt sich nach HEIDUSOHKA 
und PANZER leicht rein darstellen, indem man getrockneten, gepulverten Orlean erst mit Aceton 
und dann mit Chloroform auszieht. Der beim Verdampfen des Chloroforms sich bildende Kristall· 
brei wird mit Aceton, Alkohol und Ather gewaschen. SchlieBlich wird das Bixin aus Essigather 
umkristallisiert. Asche bis 12%. 

Anwendung. Ein durch Erhitzen mit fettem 61 gewonnener Orleanauszug dient zum 
Gelbfarben von 6len, Butter und Kase, auch Extrakte, die durch Ausziehen mit Weingeist oder 
Ather gewonnen werden, werden hierzu verwendet. 

AufbewahTung. Kiihl und trocken, vor Licht geschiitzt. Haltbarer als der feuchte Orlean 
ist dll8 Pulver. 

Extraotum Orellanae. Orleana depura.ta. Orleanextrakt. Gereinigter Orlean. 
Gepulverten Orlean zieht man zuerst mit 90 %igem, dann mit 60 %igem Weingeist a.us; die 
filtrierten Ausziige werden (unter Wiedergewinnung des Weingeistes) zur Trockne eingedampft. 
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Organotherapeutica. 
Organotherapeutica. Organpraparate, Organtherapeutische Heil

mittel, Opotherapeutica (&n6~, opos, 880ft). 
Organpraparate werden aus tierischen Organen, besonders aus drusigen, ge

wODDen, indem man entweder die Organe einfach trocknet oder aus ihnen Extrakte 
herstellt. 

Die Organtherapie griindet sich auf die Annahme, daa man dem mensch
lichen Organismus mit den von gesunden Tieren gewonnenen Organpraparaten die 
Stoffe zufUhren kann, die das erkrankte Organ des Menschen nicht mehr oder nicht 
mehr in genugender Menge zu erzeugen vermag. 

BROWN-SEQUARD und D'ARSONVAL entwickelten die ersten fUr die Organ
therapie brauchbaren Theorien, die Lehre von dllr inneren Sekretion. Rier
nach haben die Driisen und andere Gewebsteile, wie Leber, Nieren, MUz, Schild
driise u. a. eine bestimmte, Funktion, die darin besteht, spezifische Stoffe zu er
zeugen und abzugeben. Diese Stoffe gehen in den Blutkreislauf iiber und beein
flussen aIle Zellen des Korpers in der ihnen eigentiimlichen Weise. Tritt eine Funk
tionsstorung irgendeiner Driise oder eines anderen Organteiles ein, so ruft der 
Mangel der spezifischen Stoffsekretion in ,anderen Geweben ebenfalls eine Storung 
und Schadigung hervor. Diese Theorie hat durch neuere klinische Untersuchungen 
eine Stutze gefunden. 

Die von den Driisen und Geweben erzeugten wirksamen Stoffe sind von 
STARLING mit dem Ausdruck Hormone bezeichnet worden (OewJ.Btv, hormaein. 
in Bewegung setzen, anspornen). 

Die Zahl der Organe mit nachgewiesener innerer Sekretion ist nicht gering. 
Die pharmakologische Wirkung der einzelnen Hormone ist sehr verschieden und 
zum Teil sehr verwickelt; manche wirken in gleichem Sinne, manche heben einander 
in der Wirkung auf. 

In wenigen Falleu hat man einen wirksamen Stoff ana cinem Organ chemisch 
rein isolieren konnen, z. B. das Suprarenin aus der Nebenniere, das jetzt auch 
synthetisch dargestellt wird (s. S. 825) und das Hypophysin aus der Hypophyse. 
Auch aus der Schilddriise hat man reine Stoffe isoliert, denen man die Wirkung 
der Schilddruse zuschreibt (s. S. 366). In anderen Fallen hat man aus Organen En
zyme (Fermente) von bestimmter Wirkung in ziemlich reiner Form isoliert, so das 
Pepsin aus der Schleimhaut des Magens dE'r Schweine oder des Labmagens junger 
Wiederkauer und das Pankreatin aus der Bauchspeicheldru.se. In den meisten 
Fallen sind aber die wirksamen Stoffa der Organe nicht naher bekannt und nicht 
rein darstellbar. 

Die beste Form, in der die wirksamen Stoffe der Organe unverandert zur An
wendung kommen konnen, sind wohl die frischen Organe selbst, deren Beschaffung 
aber groGe Schwierigkeiten bietet. Man verwendet deshalb haltbare Praparate, 
von denen die sorgfiiltig bei niedriger Temperatur getrockneten und gepulverten 
Organe die zweckmalligsten sind, weil sie aIle wirksamen Stoffe des betreffenden 
Organs moglichst wenig verandert enthalten. 

Die Darstellung von Organpriiparaten hat mit der groaten Sorgfalt 
unter peinlichster Beobachtung der RegeIn der Aseptik zu geschehen. Es diirfen 
nur ganz frische Organe von nachweislich vollkommen gesunden Tieren 
verarbeitet werden, und zwar hat diese Verarbeitung sofort zu geschehen, damit 
die Moglichkeit der Einwirkung von Bakterien vermieden wird. Die Zerkleinerung 
der Organe hat in moglichst aseptisch gehaltenen Raumen stattzufinden, und die 
dabei verwendeten Gerate und die Rande des Arbeitenden sind keimfrei zu 
machen. 
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Gallica gibt folgende allgemeine Vorschriften: 
Extracta Organorum. Extraits d'organes (non injectables). Die Organe sind unter 

den Kautelen der Aseptik den getoteten Tieren sofort zu entnehmen und bis zur weiteren Ver· 
arbeitung in sterilisiertem, mit Chloroform gesattigtem Wasser aufzubewahren. Sie sind dann 
von allen fremden Geweben zu befreien, schnell zu zerkleinern und zu Brei zu zerreiben. 

Von dem so gewonnenen frischen Organbrei maceriert man 100 T. mit 200 T. sterilem, mit 
Chloroform gesattigtem Wasser unter ofterem Umschutteln 24 Stunden, reibt die Masse dann 
durch ein Sieb, preBt sie leicht aus und fangt den Auszug auf. Der Ruckstand wird nochmals 
mit 100 T. sterilem Ohloroformwasser 12 Stunden maceriert, wieder durch ein Sieb gerieben 
und abgepreBt und das Ablaufende mit der zuerst gewonnenen Flussigkeit vereinigt. Die so 
erhaltenen Auszuge werden unter sorgfaltigstem Schutz vor Staub bei einer 400 nicht uberschrei· 
tenden Temperatur moglichst schnell zu einem dicken Extrakt eingeengt. Am besten geschieht 
dies im Vakuum oder ohne Erwarmung uber Schwefelsaure. 

Enthalten die so gewonnenen Extrakte wesentliche Mengen Fett, so muB dieses entfernt 
werden. Man bringt die Extrakte zur Trockne, mischt sie mit gewaschenem und gegluhtem Sand 
und extrahiert die Mischung mit Ather (oder Petrolather). Darauf wird das Extrakt mit sterilem 
Wasser wieder in Losung gebracht, die Losung filtriert und unter den oben angegebenen Vor· 
sichtsmaBregeln wieder zu einern dicken Extrakt eingeengt. 

Pulvis Organomm. Poudres d'organes. - Gall.: Die frischen Organe werden zunachst 
behandelt wie oben angegeben. Nachdem die Organe zwischen mehreren Lagen sterilisierten Sei
denpapiers oberflachlich abgetrocknet sind, werden sie zerschnitten und zu Brei zerrieben. Der 
Brei wird in sterilen GefaBen flach ausge breitet und entweder u ber Schwefelsaure oder im Vakuum 
bei hochstens 400 getrocknet, dann gepulvert. Fetthaltige Organe sind schlieBlich, wenn das 
Fett vorher nicht mechanisch entfernt werden konnte, noch mit Ather oder Petrolather zu 
extrahieren. 

Die Aufbewahl'ung del' Ol'ganpl'iipal'ate hat in sterilen GefaBen, kuhl, vor Licht 
geschutzt, zu geschehen. 

Glandole OEWEGA (OHEMISCHE WERKE, Grenzach) werden aus den Organen mit innerer 
Sekretion in der Weise dargestellt, daB EiweiBstoffe und Lipoide moglichst schonend entfernt 
werden, so daB die Auszuge an spezifischen Stoffen angereichert sind. Die Glandole werden ent
weder auf ihr Verhaltnis zur Druse abgestimmt oder nach besonderen physiologischen Methoden 
auf Werteinheiten eingestellt. - Sie stellen farblose oder leicht gelblich gefarbte, sterile Lo· 
sungen dar mit geringem eigenartigen Geruch und Geschmack. Auch kommen Tabletten in den 
Handel; beide Formen sind haltbar. 

Opo·Praparate (POEHL u. SOHNE, Petersburg) sind Extrakte aus Organen, die mit Na· 
triumchlorid so eingestellt sind, daB 1 T. 10 oder 20 T. des frischen Organs entspricht. 

Optone nach ABDERHALDEN (E. MERCK, Darmstadt) sind wasserlosliche Organpraparate, 
die aus den Organen durch Abbau durch kunstliche Verdauung dargesteIlt werden. Sie rufen 
keine anaphylaktischen Erscheinungen hervor. Von E. MERCK werden fast aIle Organpraparate 
auch in dieser Form dargesteIlt. 1m Handel in AmpuIlen zu 1 ccm mit 0,05-0,1 g Opton und 
in Tabletten zu 0,05-0,1 g. 

Organoemulsionen SAUER (OTTO HOFFMANN, Berlin SW 68) sind Emulsionen aus den 
von Fett und Faserstoffen befreiten zerriebenen Organen mit Fett. 3 T. = 1 T. des frischen 
Organs. In Kapseln zu 0,6 g Emulsion. 

Organo-Total-Priiparate (Dr. LABOSCHIN, Berlin NW 21) sind Organpraparate aus 
den ganzen Organen. 

Organpeptone nach ABDERHALDEN (FARBWERKE HOCHST) werden aus den Organen 
durch kiinstliche Verdauung gewonnen. Sie dienen zum Nachweis von peptolytischen Enzymen 
im Blutserum nach dem optischen Verfahren von ABDERHALDEN, das auf der Anderung der op· 
tischen Drehung einer Mischung von Blutserum der zu Untersuchenden mit der entsprechenden 
Peptonlosung bei der Aufbewahrung im Brutschrank beruht. HergesteIlt werden: Augenlinsen
pepton (vom Rind), Hodenpepton (vorn Stier), Hypophysenpepton (VOID Rind), Neben· 
nierenpepton (vom Rind), Ovarienpepton (von Kuhen), Placentapepton (aus menschlicher 
Placenta, dient zum Nachweis der Schwangerschaft), Schilddrusenpepton (vom Kalb), Thy. 
musdrusenpepton (vom Rind). 

Tanno-Organopriiparate (OHEM. F ABRIK RHEN ANIA, Aachen) sind durch Behandlung 
mit Gerbsaure gehartete Organpraparate, die im Magen nicht verandert, sondern erst im 
Darm aufgenommen werden. DargesteIlt werden: Heparon aus Lebern, Musculon aus Rinder
muskelfleisch, Ovaron (bovillum, ovillum und suillum) aus den Eierstocken von Kuhen, 
Schafen und Schweinen, Pankreon aus dem Pankreas, Splenon aus Schweinemilz. Teston aus 
Stierhoden, Thyron (ovillum und suillum) aus Schilddrusen von Schafen oder Schweinen. 
Trion aus Leber, Pankreas und Muske!' 
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Bauchspeicheldriise. Pankreas. 
Die Funktion der Bauchspeicheldrilse (Pankreas) ist eme doppelte, bedingt durch die innere 

und au3ere Sekretion. Die au3ere Sekretion liefert Enzyme, die die Verdauung gilnstig be· 
einflussen. Die Absonderung kommt zustande durch Einwirkung des Sekretins bzw. durch "Uber. 
tritt des sauren Mageninhaltes in den Darm. Die Reaktion des Pankreassaftes ist alkalisch. In 
ihm finden sich 4 Enzyme, die auf die Nahrungsmittel verdauend einwirken,·und zwar auf die 
Kohlenhydrate (Pankreas-Ptyalin), auf die Eiwe13korper (Trypsin), auf d.e Fette (Steapsin, Lipase) 
und auf das Milchcasein (Labferment). Nach Entfernung der Bauchspeicheldriise treten schwere 
Veranderungen im Organismus auf, da die Verdauung der genannten Stoffe beeintrachtigt wird. 

Auch eine innere Sekretion kommt der Bauchspeicheldrilse zu: Es war bereits alteren 
Forschern bekannt, da3 das Pankreas einen Stoff in die Blutbahn absondert, der einer Glykamie 
und Glykosurie entgegenwirkt. Mangelhafte oder fehlende innere Sekretion der Bauchspeichel
druse hat Diabetes mellitus zur Folge. Durch das aus der Pankreasdruse isolierte Insulin (s. u.) 
konnen die Erscheinungen der Zuckerkrankheit wieder aufgehoben werden. Durch die Dar
stellung des Insulins und seine erfolgreiche Verwendung bei der Zuckerkrankheit erfuhren diese 
Befunde eine Bestatigung. 

Anwendung. Au3er der Verwendung des Insulins bei Diabetes (s. u.) werden die durch 
die au3ere Sekretion erzeugten Stoffe bei zahlreichen Erkrankungen der Druse selbst, des Ma
gens und des Darms gebraucht, ferner bei kachektischen Erkrankungen, Arteriosklerose, Base
dowscher Krankheit, Stoffwechseldermatosen, bei Mastkuren usw. Meist verwendet man die in 
den Handel kommenden Tabletten. 

Pankreatin und Pankreatinpraparate siehe unter Pankrea ti n urn. S.384. 
Vinum Pankreatini. Pankreaswein. 100,0 frische Bauchspeicheldriise werden hochst 

fein zerschnitten mit 20,0 Glycerin, 100,0 Wasser und 350,0 wei3em Wein, der vorher mit 5,0 
Natriumbicarbonat versetzt und einige Stunden unter wiederholtem Umschiitteln stehen ge
lassen war, iibergossen, wiederholt durchgeschiittelt, einen Tag maceriert und nach dem Aus
pressen filtriert. Die filtrierte Fliissigkeit versetzt man der Haltbarkeit wegen mit 10,0 Weingeist. 

Acomatol nach ZULTZER (CHEM. FABR. VORllI. E. SOBERING, Berlin N) ist ein Pan· 
kreas-Hormonpraparat. Anwendung bei diabetischer und chronischer Acidosis. 

Pankreon (CHEMISCHE FABR. RHENANIA, Aachen-Koln) ist ein durch Einwirken von 
Tannin auf frische Pankreasausziige gewonnenes Praparat. Graues, geruchloses, herb schmecken
des Pulver, das aHe Enzyme des Pankreassaftes enthalten solI. - An wendung. Es solI den 
Magen unzersetzt passieren und erst im Darm zur Wirkung kommen. Bei Pankreas-Diabetes, 
Pankreatitis, Durchfallen und anderen Darmerkrankungen, nerviiser Dyspepsie, Gastritis usw. 
Mehrmals taglich 0,3-0,5 vor dem Essen (bei Salzsauremangel nach dem Essen), gern mit 0,2 
Natriumbicarbonat zusammen. 

Pankrotanon (HAUSMANN A.-G., St. Gallen und Ziirich) ist ein unter Verwendung von 
Gerbsaure hergestelltes Pankreaspraparat, das im Magen nicht angegriffen werden solI (vgl. 
Tanno-Organopraparate). S. 358. 

Insulin. Literatur: H. STAUB, Insulin. Berlin, JULIUS SPRINGER. Insulin ist ein Hor
mon der Bauchspeicheldriise, das in den LANGERHANSschen Inseln gebildet wird und zur Re
gelung des Kohlenhydratstoffwechsels dient. Bei gewissen Erkrankungen der Bauchspeichel
driise wird die Bildung von Insulin vermindert, und der Insulinmangel hat dann Diabetes mellitus 
zur Folge. Die bei der Zuckerkrankheit auftretenden Krankheitserscheinungen konnen durch 
parenterale Einverleibung von Insulin weitgehend therapeutisch beeinflu3t werden. Das Insulin 
ist zuerst von BANTING und BEST in Toronto 1922 zur Behandlung des Diabetes angewandt 
worden. 

Gewinnung. Das Insulin kann aus der frischen Pankreasdriise durch Ausziehen mit 
Alkohol oder Aceton gewonnen werden. Nach dem ersten von COLLIP ausgearbeiteten Verfahren 
wird neutraler Alkohol verwendet, nach anderem Verfahren angesauerter Alkoho!' Auch alkalische 
Extraktion mit Natriumbicarbonat und Alkohol wird angewandt. Die Verfahren zur Gewinnung 
von Insulin sind in dem oben erwahnten Werk von H. STAUB ausfiihrlich beschrieben. Wahrend 
friiher nur Insulin amerikanischer Herkunft verwendet wurde, wird Insulin jetzt auch in Deutsch
land dargestellt auf Grund der Originalvorschriften der Universitat Toronto mit Genehmigung 
des Deutschen Insulinkomitees. 1m Handel sind zahlreiche Insulinpraparate, die als besondere 
Marken, eng!. "Brand", unterschieden werden. 

Eigenschaften. Das nach dem Verfahren von COLLIP dargestellte Insulin ist ein weiBes 
hygroskopisches Pulver, in Wasser mit gelblicher Farbe loslich. In Alkohol von 80% ist es liislich, 
unliislich in Alkohol von mehr als 93%' In den Handel kommt es in wasseriger Liisung, die durch 
Zusatz von Natriumchlorid blutisotonisch gemacht ist und physiologisch auf einen bestimmten 
Gehal t an "klinischen Ein hei ten" eingestell t wird. Ais "klinisc he Einhei t" gil t nach in terna ti onalen 
Vereinbarungen die Insulinmenge, die bei einem 2 kg schweren seit 24 Stunden hungernden Ka-
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ninchen den Blutzucker innerhalb von 4 Stunden um die Halite, von etwa 0,09% auf 0,0450/0' 
herabsetzt. Pankreas-Insulin MERCK in Glaschen zu 5 ccm enthalt in 1 ccm 20 klinische 
Einheiten. Insulin SCHERING wird in 2 Starken hergestellt mit 10 und 20 klinischen Ein
heiten in 1 ccm, beide in Glaschen zu 5 ccm_ 

Aufbewahrung. Kuhl, vor Licht geschutzt. Yom amerikanischenInsulin ist festgestellt, 
daB es mindeste~s 6 Monate lang seine Wirkungsstarke beibehalt; bei langerer Aufbewahrung 
findet aber allmahlich eine Abnahme der Wirkungsstarke statt. 

Anwendung. In der Regel subcutan, gelegentlich auch intravenbs; intramuskulare 
Anwendung ist nicht ratsam; innerlich angewandt ist es wenig wirksam. Bei percutaner Anwen
dung sind viel groBere Mengen notig als bei subcutaner Injektion. Bei der Insulinbehandlung 
ist die ubliche Diabetesdiat innezuhalten. Man beginnt, nachdem der Kranke mbglichst auf 
konstante Zuckerausscheidung gebracht ist, mit 2mal taglich 10 Einheiten vor den Hauptmahl
zeiten und steigert die Gabe bis auf 20 Einheiten. Nur in schweren Fallen werden 50-75 Ein
heiten bei gleichzeitiger Kohlenhydratzufuhr angewandt. Tritt durch die Behandlung eine zu 
starke Verminderung des Blutzuckers ein (Hypoglykamie), so wird ZuckerlOsung, am besten 
TraubenzuckerlOsung, gegeben, bei schweren Erscheinungen intravenbse Traubenzuckerinfusionen. 
Auch Einspritzungen von Suprarenin wirken der Hypoglykamie entgegen. Jede Insulinbehand
lung erfordert genaue arztliche 'Oberwachung und Kontrolle der Zuckerausscheidung im Harn 
und moglichst auch Bestimmung des Blutzuckergehaltes. Der Erfolg erreicht nach einigen 
Stunden seinen Hohepunkt und klingt bald wieder ab, daher ist eine haufige, mitunter sogar 
standige Anwendung erforderlich. Andererseits ist die Wirkung namentlich im diabetischen 
Koma sehr deutlich. N eben wir kungen: Zittern und andere Erregungserscheinungen, Puls
beschleunigung, Hinfalligkeit, SchweiBausbruch, AngstgefiIhl, Ohnmacht, Schwindel. Ein Teil 
dieser Nebenwirkungen laBt sich ebenfalls durch Traubenzuckerzufuhr bekampfen. - Die inner
liche (perlinguale) Anwendung wird auch geubt, ist aber weniger wirksam. 

Abgabe. EriaB des preuBischen Ministers fur Volkswohlfahrt vom 19. De
zember 1924. Die Vorschriften betreffend die Abgabe starkwirkender Arzneimittel vom 22. Juni 
1896 werden ausgedehnt auf Insuline und andere entsprechende, aus der Bauchspeicheldriise 
(Pankreas) hergestellte Praparate wie Pankreashormon, Norgina usw., sofern sie zu Einspritzungen 
unter die Haut bestimmt sind. 

Insulingual SILBE (Dr. ERNST STILTEN, Berlin NW 6) ist ein zur perlingualen An
wendung bestimmtes Insulinpraparat in Tabletten zu je 10 Einheiten. 

Germano-Insulin (Dr. CRR. BRUNNENGRABER, Rostock und Apoth. W. SAILER, Vel
lahn, Mecklenburg) ist ein trockenes Insulinpraparat. Durch Auflbsen von 1 g Germano-Insulin in 
50 ccm sterilem Wasser erhalt man eine Losung mit 1000 klinischen Einheiten. Die Losung wird 
durch einen Zusatz von 0,1% Trikresol haltbar gemacht. 

Eierstock. Ovarium. Die keimbereitenden weiblichen Geschlechtsdrusen. In ihnen ent
stehen die sog. GRAAFBchen Follikel, durch deren Bersten die reifen Eier frei werden. Die Ovarien 
enthalten Jod, das therapeutisch von untergeordneter Bedeutung ist. Nach BARELL enthalten 
die Ovarien des Schweines 0,00063%' diejenigen des Rindes 0,00061% Jod. Den Ovarien kommt 
eine innere Sekretion zu, die fur den Gesamtorganismus unentbehrlich ist. Wenn diese Sekretion 
infolge kunstlichen oder naturlichen Klimakteriums ruht, entstehen Beschwerden, die man durch 
Zufuhrung von Ovarium-Praparaten zu heilen sucht. 

Anwendung. Entsprechend der Funktion der Ovarien (Bildung der weiblichen Keim
drusen, Ausbildung der sekundaren Geschlechtscharaktere, Stoffwechsel- und GefaBwirkung) 
werden die Eierstockpraparate bei den entsprechenden pathologischen Veranderungen gebraucht, 
namentlich bei Erscheinungen, die auf Hypofunktionen der Eierstocke beruhen: A:r;tamie, Chlorose, 
Infantilismus, Amenorrhoe, Fettsucht, sexuelle Neurosen, Sterilitat, bei gewissen Hauterkran. 
kungen sowie bei klimakterischen Ausfallserscheinungen. Jedenfalls hat die Ovarientherapie 
den Vorzug der Ungefahrlichkeit. Man gibt mehrmals taglich 1-2 Tabletten der zahlreichen 
Handelspraparate. Auch intramuskular (1 Ampulle). 

Corpus luteum. Das Corpus luteum iBt ein am Ovarium durch Veranderung und Ein
lagerung aus dem geplatzten Follikel entstehender ZeIIkorper, der durcb einen Farbstoff L u tei n 
(Eidotterfarbstoff) gelb gefarbt ist. DaB Hormon dieses Organs wirkt vieliach entgegengesetzt 
dem Ovarium (Hemmung der Eibildung, sistiert die physiologischen Blutungen usw.). 

Anwendung. Bei Pubertats- und klimakterischen Blutungen, drohendem Abort, zu 
starken Wehen. Man gibt die im folgenden genannten Corpus-luteum-Praparate innerlich (Ta
bletten) oder intramuskular (AmpuIIen). 

Ovaria siccata. Ovarial. Aus den ganzen Ovarien von Kuhen dargestelit. 1 T. des Pulvers 
= 7 T. des frischen Organs. 

Corpora lutea siccata. Aus den Corpora lutea von Kuhen dargestelit. 1 T. des Pulvers 
= 51/ 2 T. des frischen Organs. Auch in Tabletten zu 0,05 g. 

Agomensin CIBA (GES. F. CHEM. IND., Basel) sind Tabletten mit je 0,02 g getrockneter 
Corpora lutea. 



Organotherapeutica. 361 

Biovar POEHL (Prof. POEHL u. SOHNE, Petersburg) ist ein trockenes EierstockpriLparat. 
Corpus luteum-Opton nach ABDERHALDEN (E. MERCK, Darmstadt) ist ein durch kunst

liche Verdauung aufgeschlossenes PriLparat aus Corpus luteum. In Ampullen 1 ccm = 0,06 g 
. und Tabletten zu 0,06 g. 

Ferrovial (E. MERCK, Darmstadt) ist eine Verbindung von Novarial mit Eisen. - An
wen dung. Besonders bei Chlorose. 

Glanduovin (DR. MAX HAASE U. CO., Berlin-WeiBensee) ist ein flussiges EierstockpriLparat 
m Ampullen zu 2,2 ccm = 2 g des frischen Organs. Zu subcutanen Injektionen. 

Gynormon (LECINWERK DR. E. LAVES, Hannover) wird aus Schweineovarien dargestellt. 
In Tabletten zu 0,25 g = 0,5 g des frischen Organs. 

Hormo-Ovariin (DR. G. HENNING, Berlin W 35) ist ein Extrakt aus Ovarien. 
Klimakton (KNOLL A.· G., Ludwigshafen a. Rh.). Uberzuckerte Tabletten in Bohnenform 

mit je 0,03 g reinster Ovarialsubstanz, 0,006 reinster Schilddrusensubstanz, 0,15 g Bromural 
und 0,15 g Caleium-Diuretin. 

IJutein (Apotheke zur Hygiea, Breslau) ist ein eiweiJ3freies Ovarienextrakt in Ampullen. 
Luteintabletten enthalten getroeknetes Corpus luteum von Kuhen. 
IJuteogan (DR. G. HENNING, Berlin W 35) ist ein Extrakt aus dem Corpus luteum von 

Kuhen. zu subcutanen Injektionen. 
Luteoglandol (HOFFMANN, LA ROCHE u. CO., Basel) ist ein lipoid- und eiweiJ3freies 

Extrakt aus Corpus luteum. 1 ccm = 1 g des frischen Organs. Subeutan 1-2 ccm oder innerlich 
(in Tabletten). 

Luteo-Transannon (GEHE u. Co., Dresden). Gelbe uberzuckerte Tabletten in Bohnen
form, die Corpus luteum, Transannon (s. S.284) und eine geringe Menge Folia Digitalis enthalten. 

Luteovar (POEHL u. SOHNE, Petersburg) ist ein trockenes PriLparat aus Corpus luteum. 
Novarial (E. MERCK, Darmstadt) wird aus den Ovarien von Kuhen durch Ininstliche Ver

dauung mit Pepsin-SalzsiLure gewonnen. Gelbliches Pulver, Geruch schwach peptonartig. In 
Wasser lbslich. 1 T. des Pulvers = etwa 10 T. des frischen Organs. 

Menoragin (DR. QUEISSER u. CO., Hamburg 19) ist eine keimfreie Losung der Lipoid
substanzen des Ovariums in Olivenol. 

Opoovulin (POEHL u. SOHNE, Petersburg) ist ein Eierstockpraparat. 
Oophorin (DR. FREUND u. REDLICH, Berlin NW 6) aus frischen Ovarien von Sehweinen 

und Kuhen, in Tabletten zu 0,3 g. Aueh in Tabletten mit Yohimbin und Lecithin. 
Oototal oder Rejuvcn femininum (DR. LABOSCIDN, Berlin NW 21) wird aus den ganzen 

Ovarien von Kuhen dargestellt. 1 Tablette = 0,5 g des frischen Organs. 
Ovadin (HOFFMANN, I,A ROOHE U. CO, Basel) ist ein jodhaltiges PriLparat aus Ovarien 

von Kuhen (mit 0,00127% Jod) oder von Schweinen (mit 0,00483% Jod). 
Ovaraden (KNOLL A.-G., Ludwigshafen a. Rh.; E. MERCK, Darmstadt) ist ein Extrakt 

uus Ovarien. 1 T. = 2 T. des frischen Organs. In Tabletten zu 0,25 g. 
Ovaraden-Triferrin (KNOLL A.-G., Ludwigshafen a. Rh). Tabletten mit 0,3 g Ovaraden, 

0,1 g Triferrin und 0,1 g Schokolade. 
Ovarian Residue (HOLLISTER WILSON LABOR., Chicago) besteht aus getrocknet.en 

Schweineovarien ohne Corpus luteum. 
Ovarigen (HOFAPOTHEKE, Kiel), Ovariin (DR. GRUBLER, Leipzig, DR. FREUND U. REDLICH, 

Berlin NW 6, POEHL u. SOHNE, St. Petersburg u. a.) sind OvarienpriLparate. 
Ovarin (DR. GRt)BLER. Leipzig und DR. MARPMANN, Leipzig) enthalt Ovarienextrakt von 

inflzierten Tieren und Berberin. 
Ovaron sic('um pulveratum (CHEM. FABRIK RHENANIA, Aachen) ist ein unter Anwen

dung von GerbsiLure gewonnenes PriLparat aus den Ovarien von Kuhen (0. bovillum), Sehafen 
(0. ovillum) oder Schweinen (0. suillum). Als Pulver oder in Tabletten im Handel. 

Ovimbin (Th. THEICHGRABER, Berlin S59 u. Konigsberg i. Pr.). Tabletten aus Ovarien
cxtrakt (= 0,3 g des frisehen Organs) und 0,002 g Yohimbinhydroehlorid. 

Ovoglandol (HOFFMANN, LA ROCHE u. CO., Basel) ist ein lipoid- und eiweiBfreies Ex· 
trakt aus Ovarien, I cern = 1 g des frisehen Organs. 

Ovo-Transannon (GEHE u. Co., Dresden). Rote uberzuckerte Tabletten in Bohnenform, 
die Ovarialsubstanz, Transannon is. S. 284) und eine geringe Menge Folia Digitalis enthalten. 

Propovar (POEHL u. SOHNE, St. Petersburg) ist ein Ovarienpraparat. 
Sistomensin CIBA (GES. F. CHEM. IND., Basel). Tabletten mit je 0,0125 g aus Corpus 

luteum gewonnenen Substanzen. 
Splenovarian (DR. LABOSCllN, Berlin NW 21) ist ein PriLparat aus den ganzen Ovarien 

von KUben, kombiniert mit Milzsubstanz (Lienototal, s. S.365). 

Gehirn. Cerebrum. Man unterscheidet das GroBhirn und Kleinhirn, sowie die Ge
I:tirn basis. Die Gehirnmasse besteht ans der "grauen Su bstanz", in der die Nervenzellen 
und Nervenfasern sowie viele BlutgefiLBe liegen, ferner der "weiBen Su bstanz", die keine 
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Nervenzellen enthiiJt und arm ist an Blutgefa.Ben. Erstere heiBt Gehirnrinde, letztere Marksubstam'_ 
Die Fortsetzung des Gehirns nach dem Riickenmark heiBt Medulla oblongata. 

Anwend'Ung. Gehirnpra.parate (getrocknetes Organ) werden, meist in Tabletten, 
innerlich gegen Neurasthenie, Veitstanz, Hysterie, Melancholie, Manie, Epilepsie, Alkoholismus, 
Chlorose und An1l.mie gebraucht, jedoch ist der Erfolg ungewiB und ihre Verwendung daher jetzt 
selten. 

Cerebrum sieeatum pulveratum, C,ere brinin, Alpha-Cerebrin (E. MERCK, Darmstadt) 
ist entfettete und getrocknete graue Hil'llllubstanz von Ka.lbern. 1 T. = 5 T. des frischen Organs. 
In Tabletten zu 0,1 g. ' 

Cerebrin POEHL ist ein Pra.parat aus Kalbsgehirn. 
Hemagulen (ELI LILLy U. Co., Indianopolis), Gehirnpra.parat. 
KefaUn (DB. FREUND U. REDLICH, Berlin NW 6) ist ein Pra.parat aus Gehirnsubstanz. 
Kephalalbin (BLATTMANN u. Co., Wadensvil u. Berlin) ist ein aus Tiergehirn hergestelltes 

Lecithin-EiweiBpra.parat. 
Phospho-Energon (AKTIEROLAGET PHABJIlACIA, Stockholm) ist ein Pra.parat aus Gehirn

und Nervensubstanz. EnthiiJt 500/ 0 Lecithin, 220/ 0 Cholesterin, 210/ 0 iibrige Nervensubstanz. 

Gehirnanhang. Hyphophysis cerebri. Glandula pituitaria. 
Die Hypophyse, ein an der Basis des Gehirns gelegenes Organ, hesteht aus einem Vorder

lappen( Glandularteil) und Hinterlappen (Infundibularteil). Der letztere kommt fur organthera. 
peutische Zwecke haupts1l.chlich in Frage. Dem Hormon des Hinterlappens kommt eine beson. 
dere Bedeutung zu, da es besonders auf die glatte Muskulatur erregend und den Blutdruck stei· 
gernd wirkt. Entfernung der Hypophyse bewirkt bei Tieren vermehrte Fettablagerung, Haar· 
ausfall und Atrophie der Geschlechtsorgane, Erscheinungen, die auf das Fehlen des Vorderlappens 
zuriickzufiihren sind. 

Der wirksame Bestandteil des Hinterlappens der Hypophyse ist nach FihINER das Hypo· 
p hysin, das aus 4 verschiedenen wirksamen Stoffen besteht. Einer von diesen Stoffen ist amorph; 
die 3 iibrigen geben kristallinische Sulfate. 

Anwend'Ung. Wegen ihrer kontrahierenden Wirkung auf den (glattmuskeligen) 
Uterus spielen die Hypophysenextrakte eine groBe Rolle in der Geburtshilfe als Wehenmittel. 
Auah soli die Harnsekretion bei Diabetes insipidus herabgesetzt werden. Gegen Wehen· 
schwa.che, zur Beschleunigung,der normalen Geburt in der Austreibungszeit sowie bei Uterus· 
atonie. Auah gegen gyna.kologische Blutungen (Pubertii.tsblutungen). Ferner bei Akromegalie, 
Diabetes insipidus, Basedowscher Krankheit, Osteomruazie, Bronchiruasthma, DarmverschluB 
und hei hypophysa.rer Fettsucht. Der einmalige Gebrauch erstreckt siah auf die Verwendung 
als Herztonioum bei Kreislaufschwaohe. 

Die im folgenden angefiihrten Hypophysenpra.parate werden entweder intramuskuliir 
meistens 1 com oder 1 Ampulle), intraveoos oder innerlich (in Tabletten) angewandt. 

Hypophysis Cerebri siceata pulverata, Hypophysis sicca (Amer.) (E. MERCK, Darm· 
stadt), wird aus dem Gehirnanhang von Rindern dargestellt. 1 T. des Pulvers = etwa 6 T. des 
frischen Organs. Auch in Tabletten zu 0,1 g. 0,1-0,3 g mehrmals taglich. Amer. Durchsehnitts· 
gabe 0,03 g. 

Hypophysen-Extrakt SCHEBING (CHEM. FARR. VORM. E. SCHERING, Berlin) wird in der 
Weise gewonnen, daB bei jeder Darstellung mehr als 1000 Hypophysen verwendet werden. Da· 
durch wird ein in der Wirkung stets gleichmaBiges Pra.parat erhalten. Klare Fliissigkeit, 1 ccm 
entha.lt die wirksamen Stoffe aus 0,2 g des Hinterlappens der Hypophyse. Zu subcutanen In· 
jektionen. 

Hypophysin (FARBWERKE H6cHST) ist eine Losung der wirksamen Stoffe der Glandula 
pituitaria. Klare, fast farblose Fltissigkeit. 1 ccm entbiiJt die wirksamen Stoffe aus 0,2 g des 
Infundihularanteils der Hypophyse. Zu 0,5-1 ccm suhcutan oder intramuskular. 

Liquor Hypophysis (Amer.) wird durch Ausziehen der frischen Hinterlappen der Hypo. 
physis von Rindern mit sohwach angesauertem Wasser, Aufkochen, Filtrieren und Sterilisieren 
des Auszuges hergestellt. Die Losung wird physiologisch am Meerschweinchenuterus eingestellt. 

Weitere fliissige oder trockene Praparate aus der Hypophyse oder Teilen derselhen sind 
folgende. Die fliissigen Praparate sind so eingestellt, daB 1 com die wirksamen Stoffe aus 0,2 g 
frischer Driisensu bstanz enthiiJt: 

Asthmolysin (DR. KADE, Berlin). Fliissig. EnthiiJt auch Nebennierenextrakt. 
- Cerephysin (0. CUSTODIS, Heppenheim BergstraBe). Aus dem Infundibularteil. FliiBBig. 

Cerenephrin (0. CUSTODIS). EnthiiJt auBer Hypophysenextrakt auch Nehennierenextrakt. 
- Coluitrin (DR. FREUND U. REDLICH, Berlin NW 6). Aus dem Infundibularteil. Fliissig. 

- Glanduitrin (DR. MAX HAASE U. CO., Berlin-WeiBensee). Aus dem InfundibularteiI, 
Fliissig. - GJandulo-Hy{)ophysol (POEHL u. SOHNE, St. Petersburg). Aus dem Vorderlappen. 
Fliissig. - Hypanin (CHEM. FARR. AUDING, Aubing b. Miinchen) ist ein Extrakt aus dem 
Infundibularteil der Hypophyse. 1 ccm = 0,15 g frischer Driise. An wend ung. In der Tier-
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heilkunde. - Hypogan (DR. G. HENNIG, Berlin W 35). Aus dem Infundibularteil. Flussig. 
- Hypolantin (DR. LABOSCHIN, Berlin NW 21). Tabletten zu 0,1 g und 0,3 g frischer Drusen
substanz (Vorderlappen). - Hypoloban FLIESS (DR. LABOSCHIN, Berlin NW 21). Tabletten 
zu 0,3 g frischer Drusensubstanz (Vorderlappen). - Hypopben (GEHE u. Co., Dresden). Extrakt 
aus Hinter- und Mittellappen der Hypophyse. Farblose Fliissigkeit, in Ampullen zu 1,1 ccm. -
Hypopbysis-Opton (E. MERCK, Darmstadt) nach ABDERHALDEN. In Ampullen zu 1 ccm = 0,06 g 
und in Tabletten zu 0,06 g. - HypopbysoI (POEHL u. SOHNE, Petersburg). Aus der ganzen Hypo
physe. Fhissig und in Tabletten. - Hypopbysochromtabletten (DR. LABOSCHIN, Berlin NW 21). 
Tabletten aus Hypophysenextrakt. - Hypopbytron (APOTHEKE BERNHARD HADRA, Berlin C 2). 
Extrakt aus dem Infundibularteil. Flussig. - HypototaI (DR. LABOSCHIN, Berlin NW 21). Ausder 
ganzen Hypophyse. Tabletten zu 0,3 g frischer Drusensubstanz. - Infundine (BURROUGHS, 
WELLCOME u. CO., London). Aus dem Infundibularteil. Flussig. - Lipastbenin oder GIanduitrin
Tonogen (GIDEoN RICHTER, Budapest). Extrakt aus dem Infundibularteil und Nebennierenextrakt. 
Fliissig.- Neurohypopbysol (POEHL u. SOHNE, Petersburg). Aus dem Infundibularteil. - Pbysor
mon (PASSEK u. WOLF, Hamburg 26). Aus dem Hinterlappen und Infundibularteil. Flussig. 
- PituglandoI (HOFFMANN, LA ROCHE U. CO., Basel). Aus dem Infundibularteil. Flussig. 
- Pituglenan SILBE (KAISER-FRIEDRICH-ApOTHEKE, Berlin). Flussig. Enthalt auch Supra-
renin. - Pituin PREGL (CHEM.-PHARM. WERKE STElERMARK, Graz). Flussig. - Pituitrin 
(PARKE, DAVIS u. CO., London und Detroit). Aus dem Infundibularteil. Fliissig. Enthltlt 
auch Chloreton (Acetonchloroform). - Piturenal (SCHAFERS APOTHEKE, Berlin). Fliissig. 
Enthalt auch Suprarenin. - Praepbyson (PASSEK u. WOLF, Hamburg 26). Aus dem Vorder
lappen. - Secapitrin CUSTODIS (LIEBIG-APoTHEKE. Heppenheim i. B.). Ampullen zu 1 ccm 
Ergotin CUSTODIS und 1 ccm Hypophysenextrakt = 0,1 g des frischen Infundibularteils. -
S.-H.-Losung (M. WOELM, Spangenberg, Bez. Cassel). Flussig. EnthiLlt auch Suprarenin. -
Synergo-Hypopbysin (POEHL u. SOHNE, Petersburg). Aus der ganzen Hypophyse. Flussig. 
- Vaporol (BURROUGHS, WELLCOME U. Co., London). 

Hoden. Testis. Testiculus. TestikeI. Die Hoden sondern nicht nur das Sperma ab, 
bzw. sind die BildungsstiLtte der Spermatozoen, sondern ihre Hormone bedingen auch die sekun
diLren Geschlechtscharaktere beim Manne. Daneben sollen auch durch die Hormone Herz und 
Muskeln in ihrer TiLtigkeit gesteigert werden. 

Anwendung. Die TestikelpriLparate werden als Tonica bei Hysterie, Neurasthenie 
(namentlich sexueller), Marasmus senilis und als Aphrodisiaca gegeben. ti"ber den Erfolg sind die 
Meinungen geteilt. Man gibt sie entweder innerlich (Tabletten, Losung) oder subcutan. 

Testes siccati pulverati werden aus Stierhoden gewonnen. Hellgraugelbliches Pulver, 
1 T. = 6 T. des frischen Organs. 

Testes siccati-Tabletten (E. MERCK, Darmstadt) enthalten je 0,25 g. 
Weitere HodenpriLparate: 

Didymin (BURROUGHS, WELLCOME u. CO, London). Aus Stierhoden. - Epididymin 
(POEHL u. SaHNE, Petersburg). Aus Nebenhoden. - Hormo-Spermin (DR. G. HENNING, 
Berlin W 35). - Neosequarin (C. RICHTER u. CO., Konstanz). Flussig. 1 ccm = 2,3 g des 
frischen Organs. - Neotestin (HORMON-PRAPARATE-GES., Berlin). EnthiLlt auch Yohimbin. 
- Novotestal (E. MERCK, Darmstadt) wird aus Stierhoden durch kiinstliche Verdauung ge
wonnen. 1 T. = 10 T. des frischen Organs. In Tabletten zu 0,3 g. - Orchidin (POEm. u. SaHNE, 
Petersburg). Aus Stierhoden. Fliissig. - Orchicithin (POEHL u. SaHNE, Petersburg) enthiLlt 
Orchidin und Muira-Puama-Extrakt. - Praecoxin (DR. G. HENNING, Berlin W 35). - Se
quarin (C. RICHTER U. CO., Konstanz). - Spermin-Priiparate (POEHL u. SaHNE, Peters
burg u. andere) sind Losungen des Hydrochlorids der aus Hoden gewonnenen Base Spermin, 
C5H14N2• - Testes-Opton (E. MERCK, Darmstadt) durch kunstIiche Verdauung aufgeschlossenes 
Prl.i.parat aus Stierhoden. In Ampullen zu 1 ccm = 0,1 g. In Tabletten zu 0,1 g. - TesticuIin 
(DR. FREUND u. DR. REDLICH, Berlin NW 6). Glycerinextrakt 1 = 1 aus Hundehoden. -
Testiglandol (CHEM. WERKE GRENZACH, Grenzach i. B.). Lipoid- und eiweiJ3freies Extrakt 
aus Stierhoden. 1 T. = 4 T. des frischen Organs. In Ampullen und Tabletten. - Testimbin 
(THEOD. TEICHGRABER, Berlin S 59 und Konigsberg i. Pr.). Tabletten aus Hodenextrakt 
mit je 0,002 g Yohimbinhydrochlorid. - Testitotal oder ReJuven masculinum (Dr. LABO
SCIDN, Berlin NW 21) ist ein HodenpriLparat aus der Gesamtdriise. - Testocithin (Dr. LABO
SCIDN und HAGEDA, Berlin NW 21). Tabletten mit Hodenextrakt, Hypophysenextrakt und 
Lecithin. - Testormon (C. RICHTER u. CO., Konstanz). Fliissig. 1 ccm = 2,3 g des frischen 
Organs. - Vethorman (W. NATTERER, Miinchen 19). Fiir Tiere. In Ampullen zu 1, 2 und 3 ccm. 

Knochenmark. Medulla ossium. Das im Innern der Knochen befindliche Fettgewebe. 
SolI eine der Bildungsstellen roter Blutkorperchen sein und einen dem Spermin iLhnlichen Stoff 
enthalten. Daneben scheinen ihm noch andere Funktionen zuzukommen. Benutzt wird das 
rote Knochenmark der Schafe, KiLlber und Rinder. 
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Anwendung. Gegen Anamie, Chlorose, Pseudoleukamie, Leukamie, Rachitis, Osteo. 
malazie, Hautkrankheiten. Man gibt mehrmals taglich 2 Tabletten oder 2-3 g der getrock. 
neten Substanz. 

Medulla Ossium rubra siccata, Getrocknetes rotes Knochenmark, wird aus den 
Rumpfknochen der Rinder gewonnen. 1 T. = 5 T. des frischen Marks. Medulla Ossium·Tabletten 
E. MERCK, Darmstadt) enthalten je 0,1 g getrocknetes Knochenmark. 

Medullin und Opomedullin (POEHL u. SOHNE, Petersburg) sind Praparate aus rotem 
Knochenmark. 

Myelen (DR. R. SCHULTZE, Herdecke i. W.) ist ein Praparat aus rotem Knoehenmark. 
Myelogen. Mit Ather aus Markknochen gewonnenes Fett. 
Opoossiin (POEHL u. SOHNE, Petersburg). Praparat aus gel bern Knochenmark. 
Ossagen. Calciumsalze der Fettsauren des roten Knochenmarks. 
Ossalin und Ossalinsaures Natrium (J. E. STROSCHEIN, Berlin SO 36). Fett aus dem 

Knochenmark der Rinder und Natriumsalze der Fettsauren des Marks. 

Leber. Hepar. Die unter dem Zwerchfell zum groBeren Teile in der reehten Halite der 
BauehhOhle gelegene Driise, deren Sekret die Galle ist. Vielleieht sind noch andere Sekrete vor· 
handen. Die Leber ist stark glykogenhaltig und spielt eine groBe Rolle als entgiftendes Organ. 
Leberextrakt soll temperaturerniedrigend und diuretisch, stoffwechsel· und stuhlbefbI'dernd 
wirken. 

Anwendung. Man gab die getrocknete Leber oder ihr Extrakt bei Hamorrhagien, 
Gicht, Diabetes, Ikterus, Lebercirrhose, Gallensteinen, jetzt bei pernieioser Anamie. 

Hepar siccatum. Getrocknete Leber. Frisehe entblutete Rinderleber wird fein zero 
sehnitten, getrocknet und gepulvert. 1 T. = 5 T. des frischen Organs. 

Hepar siccatum-Tabletten (E. MERCK, Darmstadt) enthalten je 0,5 g getrocknete Leber. 
Heparaden. Leberextrakt. 1 T. = 2 T. frischer Leber. 
Hepatoidin und Opobepatoidin (POEHL u. SOHNE, Petersburg) sind Leberpraparate. 

Lunge. Pulmo. Die in del' BrusthOhle liegenden Atmungsorgane, in die die Bronchien 
einmiinden. Man benutzt Lungen von Kalbern und Schafen, auBerdem die Bronchialdriisen, 
Glandulae bronchiales, von Schafen. - Anwendung. Bei Lungentuberkulose in Tabletten. 
Die Praparate sollen nicht unschadlich sein, sind daher kaum mehr im Gebrauch. 

Glandulaebronchialessiccatae. Getrocknete Bronchialdriisen (von Schafen). 
1 T. = 9 T. des frisehen Organs. 

Pulmones siccati. Getrocknete Lungen (von jungen Sehafen). 
Clauden (LUITPOLDWERK, Miinchen) Haemostaticum FISCHL, ist ein thrombokinase· 

haltiges Extrakt aus Hammel. und Schweinelungen. Rotbraunes Pulver. In Ampullen zu 0,5 g. 
In wasseriger Losung 0,5: 10 bei Blutungen ortlieh, innerlieh, subeutan oder intramuskular. 

Delosan (HAUSMANN A.·G., St. Gallen u. Ziirich). Praparat aus Lungen mit Zusatz von 
Caleiumsalzen und Silikaten. 

Glandulen (HOFMANN NACHF., Meerane i. S. und THOS. CHRISTY, London) ist ein Extrakt 
aus den Bronehialdriisen von Schafen, das mit Milehzueker so eingestellt ist, daB 1 T. G1andulen 
1 T. der frisehen Driisen entspricht. 

Glandular ist ein Extrakt aus Bronchialdriisen. 
Pulmonadol. Praparat aus Schafslungen. 
Pulmonin (SAUTER'S LABORATORIUM, Genf). Praparat aus Kalbslungen. 

Lymphdriisen. Zellenreiche Gebilde, die zwischen den LymphgefaBen eingeschaltet sind 
und als Bildungsstatten der weiBen Blutkorperchen dienen. 

Lymphdriisensaft ist als Mittel gegen Leukamie und maligne Tumoren empfohlen worden. 
Lymphatic Gland (BURROUGHS, WELLCOME u. CO., London) ist ein Praparat aus 

Lymphdriisen. 

Milchdriisen. Mammae. Ob es sieh bei den weibliehen Brustdriisen urn ein Organ mit 
innerer Sekretion handelt, steht noeh dahill. Jedenfalls seheint ihnen aber ein EinfluB auf das 
Genitalsystem zuzukommen, doeh ist die therapeutisehe Bedeutung der Milehdriisenpraparate 
Behr gering. Man hat die getrocknete Driise gegen Blutungen der weibliehen Genitalorgane 
empfohlen. 

IUammae siccatae. Ge trockne te Milchdriisen (von Kiihen) 1 T. = etwa 9 T. des 
frischen Organs, auch in Tabletten zu 0,1 g. 

Mammin, Opomammin (POEHL u. SOHNE, Petersburg). Tabletten zu 0,3 und 0,5 g. In 
Losung 2:100 in Ampullen. - Mammid Laokoon (CHEM.·PHARM. FABRIK LAOKOON, Lem. 
berg). Tabletten zu 0,3 g der frischen Driisen. - Mammary (BURROUGHS, WELLCOME U. CO., 
London). 
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Milz. Lien. Ein in der linken Halite der Bauchhdhle liegendes Organ, dessen Funktionen 
noch nicht gam. klar erkannt sind. Man nimmt an, daB die Milz mit der Bildung der Blutkorper
chen im Zusammenhange steht und zahlt sie zu den sog. "ElutgefaBdriisen". Die Rindermilz 
enthalt nach BARELL bei einem Gewichte von 1-1,3 kg 0,00152-0,00203% Jod. Die Milz soll 
eine Steigerung des Hamoglobingehaltes des Elutes und damit eine Vermehrung der roten Blut
korperchen bewirken. Ebenso wird ihr ein EinfluB auf die physiologische Zerstiirung des Biutes 
und die Regulierung des Eisenstoffwechsels zugeschrieben. Man gibt die Milzpraparate u. a. bei 
Malariakachexie, Anamie, Chlorose und Leukamie. allerdings mit zweifelhaftem Erfolg. 

Lien siccatus. Ge trockne te Milz. Wird aus Hammelmilz gewonnen. 1 T. = 5 T. 
des frischen Organs. Auch in Tabletten zu 0,1 g. 

Lienin und Opolienin (POEHL u. SOHNE, Petersburg) sind Milzpraparate. 
Lienototal (DR. LABOSCIDN, Berlin) enthalt die gesamten wirksamen Stoffe der Hammel

milz. In Tabletten. 
Linadin (HOFFMANN, LA ROCHE u. CO., Basel) ist ein Trockenpraparat aus Milz. Es 

enthalt 0,01-0,02% Jod und 0,8-1% Eisen (Fe20 a). 
Neohormonal (CHEM. FABR. VORM. E. SCHERlNG, Berlin), friiher Hormonal genannt, 

ist ein eiweiBfreies Extrakt aus frischer Rindermilz. - Anwendung. Bei chronischer Ver
stopfung und bei akuter Darmlahmung, intraveniis 15-20 ccm. In manchen Fallen genugt 
eine einmalige Einspritzung fiir mehrere Monate, in einzelnen Fallen bleibt die Wirkung aber 
auch aus. 

Spleniferrin (APOTH. DR. CLAASZ, Tirschtiegel) ist ein Milz-Eisenpraparat mit 25% 
Eisen. Braunes Pulver. - Anwendung. Wie andere Eisenpraparate. 

Stagnin (DR. FREUND u. DR. REDLICH, Berlin NW. 6), ist ein durch Autolyse gewon
nenes Milzpraparat. Geschabte Pferdemilz wird mit physiologischer Natriumchloridlbsung unter 
Zusatz von Chloroform zur Verhiitung von Faulnis maceriert und der filtrierte Auszug eingedampft. 

Nebennieren. Suprarenes. Glandulae suprarenales. Von einer faserigen Membran um
hullte, in Mark- und Rindensubstanz unterschiedene dreiteilige Organe im oberen Ende der 
Nieren, deren Funktion noch nicht mit Sicherheit bekannt ist. Die Nebennieren enthalten das 
blutdrucksteigernde Alkaloid Suprarenin, durch das die fruher gebrauchlichen Nebennieren
extrakte, soweit die blutdrucksteigernde und blutstillende Wirkung in Frage kommt, groBtenteils 
verdrangt sind (s. S. 825). 

Glandulae suprarenales siccatae. Getrocknete Ne bennieren. Suprarenalum 
siccum (Amer.) Dried Suprarenals. Die zerkleinerten Nebennieren von Schlachttieren 
werden getrocknet, entfettet und gepulvert. Gelblichbraunes Pulver. Geruch schwach, eigen
artig. 1 T. = etwa 6 T. des frischen Organs. Gehalt an Suprarenin 0,4-0,60/0' 

Glandulae suprarenales-Tabletten (E. MERCK, Darmstadt) enthalten je 0,1 g getrocknete 
Nebennieren. 

Adrenochrom (DR. LABoscIDN, Berlin NW 21) ist ein gelbgriiner, schwefelhaltiger Farb. 
stoff der Nebenniere. - Anwendung. Bei Gicht und Tuberkulose. 

Oposuprarenalin (POEHL U. SOHNE, Petersbnrg) ist ein Nebennierenextrakt. 
Rachitoltabletten nach DR. STOLZNER (E. MERCK Darmstadt) enthalten je 0,005 g ge

trocknete Nebennierensubstanz. Bei Rachitis und Osteomalacie. 
Weitere Nebennieren- und Suprarinpraparate siehe unter Suprareninum S.827. 

Nieren. Renes. In der Bauchhohle liegende Organe, deren wesentliche Funktionen in 
der Ausscheidung des Harns bestehen. Daneben findet sinh auch eine innere Sekretion, deren 
Stiirung zu schweren Erscheinungen fuhren kann. Nierenpraparate gab man hei Nephritis. AI. 
buminurie, Uramie usw.; sie werden heute kaum mehr angewandt. 

Maceratio renalina Porci, gegen Nephritis empfohlen, wird jedesmal frisch hergestellt: 
Eine ganz frische Schweineniere wird in diinne Stucke zerschnitten und in kaltem Wasser ge
waschen. Die Stucke werden dann gewiegt und in einem Morser zu Brei zerstoBen. Dieser Brei 
wird in 300 g kaltes Wasser gebracht, dem 0,750/ 0 Kochsalz zugesetzt ist und 3 Stunden lang 
unter gelegentlichem Umruhren stehen gelassen. Die uber dem Bodensatz stehende rote Flussig
keit ist auf dreimal wahrend eines Tages zu trinken. 

Renes siccati. Getrocknete Nieren. Aus frischen Schweine- oder Schafsnieren durch 
Trocknen gewonnen. 1 T. = 6 T. des frischen Organs. Auch in Tabletten zu 0, I g. 

Renaden (KNOLL A.-G., Ludwigshafen a. Rh. und E. MERCK, Darmstadt). Zerkleinerte 
Schweinenieren werden mit phvsiologischer Natriumchloridlosung ausgezogen und der entfettete 
Auszug' zusammen mit der ge~inigten Drusensubstanz im Vakuum eingedampft. Es wird mit 
Milchzucker so eingestellt, daB 1 T. 2 T. des frischen Organs entspricht. Graugelbliches, gewurzig 
riechendes, fast geschmackloses Pulver. In Wasser teilweise liislich. 

Reniin und Oporeniin (POEHL u. SOHNE, Petersburg) sind ebenialls Nierenpraparate. 
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Ohrspeicheldriise. Parotis. Eine vom Ohr aus nach vorn gelegene Druse, die SpeicheJ 
secerniert, der durch den Ohrspeicheldrusengang in den Mund gelangt. SoIl eine Wirkung auf 
das Ovarialsvstem allsuben. 

Gland~lae Parotis siecatae. Getrocknete Ohrspeicheldriieen von Hammeln und Scharen. 
1 T entspricht 10 T. des frischen Organs. Dosis 0,3 g drei· bis vierwal taglich bei Ovarialerkran· 
kungen und Dysmenorrhoe. ~ 

Schilddriise. Glandula tbyreoidea. Bcsteht aus zwei, dem Schildknorpel aufliegenden 
Seitenteilen und einem Mittelstuck. Die Physiologie und der Zweck der Schilddruse wird am 
besten erkannt durch die Exstirpation dieses Organs im Tierversuch. Tiere, denen die Schild· 
druse entfernt wurde, bleiben im Wachstum zuruck (besonders der Knochen); auch finden 
sich Veranderungen der Haut und der Behaarung, ferner Herabsetzung des EiweiB., Fett· und 
Kohlenhydratstoffwechsels sowie Darmtragheit. Beim Menschen werden die gleichen Er· 
scheinungen nach Schilddriisenentfernung beobachtet. 

Bestandteile. Von E. BAUMANN wurde in der SchilddrUse Jod (0,33-0,9 mg auf 
1 g Trockensubstanz) gefunden und aus der Schilddruse von Schafen eine jodhaltige EiweiB· 
substanz isoliert, die als Thyroj odin oder J odothyrin bezeichnet wurde. Die Wirkung del' 
Schilddruse wurde dann dieser Jodverbindung zugeschrieben. Nach F. BLUM ist das Thyro. 
j odin BAUMANN in del' Schilddriise nicht fertig gebildet, sondern es ist ein Spaltungsprodukt 
eines jodhaltigen EiweiBstoffes, des Thyreoglo bulins, dessen Menge etwa 1/3 del' Trocken· 
substanz del' Driise betmgt. Nach OSWALD und E. DE CYON ist die Wirkung der Schilddriise 
lediglich dem Thyreoglobulin zuzuschreiben, nicht aber dem damus darstellbaren jodhaltigen 
Spaltungsprodukte. Der Jodgehalt des Thyreoglobulins wird gesteigert, wenn dem Karper Jod· 
verbindungen zugefuhrt werden. Nach A. SIEGMUND ist die Wirkung der Schilddruse nicht auf 
einen einzigen Stoff, sondern auf viele von del' Schilddriise erzeugte Stoffe zuriickzufuhren, deren 
Fehlen oder anormales Gemisch auch eine Erklarung fiir das gleichzeitige Auftreten von Schild. 
drusenschwache und Schilddrusenhypersekretion und ihre Folgeerscheinungen gibt. Das wirk
samste Schilddrusenpraparat ist deshalb die ganze getrocknete DrUse. 

Neuerdings (1919) hat KENDALL aus del' Schilddruse eine kristallimsche Substanz isoliert. 
die Thyroxin genannt wird und 650/ 0 Jod enthalt. Man hat hereits mit minimalen Mengen 
Thyroxin bei Tieren wie auch beim Menschen typlsche Erscheinungen (z. B. Hyperthyreoidis. 
mus) erzielen konnen. Thyroxin ist ein OxydijodphenyliLther des Dijodtyrosins. 
HO· CSH 2J 2 • O· CGH 2J 2 • CH2 • CH (NH2)· COOH (vgI. Bd. I S. 1560). 

Anwendung. AuBer bei eigentlichen Storungen der Schilddriisenfunktion, bei Stoff
wechselerkrankungen, namentlich Fettsucht (hier nul' vorsichtig zu verwenden!), Hautkrank· 
heiten, vor allem bei Kretinismus und Myxodem. Man gibt SchilddrUsenpraparate innerlich in 
Tabletten oder als intramuskulare Injektionen. (Naheres s. bei den einzelnen Priiparaten.) 

Abgabe. Aile SchilddrUsenpraparate unterliegen in Deutschland den Vorschriften iiber 
die Abgabe starkwirkender Arzneimittel in den Apotheken. 

Glandulae Thyreoideae siccatae. Getrocknete Schilddriisen. -ThyreoidinuID 
SiccUID (Erganzb •. III). Thyreoidin. Thyreoideum sic cum (Amer., Brit.) Dried 
Thyroids. Die Schilddriisen von Schafen werden von Bindegewebe und Fett befreit, zerkleinert. 
getrocknet und grob gepulvert. Grobes, graugelbes Pulver von eigenartigem Geruch. 0,4 g des 
Pulvers entsprechen einer ganzen mittelgroBen Schilddruse. 1 T. des Pulvers = 6 T. del' frischen 
Druse. Ergiinzb. III und Brit. fordern die Schilddrusen von Schafen, Amer. laBt die Schilddrusen 
von allen Tieren, die zur menschlichen Ernahrung dienen, zu. - Brit.laBt das Pulver mit Petroleum. 
ather entfetten. - Belg. laBt die gepulverte Schilddruse von Schafen oder ein Extrakt damus 
mit Milchzucker so einstellen, daB 1 g des Pulvers 1 g del' frischen priise entspricht. 

Prilfung. Ergiinzb. III. Thyreoidin darf nicht unangenehm oder faulig riechen - J od
nachweis. Tragt man 1 g Thyreoidin in ein schmelzendes Gemisch von 2 g Natriumnitrat und 
1 g Natriumhydroxyd ein, unterhiilt die Masse noch einige Zeit im Schmelzen (notigenfalls unter 
Zusatz von etwas Natriumnitrat, bis keine Kohle mehr vorhanden ist), lost sie nach dem Erkalten 
in etwas Wasser und sauert die Losung mit rauchender Salpetersaure an, so muB sich die Flussig
keit braunlich farben; bei Schiitteln der Fliissigkeit mit Chloroform muB dieses sich violett farben. 
Amer. fordert einen Jodgehalt von mindestens 0,170/ 0 und hOchstens 0,230/ 0, Germ.6 s. S. 1332. 

Glandulae Tbyreoidea-Tabletten (E. MERCK, Darmstadt) enthalten 0,1 g getrocknete 
Schilddriisen (von Schafen). Auch Tabletten zu 0,3 g mit 0,3 g Natriumbicarbonat. 

Tbyreoidinum depuratum NOKTIN (E. MERCK, Darmstadt) ist ein wasserlOslicher EiweiB
korper aus der Schilddruse von Schafen. Durchsichtige Lamellen odeI' gelbes Pulver. Auch in 
Tabletten zu 0,01 g. - Anwendung. Innerlich zu 0,01 g 1-2mal taglich. Subcutan taglich 
1 ccm einer Losung 0.05: 10 Chloroformwasser. 

Weitere Schilddriisenpra.parate: In den Handel kommen zahlreiche SchilddrUsen
praparate, die entweder aus der getrockneten Driise oder aus Extrakten aus del' frischen Driise 
bestehen. Es sollen hier nur die Praparate aufgefuhrt werden, deren Hersteller zu ermitteln waren: 
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Hormo-Thyreoidin (DR. G. HENNING, Berlin W 35) ist Schilddriisenextrakt. 
Jodothyrin (:I!'ARBENFABRIKEN LEVERKUSEN und E. MEROK, Darmstadt) ist eine Mischung 

von Thyrojodin BAUMANN mit Milchzucker. 1 g entspricht 1 g frischer Schilddriise und ent
halt 0,3 mg Jod. Auch in Tabletten zu 0,3 g = 0,1 mg Jod 

Liquor Thyreoideae conservatus (INSTITUT MARPMANN, Leipzig). Aus Schilddriisen 
von Tieren, die mit J odverbindungen gefilttert wurden. 6 ccm = 1 g frischer Schilddriise. 

Novothyral (E. MERCK, Darmstadt) ist ein durch kiinstliche Verdauung mit Pepsin-Salz
sii.ure dargestelltes Schilddriisenpraparat. 1 T. = 10 T. der frischen DrUse. 

Thyracid (lIAMMERWERKE, Dresden-N.) = Schilddrilsenextrakt. 
Thyraden (KNOLL A.·G., LudwigshafeIi a. Rh. und E. MERCK, Darmstadt) ist eine 

Mischung von Thyrojodin BAUMANN (siehe Bestandteile der Schilddriise) mit Milchzucker, 
so eingestellt, daB 1 g 0,7 mg Jod enthalt und 2 g frischer Schilddriise entspricht. WeiBes Pulver 
mit den Eigenschaften des Milcbzuckers. Auch in Tabletten zu 0,15 g = 0,1 mg Jod. 

Thyrakrln (HAUSMANN A.-G., St. Gallen und ZUrich). Tabletten mit 0,05 g Jodthyreo
globulin (= 0,15 mg Jod). 

Thyreogan (DR. G. HENNING, Berlin W. 35). Injizierbares Extrakt aus Hammelschilddriise. 
Thyreoglandol Cewega (CHEM. WERKE GRENZAOH, Grenzach i. B.). Lipoid- und eiweiB

freies Extrakt. 1 T. = 1 T. frischer Driise. In Ampullen zu 1 ccm oder in Tabletten. 
Thyreoidea-Opton (E. MEROK, Darmstadt) ist ein nach ABDERHALDEN (s. S.358) dar

gestelltes Schilddriisenprii.parat. In Ampullen zu 0,1 und 0,05 gin 1 ccm und Tabletten zu 0,1 g. 
Thyreoglobulin-Tabletten (E. MERCK, Darmstadt) enthalten je 0,005g Jodthyreo

globulin. 
Thyreoidin und Opothyreoidin POEHL (POEHL U. SOHNE, Petersburg) in Tabletten und 

Liisung (in Ampullen). 
Thyreonal GEHE (GEHE u. Co., Dresden) sind Thyreoidintabletten. Braun = 0,3 g 

frischer Driise, weill = 0,1 g frischer Driise. 
Thyreo-Testogan IDR. G. HENNING, Berlin W 35). Extrakt aus Schilddriisen und 

Stierhoden. 
Thyreo-Thelygan (DR. G. HENNING, Berlin W 35). Extrakt aus Schilddriisen und 

Kuhovarien. 
Thyron siehe Tanno-Organprii.parate S. 358. 
Thyrochrom-Tabletten (DR. LABOSOIDN, Berlin NW 21) enthalten je 0,025 g eines 

Alkohol-Ather-Extraktes der Kalbsschilddrilse. 
Thyroidpulver und -tabletten (ARMOUR u. Co., Hamburg). 
Thyroprotein (PARKE, DAVIS U. Co., Detroit und London). Schilddriisenextrakt. 
Thyrototal (DR. LABoSOHIN, Berlin NW 21). 1 T. = 6 T. frischer Hammelschilddriise. 

Nebenschilddruse. Parathyreoidea. Eine am hinter en Lappen der Schilddrilse be
findliche Druse. Der Ausfall der Nebenschilddriise solI binnen kurzem tiidlich wirken. Die Funktion 
der Glandulae parathyreiodeae gleicht im ganzen derjenigen der Schilddriise. - Anwendung. 
Man hat Nebenschilddriisenextrakt angeblich erfolgreich bei (postoperativer) Tetanie und an
deren mit Krampfen einhergehenden Erkrankungen angewandt; der Gebrauch ist allerdings selten. 

Paraglandol (HOFFMANN, LA ROOHE u. CO., Basel) ist ein Extrakt aus der Neben
Bchilddriise. 10 T. = 1 T. der frischen Driise. Gegen Basedowsche Krankheit. 

Parathyreoidin (DR. FREUND U. DR. REDLIOH, Berlin NW 6) ist ein Prii.parat aUB 
Nebenschilddriisen in Tabletten zu 0,1 g. 

Thymusdruse. Eine Driise ohne sichtbaren Ausfiihrungsgang; sie liegt beim Kinde im vor
deren Mittelteil des Brustfelles, degeneriert aIlmii.hlich und ist beim Erwachsenen nur noch selten 
zu finden. Bei Tieren leidet nach Thymusentfernung das Knochensystem; die Knochen werden 
weicher. Die Thymusdriise gilt auch als eine Bildungsstatte der Lymphocyten. - Anwendung 
finden die Thymusprii.parate bei Wachstumsstiirungen, Anii.mie, Basedowscher Krankheit, 
Rachitis, Tuberkulose und gewissen dyspeptischen Beschwerden. Die Prii.parate werden ent
weder intramuskular in Form der Extrakte oder innerlich als Tabletten angewandt. 

Glandulae Thymi siccatae. Thymus siccatus. Getrocknete Thymusdriise. Wird 
aus den Thymusdriisen von Kii.lbern und Schafen gewonnen. 1 T. = 6 T. der frischen Driise. 
In Tabletten zu 0,05 g. Zu 2,5-5,0 g tii.glich. 

Thymochrom (DR. LABOSOHIN, Berlin NW 21) ist ein arsenhaltiges Thymusdriisen
prii.parat. Gegen Hautkrankheiten, innerlich. 

Thymin POEHL (POEHL u. SOHNE, Petersburg). Tabletten aUB Thymusdriisenextrakt. 
Thymus-Opton (E. MEROK, Darmstadt) ist ein nach ABDERHALDEN dargestelltes Thymus

driisenprii.parat (vgl. Optone, S.358). In AmpulJen 0,06 g in 1 ccm, in Tabletten zu je 0,06 g. 
Thymohypnin (BRUOKNER, LAMPE u. CO., Berlin C 19) ist ein Thymusdriisenextrakt. 

Gegen Basedowsche Krankheit. 
Tbymoglandol CEWEGA (CHEMISOHE WERKE GRENZAOH) ist ein lipoid- und eiweiBfreies 

Extrakt aus der Kalbsthymusdriise. 1 ccm oder 1 Tablette entspricht 1 g frischer Druse. 
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Vorsteherdrilse. Prostata. Eine aus zwei, seltener aus drei Lappen bestehende Druse, 
die den Anfangsteil der Harnriihre, von der sie durchbohrt wird, umfaJ3t. Die physiologische 
Bedeutung des Prostata..Sekrets ist noch nicht ganz klar. Die Praparate sollen bei Prostata. 
Hypertrophie giinstig wirken. 

Glandulae Prostatae siccatae, Getrocknete Vorsteherdrusen, werden aus de! 
Prostata von Stieren gewonnen. 1 T. = 6 T. der frischen Driise. In Tabletten zu 0,125 g. Taglich 
5 Tabletten in 2 Gaben von 2 und 3 Tabletten. Bei Prostatahypertrophie und ahnlichen Er
krankungen versucht, jetzt aber so gut wie verlassen. 

Opoprostatin (POEHL u. SOHNE, Petersburg) ist ein Extrakt aus Vorsteherdriisen. 

Zirbeldrilse. Epiphysis. Diese beim Menschen etwa 0,2 g wiegende Driise liegt im mitt. 
leren Gehirn. Sie steht in besonderen Beziehungen zu den Sexualfunktionen. Tumoren der Druse 
bedingen beschleunigte kiirperliche und geistige Entwicklung. Experimentelle Untersuchungen 
lassen erkennen, daJ3 die Zirbeldriise in einem antagonistischen Verhli.ltnis zu den Geschlechts. 
drlisen wie auch der Hypophyse steht. Anwendung der Epiphysenpraparate: bei sexueller 
Frlihreife, Hyperlibido sexualis, Scheidenkrampfen, spastischer Verstopfung, Kopfschmerzen, 
Dysmenorrhiie, klimaterischen Ausfa.11serscheinungen, Arteriosklero!e, Abmagerung. Man inji. 
ziert aile 2 Tage eine Ampulle intramuskular oder gibt 1-3 Tabletten taglich. 

Epigan (DR. G. HENNING, Berlin W 35) ist ein injizierbares Extrakt aus der Zirbeldriise 
von Rindern. 

Epiglandol Cewega (CHEM. WERKE GRENZAOU, Grenzach i. B.) ist eine Liisung eines 
eiweiJ3- und lipoidfreien Extrakts aus der ZirbeldrUse. 5 T. = 1 T. der frischen Driise vom Rind. 

Verschiedene Organpraparate. 
Animasa (ORGANOTHERAl'EUTISOHEWERKE, Osnabriick) ist einPraparat aus der Innenhaut 

der Aorta junger Tiere. Gegen Arteriosklerose und hohen Blutdruck (Schrumpfniere). 3mal 
taglich 1 Tablette. 

Antityphusenrakt nach V. JEZ (SERUlIIGESELLSCHAFT, Landsberg a. W.) ist ein Organ. 
praparat aus der Milz, dem Knochenmark und Gehirn gegen Typhus immun gemachter Kaninchen. 
Riitliche, alkalisch reagierende Fliissigkeit. Bei Typhus el3liiffelweise innerlich gegeben. 

Blandogen masculinum und femininum (DR. G. HENNING, Berlin W 35) ist ein Extrakt 
aus Schilddriisen und Hoden (masculinum) oder aus Ovarien und Pankreas (femininum). - An. 
wend ung. Als Entfettungsmittel. 

Cholelitmin MARPMANN besteht aus einer schwach alkoholischen Aufliisung der frischen 
Galle von Tieren, die vorher mit Ga.11ensaft gefiittert waren. Es soIl bei Gallensteinkoliken An
wendung finden. 

CoagulenKocHER-FONIO (GES. F. CHElII. INDUSTRIE, Basel) ist ein Blutstillungsmittel, 
das aus den im Tierblut enthaltenen gerinnungsfiirdernden Substanzen hergestellt wird. 

Coeliacin-Tabletten (AFOTH. BAUlIIANN, Gotha und E. MERCK, Darmstadt) enthalten 
ein Prli.parat aus den Mesenterialdriisen des Schafes. 1 Tablette = 0,3 g frischer Driise. Bei ver
schiedenen Formen der Hautverdickung (Sclerodermis) angewandt. 

Cordin (POEHL u. SOHNE, Petersburg) ist ein Extrakt aus dem Herzfleisch von Rindern. 
- Anwendung. AlB Cardiotonicum. 

Crotalin (ROTHWELL u. WOLF, Philadelphia) ist das getrocknete Gift der Klapperschlange 
(Crotalus adamanteus). Wird bei Epilepsie subcutan angewandt. 

Dyspeptine (B. H. DERENBURG, Frankfurt a. M.) ist reiner sterilisierter Magensaft von 
lebenden Schweinen. 

Eatan (EATINONGESELLSCHAFT, Miinchen) ist eine Liisung von hydrolytischen Spaltungs
produkten von tierischen EiweiJ3kiirpern und von blutbildenden und innersekretorischen Organen, 
Blut, Bindegewebe, Knochen und Gelenken. - Anwendung. 'Bei Unterernahrung, Blutarmut, 
Tuberkulose zur ~ppetitanregung. 2mal tli.glich 1 Kinderliiffel voll, bei Kindem weniger. 

Enterin und Opoenterin (POEHL u. SOHNE, Petersburg) sind Extrakte aus der Schleim
haut des Zwiilffinger- und Leerdarmes. - Anwendung. Bei Schwachezustanden verschiedener 
Bauchdriisen. 

Gastrin (AFOTHEKER KURTZWEG, Berlin N 21) ist ein Hormonpraparat gegen Dyspepsie. 
Hepin (BEHRINGWERKE, Marburg a. L.) wird aus tierischen Eingeweiden gewonnen. Es 

zerIegt Wasserstoffsuperoxyd katalytisch unter Sauerstoffentwicklung und wird zu Sauerstoff
bli.dern verwendet. Hepin gereinigt wird zusammen mit Wasserstoffsuperoxydliisung in der 
Zahnheilkunde angewandt. 

Hormin (FABR. 0HE1II. l'RAPARATE, Miinchen 19) ist ein Organpraparat aus Testes, Pro
stata, Vesic. semin. (oder Ovarium und Plazenta), Glal).dulae thyreoideae, Hypophysis und 
Pankreas. ,In Tabletten, Suppositorien und Ampullen. Gegen sexuelle Insuffizienz, hypophysare 
Fettsucht, klimakterische Beschwerden tlSW. Innerlich, intramuskular oder rektal. 



Origanum. 369 

Inkretol (QUEISSER u. Co., Hamburg) ist eine Losung der Lipoide der Plazenta in Olivenol. 
Zur Beforderung und Anregung der Milchsekretion bei Frauen. 

Lentocalin ROMER (FARBWERKE HOOHST) wird aus frischen tierischen AugenIinsen dar. 
gestellt. Gegen Altersstar. 

Mucin (E. MEROK, Darmstadt) ist die Schleimsubstanz der Galle, wahrscheinlich ein Ge. 
misch von Serumglobulin, echtem Mucin und Gallensalzen. Gelbes bis griingelbes, wasserlosIiches 
Pulver. - Anwendung. In Verbindung mit gleichen Teilen Natriumbicarbonat in Gaben von 
0,6 g bei Ulcus ventriculi zum Schutze der Magenschleimhaut. 

Oculin (CARL REICHEL, VeitshOchheim) ist ein sterilisiertes und mit 0,6% Kochsalz ver· 
setztes Glycerinextrakt aus dem Wimper. und Glaskbrper der Ochsenaugen. Es wird bei Ab. 
schli.lung der Netzhaut innerlich und subcutan angewandt. Erfolg recht zweifelhaft. 

Orgaferrin-Ovarian (DR. LABOSOIDN, Berlin NW 21) ist ein Milz.Eisenpraparat mit 
den Gesamtbestandteilen von Ovarien. 

Saccharosolvol (A. MEISSNER, Oppeln) gegen Diabetes ist ein SalicyIsaure enthaltendes 
Organpraparat aus Ruckenmarksubstanz und Pankreas. 

Sanarthrit (LUITPOLD-WERK, Miinchen.Thalkirchen) ist ein Extrakt aus Knorpelgewebe. 
Intravenos (1 ccm) bei Gelenkerkrankungen, Gicht. Macht leicht .. Reaktionen": Schmerzen 
Fieber, Erbrechen. In 2 Starken erhll.ltlich. 

Testogan (DR. HENNING, Berlin W 35). Tabletten, Injektionen und Suppositorien mit 
Extrakten aus Keimdriisen (Hoden, Vorsteherdriise, Samenblasen) der Bauchspeicheldriise, 
Schilddriise, Nebenniere, Hypophyse, ferner Yohimbin und Lecithin. 

Thelygan (DR. HENNING, Berlin W 35). EnthaIt Extrakte aus Eierstocken, Bauchspeichel. 
driise, Schilddriise, Nebenniere und Hypophyse, ferner Yohimbin und Lecithin. 

Die beiden letztgenannten Praparate werden innerlich, subcutan und rektal bei sexueller 
Insuffizienz des Mannes (Testogan) und der Frau (Thelygan) angewandt. 

Origanum. 
Origanum vulgare L. Dosten. Labia tae-Sa turejeae-Thyminae. Heimisch 
von England bis zum Himalaja. Eine 30-50 cm hohe Pflanze mit aufrechtem 
Stengel. 

Herba Origani. Dostenkraut. Common Marjoram. Sommite fleurie 
d'origan vulgaire. Herba Origani vulgaris. Brauner Dosten. Frauen
dost. Wilder Majoran. 

Das getrocknete. von den dickeren Stengeln befreite. bliihende Kraut. Der 
Stengel vierkantig, behaart, meist rotlich angelaufen, die Blatter kreuzgegenstitndig, 
kurzgestielt, breit eifOrmig, bis 4 cm lang, spitz oder stumpflich, ganzrandig oder 
geschweift-gekerbt"mehr oder weniger behaart, am Rande gewimpert, durchscbei. 
nend driisig-punktiert. Die Bliiten meist bellpurpurn, selten weill, kurzgestielt, sie 
eteben in kurzen Ahren mit elliptischen oder ovalen Hochblattern. Die Blumen. 
krone zweilippig, die Oberlippe ausgerandet oder kurz zweispaltig; der Kelch selten 
zweiIippig, meist gleichmallig fiinfzahnig, zur Fruchtzeit im Schlunde mit einem 
Haarkranz verschlossen. Von angenehm gewiirzhaftem Geruch und gewiirzhaftem. 
etwas bitterem und salzigem Geschmack. 

Mikroskopisches BiId. Das bifazial gebaute Blatt tragt, besonders am Rande. 
mehrzellige, schwach warzige Gliederhaare und in die Epidermis ~ingesenkte Oldriisen. SpaIt. 
offnungen sind in der unteren Epidermis haufiger als in der oberen. ' 

Bestandteile. Atherisches 01. 

Origanum vulgare L. var. creticum B&IQu. (Origanum creticum L.). Heimisch in 
'Siideuropa. 

Herba Origani cretici. Spanischer Hoplen. Kretischer Dosten. Kandischer Majoran. 
Bestandteile. Atherisches 01 (s. u.). 
Aujbewah'I'Ung. In dicht schliellenden GIasern. 
Anwendung. Als Gewiirz, besonders zum Einlegen von Eischen (Anchovis). 

Hager, HaDdbuch II. 24 
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Oleum Origani cretici. Spanisch-Hopfeniil. Oil of Cretian Origa
num. Essence d'houblon d'Espagne. 

Das 01 wird aus den verschiedenen Origanumarten, frischen oder trockenen Pflanzen, durch 
Destiliation mit Wasserdampf gewonnen. Bei den zahlreichen Arlen der Gattung Origanum ist 
es oft schwierig, die botanische Abstammung einzelner Ole sicher festzustellen; oft genug ist es auch 
wahrscheinlich, daB ein Handelsol aus mehreren Arlen zugleich destilliert wird. Nach SCmMMEL 
unterscheidet man hauptsachlich folgende Sorten 01: 

1. Triester Origanumol, das friiher iiber Triest in den Handel kam und in allen seinen 
Eigenschaften mit dem in Deutschland aus dem trockenen Kraute von Origanum hirtum LK. 
gewonnenen 01 iibereinstimmt. Ausbeute 2-3°/0- Goldgelbe, an der Luft dunkelbraun bis grau
schwarz werdende FliiBsigkeit von scharfem, starkem, thymianiihnlichem Geruch und brennendem 
beiBenden Geschmack. Spez. Gew. 0,94-0,98 (150); inaktiv, schwach links- oder schwach 
rechtsdrehend; ltislich in 2-3 Vol. Weingeist von 70 Vol.-%. Es enthii.lt 60-85% Carvacrol, 
<;'oH140, Spuren eines zweiten Phenols, Cymol und wahrscheinlich Terpene. 

2. Smyrnaer Origanumol wird von O. smyrnaceumL. gewonnen; Ausbeute aus trocke
nem Kraut 1,4-2,4% , Das 01 hat einen milden, an Linaloeol oder Linalool erinnernden Geruch. 
Spez. Gew. 0,898-0,960 (150); aD - 10 bis -140; nD s •• 1,495-1,523. Es enthii.lt 16-74%. 
meist 25-45% Carvacrol, Spuren eines zweiten Phenols, wahrscheinlich ein olefinisches 
Terpen, 20-25% Linalool, Cymol, bis zu 5% Cedrol (Cederncampher)'<;'6~80. 
a-Pinen, d-Campher. 

3. Cyprisches Origanumol v9n unbekannter Herkunft, dem vorigen auBerlich ahnlich; 
spez. Gew. 0,962-0,967 (15 0); inaktiv oder schwach rechtsdrehend, bis + 0020'; Wslich in 
2-3 Vol. Weingeist u. m.. von 70 Vol.-%. Es enthalt nach ScmMMEL 70-84% Carvacrol. 

4. Syrisches Origanumol stammt wahrscheinlich von Origanum maru L. Spez. Gew. 
0,930-0,960 (150); aD-00 50' bis + 10 35'; meist ltislichin 2-3 Vol. Weingeist von 70 Vol.-O/o
Einzelne Ole enthalten hauptsii.chlich Carvacrol(57-74%), andere nur Thymol oder Thymo. 
und Carvacrol zusammen. 

Ergtim,zb. stent an das Spanischhopfenol folgende Anforderungen: 
Eigenschaften. Etwas dickfliissige, gelbe bis rotbraune Fliissigkeit von 

starkem thymianartigen Geruch und beiBendem Geschmack. Spez. Gew.O,920-{),980. 
Prilfung. a) 1 T. des Oles solI in 3 T. verde Weingeist klar 100lich seine - b) das 01 sol} 

mindestenB 60% Phenole (hauptsii.chlich Carvacrol) enthalten: Schiittelt man 5 ccm Spanisch. 
hopfenol mit einer Mischung von 10 ccm Natronlauge und 20 ccm Wasser krii.ftig durch und laBt 
so lange stehen, bis die LaugenBchicht klar geworden ist, so darf die darauf schwimmende 01-
schicht hoohstens 2 cem betragen. 

Orthosiphon. 
Orthosiphon stamineus BENTH. (Ocimum grandiflorum BL.). Labiatae
Ocimoideae. Ein in Ostindien, Assam, auf den Sundainseln und in Australien 
heimisches, der Pfefferminze ahnliches Kraut. 

Folia Orthosiphonis staminei. Orthosiphonblll.tter. Javatee. 
Die vor der Bliitezeit geernteten Blatter. Sie sind mehr oder weniger gestielt, eilanzett

Hch, lang zugespitzt, an der Basis keilformig, regelmaBig geschweift, bis 7,5 cm lang, etwa 2 cm 
breit. Mittelnerv und die unter spitzen Winkeln wechselstii.ndig vom Hauptnerven abzweigenden 
Sekundarnerven treten deutIich hervor. Der Stengel vierkantig, blaulich gefarbt. Vereinzelt in 
der Droge auch traubige Bliitenstii.nde mit bliiulich·weiJ3en, meist noch nicht geoffneten BIiiten. 

Mikroskopisches Bild. Die obere Epidermis aus im Querschnitt fast quadrati. 
schen, von der FIii.che gesehen welligbuchtigen Zellen; die Zellen der unteren Epidermis noch 
starker wellig gebogen. Spalt!iffnungen beiderseits, meist zwei, seitener drei Nebenzellen. Haar
bildungen: verhaltnismaBig wenige 1-2zellige, dickwandige, gewohnliche Haare mit feinen 
Cuticularfalten und kleine, einzellige, dickwandige, kegelformige oder papilleuformige Haare, die 
an den Blattr~dern, auf der Unterseite der Hauptnerven und am Stiel 5-6zellig und bis 0,40 mm 
lang werden. Manche Haare sind kollabiert oder oberhalb der FuBzelle abgebrochen. Beiderseits 
kleine Kopfchenhaare mit Basal. und Stielzelle und zweizelIigem Driisenkopf und ziemlich gieich
maBig iiber beide Blattflii.chen verteilt zahlreiche Labiatendriisenschuppen mit 4-6 Sezernierungs. 
zellen und einer, seltener zwei Stielzellen. 1m Mesophyll dRS Palisadengewebe meist einreihig. 
etwa 1/3 des ganzen Querschnittes einnehmend, dRS Schwammgewebe 5-8reihig. Auf dem Quer
schnitt deB namentlich auf der Oberseite stark behaarten Blattstieles 4 Biindel, etwas unterhalb 
der Mitte des groBzelligen Grundgewebes 2 groBere, nur wenig voneinander getrennte Biindel und 
in beiden oberen Ecken 2 kleine Biindel. Bastfasern, Sclereiden und Oxalate fehlen. 
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Bestandteile. Ein Glykosid Ortosiphonin, geringe Mengen atherisches 01. 
Anwendung. Gegen Gicht, Blasen. und Nierenleiden im AufguB oder als Extrakt. 

GroBte Einzelgabe 1,0 g, Tagesgabe 3,0 g (Nederl. IV). 

Oryza. 
Oryza sativa L. uud Varietaten und Kulturformen. Reis. Gramineae-Ory
zeae. Heimisch in Ostindien, dem warmen Ostasien und tropischen Australien, 
eine Varietat in Afrika. Durch die Kultur in alie warmeren Gegenden der Erde 
verbreitet, in Brasilien verwildert. 

Verwendung findet die Frucht, der Reis, der in den Anbaulandern das wichtigste Ge
treide ist. Der Reis wird aus den Produktionslandern (lndien) gewohnlich in den Spelzen (Paddy), 
seltener ohne diesel ben ausgefiihrt, dann von den Spelzen und durch geeignete Maschinen auch 
von dem unter den Spelzen befindlichen Hautchen (Frucht- und Samenschale und Teile der Aleu. 
ronschicht) befreit (poliert), wobei haufig auch der etwas hervorragende Embryo entfernt wird, 
so daB der zum GenuB gelangende Reis im wesentlichen nur aus dem Endosperm besteht. 

Die "Spelzen" finden Verwendung als Packmaterial und wegen ihres reichen Gehaltes an 
Kieselsaure auch als Putz- und Poliermittel. Sie sollen im zerkleinerten Zustande dem Reisfutter
mehl zugesetzt werden und auch zur Verfalschung von Gewiirzen dienen, wo sie an den charak
teristischen Epidermiszellen mit geschlangelten Wanden und den einzelligen, dickwandigen Haaren 
leicht erkannt werden. Die Spelzen enthalten nach KONIG etwa 10% Wasser, 4% Stick· 
stoffsubstanz, 2% Fett, 35% stickstofffreie Extraktstoffe, 3% Rohfaser, etwa 50/0 
Asche. In der Asche 5 % Kieselsaure. 

Das beim "Polieren" des Reis gewonnene Hautchen (Frucht- und Samenschale usw.) liefert 
die "Reisfuttermehle oder Reiskleie" fiir das Vieh. Es enthalt nach KONIG etwa 11% Wasser, 
9-13% Stickstoffsu bstanz, 7,4-14,7% Fett, 44-54% stickstofffreie Extrakt· 
stoffe, 8-10% Rohfaser, 8-90/0 Asche. 

Der Kochreis besteht so gut wie ausschlieBlich aus dem Endosperm des Samens. 
Die Korner sind 5-6 mm lang, 2,5-3,0 mm breit, langlich, an den Seiten zusammengedriickt, 
am oberen Ende abgerundet, am unteren Ende schief gestutzt und schief ausgeschnitten (infolge 
Fehlens des Embryos). Die Bauchseite ist der Lange nach von einem wei Ben Streifen oder einer 
flachen Furche durchzogen, ebenso die Seitenflachen. In den Furchen oft Reste der Haut 
(Sil ber ha u t). 

Die letztere besteht aus folg(,nden Schichten: 1) einer Epidermis aus flachen, quergela
gerten Zellen, deren kiirzere Wande buchtig sind, 2) einer Querzellenschicht aus kleineren, 
liickig miteinander ,erbundenen Zellen, 3) aus ganz locker gestellten Schlauchzellen, die sich 
mit den beiden vorhergehenden kreuzen. 

Der Kern besteht zu auBerst aus einer einschichtigen Aleuronschicht, die nur selten 
verdoppelt erscheint, deren Zellen rundlich-polygonal sind, und dem Mehlendosperm. Der 
Kochreis enthalt nach KONIG etwa 12,5% Wasser, 8% Stickstoffsubstanz, 0,5% Fett, 
78°/0 stickstofffreie Extraktstoffe, 0,5% Rohfaser, 0,9 % Asche. 

Die bei der Herstellung und dem Polieren des Kochreis abfallenden Bruchkbrner kommen 
als Bruchreis in den Handel, oder sie werden zu GrieB gemahlen oder dienen zur Gewinnung 
der Reisstarke. Auch in der Bierbrauerei und Branntweinbrennerei wird der Bruchreis verwendet. 

Bei andauerndem GenuB von poliertem Reis treten Krankheitserscheinungen auf, die 
in den Reislandern als Beri-Beri bezeichnet werden, wahrend nicht polierter Reis ohne Schaden 
als fast einziges Nahrungsmittel genossen werden kann. Auch bei Tieren (HiIhnern, Tauben) kann 
die Krankheit durch Verfiitterung von poliertem Reis hervorgerufen werden. Die Beri-Beri
Krankheit ist eine Folge des Fehlens der Vitamine, die in dem Silberhautchen der Reis
frucht enthalten sind. Durch den GenuB von Reiskleie, die die Silberhautchen enthalt, wird 
die Krankheit behoben. Von SUZUKI, SHIMAMURA und ODAKE wurde aus der Reiskleie 
ein Stoff isoliert, der die Krankheitserscheinungen beseitigt und als Oryzanin bezeichnet 
wurde. 

Fructus Oryzae decorticatus. Reis. Rice. Fruit decortique de riz. Fructus 
(Semen) Oryzae. Oryza excorticata. 

Findet zuweilen Verwendung zu Abkochungen, gerostet auch als Kaffeeersatz. 

Amylum Oryzae siehe unter Amylum Bd. I S.430. 
Antiberiberin (INSTITUT FUR BERIBERI, Tokio) ist ein aus Reiskleie durch Ausziehen 

mit Alkalilosungen, Ansauern und Eindampfen gewonnenes Extrakt, das in Wasser und Wein
geist loslich ist. 
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Anwendung. Innerlich und subcutan m Losung (1: 10) gegen Beriberi. 
Cataplasma Oryzae. - Portug.: 100 T. Reismehl werden mit 900 T. Wasser zur Brei· 

konsistenz gekocht. 
Pulvis Oryzae, Reismehl, Poudre de riz, ist Reisstarke (s. Bd. I, S. 430). 

Osmium. 
Acidum Osmicum. Osmiumsaure (Anhydrid). Osmium tetroxyd. Osmic 
Acid. Acide osmique. Dberosmiumsaureanhydrid. Dberosmiumsaure. 
Perosmiumsaure. Acidum osminicum. Acidum hyperosmicum. OS04' Mol.· 
Gew. 255,5. 

Darstellung. Feinverteiltes Osmi urn wird im langsamen Sauerstoffstrom auf etwa 
400 0 erhitzt. Das fliichtige Osmiumtetroxyd wird in abgekiihlten Vorlagen aufgefangen. 

Eigenschaften und Erkennung. BlaBgelbliche, fast farblose, oder in· 
folge geringer Zersetzung griinlichgrau gefarbte Kristalle (Nadeln) von stechendem, 
chlorahnlichen Geruch und sehr scharfem Geschmack. Es ist bereits bei gewohnlicher 
Temperatur fliichtig; beim Erwarmen erweicht es, in heiBem Wasser schmilzt es 
gegen 100 0 zu schweren oligen Tropfen und lOst sich dann auf. Die wiisserige Losung 
ist farbIos, sie rotet Lackmuspapier nicht (eine wirkliche Osmiumsiiure oder nber· 
osmiumsaure ist auch in der wiisserigen Losung nicht enthalten). Beim Kochen der 
wiisserigen Losung verfliichtigt es sich mit dem Wasserdampf. Bei der Aufbewahrung 
der Losung im Licht scheidet sich infolge einer Reduktion an den Glaswandungen 
allmiihlich schwarzes Osmiumdioxyd ab. Viele organische Stoffereduzieren das Tetroxyd 
leicht zu schwarzem Dioxyd. So scheidet sich das schwarze Dioxyd aus, wenn das 
Tetroxyd mit Fetten und fetten Olen zusammengebracht wird. Das Tetroxyd dient 
deshalb zum mikroskopischen Nachweis von Fetten und fetten Olen. Die Diimpfe 
des Osmiumtetroxyds greifen die Schleimhaute sehr stark an, besonders auch die 
Augen; sie mfen schlimme Augenentziindungen hervor und konnen Erblindung 
bewirken, indem sich vor der Pupille das schwarze Dioxyd abscheidet, das kaum 
wieder zu beseitigen ist. Es macht aus KaliumjodidlOsung Jod frei. Wird die wasserige 
Losung mit Schwefliger Saure versetzt, so fiirbt sie sich gelb, dann braun und schHeB
Hch blau. Es gibt mit Alkalien keine SaIze, ist deshalb kein Saureanhydrid. Wird die 
wiisserige Losung mit Kalilauge und Alkohol versetzt, so wirkt letzterer reduzierend, 
die Fliissigkeit farbt sich rot, und bei geniigender Konzentration scheidet sich 0 s m i um
saures Kalium, K 20s04 + 2 H 20, in dunkelviolettroten Kristallen aus. Die 
eigentliche Osmiumsaure, H 2 0s04 , ist nicht bekannt. 

Priifung. Das Osmiumtetroxyd muB sich beim Erhitzen ohne Riickstand ver
fliichtigen (Vorsicht, Abzug!). 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. Es kommt meistens in zu
geschmolzenen Glasrbhrcheu in den Handel. Zur Herstellung der Losungen verwendet man zweck
maBig den ganzen Inhalt eines Rohrchens, indem man das Rbhrchen umgekehrt in die notige 
Menge Wasser steUt. Die Losungen sind in Glasstopfenglasern vorsichtig und vor Licht geschiitzt 
aufzubewahren. 

Anwendung. Innerlich zu 0,001-0,003 g mehrmals taglich in Pillen (mit Bolus her
gestellt, gleichzeitig mit Kaliumbromid bei Neuralgien und Epilepsie, su bcu tan 0,5-1 ccm 
der wasserigen Lbsung (1: 100). GrbBte Einzelgabe 0,01 g, Tagesgabe 0,02 g; die Losungen sind 
in braunen Glasstopfenglasern oder AmpuUen abzugeben. In der Mikroskopie zum Harten und 
Farben der Praparate. 

Kalium osmicum. Kaliumosmat. Osmiumsaures Kalium. Osmigsaures Kalium. 
K 2 0s04 + 2 H 2 0. Mol.-Gew. 333. 

Darstellung. Eiue Losung von Osmiumtetroxyd in Wasser wird mit der berechneten 
Menge Kalilauge und mit Alkohol versetzt. Bei geniigender Konzentration scheidet sich dasKalium
osmat kristallinisch aus; beim langsamen Verdunsten verdiinnter Losungen erhiilt man groBe 
Kristalle. 
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Eigenschaften. Braunrotes Kristallpulver oder rote bis schwarzrote Oktaeder, an 

trockener Luft bestandig, an feuchter Luft zerflieBt es und zersetzt sich. In Wasser ist es leicht 

loslich, die Losung schmeckt siiBlich und zusammenziehend. Durch Sauren werden die Lbsungen 

zersetzt unter Bildung von Osmiumtetroxyd und Osmiumdioxyd. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Sehr selten, wie Osmiumtetroxyd, innerlich zu 0,001-0,003 g, subcutan 

zu 0,005-0,01 g. GrbBte Einzelgabe 0,02 g, Tagesgabe 0,05 g. 

Ovum. 
Ovum. Ei. Hiihnerei. Egg. Oeuf. 

Als Ei schlechtweg gilt das Ei des Haushuhns, Gallus domesticus TEMMINCK. 

Die auBere Riille des Eies bildet eine feinporige Kalkschale, die an ihrer 

Innenflache mitder Schalenhaut bedecktist. Es folgt das von der Eihaut bedeckte 

Ei weiB. Die EiweiBsubstanz, d. h. das gelOste EiweiB, ist in zartwandigen Zellen 

eingeschlossen. In der Mitte des EiweiBes und mit diesem durch zwei spiralig gee 

drehte Ei weiBschn ure (Ohalazae, Hagelschn ure) verbunden liegt der Eidotter. 

Der Dotter ist von der Dotterhaut umgeben, unter dieser liegt die Keimscheibe, 

und in der Mitte des Dotters der sog. weiBe Eidotter. 

Das Gewicht norma-Ier Hiihnereier betragt etwa 50 bis 70 g. Nimmt man das Durch· 

schnittsgewicht zu 60 g an, so kommen davon auf die Schale etwa 6 g (= 10% ), auf das 

EiweiB 36 g (= 60% ) und auf den Dotter 18 g (= 30°/0). 

Nach KONIG betragt das Gewicht der Riihnereier 30-72 g, durchschnittlich 53-g. 

Davon entfallen auf die Schale 6 g (= 11,8%), auf das EiweiB 31 g (= 58,5 %) und auf 

den Dotter 16 g (= 30,2%). 

Die Eierschale besteht groBtenteils (etwa 89-97%) aus Calciumcarbonat. 

Den Rest bilden organische Stoffe (3-6%), Magne

siumcarbonat und Calciumphosphat. 

PTufung deT EieT aUf FTische. Am einfachsten 

lassen sich die Eier beim Verbrauch auf ihre Frische priifen, 

indem man sie aufschlagt, den Inhalt jedes einzelnen Eies 

in einem Schalchen auffangt und dann Aussehen und 

Geruch priift. 
Unverletzte Eier priift man mit dem Eierapiegel, 

der nach B. FISCHER leicht aua einer Petroleumlampe 

herzuatellen iat. Man laBt vom Klempner einen Blech

zylinder anfertigen, der in der Rohe mit einem oder mehreren 

ovalen Ausschnitten versehen ist (Abb. 37). Beim Gebrauch 

haIt man die Eier in einem verdunkeIten Raum einzeln vor 

die Qffnung, so daB sie durchleuchtet werden. Frisch gelegte 

Eier sind hell durchscheinend und haben nur eine kleine 

Luftblase an der Spitze. Angebriitete Eier zeigen dunklere 

Stellen. Ganz undurchsichtige Eier sind fauI. Je triiber 

die Eier und je groBer die Luftblase iat, desto alter sind die 

Eier und desto groBer ist die Wahrscheinlichkeit, daB sie 

verdorben sind. Abb.37. 

Priifung durch Bestimmung des spezifischen Einfacher Eierspiegei nach B. FISCHER. 

Gewichts. Frische Eier haben bei 150 das spez. Gewicht 

1,0784-1,0942, im Mittel 1,087. Beim Lagern dunstet aua den Eiern etwas Wasser ab; da sich 

hierbei aber ihr Volum nicht andert, so werden sie spezifisch leichter. 

Eier vom spez. Gewicht 1,06 sind etwa 8 Tage alt; 

Eier vom spez. Gewicht unter 1,05 sind 2-3 Wochen alt; 

Eier vom spez. Gewicht 1,015 stehen an der Grenze der Faulnis. 

Zur Bestimmung des spez. Gewichts der Eier benutzt man zwei Kochsalzlosungen vom spez. 

Gewicht 1,05 (70 g NaCI in ll) und vom spez. Gewicht 1,02 (30 g Kochsalz in ll.) Alle Eier, 

die in der Losung von 1,05 spez. Gew. untersinken, sind als unverdorben, die auf der Losung 

von 1,02 spez. Gew. schwimmenden dagegen als verdorben zu beurteilen. Man tut gut, durch 

Aufschlagen von Stichproben festzuatellen, ob diese Art der Beurteilung richtige Ergebnisse 

liefert. Man darf weder die spez. schweren Eier fiir gut, noch die spez. leichten 

Eier fiir verdorben erklaren, bevor man sich nicht durch Aufschlagen von 

Stichproben von der Richtigkeit dieser Beurteilung iiberzeugt hat. 
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Aufbewahrung. Eier smd an einem trockenen kiihlen Ort aufzubewahren. In Kiihl· 
hausern halten sie sich Monate lang frisch. Man kann die Eier dadurch halt barer machen, daB 
man sie nach dem Reinigen in einem Netz, Sieb oder Korb 5 Sekunden lang in siedendes Wasser 
taucht, sie dann an der Luft wieder trocknen laBt und dann in Kisten mit vollkommen trocke
nem Packmaterial, wie Hacksel, Spreu, Torfmull, Weizenkleie, Holzwolle u. a. verpackt. Ferner 
kann man Eier dadurch langere Zeit haltbar machen, daB man sie in Kalkmilch (etwa 10-20 g 
Kalk auf 11) oder in verdiinnte Wasserglaslosung (1 Vol. Liquor Natrii silicici + 10 Vol. 
abgekochtes und wieder abgekiihltes Wasser) legt. 

Die AufbewahrungsgefaBe sind gut zu verschlieBen, damit die Einwirkung der Kohlen
saure der Luft auf die Kalkmilch oder die Wasserglaslosung moglichst ausgeschlossen wird. 

Das Wasserglas muB frei sein von Natriumsulfid, B. Bd. I S.220. 
Zum Einlegen konnen nur ganz frische, saubere, unverletzte Eier verwendet werden. 

AuBer durch Einlegen in die genannten Fliissigkeiten kann man Eier auch durch nberziehen 
mit Wachs, Paraffin, Collodium, Gelatine oder Wollfett haltbar machen. Nach UTE SCHER 
(DRP. 122388) werden die -Eier mit Paraffinol iiberzogen und dann in Kalkwasser eingelegt. 

Zur Abtotung von anhaftenden Bakterien und Schimmelpilzen kann man die Eier vor 
dem Einlegen etwa eine halhe Stunde lang in verd. Weingeist (50%) legen. Nach BAOHE werden 
die Eier in eingedickte Sulfitzellstofflauge getaucht, die nach dem Trocknen einen dichten Uber
zug bildet, der vor dem Gebrauch mit Wasser entfernt wird. 

Versuche, die Fr. PRALL mit verschiedenen Konservierungsverfahren angestellt hat, 
haben folgendes ergeben: 1. Frische, sauber gehaltene Eier halten sich frei aufgestellt in kiihlen, 
aber frostfreien, nicht zu feuchten Raumen mit guter Ventilation viele Monate lang ebensogut 
brauchbar, wie in Packmaterial (Hacksel, Sand) eingebettete Eier. - 2. Besonders giinstig sind 
die Verhaltnisse fiir die trockene Aufbewahrung von Eiern bei der Kaltlagerung in modernen 
Kiihlhausern, in denen die Eier auf etwa 00 abgekiihlt gehalten und mit frischer Luft von etwa 
800/0 relativer Feuchtigkeit umspiilt werden. - 3. Von den Verfahren, bei denen die Eier in 
Fliissigkeiten konserviert werden, ist das Einlegen in etwa 100/oige Wasserglaslosung am meisten 
zu empfehlen. GRENARD benutzt eine Mischung von etwa 200 g Natriumsilikat, 1 g Natrium 
phosphat, 2 g Zucker und 600 g Wasser, der man zum SchluB noch 200 g 130/oige Salzsaure 
zusetzt. Die Eier werden mit dieser Mischung vollkommen bedeckt, nach wenigen Minuten 
erstarrt die Masse zu einer Gallerte, die sowohl die Einwirkung der Atmosphare wie die Ver
dunstung von Wasser verhindert. 

Das am meisten angewandte Verfahren ist das Aufbewahren in Kalkmilch; allerdings laBt 
sich bei Kalkeiern das EiweiB nicht mehr zu Schaum schlagen, auch sind die konservierten Eier 
schlecht als Kocheier zu gebrauchen, da sie beim Kochen meist platzen. Konservierte Eier sollten 
daher stets als solche deklariert werden. 

Zur Erkennung der Kalkeier wird die Kalkbestimmung in der Asche des EiweiBes 
vorgenommen; der Kalkgehalt betragt bei frischen Eiern 1,830/0, bei gekalkten bis 8,20/0, 

Garantol, zur Haltbarmachung von Eiern, ist Xtzkalkpulver. 

Albumen Ovi, EiweiB, siehe Bd. I, S. 330. 

Vitellum Ovi. Eigelb. Eidotter. Yolk. Jaune d'oeuf. 
Das frische Eigelb ist eine dickfliissige, undurchsichtige, blaBgelbe bis orangefarbige 

Emulsion von mildem Geschmack und alkalischer Reaktion. Es enthalt 47,2-53,80/ 0 Wasser, 
15,6-17,50/0 EiweiBstoffe, in der Hauptmenge eine als Vitellin bezeichnete EiweiBsubstanz, 
Nuclein, Lecithin, Cholesterin, 29-360/0 Fett, Farbstoffe (Luteine), kleine Mengen Glykose, 
Spuren von Neuridin, 0,53-1,65% Mineralsalze. Die Mineralsalze sind Chloride und Silikate 
von Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium. Phosphorsaure ist in orgaruscher Verbindung im 
Lecithin vorhanden, ehenso Eisen im Nuclein. - Bei 800 gerinnt das Eigelb; wegen seines 
Gehaltes an Fett ist es aber im geronnenen Zustande nicht so fest wie das geronnene EiweiB. 
- Das Gewicht eines Eigelbes betragt 16-18 g. 

Das frische Eigelb dient als Bindemittel fiir 01-, Balsam-, Harz-, Campheremulsionen; als 
fliissiges Nahrungsmittel bei vielen mit Sinken des Kraftezustandes einhergehenden Krankheiten, 
auch als Cholagogum bei torpiden Zustanden der Leber. 

Nach M. GOBLEY hat das Eigelb etwa folgende Zusammensetzung: Wasser 51,80/0, Vitellin 
15,8%, Nuclein 1,5%, Palmitin, Stearin, Olein 20,3%, Cholesterin 0,4%, Glycerinphosphor
Saure 1,20/0, Lecithin 7,20/0, Cerebrin 0,30/0, Farbstoffe 0,5%, Salze 1,0%, 

Konserviertes Eigelb. Haltbar gemachtes Eigelb kommt in groBen Mengen haupt. 
sachlich aus China in den Handel. Als Frischhaltuugsmittel wird Kochsalz in ziemlich groBen 
Mengen (10-12%) oder auch Borsaure (1,2-1,50/0), neuerdings auch neben etwa 60/ 0 Koch
salz 0,8-1% Benzoesaure bzw. eine entsprechende Menge benzoesaures Natrium verwendet. 
Die Verwendung von Borsaure ist unzulassig, wenn das Eigelb als Nahrungsmittel oder als Zusatz 
zu Margarine verwendet werden solI. Mit Borsaure haltbar gemachtes Eigelb wird hauptsachlich 
in der Gerberei verwendet. 
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Prufung. Durch Geruch und Geschmack ist festzustellen, ob das Eigelb unverdorben ist. 
Ferner wird der Gehalt an Wasser, Fett, Stickstoffsubstanz, Asche und die Menge des Frisch· 
haltungsmittels bestimmt. 

Wasser: 10 g Eigelb sind in einer flachen Schale, mit Sand gemischt, zunachst bei niedriger 
Temperatur und schlieBlich bei 100-1050 bis zur Gewichtskonstanz zu trocknen. Fett: Der 
Trockenriickstand wird im Soxhletapparat mit Petrolather vom Siedepunkt 70-750 extrahiert, 
der Petrolather groBtenteils abdestilliert, die riickstandige Losung in ein tariertes Becherglas 
iibergefiihrt und 1 Stunde bei 100-1050 getrocknet. Wenn das Eigelb Borsaure enthalt, ist die 
in das Losungsmittel iibergegangene Borsaure durch Losen von 2 g des Fettes in Petrolather, 
2· oder 3-maliges Ausschiitteln dieser Losung mit Wasser von 300, Hinzufiigen von 20 ccm neu· 
tralem Glycerin und einigen Tropfen Phenolphthalein zur wasserigen Losung und Titrieren mit 
Normallauge zu ermitteln (1 ccm Normallauge = 61,3 mg HaBOa) und in Abzug zu bringen. 
N atriumchlorid: Die mit Petrolather ausgezogene Masse wird von den Resten des 
Petrolathers befreit, in einen Trichter gebracht, der auf einen 250 ccm-Kolben gesetzt ist, 
und mit heiBem Wasser erschopft. Einen Teil der auf 250 ccm aufgefiillten Losung titriert man 
mit l/lO-n-Silbernitratliisung und Kaliumchromat als Indikator. Der Kochsalzgehalt betragt bei 
chinesischem Eigelb meist 10-15%, tJbermaBiger Kochsalzgehalt ist als Verfalschung anzu· 
sehen. Asche: 10 g Eigelb werden in einer Platinschale getrocknet und vorsichtig verascht. 
Die Asche wird auf Borsaure gepriift. Auf andere Frischhaltungsmittel priift man wie bei 
Fleisch (s. Bd. I, S. 837). 

Trockenes Eigelb. Auch durch Trocknen laBt sich Eigelb haltbar machen. Zur Ge. 
winnung von Trockeneigelb wird frisches Eigelb in diinner Schicht auf Platten oder auf sich 
drehenden Trommeln bei einer 500 nicht iibersteigenden Warme vollig getrocknet. Auch das 
KRAusE-Verfahren (s. S.53) wird angewandt. Trockenes Eigelb ist ein kriimeliges gelbliches 
Pulver. Es muB in dicht geschlossenen GefaBen aufbewahrt werden, damit das Fett nicht ranzig 
wird. Die Priifung des Trockeneigelbs wird wie die des konservierten Eigelbs ausgefiihrt. 

Trockenes Vollei. Eigelb und EiweiB werden innig gemischt und die Mischung dann 
wie Eigelb getrocknet. Trockenvollei ist ein hellgelbliches krumeliges Pulver. Es ist wie Trocken
eigelb in dicht geschlossenen GefaBen aufzubewahren. Priifung wie bei Trockeneigelb und 
trockenem EiweiB. 

Bestimmung des Eigelbs in Teigwaren. Nach JUCKENACK. Das Verfahren 
beruht auf der Bestimmung der Lecithinphosphorsaure. 

Tabelle A. Tabelle B. 
Bel Verwendung des Gesamt-Ei-Inhaltes Bel Verwendung von Eldotter 

.... Die Trockensubstanz der so hergestellten . .!. ;a Die Trockensubstanz der so )lergestellten .~'d 
1'1§ Teigwaren entMlt 1m Mittel 1'1 .... " Teigwaren enthalt im Mittel 
:a~;a Gesamt- I Lecithin-I A 

~;;::.1 
Gesamt- Lecithin· I Ather-.. '" Stickstoff· ...... "" Stlckstoff-" ..... ::.1 Asche PhOSPhor-I Phosphor- \he~i substanz ,=.25= Asche Phosphor- Phosphor- extrakt substanz -;-J .... saure saure lex ra to) 13 '+-I saure saure I :g; 

°/0 °/0 °/0 % % 
g",,1'-< 

% % 0/0 0/0 ° /0 OCI ell ..... 

1 0,565 0,2716 0,0513 1,56 12,99 1 0,488 0,2720 0,0518 1,57 

I 

12,37 
2 0,664 0,3110 0,0786 2,42 13,92 2 0,516 0,3127 0,0801 2,47 12,73 
3 0,758 0,3482 0,1044 3,24 14,81 3 0,542 0,3520 0,1075 3,33 13,07 
4 0,848 0,3834 0,1289 4,01 15,64 4 0,568 0,3901 0,1339 4,17 13,41 
5 0,933 0,4172 0,1522 4,75 16,44 5 0,593 0,4268 0,1594 4,98 13,73 
6 1,013 0,4490 0,1774 5,45 17,20 6 0,617 0,4625 0,1842 5,75 14,05 
7 1,090 0,4795 0,1954 6,11 17,93 7 0,640 0,4968 0,2081 6,51 14,34 
8 1,163 0,5086 0,2155 6,75 18,62 8 0,662 0,5301 0,2313 7,26 14,63 
9 1,234 0,5362 0,2348 - 19,28 9 0,683 0,5622 0,2537 

I 

- 14,91 
10 1,300 0,5626 0,2531 - 19,91 10 0,705 0,5937 0,2755 - 15,19 
11 1,364 0,5880 0,2707 - 20,50 11 0,725 0,6239 0,2966 - 15,46 
12 1,426 0,6123 0,2875 - 21,09 12 0,745 0,6533 0,3171 - 15,71 

35,0 g der getrockneten und moglichst fein gepulverten Teigwaren werden mit gewaschenem 
Quarzsand gemischt und in einem Extraktionsapparat 12-15 Stunden mit absolutem (1) Alkohol 
so extrahiert, daB die Temperatur in dem zu extrahierenden Gemisch 55-60° ist, was bei den 
iiblichen Soxhletschen Extraktionsapparaten erfahrungsgemaB der Fall ist. Den flitCh dem Ab
destillieren des absoluten Alkohols hinterbleibenden Riickstand verseift man mit etwa 5 ccm 
alkoholischer Kalilauge (1 T. KOH in 9 T. Alkohol). Die Seife wird in Wasser gelost, in eine 
Platinschale gespiilt, zur Trockne gebracht und verascht. Die Asche wird mit Salpetersaure auf
genommen, in dieser Losung die Phosphorsaure nach der Molybdan-Methode gefallt und als 
Magnesiumpyrophosphat bestimmt. - Nachdem die gefundenen Phosphorsauremengen auf Pro. 
zente der Trockensubstanz der angewandten Teigwaren berechnet wurden, lieet man mit Hilfe 
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dieser Zahl den bei der HersteUung zur Verwendung gelangten Zusatz von Eiern zu je 1 Pfund 
Mehl in den TabeUen, S.375, ab, und zwar in der Weise, dall etwa sich ergebende wesent
liche Bmchteile von Eiern nach oben auf die niLchst hohere halbe oder ganze Zahl abgerundet 
werden. 

Vervollstandigt mull die Untersuchung werden: 1. durch die Bestimmung der Asche, 2. der 
Gesamt·Phosphorsaure. Diese mull in der Weise ausgefiihrt werden, dall man das Unter· 
suchungsobjekt mit einer geniigenden Menge Natriumcarbonatlosung eintrocknet, verascht und 
in der salpetersauren Losung die Phosphorsii.ure nach der Molybdii.n.Methode abscheidet und 
ala Magnesiumpyrophosphat zur Wagung bringt. 3. Bestimmung der Stickstoffsubstanz. 
4. Atherextrakt. 5. Priifung auf kiinstliche Farbung (Teerfarbstoff) durch Aus
ziehen der gepulverten Eierteigwaren mit 70 0/ 0 igem Alkohol, Versetzen des Auszuges mit. 
Weinsaurelosung und Ausfii.rben des Farbstoffs mit Wollfaden. 

Oleum Ovorum (Ovi). EierOl. Das fette 01 des Eigelbs. 
Ge'Winnung. Frisches Eigelb wird in einer Schale auf dem Wasserbad unter Umriihren 

so lange erhitzt, bis es geronnen ist und eine Probe beim Driicken zwischen den Fingern fettes 
01 austreten Ia.llt. Dann wird die Masse in ein leinenes Prelltuch gepackt und zwischen erwarmten 
Prell platten ausgeprellt. Das so gewonnene OllaBt man im geschlossenen GefaB an einem warmen 
Ort absetzen und filtriert es dann durch ein getrocknetes Filter im Warmwassertrichter. Man 
fiillt mit dem 01 kleine Flaschen vollig an, verschlieBt sie mit guten Korken und bewahrt sie an 
einem kiihlen Ort im Dunkeln auf. 

Eigenschaften. Gelbes oder rotlichgelbes, fettes 01, das bei mittlerer Temperatur 
dickfiiissig, bei 250 diinnfliissig und klar ist, bei 5-100 erstarrt und fest wird. Es neigt 
zum Ranzigwerden. Es besteht der Hauptsache nach aus Olsaureglycerinester neben klei. 
neren Mengen Palmitinsaureglycerinester und Stearinsaureglycerinester und enthalt auBerdem 
Farbstoff, Glycerinphosphorsaure, Lecithin und Cholesterin. 

Anwendung. Eierol wird in der Volksheilkunde zum Bestreichen der Augen bei ka
tarrhalischen Entziindungen, ferner zum Bestreichen wunder Bmstwarzen verwendet. 

Mlxtura Stockll (Stockt!sll) (F. M. Germ.). II. 

I. Vitelli Ovi 
Vitelli Ovi 
Sirup! Cinnamom. 
Spiritus e Vino 
Aq. destillatse 

II Spir! tus e Vino 

iii 60,0 
ad 200,0. 

Sirupi simpllcis 
Aq. destlJlatse 

Oleum Ovl artlflciale. 
Elerlil·Ersatz. 

Olel Arachldis 88,0 
Olel Cacao 10,0 
Cerae f1avae 2,0. 

I 
50,0 
30,0 

ad 150,0. 

Ei-Ersatz. Ei-Surrogate. Elpulver, garantiert rein, bestand aus 1/5 Eigelp, 1/3 ge
trocknetem Ganzei und der Rest wahrscheinlich aus Casein. - Ovon, Ersatz fiir frische Eier. 
hestand aus gelb gefarbter Maisstarke mit etwa 3-40/ 0 Eigelb und etwas Natriumbicarbonat. 
!hnlich ist auch Ovumin zusammengesetzt. - Lacto-Eipulver ahnelte in seiner Zusammen. 
setzung dem vorher genannten Eipulver (BEYTHIEN und WATERS). 

In den seinerzeit fiir die Ersatzmittelstellen erlassenen Richtlinien ist iiber 
E i-Ersatz folgendes angegeben: 

a) Die Bezeichnung als Ei·Ersatz ist nur fiir solche Erzeugnisse zulassig, die das Ei sowohl 
in seinem Nii.hrwert wie auch in seinem Gebrauchswert im wesentlichen zu ersetzen vermogen; 
Leim oder Gelatine diirfen in solchen Erzeugnissen nicht enthalten sein. 

b) Mittel, die den Anforderungen unter a) nicht entsprechen, diirfen nicht mit einer das Wert 
"Ei" enthaltenden Wortverbindung bezeichnet sein. Sofern in Anpreisungen fiir derartige Mittel 
auf Eier Bezug genommen wird, muB ausdriicklich bemerkt sein, daB sie das Ei nur in seinen far· 
benden und lockernden Eigenschaften zu ersetzen vermogen. Abbildungen von Eiern oder Gefliigel 
auf den Packungen oder den Anpreisungen und Anweisungen sind unzulassig. 

c) Die unter a) genannten Erzeugnisse diirfen ala mineralische Triebmittel nur Backpulver 
bis zur Hohe von 20010 des Gesamtgewichts enthalten. Fiir die anorganischen Bestandteile der unter 
b) genannten Erzeugnisse gelten die gleichen Richtlinien wie fiir Backpulver. 

d) Kiinstliche Farbung ist auch ohne Kennzeichnung zulassig. 
Steriles frisches HiibnereiweiB in Ampullen. Nach C. STICH entnimmt man das EiweiB 

in folgender Weise einem frischen Ei: Mit einem zahnarztlichen Karbomndumschleifstein schleift 
man der Langsseite des Eies die Kalkschale in einer runden Flache von 3-5 mm Durchmesser bis 
a.uf die Schalenhaut ab, betupft diese mit weingeistiger Quecksilberchloridlosung (1 : 100) oder mit 
verd. Jodtinktur (1 + 1) und eteckt nun die lange Nadel einer sterilen Spritze von 3-5 ccm In· 
halt flach durch die Haut hindurch. Durch vorsichtiges Aufsaugen kann man 3-5 ccm EiweiB 
entnehmen, das in die steril bereitstehenden AmpuUen gefiiUt wird. Letztere werden vor dem Ein-
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fullen abgeflammt und abgeschnitten. Die Nadel der Spritze wird mit steriler Watte abgewischt, in 
die Offnung der Ampulle eingefuhrt und die Spritze so entleert, daB die Offnung der Nadel nicht in 
das ausgelaufene EiweiB eintaucht. Nach der Fiillung zieht man die Nadel moglichst ohne Beruh
rung des Ampullenhalses heraus und schmilzt letzteren zu. 1 ccm des EiweiBes wird mit Nahragar 
auf Keimfreiheit gepriift. 

Anwendung. Zur parenteralen EiweiBtherapie. 

Oxygenium. 
Oxygenium. Sauerstolf. Oxygen. Oxygene. O. Atom-Gew. 16,0000. 

Gewinnung. Der Sauerstoff wird technisch aus der Luft und aus Wasser gewonnen. 
Aus fliissiger Luft erhalt man ihn durch fraktionierte Vergasung, wobei der Stickstoff wegen 
seines niedrigeren Siedepunktes zuerst vergast. 

Durch Elektrolyse von Wasser, das mit wenig Schwefelsaure versetzt ist, erhalt man 
Saueratoff neben Wasserstoff. 

1m klein en kann man Sauerstoff leicht nach folgenden Verla,hren gewinnen: 
1. Durch Erhitzen von Kaliumchlora t: 2KClOa = KCl + KC104 + O2 und KC104 = 

KCI + 2°2, Man erhitzt etwa 20 g Kaliumchlorat in einer Retorte a\ls Kaliglas (oder in einem 
KJELDAHL-Kolben) iiber freier Flamme. Durch ein mit der Retorte oder dem Kolben verbun
denes Gasableitungsrohr leitet man den Sauerstoff zuerst durch eine Waschflasche mit Wasser 
und fangt ihn dann in bekannter Weise auf. 20 g Kaliumchlorat geben etwa 5,5 I Sauerstoff. 

Zur Beschleunigung der Zerlegung des Kaliumchlorats mischt man dieaes mit gepul
vertem Braunstein (etwa 1/10)' der dann als Katalysator wirkt und die Sauerstoffentwicklung 
schon bei niedrigerer Temperatur herbeifiihrt. Der Braunstein muB vorher sorgfiHtig auf oxydier
bare Verunreinigungen, besonders Schwefelantimon gepriift werden. weil diese beim Erhitzen 
mit Kaliumchlorat Explosionen geben. Man erhitzt auch eine kleine Probe des Gemisches von 
Kaliumchlorat und Braunstein in einem Tiegel: die Probe muB ohne jede Verpuffung eine leb-
hafte Gasentwicklung geben. ~ , 

Zur Gewinnung groBerer Mengen von Sauerstoff benutzt man eiserne Retorten; etwa in 
der von MUENCKE angegebenen Form (Abb. 38), die man auch aus Eiseurohr vom Schlosser her
stellen lassen kaun. Die ~etorte A 
wird mit dem Gemisch von Kalium
chlorat und Braunstein etwa zur 
Halite gefiiUt, mit der VerschluBplatte 
Bunter Asbestdichtung verschlossen 
und nun mit einem groBen Brenner 
erhitzt. Der durch D entweichende 
Sauerstoff wird mit Wasser gewaschen 
und aufgefangen. Wenn die Entwick
lung schwacher wird, verschiebt man 
die Flamme, damit neue Mengen des 
Gemisches erhitzt werden. 

2. AusWasserstoffsuperoxyd 
und Kaliumpermanganat. In 
einen Kolben, der mit Schwefelsaure " 
versetzte Kaliumpermanganatlosung 
enthiUt, laBt man Wasserstoffsuper
oxydltisung durch einen Tropftrichter 
einflieBen (Abb. 39). Durch ein Gas- Abb. 38. 
ableitungsrohr kann dann der Sauer- .; 
stoff aufgefangenwerden: 5H20 2 + 2KMn04 + 3H2 S04 = 502 + K 2S04 + 2 MnS04 + 8H20. 
Aus 100 g Wasserstoffsuperoxydltisung (mit 3% H 20 2) und 6 g Kaliumpermanganat erhii1t man 
etwa 2 I Sauerstoff. 

3. Nach R. VAN DER VORST kann man Sauerstoff fiir medizinische Zwecke leicht aus Na
triumsuperoxyd gewinnen: 200 g Natriumsuperoxyd liefern 30 I Sauerstoff. 

In eine Gasentwicklungsflasche bringt man eine 1-2 em hohe Schicht von trocknem Sand, 
darauf eine Schicht Natriumsuperoxyd und laBt dann durch einen Tropftrichter langsam Wasser 
zutropfen. Der Sauerstoff wird erst durch eine Waschflasche geleitet und dann aufgefangen. 
Da reines Natriumsuperoxyd mit Wasser sehr heftig reagiert, verwendet man nach L. WOLTER 
besser eine Schmelze aus 100 g Natriumsuperoxyd, 25 g Magnesiumoxyd und 100 g Kaliumnitrat, 
die, in Stiicken, auch zur Entwicklung von Sauerstoff im KIPpschen Apparat benutzt werden 
kann. 

Eigenschaften. Der Sauerstoff ist ein farb- und geruchloses Gas. Spez. Gew. (Luft = 1) 
= 1,1056. 11 Sauerstoff wiegt bei 0 0 und 760 mm B. 1,4295 g; bei -1l9° (krit. Temperatur) 
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iaBt er sich durch einen Druck von 50 Atm. (krit. Druck) verfliissigen, unterhalb - 119° ist 
geringerer Druck erforderlich und unterhalb -183 ° wird der Sauerstoff auch bei gewohnlichem 
Luftdruck fliissig. (Sdp. des fliissigen Sauerstoffs = - 183°). In Wasser lost er sich sehr wenig, 
etwas mehr in Weingeist. 11 Wasser lOst bei 0° etwa 50 ccm Sauerstoff, bei 10° 32 ccm, 11 abso· 
iuter Aikohol bei 15° etwa 280 ccm. 

Erkennung. Reiner Sauerstoff unterhalt die Verbrennung von Kohle und anderen 
brennbaren Stoffen sehr viellebhafter als die Luft; bringt man eine nur glimmende Kohle (glim. 
men des Holzstabchen) in Sauerstoff, so verbrennt die Kohle unter glanzender Lichterscheinung. 

Priifung. (Amer.) a) 2000 ccm Sauerstoff, unter normalem Luftdruck bei etwa 250 ge· 
messen, werden nicht rascher ala innerhalb einer hal ben Stunde durch 100 ccm Bariumhydroxyd. 
lOsung geleitet; es dad hOchstens ein opalisierende Triibung eintreten (Kohlendioxyd). - b) Wer· 
den 2000 ccm Sauerstoff unter den angegebenen Bedingungen durch eine Mischung von 1000 ccm 
Wasser und ,I ccm Silbernitratlosung geleitet, so darf keine Triibung (auch keine Opaleszenz) 
eintreten (Halogene). - c) Werden 2000 ccm Sauerstoff unter den angegebenen Bedingungen 
durch eine Mischung von 100 ccm Wasser und einigen Tropfen LackmuslOsung geleitet, so darf 

Abb.39. 

die Farbe der Mischung nicht verandert werden (Sauren, Ammomak). - d) Werden 50 ccm Sauer. 
stoff in einem GasmeBrohr mit 10 ccm alkalischer Pyrogallollosung geschiittelt, so miissen min· 
destens 95 Vol.· °/0 des Saul'rstoffs von der Pyrogallollbsung aufgenommen werden. (Das Gas· 
meBrohr muB sich nach dem Schiitteln also bis auf hochstens 2,5 ccm mit Wasser fiillen, wenn 
es unter Wasser geoffnet wird.) 

Aufbewahrung. Fiir langere Zeit laBt sich der Sauerstoff nur in Gasbehiiltern iiber 
Wasser oder in Stahlflaschen aufbewahren. In den Handel kommt er in Stahlflaschen zusammen· 
gepreBt mit einem Druck bis zu 150 Atm. Eine Stahlflasche von 10 1 enthalt bei einem Druck 
von 150 Atm. 1500 1 Sauerstoff. 

Anwendung. Medizinisch wird reiner Sauerstoff zum Einatmen verwendet bei Asthma, 
Dyspnoe, Herzkrankheiten, Chlorose, Leukamie, Vergiftungen durch Chloroform, Gasvergif. 
tungen (Leuchtgas, Kohlenoxyd). Sauerstoffatmungsapparate werden auch von der Feuerwehr, 
im Bergbau und von Luftschiffern in groBen Hohen benutzt. Technisch wird Sauerstoff beson. 
ders zur Erzeugung von hohen Temperaturen im Sauerstoffgeblase (mit Wasserstoff, Leuchtgas 
oder Acetylen) verwendet. 

Ozone Aktiver Sauer stoff. Oxygenium ozonisatum. 03' Mol.. Gew. 48. 
Das von SCHONBEIN 1840 entdeckte Ozon entsteht in geringer Menge aus dem Sauerstoff 

der Luft bei vielen langsam verlaufenden Oxydationen, z. B. wenn feuchter Phosphor an die Luft 
gebracht wird. Es entsteht ferner durch die Einwirkung elektrischer Entladungen auf Sauerstoff. 

Darstellung. Man laBt auf Sauerstoff dunkle elektrische Entladungen einwirken mit 
Hilfe des zuerst von SIEMENS verwendeten Ozonisators. Dieser besteht aus 2 ineinander 
gesteckten Glasrobren, von denen das auBere auBen, das innere innen mit Blattzinn (Stanniol) 
belegt ist. Beide Belegungen sind mit Drahten mit den Polen eines Induktionsapparates ver· 
bunden. Leitet man nun Sauerstoff durch den Zwischenraum zwischen den beiden Glasrohren 
und setzt den Induktionsapparat in Tatigkeit, so wird ein Teil des Sauerstoffs in Ozon iiber· 
gefiihrt, das mit dem iiberschiissigen Sauerstoff entweicht. Mit einl'm einfachen Apparat kann 
man etwa 6°/0' mit mehreren hintereinander geschalteten Apparaten bis zu 150/0 des Sauerstoffs 
in Own iiberfiihren. Aus dem Gemisch von Sauerstoff und Ozon kann man das reine Ozon durch 
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Abkiihlung mit fliissigem Sauerstoff fliissig erhalten. Das fliissige Ozon, das komblumenblau ge
farbt ist, verwandelt sich bei -llOo in hlaues gasfiirmiges Ozon; oft tritt dabei eine heftige Ex
plosion ein, indem das Ozon wieder in gewbhnlichen Sauerstoff iibergeht. Reines Ozon wird des
halb selten, fiir wissenschaftliche Zwecke, dargestellt. Praktisch bezeichnet man ala "Ozon" 
Gemische von Sauerstoff und Ozon oder auch von Luft und Ozon, in dem der Sauerstoff del Luft 
teilweise in Ozon iibergefiihrt ist. 

Eigenschaften und Erkennung. Das Ozon unterscheidet sich vom gewiihnlichen 
Sauerstoff durch seinen Geruch und durch seine viel starkeren Oxydationswirkungen. Es schwarzt 
blankAs Silberblech unter Bildung von Silbersuperoxyd. Viele organische Farbstoffe werden durch 
Ozon gebleicht (Lackmusliisung, Indigoliisung werden entfarbt). - Guajakharzliisung wird durch 
Ozon blau gefarbt. - Aus Kaliumjodid macht es Jod frei: 2KJ + 0 8 + H 20 = 2J + 2KOH + O2, 

Infolge der Bildung von Kaliumhydroxyd wird mit Kaliumjodidliisung befeuchtetes rotes Lack
muspapier durch Ozon geblaut. - Eine salzsaure Liisung von p- oder m-Phenylendiamin wird 
durch Ozon burgunderrot gefarbt (Unterschied von Wasserstoffsuperoxyd und Salpetriger Saure). 
Wasser liist nur sehr wenig Ozon (etwa 0,1 %)' Der Ozongehalt der Liisung nimmt allmahlich 
ab und ist nach 2-3 Wochen vollstandig verschwunden. 

Bestimmung. Man leitet eine bestimmte Menge des Gasgemisches durch Kaliumjodid
liisung, sauert dann mit Salzsaure an und titriert das ausgeschiedene Jod. 1 ccm 1/10·n-Natrium. 
thiosulfatliisung = 2,4 mg Ozon. 

Anwendung. Ozonisierte Luft dient zur Reinigung von Trinkwasser; das Ozon totet 
Bakterien und oxydiert organische Stoffe. Medizinisch ist ozonhaltige Luft zum Einatmen bei 
Tuberkulose verwendet worden, aber ohne besonderen Erfolg. 

Paeonia. 
Paeonia officinalis RETZ und Varietiiten P. rubra HORT., P. festiva 
TAUSCH, P. peregrina MILL., P. corallina RETZ. Pfingstrose. Ra
n unculaceae -Paeonieae. 

Heimisch in den Gebirgsgegenden des siidlichen Europas bis ins siidliche Un
garn, vielfach als Gartenpflanze kultiviert. Mit krautigem Stempel, fiederig zusam
mengesetzten Blattern, aufrechten Friichten. 

Radix Paeoniae. Pfingstrosenwurzel. Shop Peony Root. Racine de peone 

(pi voine). Radix Rosae benedictae. Gichtrosenwurzel. Konigsrosenwurzel. Paonien
wurzel. 

Die im Friihjahr gesammelten, an der Basis des nicht gebrauchlichen Wurzelstockes ent
springenden knolligen Nebenwurzeln. Diese sind spindel-walzenfiirmig, bis iiber 12 em lang, 
etwa bis 1,5 em dick, auBen rotbraun, innen weiBlich, stark mehlig und kommen gewiihnlich ge
schalt und gespalten in den Handel. Der Geschmack ist frisch siiBlich-bitter und scharf, getrocknet 
mehr bitter, der Geruch unangenehm. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Die Rinde etwa 1/12 des Durchmessers, schwach 
riitlich-gelb, nach auBen mit groBen gelben Steinzellengruppen, nach innen etwas strahlig. Das 
Holz riitlich-weiB, an der Peripherie im starkehaltigen Grundgewebe ein Kreis schmaler, keil
fiirmiger, gelblicher GefaBgruppen mit Holzfasem usw. 1m Zentrum eine Gruppe gelblicher Ge
iaBe. 1m Grundgewebe Kalkoxalatdrusen. 

Beslandteile. Die Wurzel von P. peregrina enthalt 4-50/0 Glykose, 8-14% Saccha
rose, 14-250/0 Starke, bis 20/0 Metara binsaure, 1 % organische Sauren, Ger bsaure, 
Calciumoxalat. Die Wurzeln der anderen Arten diirften die gleichen Bestandteile enthalten. 

Anwendung. Friiher gegen Epilepsie. 

Flores Paeoniae. Pfingstrosenbliiten. Shop Peony Flowers. Fleurs de peone 
(pi voine). Flores Rosae benedictae. Gichtrosenbliiten. Paonienbliiten. 

Die rasch getrockneten Blumenblatter der gefiillten Gartenform. Die Blatter verkehrt ei
fiirmig, vertieft, ungleich-ausgeschweift-gekerbt, 4-5 em lang, 3-4 em breit, dunkelrot, kahl. 
glatt. Frisch von widerlichem, beim Trocknen verschwindendem Geruch, der Geschmack herb 
und siiBlich. 

Bestandteile. Roter Farbstoff, Gerbstoff. 
Anwendung. Zu Raucherspecies. 

Semen Paeoniae. Pfingstrosensamen. Peony Seed. Sernence de 
p eon e (p i v 0 in e). Paoniensarnen. Gichtrosensarnen. Hexenkorner. Korallen
sarnen. Zahnkorner. Zahnperlen. 
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Glanzend schwarze oder braune, fein punktierte, bis 10 mm lange, rundlich
eiformige Samen, die an dem einen Ende, wo sich der strichformige, helle Nabe] 
befindet, kurz zugespitzt sind, von hier zieht sich die wenig deutliche Raphe zum 
anderen Ende. Die sprode, diinne Samenschale umschlieBt das Endosperm, in dessen 
Grunde der kleine Embryo liegt. Ohne Geruch, von milde oligem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermis der Samenschale aus gro.l3en, kurz prisma
tischen, von einer derben Cuticula iiberzogenen Zellen mit dunkelbraunem Inhalt, darunter eine 
Reihe radialgestreckter, etwas heller gefarbter Steinzellen. Als dritte Schicht eine vielreihige 
Lage derbwandiger, getiipfelter Zellen. Das Endosperm enthii.lt fettes 01, Aleuron und Starke. 

Bestandteile. Etwa 24% fett.es 01, 1,40/0 Zucker, 11 % EiweiJ3, Pektin, Gerbstoff, Harz, 
Arabinsaure, Farbstoff 

Anwendung. 1m Volke zu Halsbandern fiir zabnende Kinder. 

Palladium. 
Das Palladium, Atom-Gew. 106,7, gehOrt zu den Platinmetallen. Es findet sich im PIa

tinerz und in einem brasilianischen Golderz (zu etwa 5-10 % ), Aus letzterem wird es hauptsach
Hch gewonnen. Kleine Mengen von Palladium, zusammen mit Gold und Selenblei, sind auch im 
Harz gefunden worden; dieses Vorkommen hat aber keine Bedeutung. Das Palladium ist dem 
Platin ahnlich, aber mehr silberwei.l3. Smp. etwa 1500-1575°. Wird es an der Luft erhitzt, so 
lauft es infolge geringer Oxydation blaulich an, wird aber bei hoherer Temperatur wieder blank. 
trber den Schmelzpunkt erhitzt verfliichtigt es sich unter Entwicklung griinlicher Dampfe, die 
sich zu einem Gemisch von Palladium und Palladiumoxydul verdichten. Es ist 100lich in hei.l3er 
Salpetersaure, hei.l3er konz. Jodwasserstoffsaure, hei.l3er konz. Schwefelsaure und in Konigswasser. 
Von Salzsaure wird es nur in feinverteiltem Zustand bei Luftzutritt gelost. Mit Jod vereinigt 
es sich zu Palladiumjodiir; Jodtinktur ruft deshalb auf Palladium schwarze Flecken hervor (Unter
schied von Platin). 

Das Palladium zeichnet sich vor allen anderen Metallen dadurch aus, da.13 es gro.l3e Mengen 
von Wasserstoff aufnimmt, den es beim Erwarmen wieder abgibt. Wird feinverteiltes Palladium 
mit Wasserstoff gesattigt, so wird ein Teil des Wasserstoffs bereits bei gewohnlicher Temperatur 
wieder abgegeben. Dieser Wasserstoff wirkt wie entstehender Wasserstoff au.l3erst kri1ftig redu
zierend, er wird leicht an ungesattigte Verbindungen angelagert. Wird Palladium in einer Gas
flamme erhitzt, so bedeckt es sich mit einer Ru.l3schicht, indem es den Kohlenwasserstoffen 
Wasserstoff entzieht. 

Anwendung. Zur Herstellung wissenschaftlicher Gerate (Krei~teilungen, Schalen), in 
der Zahntechnik, fiir Schmucksachen. Feinverteiltes Palladium dient in der organischen Chemie 
ala Katalysator bei Wasserstoffanlagerungen. Man verwendet dabei Palladiummohr oder 
kolloides Palladium oder auf Kohle oder Asbest niedergeschlagenes Palladium. 

Palladium chloratum. Palladiumchloriir. PdCl2 + 2H20. Mol.-Gew. 214. 
Da1'stellung. Man lost Palladium in Konigswasser und dampft die Losung zur 

Kristallisation ein. Oder man lOst feinverteiltes Palladium in Salzsaure unter Einleiten von Chlor 
und dampft die Lbsung ein. 

Eigenschaften und E1'kennung. Braunrote Kristalle, die an der Luft zerflie.l3en, 
wenn das Palladiumchloriir mit Hilfe von Kbnigswasser dargestellt wurde und infolgedessen 
noch Spuren von Salpetersaure enthalt. Das mit Salzsaure und Chlor dargestellte Salz ist an der 
Luft bestandig. In Wasser ist es sehr leicht loslich. Die wasserige Losung gibt mit Kaliumjodid
losung einen schwarzen Niederschlag von Palladiumjodiir. Kohlenoxyd scheidet aus der Losung 
feinverteiltes schwarzes Palladium abo 

Anwendung. In der Analyse zur Bestimmung von Jod in Salzen neben Brom und Chlor, 
zum Nachweis und zur Bestimmung von Kohlenoxyd. 

Leptynol (KALLE U. Co., Biebrich) ist eine Losung des mit HiHe von Wollfett dargestellten 
kolloiden Palladiumhydroxyduls, Pd(OHh, in Palmfett, mit einem Gehalt von 2,75 % 

Palladium. D.R.P. 229306. 
Eigenschaften. Dunkelbraune, fast schwarze Masse. 
E1'kennung. Werden einige Tropfen Leptynol 1m Porzellantiegel verascht, der Riick. 

stand mit Konigswasser aufgenommen und wiederholt mit Salzsaure abgeraucht, so gibt die 
unter Zusatz von etwas Salzsaure hergestellte wasserige, notigenfalls filtrierte Losung mit Kalium
jodidlosung einen schwarzen Niederschlag von Palladiumjodur. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Entfettungsmittel subcutan. 2 ccm der vorher erwarmten Losung 

1-2mal wochentlich. Wirkung fraglich. 
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Pan is. 
Panis. Brot. Bread. Pain. 

Brot wird aus verschiedenen Getreidefriichten, hauptsachlich aber aus Roggen 
und Weizen hergestellt. 

Roggenbrot. Die Herstellung des Roggenbrotes zerfallt in die Teigberei
tung, die Teiglockerung und das Backen des Teiges. Bei der Herstellung des Teiges 
verfahrt man in der Weise, daB man zunachst einen kleinen Teil des Mehles mit 
Wasser, Salz und "Sauerteig" vermischt (Anstellsauer). Als "Sauerteig" verwendet 
man ein Stiick des gegorenen Mehlteiges der vorhergehenden Brotbereitung, in 
dem auBer Bakterien (vorwiegend Milchsaurebildnern) garkraftige Hefen enthalten 
sind. Aus' dem Anstellsauer bereitet man dann nacheinander das sog. Anfrisch
sauer, Grundsauer und endlich das Vollsauer, indem man stufenweise steigende 
Mengen Mehl und das notwendige Wasser beimischt und jedesmal einige Stun den 
bei 25-30° stehen laBt. In anderen Fallen verfahrt man auch so, daB man das 
Anstellsauer nach der ersten Auffrischung mit der ganzen Mehlmenge mischt 
und den Teig langere Zeit (iiber Nacht) stehen liWt. In jedem Falle erhalt man 
schlieBlich einen derben, zahen Teig, in dem durch die Tatigkeit der Hefen aus 
einem Teil der Starke bzw. aus dem daraus zunachst erzeugten Zucker eine gewisse 
Menge Alkohol und Kohlensaure gebildet, und durch Ausdehnung der Kohlensaure
blaschen in dem Innern des Teiges eine Lockerung des letzteren eingeleitet ist. Durch 
"Aufwirken" des Teiges und durch das Verweilen auf der "Gare" (bei 32-35°) 
wird die Teiglockerung alsdann weitergefiihrt. Das nun folgende Backen des Teiges 
geschieht im Backofen in feuchter Warme (daher Einfiihrung oder Erzeugung von 
Wasserdampf - "Wrasen" - im Of en ) bei 230-250° (fiir 2 kg schwere Brote) und 
dauert ungefahr 1 Stunde. Dabei set zen sich zunachst die Teiggarung und die 
Teiglockerung fort, bis dann bei steigender Temperatur (bis etwa 75°) alle biolo
gischen Vorgange, auch die enzymatischen, zum Stillstand kommen. Durch gleich
zeitige Gerinnung des EiweiBes wird ein Zusammenfallen des "aufgegangenen" 
Teiges verhiitet, so daB das Brot locker und poros bleibt. Die Starke verkleistert in 
der feuchten Warme, Z. T. wird sie auch, besonders in der auBeren braunen Kruste 
des Brotes, in Dextrin verwandelt. Die im Of en vorhandenen Wasserdampfe losen 
einen Teil dieses in der Kruste gebildeten Dextrins auf und rufen dadurch die Glatte 
und den Glanz der Brotoberflache hervor, ein Vorgang, der durch Bestreichen der 
fertigen, heiBen Brote mit Wasser noch unterstiitzt wird. 1m Innern des Brotes 
wird selten eine hohere Temperatur als 94-95° erreicht, so daB hier Zersetzungen 
des EiweiBes und der Kohlenhydrate nicht stattfinden. Allerdings werden bei 
diesen Temperaturen auch nicht die Sporen von Bakterien, die gelegentlich zur 
Erscheinung des "fadenziehenden" Brotes fiihren, abgetotet. 

Bei einem guten Roggenmehl dad man im allgemeinen fUr 100 Teile Mehl eine 
Teigausbeute von 150-155 und eine Brotausbeute von 130-135 Teilen erwarten. 

Die Farbe des Brotes hangt von dem Ausmahlungsgrade des verwendeten 
Mehles abo Je feiner das Mehl, je heller das Brot! Die hellen Brote wirken infolge 
ihres geringeren Gehalts an Kleiebestandteilen weniger mechanisch reizend auf den 
Darm als die dunklen. Dafiir ist allerdings der EiweiBgehalt der letzteren hoher, 
jedoch ist hiermit ein wirklicher Nutzen fiir die Ernahrung nicht verkniipft, da die 
Ausnutzung der EiweiBstoffe bei kleiereicherem Brot ungiinstig ist. - Das iibliche 
Roggenbrot wird meist aus Mehl von 65-70 0/ oiger Ausmahlung gebacken. 

Zusannnensetzung. Roggenbrot zeigt nach KONIG folgende Zusammen-
setzung: Mengen im Brot Wassergehalt 

Krume. 
Kruste. 

Scbwankungen Mittel Schwankungen Mittel 
87,5-64,5% 76,5% 37-50,0% 44,0% 
12,5-35,5% 23,5% 15-25,6% 19,5% 
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Bei ganzen groBen Broten enthiUt die Krume meist zwischen 44 und 45% 
Wasser. Bei kleineren Broten ist der Wassergehalt geringer. Die Zusammensetzung 
eines feineren Roggenbrotes (Graubrotes) wird wie folgt angegeben: 39,7% Wasser 
6,43 0/ 0 Stickstoffsubstanz, 1,14% Fett, 50,44 0/ 0 Starke, 0,80 0/ 0 Rohfaser, 1,49% 
Asche. 

Weizenbrot (Semmel). Die Lockerung des zu Weizenbrot zu verarbeitenden 
Teiges aus Weizenmehl erfolgt in der Regel nicht durch Sauerteig, sondern durch 
Hefe. - AuBer der Hefe benutzt man als Auflockerungsmittel noch die gasfOrmige 
Kohlensaure in Form der sog. Backpulver (vgl. Bd. I S.248). IDabei ist jedoch zu be· 
achten, daB Backpulver keine Vitamine enthalt, wahrend Hefe reich an diesem 
lebenswichtigen Stoff ist. Dieses ist insofern von Bedeutung, als auch in kleien
freiem Mehle Vitamine nicht enthalten sind, da die Vitamine des Weizenkorns ihren 
Sitz in der Kleie und im Keimling haben. Von diesem Gesichtspunkte aus solIte 
Brot daher mit Hefe und nicht mit Backpulver gebacken werden. 

Weizenbrot wird aus Weizenmehl aller Feinheitsgrade hergestellt. Sehr hoch 
ausgemahlene Mehle werden allerdings, abgesehen von Zeiten der Not, nur selten 
verwendet. Ein reines Weizenschrotbrot ist das Graham brot. 

Der Proteingehalt ist im Weizenbrot etwas hoher als im Roggenbrot. 

Mischbrot. In mancher Gegend ist es ublich, das Brot aus einem Gemisch 
von Roggenmehl mit etwa 10-20% Weizenmehl herzustellen. Auf die Bezeich
nung "Roggenbrot" haben solche Gebacke natiirlich keinen Anspruch mehr. 

Die Kriegs brote waren ebenfalls Mischbrote, jedoch auBerdem mit Kar
toffeln oder andern Streckmitteln gestreckt. 

Vollkornbrote. Einer besonderen Erwahnung bediirfen in diesem Zusammenhange noch die 
sog. Vollkorn brote, wie sie unter den Namen Steinmetz brot, Klopfer brot, Finkler
brot, Schl ii ter brot, Simons brot, Gerwi tt brot usw. im Handel sind. Es wird ihnen nach
geriihmt, daB sie infolge besonderer Schal- und AufschlieBungsverfahren die Kleiebestandteile in 
besonders verdaulicher Form enthielten. Die wissenschaftliche Nachpriifung hat jedoch bewiesen, 
daB diesen Brotsorten besondere Vorziige in dieser Hinsicht nicht zukommen. Insbesondere haben 
die sorgfaltigen Ausnutzungsversuche NEUMANNS bei allen Vollkornbroten, vielleicht mit Aus
nahme des Gerwittbrotes, eine mangelhafte Verwertung der Nahrstoffe, besonders des EiweiBes, 
ergeben. 

DaB geschmacklich die Vollkornbrote von manchen Personen bevorzugt werden, vermag 
an diesen wissenschaftlichen Feststellungen nichts zu andern. 

Untersuchung des Brotes. 1. Feststellung des Verhaltnisses von Kruste 
und Krume. Man stellt das Gewicht einer Brotscheibe fest, trennt die Kruste mit einem 
scharlen Messer sorgfaltig von der Krume und wagt beide. 

2. Wassergehalt. Meist wird der Wassergehalt nur in der Krume bestimmt. Man verlahrt 
in der Weise, daB man eine groBere Durchschnittsprobe in kleine WiIrfel schneidet, schnell wagt 
und alsdann bei 40-50° vortrocknet. Nach der Entfernung aus dem Trockenschrank laBt man 
die vorgetrocknete Masse zunachst 2-3 Stunden an der Luft stehen, damit sie die fiir die luft
trockene Substanz normale Feuchtigkeit annimmt und beim nachfolgenden Wagen und Zerklei
nern ihren Wassergehalt praktisch nicht mehr verandert. Die nunmehr lufttrockene Probe wird 
gewogen, gepulvert; 5-10 g des Pulvers werden schlieBlich bei 1050 bis zur Gewichtskonstanz 
getrocknet. 

Die Berechnung mag durch folgendes Beispiel erlautert werden: Angenommen 112 g Brot
krume ge ben beim Vortrocknen 43,7 g Wasser ab, = 390/ 0 ; 4,7017 g dieser vorgetrockneten Substanz 
verlieren beim Trocknen bis zur Gewichtskonstanz noch 0,4724 g Wasser = 10,02%' Der ur
spriingliche Wassergehalt der Brotkrnme berechnet sich dann nach dem Ansatz 

390 + [10,02 . (100 - 39,0)J 
' 100 

zu 45,10f0. 
3. Fettgehalt. Die direkte Extraktion fiihrt nicht zum Ziel, weil Starke und Dextrin das 

Fett umhiillen und vor der Einwirkung des Losungsmittels schiitzen. Man verlahrt daher nach 
GROSSFELD zweckmaBig in folgender Weise: 10 g lufttrockene Substanz werden im Becherglas 
10-15 Minuten mit 100 ccm einer schwachen Salzsaure (1,25%) auf freier Flamme gekocht, 
dann die Kochfliissigkeit mit soviel Natronlauge abgestumpft, bis sie gegen Kongopapier noch 
ganz schwach sauer reagiert und nach Zugabe von fettfreiem Papier. oder Zellstoffschnitzeln 
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mit kaltem Wasser auf ein mehrfaches Volum verdiinnt. Vollstii.ndige Neutralisation ist zu 
vermeiden, da dadurch vorhandene freie Fettsli.uren in Seife iibergefiihrt und der Bestimmung 
entzogen werden konnten. Die Schnitzel sollen ein Zusammenkleben der Protein- und Rohfaser
teilchen verhindern, um ein glatteres Filtrieren, dann aber auch eine tunlichst vol1stii.ndige Durch
dringung bei der folgenden Atherextraktion zu gewiLhrleisten. Das ganze Gemisch wird dann auf 
ein feuchtes, moglichst dichtes Faltenfilter gegossen, durchfiltriert und mit kaltem Wasser nach
gewaschen. An der W andung des Becherglases haftende Reste lassen sich durch Abwischen mit 
etwas Zel1stoffwatte oder auch Filtrierpapier herausbringen. Ein quantitatives Auswaschen ist nicht 
erforderlich. Bisweilen ist das Filtrat schwach getrilbt, was aber nicht von durchgelaufenem 
Fett, sondern anscheinend von Proteinpartikelchen verursacht ist. Das Filter wird sodann getrock
net und in der iiblichen Weise im Soxhlet-Apparat mit Ather ausgezogen. Der so gefundene 
Fettgehalt der lufttrockenen Substanz wird auf das ursprilngliche wasserhaltige Brot umgerechnet. 

4. Sli.uren. Nach K. B. LEHMANN riihrt man 50 g der Brotkrume mit 200 ccm Wasser 
an und titriert den Brei direkt mit 1/4-n-Natronlauge unter Verwendung von Phenolphthalein ala 
Indicator. Ala Sli.uregrad bezeichnet LEH:MA.NN die Anzahl Kubikzentimeter Normallauge fiir 
100 g Brotkrume. 

Die Brotsli.uren der durch saure Gli.rung hergestellten Erzeugnisse bestehen vorwiegend aus 
Milch- und Essigsli.ure; ferner kommen auch saure Phosphate in Betracht. Ein Schwarzbrot mit 
einem Sli.uregehalt von 6-9 Graden wird im allgemeinen als angenehm schmeckend empfunden. 

5. Mineralstoffe. 5 g der nach Ziff.2 gewonnenen lufttrockenen Substanz werden in 
iiblicher Weise (vgl. Abschn. Caro Bd.l S.837) verascht. Die Asche wird aladann auf das ur
spningliche wasserhaltige Brot umgerechnet. - Durch Ausziehen der Asche mit warmer ver
diinnter Salzsli.ure, Auswaschen und Wagen des Riickstandes lli.Bt sich der Sandgehalt des 
Brotes ermitteln. Der Sandgehalt soli 0,3% nicht iibersteigen. 

Zum qualitativen Nachweise von Alaun lege man eine Schnitte Brot 6-7 Minuten in eine 
Campecheholztinktur (bereitet durch Ausziehen von 5 T. Campecheholz mit 100 T. Alkohol von 
96Vol.-%)' Nach 2-3stiindigem Liegen an der Luft nimmt das Brot bei Gegenwart von Alaun, 
der friiher zur Verbesserung des Mehles verwendet worden sein solI, eine violette Fli.rbung an. 

Kupfer gibt sich beim Betupfen von Brotscheiben mit Ferrocyankaliumlosung durch ein. 
tretende Rotfli.rbung zu erkennen. In groBeren Mengen, von etwa 0,05% an, verleiht es auch 
dem Brote eine griinliche Farbe. Kupfer kann in das Mehl und damit in das Brot gelangen, wenn 
aus Unachtsamkeit mit Kupfervitriol gebeizter Saatweizen dem Verkaufsgetreide beigemischt 
wird, was praktisch aber wohl kaum vorkommt. 

Blei und Zink, die aus der Metallauskleidung der Backtroge in das Brot gelangen konnen, 
werden in der Asche nach der iiblichen analytischen Methode nachgewiesen. 

6. Mikroskopische Untersuchung. Man kocht 5 g des Brotes mit 150 ccm Wasser 
und 5 ccm Salzsli.ure. fiigt einige Kornchen Kaliumchlorat hinzu, liiBt absetzen und mikroskopiert 
den Bodensatz. 

Mica panis, Brotkrume, frische oder getrocknete Krome von WeiBbI'ot, wird ge
legentlich ala Konstituens fiir Pillenmassen verwendet. 

Panis purgans. Biscuit purgatif. - Belg.: Je 0,25 g Scammoniumharz werden mit der 
notigen Menge Teig zu einem Zwieback verbacken. 

Anamylbrot, ein kohlenhydratfreies Brot fiir Zuckerkranke, besteht im wesentlichen aus 
Mandelmehl, 20% Roborat (s. Bd.l S.333) und etwas Sa.lz. Es wird mit Hefe geba.cken. 

BroWl. Patent-Brotol. 1st entweder unvermischtes fliissiges Paraffin oder eine Mischung 
von diesem mit fetten Olen. Es dient zum Ausreiben der Kuchenformen aus Blech. 

Diabetikerbrot nach EBSTEIN. A. Weizenbrot mit 27,5% EiweiJ3. Weizenmehl600,0, 
Aleuronat (s.Bd.l, S.332) 150,0, Hefe20,0, Milch 500,0, Kochsalz 5,5, Zucker 1,0. B. W eizen brot mi t 
50% EiweiB. Weizenmehl250,0, Aleuronat 250,0, Milch 350,0, Hefe 40,0, Kochsa.lz 4,0, Hiihner
eiweiB 2 Stiick, Zucker 1,0, C. Roggenbrot mit 27,5% EiweiBgehalt. RoggenmehlI200,0, 
Aleuronat 300,0, Sa.uerteig 30,0, Kochsalz 12,0, Wasser 1500,0, Kilmmel q. s. D. Wei zen brot 
mit 50% EiweiB, mit Backpulver bereitet. Weizenmehl 200,0, Aleuronat 200,0, Butter 
125,0, Kochsa.lz 4,0, Backpulver 20,0. (Das Backpulver besteht aus 1 T. Natriumbicarbonat 
und 2 T. Weinstein.) - Diabetikerbrot nach P. WILLIAMSON. 60 g gepulverte CocosnuB 
wird unter Zusatz von etwas Hefe mit Wasser angeriihrt und an einen warmen Ort gestellt, 
so daB die geringe, in der CocosnuB entha.ltene Zuckermenge zerlegt wird. Aus der so ge
wonnenen Paste bereitet man mit gleichen Mengen Ale)lronat und etwa.s Saccharin einen Teig, 
der zu Brot verba.cken wird. 

Feronia ist ein sog. Eisen brot von L. FELDMEIERS Feronia-Brotfabrik in Miinchen·Laim. 

Grabambrot. Zur Bereitung des Grahambrotes wird hauptsachlich Weizenschrot ver· 
wandt, da dieses ein leichter verdaulicheB Brot gibt, alB Roggenschrot. Man stent nach 
DORMAIR daB Grahambrot im kleinen Privathaushalt auf folgende Weise her: Man nimmt 2 Pfund 
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Weizenschrot, reichlich je 1/2 1 Milch und Wasser oder ebensoviel Buttermilch und einen Tee· 
loffel voll Salz und knetet alles tiichtig durch. Dann legt man den Teig in eine mit Butter 
ausgestrichene und mit Mehl ausgestaubte langliche Blechform, streicht ihn mit einem in warmes 
Wasser getauchten E13loffel glatt und fest und la13t ihn dann am warmen Herde 1/2 Stunde zu
gedeckt stehen, nicht viel langer, da. das Brot sonst leicht brocklig wird. Dann stellt man die 
Form mit dem Teig in den gutgeheizten Bratofen; nach 1/2 Stunde dreht man die Form nach 
der anderen Seite und backt das Brot iiberall braun. Um ihm eine glanzende Oberflache zu geben, 
iiberstreicht man es kurz vor dem Garsein mit einem in Wasser getauchten Biirstchen und 
schiebt es noch eine Minute in den Of en. 

Kleberbrot liir Diabetiker. 1000 T. frischer Weizenkleber, 100 T. Butter, 500 T. trocknes 
gepulvertes Kleienbrot (Kommi13brot), 10 T. gepulvertes Natriumbicarbonat, 15 T. Kochsalz und 
150 T. Ei (Eiwei13 und Eigelb durch Quirlen vereinigt) werden durchmischt, mit der notigen 
Menge Wasser zum Teige geformt und dieser mit einem Gemisch aus 5 T. Schlammkreide, 11 T. 
gepulverter Weinsaure und 10 T. gepulvertem Kleienbrot durchgeknetet. Aus der Masse werden 
Brote geformt und diese dem Backer iibergeben. 

Kleienbrot oder Schwarzbrot nach JUSTUS VON LIEBIG: 1700,0 grobes Roggenmehl 
und 800,0 grobes Weizenmehl werden mit 25,0 gepulvertem Natriumbicarbonat und 50,0 Koch
salz durchmischt und 2050,0 dieses Gemisches mit 1700,0-1750,0 Wasser, dem 100 ccm ver
diinnte Salzsaure (spez. Gew. 1,060) zugesetzt sind, zu einem gleichformigen Teige geknetet. 
Hierauf wird der Rest des Mehlgemisches (525,0) mit dem Teige vereinigt, der Teig in Brote ge
formt und dem Backer iibergeben. 

KNEIPPsches Kraftbrot ist ein aus Weizen- und Roggenschrot, angeblich den KNEIPP
schen Vorschriften entsprechend, verbackenes Brot in Stangen. 

Magermilch-Brot. 1st ein gewohnliches Brot, bei dessen Bereitung das Mehl mit Mager
milch (anstatt mit Wasser) angeriihrt wird. Der Eiwei13gehalt des Brotes wird dadurch erhoht. 

Pankreatinu m. 
Pankreatinum. Pankrea tin. Trypsin. Pancreatinum concentratum. 

Der Pankreassaft, das Sekret der Pankreasdriise (Bauchspeicheldriise), enthalt ver
schiedene Enzyme: 1. das eigentliche Pankreatin oder Trypsin, das Eiwei13stoffe in Pep
tone iiberfiihrt. 2. Pankreas-Ptyalin oder Amylopsin, das Starke verzuckert. 3. Lipase oder 
Steapsin, das Fett und Lecithin spaltet und 4. Labfermen t. Das Mengenverhaltnis der Enzyme 
ist nach der Art der Tiere (Rind, Schwein u. a.) verschieden und ebenso auch die Wirkung des 
Enzymgemisches, aus dem das Pankreatin des Handels besteht. 

Gewinnung. Die frischen Bauchspeicheldriisen von Rindern oder Schweinen werden von 
anhaftenden Gewebsteilen befreit, in einer Fleischhackmaschine fein zerkleinert und mit der dop
pelten Gewichtsmenge Wasser angeriihrt, das zur Verhiitung der Faulnis mit Chloroform gesattigt 
ist. Nach 12stiindigem Stehen wird die Fliissigkeit abgepre13t, filtriert und bei nicht iiber 40°, 
am besten unter vermindertemDruck zur Trockne gebracht. Nach einer anderen Vorschrift wird 
der wasserige Auszug der Bauchspeicheldriisen mit Alkohol versetzt, wodurch die Enzyme gefallt 
werden. Der Niederschlag wird abgesogen, mit Alkohol gewaschen und mit Dextrin oder Milch
zucker gemischt. 

Eigenschaften und Erkennung. Wei13es oder gelbliches Pulver, von fleischextrakt· 
artigem Geruch und Geschmack, in Wasser loslich. Beim Erhitzen verkohlt es unter Auftreten 
des Geruches von verbrennendem Eiwei13. Es lost Eiwei13 in neutraler oder schwach alkalischer 
Losung. Wird Starkekleister aus 0,5 g Starke mit 10 ccm Wasser mit 0,01 g Pankreatin versetzt 
und etwa 15 Minuten lang auf 40 ° erwarmt, so enthalt die Fliissigkeit Glykose, die !lurch 
Erhitzen mit FEHLINGscher Kupfertartratlosung nachgewiesen werden kann. 

Priifung. Peptonisierende Wirkung. 10 g trockenes Blutfibrin werden mit 50 ccm 
Wasser angerieben. Nach Zusatz von 0,2 g Pankreatin wird die Mischung in einem Kolbchen 
6 Stun den lang im Wasserbad auf 40-45° erwarmt und filtriert. 10 ccm des Filtrats diirfen 
nach Zusatz von wenig Salpetersaure beim Erhitzen durch Ausscheidung von unverandertem 
Eiwei13 nur schwach getriibt werden. 5 ccm des Filtrats miissen nach dem Verdiinnen mit 5 ccm 
Wasser nach Zusatz von 20 Tr. Natronlauge mit einigen Tropfen Kupfersulfatlosung eine violette 
Farbung geben (Peptonreaktion). - Diese Priifung kann auch in ahnlicher Weise ausgefiihrt 
werden wie die Priifung des Pepsins: 10 g hart gekochtes, durch ein Sieb von I mm Maschen
weite getriebenes Hiihnereiwei13 werden in einem Kblbchen mit einer Losung von 0,1 g Pankreatin 
in 50 ccm Wasser gemischt und die Mischung 6 Stunden lang auf 40-45° erwarmt. Nach dieser 
Zeit mu13 das Eiwei13 bis auf eine geringe Menge durchscheinender Hautchen geliist sein. 

Amer.: Werden 400 g Milch mit einer Losung von 0,28 g Pankreatin und 1,5 g Natrium
bicarbonat in 100 ccm Wasser gemischt, und die Mischung 1/2 Stunde lang auf 38° erwarmt. so 
diirfen 5 ccm der Fliissigkeit nach dem Verdiinnen mit 15 ccm Wasser mit Salpetersaure keine 
Ausscheidung geben, und beim Erhitzen der mit Essigsaure angesauerten Losung darf sich kein 
Casein mehr ausscheiden. 
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Verzuckernde Wirkung. 6 g Starke werden in einem Kolben von etwa 200 com mit 
100 com Wasser gekooht und der Kleister nach dem Abkiihlen mit 0,1 g Pankreatin versetzt. 
Die Misohung wird 6 Stunden lang im Wasserbad auf 40-450 erwarmt. Nach dieser Zeit muB 
die Misohung diinnfliissig sain und sioh leioht filtrieren lassen. Werden 5 ccm des Filtrates mit 20 oom 
FEHLINGsoher Kupfertartratlosung 2 Minuten lang zum Sieden erhitzt, so muB die von dem 
Kupferoxydul abfiltrierte Fliissigkeit farblos sain. 

Amer.: Der duroh Kochen von 7,5 g Starke mit 20000m Wasser erhaltene Kleister wird auf 
40,5 0 abgekiihlt, mit einer Ltisung von 0,3 g Pankreatin in 10 oom WaBBer von 40,50 versetzt 
und unter Umsohiitteln 5 Minuten lang auf der Temperatur von 40,50 gehalten. Der Kleister 
muB dann diiunfliiBBig geworden sain. Wird eine Misohung von 2 Tr. 1!10·n.Jodli:isung mit 60 oom 
Wasser mit 4 Tr. der verzuokerten Starkeli:isung versetzt, so darf hi:iohstens eine weinrote Farbung 
(Dextrinreaktion), aber keine Blaufarbung eintreten (unveranderte Starke). 

Au/bewahru,'Y. In gut sohlieBenden Glii.sem, vor Lioht gesohiitzt. 
Anwendung. Zur Unterstiitzung der Verdauungstatigkeit des Darmes zu 0,5-5,0 g, 

am besten in keratinierten Pil1en oder Keratinkapseln. 
Pankreatinum purum absolutum (E. MERCK, Darmstadt) ist Pankreatin, von dem 

0.28 g 400 ccm Milch in 30 Minuten peptonisieren und 0,3 g 7,5 g Starke in 5 Minuten 
verzuckern. Es entspricht darin den Anforderungen der Amer. (s. oben). 

Pankreatinum purum activum (E. MEROK, Darmstadt). 3 T. entsprechen 1 T. 
Pankreatinum absolutum. 

Pankreatinum in Lamellis (E. MERCK, Darmstadt). 6 T. entsprechen 1 T. Pan
kreatinum absolutum. 

Pankreatinum purum in G1ycerino solutum (E. MERCK, Darmstadt) enthiilt 100/0 
Pankreatinum absolutum. 

Pankreatinum cum Amylo (E .MERCK ,Darmstadt) ist ein Gemisch von 1 T. Pankrea
tinum absolutum und 4 T. Starke. 

Pankreatinum cum Natrio bicarbonico (E. MERCK, Darmstadt) ist ein Gemisch 
von Pankreatin mit Natriumbicarbonat und etwas Milchzucker. 6 T. = 1 T. Pankrea
tinum absolutum. 

Pankreatin-Pepsin (E. MERCK, Darmstadt) ist ein Gemisch von Pankreatin, 
Pepsin und Diastase mit Milchzucker, Milchsaure und Chlorwasserstoffsaure. 

Pankreas-Tabletten (E. MERCK, Darmstadt) enthalten je 0,1 g Pankreatinum 
absolutum. 

Extractum Pankreatls (CHEM. FABRIK RHENANIA, Aaohen) ist Pankreatinum absolutum. 

Liquor pancreaticus. Pancreatio Solution. Brit.: 250g Pankreasdriise wird 
gereinigt, mit gewasohenem Sand oder Bimssteinpulver fein zerrieben und mit einer Misohung 
aus 250 oom Weingeist (90Vol..o/0), 200 ocm Glyoerin und Wasser ad 1000 ccm eine Woohe 
maceriert und der Auszug filtriert. - Nat. F(Jffl/,.: Pankratini concentrati 17,3 g, Natrii bi· 
carbonici 50,0, Glycerini 250 ccm, Spiritus Cardamomi compositi 35 ccm, Spiritus (95 %) 
35 ccm, Ta.lci veneti depurati 15,0 g, Aquae q. s. ad 1000ocm. 1st klar zu filtrieren. 

Pankreatinum glycerinatum Dr. GRUBLER (Dr. GRUBLER, Leipzig) ist ein unter Verwendung 
von Glycerin aus fmohen Pa.nkreasdriisen gewonnenes Praparat. 

Carbenzym (Dr. FREUND u. Dr. REDLIOH, Berlin NW 6) ist eine Mischung von Thrypsin 
mit Kahle. 

Pancrofirm, Pankreatinum tectum Dr. W. SOHEERMESSER (MUNOHENER PHARMAZ. 
FABRIK, Miinchen 25), enthiLlt Pankreatin und MilcheiweiB. 

Papaver. 
Papaver somniferum L. Mohn. Papaveraceae-Papavereae. 

Die Pflanze ist durch Kultur aus der in den Mittelmeerlandern heimischen Art 
Papaver setigerum D. C. entstanden und wird in zahlreichen Formen zur Opium., 
Samen- und Olgewinnung, sowie als Zierpflanze kultiviert. Man faJlt gegenwartig 
die kultivierte Form mit der wilden zu einer zusammen = Papaver somniferum 
L.; von dieser unterscheidet man 3 Varietaten: a setigerum D. C., fJ nigrum D. C., 
l' al bum D. C., die letzteren beiden werden kultiviert. Einjahrige Pflanzen, kahl, 

Hager, Handbuch n. 25 
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blaugriin bereift. Blatter ungleioh eingesohnitten-gesagt, sitzend, die oberen stengel
umfassend. BHitenstiele abstehend behaart. Bliiten weiB, violett oder rot, an der 
Basis dunkler, selten heller. Staubblatter zahlreioh. 

Fructus Papaveris immaturi. Unreife Mohnkopfe. Poppy Heads. 
Capsules de pa vot blanc (officinal). Capita (Capsulae) Papaveris. 
Codia. Mohnkapseln (-kolben, -kannen). Schlaftee. 

Die vor der vollen Reife, n.ooh griin und milohend eingesammelten, der 'Lange 
n.aoh halbierten, bei gelinder Warme vorsiohtig und sohnell getrookneten und von den 
Samen befreiten Fruohtkapseln. lOOT. frisohe Friiohte geben 14T. trookene. Die ganze 
Fruoht ist eirund-urnenformig oder annahernd kugelig, von der GroBe einer WalnuB 
(etwa 4 om lang), kahl, griinlioh-graugelb, besitzt ein.en Querdurohmesser von 
3-3,5 om und ist ohne die Samen etwa 3-4 g sohwer. Naoh unten geht die Frucht 
in den. unmittelbar unter der Fruoht eingesohniirten, dariiber angesohwollenen Stiel 
iiber. Die Kapsel tragt oben eine groBe, sitzende, vertiefte, in der Mitte gewolbte, 
vielstrahlige Narbensoheibe. Die Strahlen treten iiber den Rand der Kapsel hervor, 
ihre Zahl entsprioht der Anzahl der unvollkommenen Soheidewande, d. h. der Zahl 
der Fruohtblatter, aus deren. Verwaohsung der Fruohtknoten hervorgegangen ist. 
Die Fruoht ist einfaoherig, duroh die wandstan.digen, diinnen Samentrager halb 
vielfaoherig. Unreife Mohnfriiohte rieohen frisoh narkotisoh; beim Trooknen verliert 
sioh der Gernoh vollig, und der bittere Gesohmaok wird sohwaoher. 

Die Droge stammt meist von einer weiBsamigen Kulturform, bei der die 
Porenklappen sioh nioht Offnen; bei der wilden Form, P. setigerum, und bei der 
Varietat nigrum offnet sioh die reife Fruoht in den auBen dicht unter den Buohten 
der Narbenstrahlen oberhalb jeder Kammer befindliohen bogenformigen Klappen. 
Es find en sioh auoh Zwisohenformen. Form und GroBe der Kapseln sind abhangig 
von der Mohnart, von der sie gesammelt werden. 

Als Kennzeichen fiir unreife Mohnfriichte gilt der braunliche, glanzende trberzug auf 
der Schnittfliiche, der durch Eintrocknen des beim Abschneiden austretenden Milchsaftes ent
steht und bei reifen Kapseln fehlt. 

Mikroskopisohes Bild. Kleinzellige Epidermis, die Zellen mit starker verdickter 
AuBenwand, zahlreiche Spaltoffnungen; darunter mehrere Reihen dickwandiger, etwas tangential 
gestreckter Hypodermzellen, allmahlich iibergehend in das weniger dickwandige Parenchymgewebe 
der Mittelschicht. In letzterem ein Kranz von anastomosierenden GefaBbiindeln, deren Zahl 
der der Placenten entspricht; dem Siebteil vorgelagert zahlreiche Milchsaftschlauche (gegliederte 
Milchr6hren). AuBerhalb dieses 'Kranzes noch zahlreiche kleinere. uuregelmaBig verlaufende 
GefiiBbiindel. 

Bestandteile. Bis etwa 0,14% Alkaloide, davon 0,030/0 Morphin, 0,04% N arcotin. 
Der Alkaloidgehil.lt nimmt beim Reifen abo In vollig reifen Mohnkapseln fand FROMME nur 
noch 0,02°/ ° Alkaloide. 

Zum N ach weis der Alkaloide laBt man 2 g zerschnittene MOhnkopfe mit einer Mischung 
von 20 cem Wasser und 20 Tr. Salzsaure 2 Stun den lang stehen; das Filtmt gibt mit Jodlosung 
und mit MAYERS Reagens deutliche Niederscbliige. 

Anwendung. AuBerlich selten zu schmerzlindernden Umschlagen, hauptsachlich zur 
Bereitung des Mohnsirups. Die innerliche Anwendung der Abkochung als Beruhigungsmittel 
fiir kleine Kinder ist ein ebenso verwerflicher wie gefahrlicher MiBbrauch, da diese Abkochun
gen wegen ihres Alkaloidgehalts bei der groBen Empfindlichkeit kleiner Kinder gegen Opium
alkaloide sehr leicht todlich wirken konnen. 

Uureife Mohnkapseln sind deshalb in Deutschland dem freien Verkehr entzogen. Die An. 
wendung reifer Mohnkapseln fiir den gleichen Zweck ist, wenn auch nicht so gefahrlich, so doch 
immerhin bedenklich, weil auch die reifen Kapseln noch geringe Mengen von Alkaloiden entbalten 
(FROMME fand 0,02 %). 

Semen Papaveris. Mohnsamen. Poppy Seed. Semence (Graine) de 
pa vot. Semen Papaveris album. Mogsamen. 

Die Samen des Sohlafmohns sind sohwarz, grau, graublau, braun oder weiB 
mit mannigfachen Vbergangen. Sie messen 0,9-1,5 mm in der Lange, und zwar 
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sind die schwarzen die kleinsten, die weiJlen die grollten. Nur die weill en Samen 
werden pharmazeutisch verwendet. Sie sind nierenformig; an der eingebogenen 
Stelle (Abb. 40) liegt das Hilum, die kurze Raphe und die Chalaza. Unter der Lupe 
erscheint der Same auf der Oberflache mit sechseckigen Maschen besetzt, die durch 
eine Emporstiilpung der Epidermiszellen zustande kommen. Innerhalb des weiJlen, 
fettreichen Endosperms liegt der etwas gebogene Keimling, der mit der konkaven 
Seite und der Flache der Keimblatter der Bucht des Samens zugekehrt ist. Der Ge
schmack ist mild olig, angenehm, ein Geruch ist nicht wahrnehmbar. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt der Samenschale. Sechs verschiedene, nur 
schwer zu erkennende Schichten sehr kleiner, in der Droge zusammengefallener Zellen. Die von 
einer starken Cuticula iiberzogenen Epidermiszellen sind 
kollabiert und zeigen ein sehr geringes, nur nahe den Ra-
dialwanden breiteres Lumen. Von der FIache gesehen ent- ~ 
sprechen diese meist vier- bis sechseckigen Zellen dem ~ a, 
Netzwerk der Samenoberfliiche. Die Reihe sehr diinnwan- ~ 
diger ParenchyrnzeUen unter der Epidermis ist dicht mit 
Calciumoxalatsand gefiiUt = Kristallzellenschicht. Dann 
eine Hartschicht aus stark verdickten Faserzellen, die in der 
Langsansicht spindelformig, auf dem Querschnitt flachge-
driickt, schon geschichtet und mit einem spaltenformigen Abb. 40. Samen von Papaver Bomni-
Lumen versehen sind. Von den iibrigen drei Schichten ist lerum, scbwach vergrollert 
die mittlere aus etwas dickeren, gestreckten, stark getiipfel-
ten Zellen gebildet = Netzzellen, die auJ3ere und innere aus diinnwandigen, sehr kleinen, oblite
rierten Zellen. Die mittlere Lage enthalt bei gefar bte m Mohnsamen hauptsiichlich das Pigment 
in Form eines homogenen, die ganze Zelle erfiillenden, braunen Korpers. Das stark entwickelte 
Endosperm und der Embryo aus zartwandigen, mit fettem 01 und Aleuronkornern (bis 7 fl groB) 
gefiillten Parenchyrnzellen. Keine Starke. 

Pul ver. Reichlich farbloses Endospermgewebe mit fettem 01 und Aleuron; Gewebe des 
Embryos mit gleichem Inhalt; Fetzen der Samenschale mit mehreren Reihen zusammengefallener 
Zellen, in einer dieser Zellreihen die Zellen gefiillt mit Kalkoxalat in Sandform; Stiicke mit gro
J3eren Epidermiszellen, den Netz· und Faserzellen der Samenschale. 

Aus RuBiand stammender Mohnsamen ist oft mit Bilsenkrautsamen verunreinigt; bei 
starkerer Verunreinigung konnen Vergiftungen auftreten. 

Bestandteile. 40-50% fettes 01 (siehe 01. Papaveris), bis 23% Schleim, bis 13% 
Ei weiB stoffe, 60/0 Cellulose, 5-60/0 Asche (mit viel Calciumphosphat). Alkaloide sind nicht 
vorhanden. 

Anwendung. Ziemlich selten zu Emulsionen; in der Backerei zum Bestreuen von Ge
back. Zur Gewinnung von Mohnol; zu letzterem Zwecke werden auch die farbigen Mohnsamen 
verwendet. Die bei der Gewinnung des Oles verbleibenden PreBkuchen sind ein wertvolles Vieh
futter. 

Folia Papaveris. Mohnbliitter. Feuille de pavot (Gall.). Die getrockneten Blatter 
des Schlafmohns. Die Blatter sind verschieden gestaltet; die unteren sind langlich oder langlich 
eifcirmig tief federartig eingeschlitzt mit mehr oder weniger scharf gezahnten Abschnitten; die oberen 
Blatter sind breiter, am Grunde gedreht, ohrformig, fast stengelumfassend, nicht federartig einge
schlitzt, aber unregelmaBig gezahnt. Aile Blatter sind glatt, glanzend, gewellt, grau-blaugriin oder 
die unteren behaart. 

Oleum Papaveris. Mohnol. Poppy Seed Oil. Ruile de pavot. 
Das aus den Mohnsamen durch Pressen gewonnene fette 01. 
Eigenschaften und Priifung. Blallgelbes, trocknendes 01, von mildem, an

genehmem Geruch und Geschmack. Bei 0° bleibt es noch klar, bei - 18 0 wird es 
fest. Spez. Gew. 0,924-0,927. J.-Z.130-150. V.·Z. 190 -198. Werden 2 ccm 
Mohnol und eine Mischung von 1 ccm rauchender Salpetersaure und 1 ccm Wasser 
bei 100 kraftig durchgeschuttelt, so mull eine orangegelbe Mischung entstehen; das 
01 darf dabei auch nach langerer Zeit nicht erstarren. Auf einer Glasplatte in dunner 
Schicht aufgestrichen, mull es beim Eintrocknen an einem warmen Ort einen klaren, 
harten, nicht schmierigen Firnis geben . 

. Bestandteile. Glycerinester der Linolsaure, Olsaure, Palmitinsaure, Stearin
saure und kleiner Mengen Linolen- und Isolinolensaure. 

25* 
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AnweMung. Zu Emulsionen und Linimenten, frisch ala Speisebl. In der Olmalerei, zur 
Herstellung von Seife. 

Extractum Papaveris spirituosum. - Hiap.: 1000 ',r. gepulverte, von den Bamen be
freite Mohnkopfe werden erst mit 3000 T. und da.nn mit 2000 T. Wasser infundiert und je 24 Stun
den stehen lassen. Die KoIa.turen werden zu einem dicken Sirup eingedampft. Nach dem Er
kalten wird so lange verd. Weingeist (60 Vol.-o/o) zugesetzt, bis eine abfiltrierte Probe auf Zusatz 
der gleichen Menge verd. Weingeist keine Triibung mehr gibt. Nach 24 Stunden wird die Fliissig
keit filtriert, und nach dem Abdestillieren des Alkohols eingedampft, bis eine Probe nach dem Er
kalten nicht mehr an den Fingern klebt. 

Simpus Papaveris. Mohnsirup. Syrup of Poppy. Sirop diacode. Sirop de pavot 
blanc. Sirupus Diacodion (Diacodii). - Erganzb.: 10 T. mittelfein zerschnittene Mohnkopfe 
werden mit 7 T. Weingeist durchfeuchtet, dann mit 70 T. Wasser versetzt, und 24 Stunden lang bei 
Zimmerwarme stehen gelassen. Die dann abgepreBte Fliissigkeit wird zum Sieden erhitzt, dann im 
Wasserbad auf 35 T. eingedampft und filtriert. Aus dem mit Wasser auf 35 T. erganzten Filtrat 
und 65 T. Zucker wird der Sirup bereitet. - Groat. 20 T. grob gepulverte Mohnkopfe, 10 T. 
SiiJ3holz werden mit 30 T. verd. Weingeist und 200 T. Wasser 2 Stunden maceriert. Die Kolatur 
wird mit 2 T. Filtrierpapier aufgekocht. 200 T. Filtrat werden mit 340 T. Zucker zu Sirup verkocht. 
- Dan.: 80 T. Mohnkopfe, 30 T. SiiBholz werden mit 400 T. kochendem Wasser iibergossen, 
24 Stunden digeriert, koliert und abgepreJ3t. 370 T. der filtrierten Kolatur werden mit 630 T. 
Zucker zum Sirup verkocht. - Hi8p.: Die filtrierte Losung von 10 T. Extract. Papaveris spirit. 
Hisp. in lOOT. Wasser wird mit 1000T. Zuckersirup gemischt und die Mischung auf 1000T. ein
gedampft. - Hung.: WieSirup.Cinnamomi zu bereiten. - Nederl.: lOT. gepulverte Mohnkopfe 
iibergieBt man mit 40 T. Wasser, bringt die Masse nach 12 Stunden in den PerkoIa.tor und er
schOpft sie mit Wasser. Das zwecks Gerinnung der EiweiBstoffe erhitzte, da.nn kolierte PerkoIa.t 
wird auf 38 T. eingedampft, die mit 62 T. Zucker zu einem Sirup verkocht werden. - Ital.: Wird 
durch Sirupus Opii ersetzt. - Portug.: 100 T. unreife Mohnkopfe werden mit 700 T. Wasser bis 
auf 350 T. Kolatur eingekocht. In der heiBen KoIa.tur werden 650 T. Zucker gelost. - R088.: 
Wie Erganzb. 

Sirupus Diacodii (Nederl.) ist eine Mischung von gleichen Teilen Sirupus Althaeae 
und Sirupus Papaveris. 

Emulslo communis seu Papaverls 
(F. M. BeroI.). 

Mohnemulslon. Mohnsamenmilch. 
EmuIsionis Sem. Papaveris , 20,0:185,0 
Sirupl simplicls 15,0. 1 

Species Infantlnm. 
Kinderberuhlgungstee. 

Caplt. Papaveris maturor. 
FOI. Menthae piperlt. 
Bad. Liquirltiae 
R&d. Valerlanae 
Fruet. FoenicuIl 

60,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0. 

Tlnetura Papaverls (Nat. Form.). 
Tincture of Poppy. 

1. Fruet. Papaveris gr. pulv. 600 g 
2. Glycerini 126 cem 
3. Spiritus (91 0/ 0 ) q. s. 
4. Aquae q. s. 

Man dlgerlert 1 mit 3000 eem siedendem Wasser 
2 Stunden lang, preBt aus, dampft auf 500 ccm 
eln, setzt 260 eem von 3 hInzu, fIltriert naeh dem 
Erkalten, fllgt 2 hInzu und wiseht den Fllter
Inhalt mit q. s. einer Mischung aus 2 R&umt. 
Wasser und 1 R&umt. Weingeist, so daB man 
1000 eem GesamtfUlssigkeit erhAlt. 

Papaver rhoeas L. Klatschmohn. W ohl im Mittelmeergebiet heimisoh, als Aoker
unkraut weit verbreitet. Einjahrige Pflanze, von abstehenden Haaren raub, mit tief 
fiederspaltigen Blattern und groBen, scharlachroten. am Grunde der Blumenblatter 
schwarzfleckigen Bliiten. Kapsel kahl, verkehrt-eiformig. 

Flores Rhoeados. Klatschrosenbliiten. Red Poppy Flowers. Fleurs 
de coquelicot. Rhoeados Petala. Flores Papaveris Rhoeados (P. erratici, 
rubri, silvestris). Feldmohn. Feldrosen. Feuerblumen. Mohnblumen. 
Klapprosen. Klatschmohn. 

Die getrookneten Kronenblatter. 100 T. frische Blumenblatter geben 10 bis 
11 Teile trookene. Die Blumenblatter sind bis 6 cm lang, bis 6 om breit, breitoval, 
ganzrandig, feinhautig, braunviolett oder sohmutzigrotviolett, am Grunde ver
sohmiiJert und sohwarzfleokig. Die vom Basalteil ausgehenden, strahlenformig das 
Blatt durchziehenden GefiBbiindel sohlieBen in einem zusammenhangenden Bogen 
in einem stets gleichen Abstand vor dem auJleren Blattrand abo Der Gesohmaok 
sohwach bitter, etwas schleimig, der frisoh sohwach narkotische Geruch verliert 
sioh beim Trooknen. 
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Mikroskopisohes Bild. Die Epidermiszellen der Basis des Blumenblattes lang. 
gestreckt mit geraden Wiinden, die des iibrigen Telles mit stark gescbliingelten Wanden, dazwischen 
beiderseits, aber nur selten, kleine, rundliche Spaltoffnungen. Meist haften reichlich rundliche 
Pollenkorner den Blumenblattern an. 

Venvechslungen. Papaver dubium L., Blumenblatter kleiner, 2,5-3,5 cm breit; Pa. 
paver argemone L., Blumenblatter etwa 1-1,5 cm breit. 

Bestandteile. Schleim, Farbstoff, ein Alkaloid Rhoeadin, aber kein Morphin 
und andere Opiumalkaloide. 

Aujbewahrung. Gut nachgetrocknet in dichtschlieBenden GefaBen. 
Anwendung. Zu Teemischungen, zur Herstellung von Sirupus Rhoeados; letzterer 

kann zu sauren Mixturen verwendet werden, da seine Farbe durch Sauren nicht vuandert wird. 
Extraotum Papaveris rboeados f1uldum. Extrait fluide de pavot rouge. - Belg.: 

Aus 100 T. roten Mohnbliiten werden mit verd. Weingeist (30 Vol..%) 100 T. Fluidextrakt be· 
reitet. - Trockenriickstand 30%. 

Sirupus Rboeados. Klatschrosensirup. Syrup of Red.Poppy. Sirop de coque· 
licot. - Ergiinzb.: 50 T. getrocknete, fein zerschnittene Klatschrosenbliiten erwarmt man 4 Stun· 
den lang mit 1 T. Citronensaure und 500 T. Wasser auf 35°. Die abgepreBte Fliissigkeit wird 
zum Sieden erhitzt und filtriert. Je 7 T. des Filtrate werden mit 13 T. Zucker verkocht. - N ederl.: 
Man iihergieBt 20 T. frische Bliiten mit 35T. siedendem Wasser, preBt nach 12 Stunden abo Je 38 T. 
der durch Absetzen geklarten PreBfliissigkeit werden mit 62 T. Zucker verkocht. - Gall. 1884: 
100,0 getrocknete Klatschrosen liiBt man, mit 1500,0 siedendem Wasser iibergossen, 6 Stunden 
stehen, preBt aus, laBt absetzen und bringt 100 T. Seihfliissigkeit mit 180 T. Zucker durch ein. 
maliges Aufkochen zum Sirup. 

Bei der Herstellung dieses Sirups sind eiserne und zinneme Gerate zu vermeiden. Der yom 
Ergiinzb. vorgeschriebene Zusatz von Citronensaure verleiht dem Sirup eine lebhaft rote Farbe, 
wahrend er durch Alkalien miBfarbig wird. Klatschrosensirup verdirbt leicht. Brit. laBt ibn 
deshalb durch Weingeist haltbar machen und gestattet sogar, in den Tropen den Weingeist
zusatz bis auf das Doppelte zu erhbhen. 

Brit • .- Zu 400 g auf dem Wasser bad erhitztem Wasser gibt man nach und nach unter haufigem 
Umriihren 260 g frische Klatschrosenbliiten. Dann wird das GefaB yom Wasserbad entfemt und 
12 Stunden stehen gelassen. Die abgepreBte und filtrierte Fliissigkeit wird mit 720,0 g Zucker 
gekocht, der Sirup mit 50 ccm Weingeist versetzt und mit Wasser auf 1000 ccm erganzt. 

Papaverinum s. u. Opiumalkaloide S. 352. 
Papayotinum S. u. Carica Bd. I, S.829. 
Paracotoinum s. u. Cotoinum B. I, S. lll0. 
Paraffinum Iiquidum u. solidum s. u. Olea miner alia S. 275 u. 279. 
Paraformaldehyd S. u. Formaldehyd Bd. I, S. 1312. 
Paraldehyd S. u. Acetaldehyd Bd. I, S.88. 

Pareira. 
Chondodendron tomentosum RUIZ et PAVON. Menispermaceae. Ein in Bra· 
silien und Peru heimisoher Kletterstrauoh. (Cissampelos Pareira L. ist nioht, 
wie frillier angenommen wurde, alB Stammpflanze zu betraohten; sie liefert eine sog. 
falsohe Radix Pareirae.) 

Radix Pareirae bravae. Grieswurzel. Pareira Root. Pareira brava. Pareira
wurzel. 

Die getrocknete Wurzel. Lange, grobe, meist 2-5 cm dicke, fast cylindrische, knotige, 
mehr oder weniger gedrehte und verzweigte Stiicke, auBen braunschwarz bis fast schwarz, liings. 
runzelig und mit ringformigen Querrunzeln und Querrissen versehen, innen gelbgrau oder braun· 
grau. Der Querschnitt gliinzend, wachs· oder harzartig, nur zum Teil holzig, der Bruch faserig. 
Ohne Geruch, von ausgesprochen bitterem Geschmack. 

Mikroskopisohes Bild. Querschnitt. Die Rinde aus einer diinnen schwarzen Kork· 
schicht und einer noch diinneren hellen Parenchymschicht. Der Holzkorper aus mehreren (etwa 4 
oder 5) welligen, konzenttischen oder auch etwas enentrischen, vollig gescblossenen Schichten, 
getrennt voneinander durch hellere Zonen von Parenchymgewebe. In jeder der Zonen ein diinner, 
wellig gebogener Steinzellenring, in dessen Buchten nach innen sich je ein kleines GefiiBbiindel 
mit einer kleinen, halbrunden, dunklen Bastkappe und einem keilformigen, portisen Holzkorper 
anlegt. Zwischen den Biindeln breite Markstrablen. 1m Zentrum ein kreisrunder, strablig ge
lappter Holzstrang, dessen Strahlen nicht in der Mitte zusammenflieBen. Ein Mark fehlt. 
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Bestandteile. Buxin, Pelonin (Bitterstoff) und das Alkaloid Pelosin, identisch 
mit dem Bebirin aus der Bebiririnde von Nectandra Rodiaei HOOK. 

Anwendung. Die Wurzel ist ala Diureticum, Emmenagogum und Febrifugum ange· 
wandt worden, hat sich aber nicht eingebiirgert. 

Parietaria. 
Parietaria officinalis L. (P. officinalis L. var. erecta WEDDELL) und 
Parietaria ramiflora MONOR. Urticaceae-Parietarieae. 

Erstere 30 em bis 1 m hoeh, ausdauernd, im Mittelmeergebiet heimiseh, wahr. 
seheinlieh in Mitteleuropa nur verwildert und eingebiirgert; letztere bis 40 em hoeh, 
seltener als P. offieinalis, heimiseh in Siid· und Westeuropa, im Orient, bei uns nur 
zerstreut; wird vielfaeh als eine Form von P. offieinalis angesehen. 

Herba Parietariae. Glsskrsut. Stone Fern Wort. Herbe de parietaire 
vitriole. Herba Helxines. Kreuzkraut. Mauerglaskraut. Mauerkraut. Naeht· 
kraut. Wandkraut. 

Die getrocknete, zur Bliitezeit gesammelte ganze Pflanze ohne die Wurzel. Der Stengel bei 
P. officinalis aufrecht, meist einfach oder nur wenig iiatig, zart behaart, gestreift, zum Teil 
rotlich angelanfen, briichig. Die Bli~tter wechselatandig, lang gestielt, bis 10 cm lang, eiformig 
bis langlich eiformig, am Grunde und an der Spitze zugespitzt, ganzrandig oder schwach aus· 
geschweift, fiinffach· oder dreifachnervig. Das Aussehen ist glasartig glanzend, oberseits dunkel. 
griin, unterseits blaBgriin, sehr fein durehseheinend punktiert (Cystolithen), kurz rauhhaarig oder 
kahl. Die kleinen griinliehen Bliiten stehen in den Blattaehseln in kleinen gabelig geteilten, fast 
quirlartigen Knaueln, die untersten sind weiblieh, die mittleren zwitterig, die oberstell miinnlieh. 
Die Bliitenhiille gloekenformig, an den mannliehen Bliiten so lang wie die Staubblatter; die Bliiten. 
knauel sind kiirzer als der Blattstiel. P. ramiflora ist kleiner, hat iiatigen, liegenden oder anf· 
steigenden dunkelroten Stengel und kleinere, 2-3 em lange, breitere, eiformige, am Grunde ver· 
schmalerte, am Rande gewimperte, zartere Blatter. Die kugeligen Bliitenknauel viel kiirzer ala 
die Blattstiele. Ohne Geruch, von etwas salzigem, herbem, bitterlichem Gesehmack. 

Anwendung. Frillier auBerlieh bei der Wundbehandlung, innerlieh ala Diureticnm. 

Pastae. 
Pastae. Pasten. Pates. 

Pasten zum iiuBeren Gebrauehe sind Arzneizubereitungen von der Kon. 
sistenz einer zahen Salbe oder eines knetbaren Teiges. Sie werden in der Regel dureh 
Misehen eines oder mehrerer pulverfOrmiger Arzneimittel mit 01, Fett, Waehs, Cere. 
sin, Vaselin, weiBem Leim, Wasser oder anderen Stoffen mit den gleichen technischen 
Hilfsmitteln wie die Salben (siehe unter Unguenta) hergestellt. 

Pasten zum inneren Gebraueh, auch Pulpen und Konserven, sind teste 
oder teigartige Arzneizubereitungen von meist zither Besehaffenheit. Nach Gall. 
diirfen diese Pasten zwischen den Fingern nicht kleben; sie bestehen im wesent· 
lichen aus Zucker und Gummi arabicum. Man kann sie aueh mit einer diinnen 
Schicht Kristallzuekerpulver iiberziehen, wodurch sie langer weich erhalten werden 
(pa-tes au candi). 

Pastilli. 
Pastilli, Trochisci. Pastillen, Pliitzchen, Tiifelchen, Lozenges, 
Troches, Pastilles. 

Unter der Bezeichnung Pastilli (Trochisei) versteht man im allgemeinen durch 
Ausstechen aus einer feuchten Masse erhaltene runde oder anders ge£ormte Tafelchen. 
Die Nomenklatur der Pharmakopoen macht aber vielfach keinen Unterschied 
zwischen Pastillen und den Tabletten, die aus gepulverten Arzneimitteln durch Pressen 
hergestellt werden. Vgl. Tablettae. 
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Germ. behandelt unter PaFltilli sowohl Itusgestoehene Pastillen wie aueh kom· 
primierte Tabletten. Germ.: "Pastillen sind Arzneizubereitungen, zu deren Her
stellung diE' gepulverten und notigenfalls mit Binde- oder Auflockerungsmitteln ge
mischten Stoffe entweder unmittelbar durch Druck oder nach ihrer UberfUhrung 
in eine bildsame Masse in die gewiinschte Gestalt (Scheiben, Tabletten, Tafelchen, 
Zylinder, Kegel, Kugelabschnitte usw.) gebracht und erforderlichenfalls mit Zucker, 
Schokolade, weiBem Leim, Hornstoff oder anderen Stoffen iiberzogen werden". 

"Schokoladenpastillen werden aus einer Mischung der arzneilichen Stoffe mit ge
schmolzener Schokoladenmasse, die aus Kakao und Zucker angef~rtigt wird, her
gestellt. J ede Pastille muB, wenn nichts anderes vorgeschrieben ist, 1 g schwer sein." 

"Pastillen mit Ausnahme der mit Hornstoff iiberzogenen, miissen in Wasser bei 
zeitweiligem gelinden Umschwenken innerhalb einer halben Stunde vollig zerfallen." 

Die Pastilli der A ustr. sind Tabletten, die Tabellae (Pastilles) der BeZg. sind 
Pastillen, ebenso die Trochisci (Pastiller) der Dan. sowie der Brit. (Lozenges) und 
die Tabulettae (Tablettes) der Gall., sowie die Pastilli der Japon. und Helvet., wah
rend unter Pastilli compressi der letzteren Tabletten zu v.erstehen sind. Hisp. 
(Pastilli, Tabellae) und ltal. (Pastiglie) meinen ausgestochene Pastillen, ebenso 
die Norveg. (Trochisci), wahrend Suec. als Trochisci (Medikamentknkor) sowobl 
Tabletten wie auch Pastillen bezeichnet. 

Herstellung der Pastillen. Die Herstellung der Pastillen geschieht im wesentlichen 
nach folgenden Grundregeln: 

Pastillen aus Zucker oder Milchzucker. Der fein gepulverte Arzneistoff wird mit 
feinem Zuckerpulver gemischt, die Mischung mit verd. Weingeist (etwa 60 Vol..%) zu eiuem 
gerade etwas feuchten Pulver angerieben und dieses mit einem Pas1;illens1;echer zu Pastillen 
geformt. Wenn man das Pulver nicht zu stark anfeuchtet, so lassen sich die ra~tillen von dem 
Pastillenstecher leicht ablosen. Will man den Pastillenstempel mit einem Pulver einstauben, 
damit sich die Pastillen leicht abl08en lassen, so benutzt man dazu ein Gemisch feinster Kartoffel
starke und feinsten Puderzuckers. 

Past ill en aus Zucker mit Gummi- oder Traganthschleim (Belg., Gall., Hisp., 
Norveg.). Die fertige Arzneimischung wird mit dem Schleim zu einer sehr gJeichmaBigen, pasten
artigen Masse angestoBen und zu Pastillen verarbeitet. Besser nimmt man an Stelle des Schleimes, 
der sich nicht immer leicht verarbeiten laBt, eine entsprechende Menge Gummi- oder Traganth
pulver und stoBt mit Wasser an, wie es Helvet. vorschreibt. Brit. unterscheidet als Grundmassen 
fiir Trochisci verschiedene Massen. 1. Fruit Basis. Die fiir 500 Pastillen bestimmten Arznei
stoffe werden mit 6,5 g fein gepulvertem Traganth und 26 g fein gepulvertem Zucker gemischt; 
dann wird mit kauflichem sch warzen J ohannis beerenmus q. s. ad 650 g eine Masse hergestellt, a us der 
500 Pastillen geformt werden, die bei maBiger WiLrme getrocknet werden. - 2. Simple Basis. 
496 g Zuckerpulver und 19,5 g gepulvertes arabisches Gummi werden gemischt und mit 35 cern 
Gummischleim und q. s. Wasser zum Teig angestoBen. Die Masse ist fiir 500 Pastillen bestimmt 
Das zuzusetzende Arzneimittel wird zuvor sorgfiLltig mit den Pulvern gemischt. - 3. Rose 
Basis: Wie Simple Basis. Mit dem Zucker werden vorher 0,025 ccm Rosenol verrieben. - 4. Tolu 
Basis: Die fiir 500 Pastillen bestimmte Menge Arzneistoff wird in 10 cern Wasser gelost, die 
Losung mit 482 g Zuckerpulver und 19,5 g arabischem Gummi und 10 ccm Tolubalsamtinktur 
gemischt. Durch Verarbeitung mit 35,5 ccm Gummischleim und der geniigenden Menge Wasser wird 
eine Masse hergestellt, aus der 500 Pastillen geformt werden. 

Pastillen aus Schokolademasse. - Auf kaltem Wege: Man miscbt den Arznei
stoff mit Zuckerpulver, fiigt ein dem Zuckerpulver gleiches Gewicht entoltes Kakaopulver zu, 
stoBt mit verd. Weingeist zu einem feuchten Pulver an und bereitet aus diesem mit dem Pastillen
stecher Pastillen. Diese Pastillen sind oft fleckig oder marmoriert. 

Besser arbeitet man deshalb auf warmem Wege. Man verreibt den Arzneistoff mit 
feinstem, gut getrockneten (!) Zuckerpulver, gibt das gleiche Gewicht bester Kakaomasse 
dazu und stellt durch Reiben und Mischen unter gelindem Erwarmen eine Schokoladenmasse 
dar. Diese rollt, man noch warm rasch aus und sticht die Pastillen aus. 

Pastillen aus Pillenmassen. Man stoBt aus den vorgeschriebenen Arzneistoffen, 
meist unter Zuhilfenahme von Gummipulver, SiiBholzpulver und SiiBholzsaft, eine Pillenmasse 
an, rollt diese wie iiblich zu einem Pillenstrange aus und teilt diesen auf der Pillenmaschine in 
einzelne Pillen von etwa 0,2-0,3 g Gewicht. Die fertigen Pillen werden dann mit einem Stem. 
pel flach gedriickt. Ein etwas veraltetes, im Notfalle aber noch immer anwendbares Verfahren. 



392 Pastilli. 

Das AusroUeo uod Ausstecheo der Pastilleo. Feucht angestoBene PastiUen
-massen gibt man auf ain vollkommen glattes, mit Olpapier bedecktes oder mit Starke
mehl bestreutes Brett und breitet sie mit einer Nudelholzrolle gleichmiiBig aus, 
wobei die unbedingt notwendige GleichmiiBigkeit der Schicht dadurch erreicht 

o 

Abb.41. Abb.42. 

wird, daB man die Rolle links und rechts auf Holzleisten von entsprechender Dicke 
laufen Hi-Jlt, zwischen deneo die mit Olpapier bedeckte Masse sich befindet. Kakao
massen rollt man am besten auf schwach erwiirmten, mit Kakaool oder anderem 
01 abgeriebeneoMetallplatten aus und bedeckt sie mit ebenfalls frisch geoltemPapier. 
Aus der ausgerolltenMasse sticht man mit einem Pastillenstecher(Abb.41), der mit 

Abb.43. 

einigen vom Randeder Massegenommenen 
Proben auf das gewiinschte PastiUen
gewicht eingestellt ist, so lange PastiUen 
aus, wie diesel ben gleichmaJlig ausfallen. 
Dann knetet man die Masse von neuem, 
walzt sie wieder gleichmaBig und fiihrt 
so fort; fiis alles aufgebraucht ist. Die 
PastiUenstecher des Handels werden in 
jeder gewii.nschten Form geliefert, rund, 
eckig, mit beliebigen Priigungen versehen 
usw. Sie sind nach Gebrauch auf das 
peinlichste zu siiubern und zu trocknen 
und werden, um das Anhaften der Masse 
zu verhindern, mit feinstem Starkepulver 
eingepudert oder mit 01 abgerieben. 

Man kann die Pastillenmasse auch durch Ausstreichen in besondere Formen teilen 
Solche Formen, wie sie die WENDEROTH A.-G. in Kassel liefert (Abb. 42) bestehen aus einer 
durchlocherten Platte, die in einer Fiihrungshiilse verschiebbar ist. Man streicht die Masse in 
die mit Amylum ausgepuderten oder mit 01 eingefetteten Locher, liiBt sie trocknen oder (bei 
Schokoladepastillen) erkalten, schiebt dann die Form auseinander und driickt die einzelnen 
Pastillen sanft aus den Lochern heraus. 

Verreibungstabletten nach BERNEGAU sind Pastillen, die mit der durch Abb_ 43 
wiedergegebenen Form hergestellt werden konnen. Diese aus Hartgummi oder anderem Ma
terial hergestellte Vorrichtung wurde friiher von den Hannoverschen Gummiwerken Excelsior 
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A. G. in Hannover-Linden hergestellt und dient vornehmlich zur Herstellung von Sublimat
pastillen (s. Bd. I, S. 1453). Sie eignet sich aber auch zur Herstellung von Verreibungs
tabletten oder ausgestrichenen Tabletten. 

FUr die GroBherstellung hat man Pastillenmaschinen konstruiert; Abb. 44 gibt eine 
Pastillenmaschine von FRITz KILIAN in Berlin-Lichtenberg wieder. Die Pastillenmasse wird 
auf die oberePlatte gebracht, durch die Drehung der Kurbel unter die Stempel gebracht und dort 
gleichmaBig zerschnitten, wahrend die so gewonnenen Pastillen den Weg nach der anderen Seite 
nehmen und dort abgehoben werden. 

Abb.44. 

Das Aromatisieren und Fiirben der Pastillen. Gall. schreibt auf 1000 Pastillen 
von 1 g Gewicht etwa 1 g AnisOl, CitronenOl oder PfefferminzOl bzw. 10 g Vanille
tinktur vor, die der trockenen Pulvermischung sorgfaltigst zugemischt werden. 
Rosen- oder Orangenbliitengeschmack erzielt man durch Ersetzen des Wassers im 
Gummischleim durch Rosen- oder Orangenbliitenwasser. Will man die Pastillen 
farben, so ist der Farbstoff gelOst oder feinst verrieben dem Pulvergemisch zuzu
setzen, ehe dasselbe zur Paste angestoBen wird. 

Das 'Oberziehen der Pastillen mit Gelatine, Hornstoff, Schokolade, Tolubalsam 
oder ZuckerguB geschieht in der gleichen Weise wie bei Pillen (S.441). 

Trocknen und Aufbewahrung der Pastillen. Aile Pastillen sind sehr trocken in 
gut schlieBenden GefaBen aufzubewahren. Bei Schokoladepastillen ist besonders 
zu beachten, daB sie leicht schimmelartiges Aussehf\D annehmen oder sonst min
farbig werden, wenn noch 01 auf ihrer Oberflache geblieben war. Das Trocknen der 
Pastillen geschieht zunachst an der Luft, dann bei gelinder Warme, daB Nachtrock
nen iiber Xtzkalk im Kalkkasten (s. Bd. I, S. 753). 

Pelletierinum s. u. Granatum, Bd. I, S. 1386. 
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Pepsinum. 
P · p. p . \ epsmum. epsm. epsme. Das von den Labdriisen des Magens abgeschiedene 
und im Magensaft enthaltene Enzym, das Eiwei.f3stoffe verdaut und deswegen als 
Pepsin bezeichnet wird, ist in reinem Zustande bisher noch nicht dargestellt worden. 
1m Handel unterscheidet man konzentriertes Pepsin und verdiinntes Pepsin. 
Letzteres besteht aus Verreibungen von konzentriertemPepsin mit indifferentenStoffen, 
wie Milchzucker oder Rohrzucker. Zur naheren Angabe der Starke der Handelssorten 
dient die Menge Eiwei.f3, die das Pepsin verdauen kann. Ein 100faches Pepsin ver
daut die 100fache Menge seines Gewichtes an gekochtem Hiihnereiwei.f3. Kon
zentriertes Pepsin ist etwa 2500-3000faches Pepsin. Unter der Bezeichnung Pepsi
n um fordern eiuige Pharmakopoen konzen triertes . Pepsin, z. B. Amer. (min
destens 3000 fach), Brit. (mindestens 2500 fach). 

Das Pepsinum der Germ. ist verdiinntes Pepsin (100faches Pepsin). 
Ebenso fordern die meisten iibrigen Pharmakopoen 100faches Pepsin, Nederl. 150-
faches. Das Verdiinnungsmittel ist nicht bestimmt vorgeschrieben, es kannMilch
zucker oder Rohrzucker sein. Germ. 6 schreibt Milchzucker vor., 

Gewinnung. Das Pepsin wird aus demMagen der Schweine und dem Labmagen der Schafe 
und Kalber gewonnen, nach verschiedenen in ihren Einzelheiten meist geheim gehaltenen Ver
fahren. Ein ziemlich konzentriertes Pepsin erhalt man nach folgender Vorschrift: Von dem um. 
gewandten, mit kaltem Wasser gewaschenen Magen wird die Schleimhaut mit einem stumpfen 
Messer abgeschabt, moglichst fein zerkleinert und mit der vierfachen Gewichtsmenge 'Wasser, 
das 5% Alkohol enthalt, ausgezogen. Der filtrierte Auszug wird bei nicht tiber 40°, am besten 
unter vermindertem Druck, zur Trockne gebracht. Zur weiteren Reinigung wird das so gewonnene 
Pepsin in Wasser gelOst, und die Losung mit Natriumchlorid gesattigt, wodurch das Pepsin aus
geschieden wird, wahrend verschiedene Beimengungen in Losung bleiben. Das abgeschiedene 
Pepsin wird abfiltriert und mit Natriumchloridlosung gewaschen, dann wird es von neuem in 
Wasser gelost und die Losung dialysiert, wodurch das Natriumchlorid entfernt wird. Die Losung 
des so gereinigten Pepsins wird wieder bei nicht tiber 40° zur Trockne gebracht. Das so gewonnene 
Pepsin wird dann nach Feststellung der Verdauungskraft bis zur gewtinschten Starke mit Milch
zucker oder anderen indifferenten Stoffen verdiinnt. 

Eigenschaften. Das kon zen trierte Pepsin bildet hellgelbliche bis braunliche 
Lamellen oder ebensolches Pulver. An der Luft wird es feucht. Es hat einen schwachen 
brotartigen Geruch und ebensolchen,hinterher etwas bitterlichen Geschmack. Von salz
saurehaltigem Wasser (0,2 0/ 0 Hel) wird es zu einer etwas triiben Fliissigkeit gelOst; aus 
der Losung wird es durch Zusatz von Natriumchlorid oder von Alkohol gefallt. Es 
lOst sich auch in Glycerin und wird auch aus dieser Losung durch Alkohol gefallt. 
Die auJ3erlichen Eigenschaften der verd iinn ten Pepsinsorten sind in der Haupt
sache die der Verdiinnungsmittel, also z. B. des Milchzuckers. Das Pepsin der Germ. 
ist ein feines, fast wei.f3es, nur wenig hygroskopisches Pulver von siiJ3lichem, hinterher 
etwas bitterem Geschmack. 

Das Pepsin verdaut Eiwei.f3stoffe, d. h. es fiihrt gekochtes EiweiJ3, auch Fibrin 
und andere in Wasser unlosliche Eiwei.f3stoffe in losliche Abbauprodukte, Albumosen 
und Peptone, uber. Diese Wirkung hat das Pepsin nur bei gleichzeitiger Gegenwart 
von Saure, am besten Salzsaure, und die Wirkung ist am starksten hei der Korper
temperatur von etwa 370• In neutraler oder alkalischer Fliissigkeit wirkt das Pepsin 
auf Eiwei.f3 nicht ein. - Wird eine Pepsiulosung uber 45 0 hinaus erhitzt, so nimmt 
das Verdauungsvermogen allmahlich ab, iiber 60 0 hinaus wird es vollstandig vernichtet. 
Ebenso wird in stark alkoholischer Fliissigkeit das Verdauungsvermogen zerstort. 

Man hat das Verdauungsvermogen des Pepsins als MaJ3stab fiir seine Wert
bestimmung angenommen. Dabei ist folgendes zu beachten: Die Menge EiweiJ3, 
die von Pepsin gelost wird, ist unter sonst gleichen Verhaltnissen um so groJ3er, je 
groJ3er der vorhandene UberschuJ3 an EiweiJ3 ist, weil dann das EiweiJ3 dem Pepsin 
mehr Angriffspunkte bietet. Bei der Wertbestimmung des Pepsins muJ3 man die 
vorgeschriebenen Verhaltnisse streng einha,lten und kann nur solche Ergebnisse 
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mit einander vergleichen, die genau nach dem gleichen Untersuchungsverfahren er
halten worden sind, d_ h. man darf nicht das eine Mal wenig Pepsin auf viel Eiweiil 
und das andere Mal viel Pepsin auf wenig Eiweiil einwirken lassen und dann etwa 
die Mengen Eiweiil berechnen wollen, die durch das Pepsin gelost worden sind. Man 
wiirde hierbei zu falschen Ergebnissen kommen. 

Prufung. Germ. Die Losung von 0,1 g Pepsin in 10 ccm Wasser darf nur 
schwach triibe sein und Lackmuspapier nur wenig roten. 

Wertbestimmung. Von einem Hiihnerei, das 10 Minuten lang in kochendem 
Wasser gelegen hat, wird naeh dem Erkalten das Eiweiil dureh ein zur Bereitung 
von grobem Pulver bestimmtes Sieb gerieben. 10 g des so zerkleinerten Eiweiiles 
werden in 90 eem eines Gemisches von 100 cem Wasser von 500 und 0,5 eem Salzsaure 
gleiehmaBig zerteilt; der Misehung wird 0,1 g Pepsin hinzugefiigt, das mit 10 eem 
des salzsaurehaltigen Wassers angerieben ist. LaBt man diese Misehung unter wieder
holtem Umsehiitteln 3 Stunden lang bei 450 stehen, so muB das EiweiB bis auf wenige 
weiBgelbliehe Hautehen gelost sein. 

Anmerkung. Das EiweiB kann auch durch ein Stiick Mull von passender Maschen
weite gepreBt werden. 

Das Gemisch wird in einen Kolben von 200-250 ccm Inhalt gebracht und der Kolben in 
ein groBes Wasserbad gehangt (5-10 I) , dessen Temperatur durch ein kleines Flammchen oder 
durch of teres ZugieBen von heiBem Wasser auf etwa 45-50° gehalten wird_ In den Kolben stellt 
man ein Thermometer. Die Temperatur der Mischung muB auf etwa 42-45° gehalten werden. 
Das Gemisch ist BahT haufig gut durchzuschiitteln. 

ZweckmaBig wird gleichzeitig ein zweiter Versuch angesetzt mit der gleichen Menge 
EiweiB, Wasser und Salzsaure und etwa 0,0 g Pepsin. Nach der vorgeschriebenen Zeit von 3 Stun den 
miissen die 10 g EiweiB durch 0,1 g Pepsin eben so bis auf wenige Hautchen aufgelost sein, wie 
durch 0,5 g Pepsin. Zum besseren Vergleich kann man die Fliissigkeiten in einen MeBcylinder 
gieBen und das Ungeloste sich absetzen lassen. 1st bei Anwendung von 0,5 g Pepsin das EiweiB 
noah nicht vollstandig bis auf die Hautchen gelost, dann ist das Pepsin ganz minderwertig. 
Das Pepsin des Handels hat sehr haufig nicht die vorgeschriebene Verdauungskraft, besonders 
die billigen Sorten verdienen groBes MiBtrauen. 

Die Priifungsvorschriften der iibrigen Pharmakopoen sind ganz ahnlich. Auch die kon
zentrierten Pepsine werden in gleicher Weise mit entsprechend geringen Mengen Pepsin gepriift. 
Helv. fordert nach 1 bis hochstens 2 Stun den Auflosung des EiweiBes bis auf wenige Fliickchen. 
AuBerdem darf nach weiterem 5stiindigen Erwarmen eine Probe der Fliissigkeit (einige ccm) durch 
Salpetersaure (20-30 Tr.) hochstens schwach getriibt werden. 

Das EiweiB wird durch das Pepsin zuerst in Hemialbuminose verwandelt, die durch Sal
petersaure noch gefallt wird. Bei langerer Einwirkung wird Pepton gebildet, das nicht mehr ge
fallt wird. 

Gall. laBt an Stelle von EiweiB getrocknetes Blutfibrin verwenden. DbergieBt man 2,5 g 
trockenes Fibrin mit einer Auflosung von 0,1 g Pepsin in 58,5 g Wasser und 1,5 g Salzsaure (von 
10%) und halt diese Mischung unter haufigem Schiitteln 6 Stunden lang bei 50°, so solI das Fibrin 
geliist werden. 

Aufbewahrung. In gut BchlieBenden Glasstopfenglasem. 
Anwendung. Zur Unterstiitzung der Verdauung bei mangelhafter Pepsinabsonderung 

im Magen zu 0,2-1 g, zusammen mit Salzsaure, meist in Mixturen oder als Pepsinwein. 

Acidolpepsin (AKT.-GES. F. ANILINFABR., Berlin) ist Pepsin mit einem Zusatz von Acidol 
(Betainhydrochlorid, s. Bd. I, S. 111). Aus letzterem wird beim Auflosen in Wasser die fiir die 
Wirkung des Pepsins notige Salzsaure abgespaltet. 

Elixir Cinchonae, Ferri et Pepsini. - Nat. Form.: 17,5 g Pepsin (Amer.), 6,0 Salz
saure (25%)' 175,0 Wasser und Elixir Cinchonae et Ferri quo s. ad 1000 ccm. 

Elixir digestivum compositum. Compound digestive Elixir. Compound Elixir 
of Pe psin. - Nat. Form.: 10 g Pepsin, 1 g Pankreatin, 1 g Diastase lost man ohne Erwarmung 
in einem Gemisch aus 0,5 g Milchsaure (75 °/oig), 1 ccm Salzsaure (31,9 °/0)' 250 ccm Glycerin 
und 125 ccm Wasser duroh M'ceration, setzt 15 ccm Tinct. Persionis (Nat. Form.) zu und 
fiillt mit Elixir arornat. (Amer.) a.uf 1000 ccm auf. Klarung erfolgt mit 15 g Talk. 

Elixir Pepsini. Elixir of Pepsin. Elixir de pepsine. - Nat. Form.: 200 ccm Gly
ceritum Pepsini (Nat. Form.), 100 ccm Glycerin, 4 ccm Salzsaure (31,9 % ) und q. s. ad 1000 ccm 
Elixir aromat. (Amer.) werden gemischt und nach einigen Tagen filtriert. - Gall.: 20,0 Pepsin 
(Ga.ll.), 280,0 Wasser, 200,0 Glycerin, 500,0 Yin de Lune. Man laBt 8 Tage unter iifterem Um
qchiitteln stehen und filtriert dann. 
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Elixir Pepsini et Bismuthi. Eli:dr of Pepsin and Bismuth. - Nat. Form.: 8,5 g 
Pepsin lOst man in einer Mischung aus 125 ccm Glycerin und 250 ccm Wasser und mi~cht 125 ccm 
Glycerltum Bismuthi (Nat. Form.) und 500 ccm Elixir aromat. (Amer.) hinzu. 

Elb:ir Pepsini, Bismuthi et Strychninae. Elixir of Pepsin, Bismuth and Strych. 
nine. -Nat. Form.: Je 0,175 g Strychnin (freie Base) und Weinsaure werden in q. s. ad 1000 ccm 
Elixir Pepsini et Bismuthi (Nat. Form.) geliist. 

Elixir pepto-Iacticum. Zu bereiten aus 9,6 g Salzsaure (spez. Gew. 1,158), 240 g Pepsin, 
7,5 g Milchsaure, 3360 g Elixir aromat. (Amer.) und Liquor Carmini (Nat. Form.) q ,so 

Glycerinum (Glyceritum) Pepsini. - Brit.: Eine Losung von 100 g Pepsin (Brit.) in 
einer Mischung von 11,5 ccm Salzsaure (320/ 0 ), 600 ccm Glyzerin und 200 ccm Wasser wird 
mit Wasser auf 1000 cem verdiinnt und nach 20 Minuten filtriert. - Nat. Form.: 85 T. Pepsin 
sind in 450 T. Wasser und 10 T. Salzsaure zu lOsen. Die !dar filtrierte Losung ist auf 500 ccm 
zu erganzen und mit 500 ccm Glycerin zu mischen. 

Vinum Pepsini. Pepsinwein. Eine meist mit etwas Salzsaure und Glycerin ver· 
setzte Losung von Pepsin in Wein, bei deren Herstellung zu beachten ist, daB Salzsaure in 
konzentrierter Losung auf Pepsin bei langerem Stehen ungiinstig einwirkt; die verdauende Kraft 
des Pepsins wird dabei vermindert. Auch direktes Sonnenlicht sowie Erwarmung der Pepsin
losung wirkt in gleicher Weise schadigend. Es empfiehlt sich deshalb, unter Vermeidung jeglicher 
Erwarmung die Pepsinlosung so herzustellen, daB die Salzsaure zuletzt zugesetzt wird, auch wenn 
die in Frage kommende PharmakopBe die Reihenfolge anders bestimmt. - Germ. schreibt vor, 
daB das Pepsin in dem Gemisch von Glycerin und Wasser zu IOsen ist und dann die iibrigen 
Bestandteile hinzugefiigt werden. - Als Wein wird vielfach Xeres vorgeschrieben; halbsiiBe 
Siidweine geben aber einen angenehmer schmeckenden Pepsinwein. 

Zur Klarung laBt man den Pepsinwein einige Zeit zum Absetzen stehen und filtriert ihn dann. 
Als Klarmittel kann man auch Talkpulver oder Bolus zusetzen, die vorher mit salzsaurehaltigem 
Wasser und dann mit heiBem Wasserausgewaschensind. Auch ein Zusatz von 0,5-2% Milch ist 
zur Klarung empfohlen worden. 

Belg. und Austr. lassen den Wein vorher mit Hilfe von Gelatine detannisieren. 

Germ. Croat. Hisp. Hung. Norv. Ross. 
Pepsin 24,0 10,0 50,0 10,0 20,0 12,0 
Glycerin 20,0 10,0 20,0 12,0 
Salzsaure 3,0 1,0 10,0 (12,5% HOI) 10,0 (12,5%) 2,0 
Wasser 20,0 10,0 20,0 
Wein 1) 839,0 400,0 950,0 450,0 780,0 274,0 
Zuckersirup 92,0 18,0 150,0 
Pomeranzensiru p 2,0 
Gelatine 20,0 

Austr.: Eine Losung von 1 T. weiBer Gelatine in 20 T. heiBem Wasser wird mit 752 T. ·WeiB
wein und 100 T. Kognak (Weinbrand) gemischt. Nach 24stiindigem Absetzen fiigt man eine Ver. 
reibung von 25 T. Pepsin mit 100 T. Zuckersirup und 3 T. verd. Salzsaure (12,5 0/ 0 HOI) hinzu, 
laBt 8 Tage stehen und filtriert. - Belg.: Eine Losung von 0,5 T. weiBer Gelatine in 10 T. heiBem 
Wasser wird mit 1000 T. SiiBwein gemischt und nach dem Absetzen filtriert. Zu 950 T. des Fil· 
trats fiigt man eine Verreibung von 25 T. Pepsin mit 22,5 T. Wasser und 2,5 T. Salzsaure und fil· 
triertdie Mischung. - Nederl.: Eine Mischung von 24 T. Pepsin, 20 T. Glycerin, 6 T. verd. Salzsaure 
und 18 T. Wasser laBt man unter haufigem Umschiitteln 24 Stunden stehen, laBt absetzen, filtriert 
und erganzt durch Nachwaschen des Filters mit Wasser auf 68 T. Diese Mischung kann vorratig 
gehalten werden. Zur Herstellung von Pepsinwein, der zur Abgabe frisch zuzubereiten ist, 
werden 68 T. der Pepsinlosung mit 90 T. Zuckersirup, 2 T. Pomeranzentinktur und 840 T. Malaga
wein gemiseht. 

PTiifung. Die Priifung des Pepsinweines wird in gleieher Weise ausgefiihrt wie die des 
Pepsins. 10 g frisehgekoehtes, dureh ein Sieb geriebenes EiweiB werden in 100 cem warm em 
Wasser von 50 0 und 0,5 ccm Salzsaure gleichmaBig zerteilt; der Mischung werden 5 ccm Pepsin. 
wein hinzugefiigt. LaBt man diese Mischung unter wiederholtem Umsehiitteln 3 Stunden lang bei 45 0 

stehen, so muB das EiweiB bis auf wenige weiBgelbliche Hautchen gelbst sein. 

AufbewahTUng. Kiihl, vor Licht geschiitzt, in nicht zu groBen Flaschen. 

1) Xereswein schreiben vor Germ., Groat., Hisp., Norveg.; Malaga Nederl.; Tokayer Hung.; 
Dessertwein Belg. und WeiBwein Austr. 
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Liquor Pepslnl (Nat. Form.). 
GJyceriti Pepsini 50,0 ccm 
Acldl hydrochloricl 10,0 ccm 
Glycerini 315,0 ccm 
Aquae destillatae ad 1000 ccm. 

Liquor Pepslnl aromatlcus (Nat. Form.). 
Pepsini 3000 fach 17,5 g 
Olel Cinnamomi 
Olei Plmenti ail gtts. IV 
Olei Caryophyllorum gtts. VIII 
Talci Venetl 15,0 
Spiritus (96 Vol. °/0) 35,0 ccm 
Acidi hydrochlorici (25 0/0) 12,5 .. 
Glycerlnl 250,0 .. 
IAquae q. s. ad 1000,0 .. 

Nach mehrtigigem Absetzen zu filtrieren. 

Mlxtura Pepslnl. 
F. M. Beroi. F. M. Germ. 

Pepslni 
Acidi hydrochlorici (25"10) 
Tincturae Aurantil 
Sirupi Saccharl 
Aquae q. s. ad 

5,0 
1,0 
5,0 

20,0 
200,0 

5,0 
1,0 
5,0 

150,0. 

Pepslnum aromatleum (Nat. Form.). 
Pepslni saeeharati (Amer.) 97,0 
Extracti aromaticl fluldi 6,0 
Acldi tartaricl 
Natril chloratl aa 1,6. 

Pepslnum saccharatum (Amer. VIII). 
Pepsinl 3000faeh 1,0 
Sacehari Lactis 9,0 

Pulvls Pepslnl eompositus (Nat. Form.). 
Pulvis digestivus. 

Pepslnl saccharatl (Amer.) 
Pancreatmi aa 16,0 g 
Diastase 1,0 .. 
Acidi lactici 1,0 ccm 
Acldi hydrochlorici 2,6 .. 
Sacchari Lactis 66,0 g. 

Sirupus Pepslnl (Munch. Ap.-V.). 
Pepsini 1,6 
Aquae 6,5 
Acidi hydrochloricl (25"/0) 2,0 
Sirupi Sacchari 80,0 
Sirupi Aurantli cortlcis 10,0. 

Succus Limonls cum Pepslno (Nat. Form.). 
Pepslni 3000fach 35,0 g 
Aquae 
Glycerini M 175,0 ccm 
Spiritus (96 Vol. 0/0) 90,0 .. 
Talci Veneti 15,0 g , 

Hisp. Succi Citri q. s. ad 1000,0 .. 
Pepsini 15,0 Tlnctura Pepslnl (F. M. Berol. u. Germ.) 
Spiritus (60% ) 40,0 Acidi hydrochloricl (26 0/0) 
Sirupi Aurantii Flor. 120,0 Pepslni M 2,0 
Aquae destlIlatae 130,0. Tlncturae Chinae compositae 26,0. 
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Gastrosot wird als eine Pepsin-Salzsii.ure-EiweiBverbindung bezeichnet. 10 T. Gastr080t 
Bollen 1 T. Pepsin und 1 T. an EiweiB gebundene Salzsii.ure enthalten. 

Laetopepsin wird eine Mischung aus Pepsin und Milchsii.ure genannt, die bei Diarrhiie der 
Kinder und Dyspepsie angewandt wird. 

Pepsinum aeidifleatum (Port.) ist mit Stii.rke und Weinsll.ure versetztes Pepsin. 
Pepsin GRtlBLER (Dr. GRUBLEB, Leipzig) enthll.lt neben Pepsin auch noch andere Enzyme 

des Magensa.ftes. 
Pepsinum glyeerinatum GRtlBLER ist eine LOsung von Pepsin in Glycerin, die nach beson

derem Verfahren aus den frischen Tiermll.gen gewonnen wird. 
Ein dem GR "OBLERschen Pepsinglycerin ii.hnliohes Prii.pa.rat erhii.lt man aus 10 Pepsin, 

5 Salzsii.ure (12,5%), 25 Wa.sser und 90 Glycerin. 
Pepsinum hydroehlorieum solubile (E. MERCK, Darmstadt) ist 100faches, mit ChIor

wasserstoff versetztes Pepsin. Trocken und in Extraktform im Handel. 
Pepsinum Iiquidum STEINBRtlCK ist eine Liisung von konz. Pepsin in 1% Salzsii.ure 

enthaltendem Glycerin. 
Pepsinum vegetabile ist Papain (so Bd. I S. 829). 
Ingluvin (E. MERCK, Darmstadt) ist das Enzym (Pepsin) aus dem Kropf von Hiihnern. 

Gelbe kiirnige Ma.sse. Anwendung. Wie Pepsin zur Befiirderung der Verdauung 0,3-0,6 g vor 
jeder Mahlzeit, darauf 2 EBliiffel Salzsaureliisung 1 : 100. 

Peptonum. 
Ais Peptone werden losliche Abbauprodukte von Eiweillstoffen be

zeiehnet, die aus letzteren dureh Einwirknng von Pepsin bei Gegenwart von 
Salzsaure entstehen. 

Sie werden hauptsachlich aus Rindfleisch und aus Eiereiweill dargestellt, 
indem man diese mit einer salzsaurehaltigen Pepsinlosung behandelt. Die Salzsaure 
wird nachher mit Natriumbicarbonat neutralisiert, so dall man eine Natriumchlorid 
enthaltende Peptonlosung erhii.lt, die zur Extraktdicke oder auch zur Trockne ein
gedampft wird. Das Natriumchlorid kann aus der Peptonlosung durch Dialyse 
entfemt werden; man erhii.lt so das kochsalzfreie Pepton. 

Peptonum spissum e Carne, Fleisehpepton, ist zur Extraktdicke eingedampftes 
kochsalzhaltiges Pepton aus Rindfleisch. Braune Masse, fast geruchlos, Geschmack 
bitter, in Wasser loslich; die Losung ist gegen Lackmus neutral oder sehr schwach 
sauer oder alkalisch. Anwendung. A1I! Nahr- und Kraftigungsmittel. 
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Peptonum siccum sine Sale (Erganzb.). Kochsalzfreies trockenes Pepton. 
Pep tones medicinales (Gall.). 

Darstellung. 1000T. fett· und sehnenfreies Rindfleisch werden fein gehackt oder durch 
eine Fleischhackmaschine getrieben und mit 4000 T. dest. Wasser gemischt; dann wird eine Lb. 
sung von 5 T. Pepsin (100fach) in 1000 T. Wasser und 50 T. Salzsaure hinzugefiigt, und die 
Mischung so lange auf 45-50° (nicht hOher!) erwarmt, bis 10 ccm der filtrierten FliisRigkeit durch 
5 Tr. Salpetersaure auch beim Erhitzen nicl).t mehr getriibt werden. Dann wird die Fliissigkeit 
mit Natriumbicarbonat neutralisiert, filtriert und am besten unter vermindertem Druck zur 
Sirupdicke eingedampft. Die eingedampfte Peptonliisung wird dann dialysiert, bis das Wasser 
nur noch Spuren von Natriumchlorid aufnimmt. Nach der Dialyse wird die Peptonlbsung unter 
vermindertem Druck zur Trockne gebracht oder man faUt aus der Losung das Pepton durch 
Weingeist, wascht den abfiltrierten Niederschlag mit Weingeist und Ather aus und trocknet ihn. 

Eigenschaften und Erkennung. Hellgelbe, leichte, schaumige, leicht 
zerreibliche Stiicke oder weiBliches Pulver, fast geruohlos, Geschmack bitter, aber 
nicht unangenehm; an der Luft wird es leicht feucht. In Wasser ist es sehr leicht 
loslich; die Losung ist gegen Lackmus neutral oder schwach alkalisch. Durch Wein· 
geist wird es aus der wasserigen Losung flockig gefallt. Wird die wasserige Losung 
(1 g + 10 ccm) mit 10 Tr. Natronlauge und 5 Tr. Kupfersulfatlosung (1 + 19) ge· 
mischt, so farbt sie sich himbeerrot (Biuretreaktion). 

Priifung. a) Die wasserige Losung (1 g + 20 ccm) muG hellgelb und klar oder 
fast klar sein; in letzterem FaIle muB sie durch Zusatz von wenig Salzsaure klar 
werden. - b) Die notigenfalls filtrierte wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf nach 
Zusatz von 5 Tr. Salpetersaure auch beim Erhitzen keine Ausscheidung zeigen (EiweiB). 
- c) Die wasserige Losung (0,1 g + 10 ccm) darf nach Zusatz von einigen Tropfen 
Salpetersaure durch Silbernitratlosung hOchstens schwach getriibt werden (Natrium. 
chlorid). - d) Beim Trocknen bei 100 0 darf es hOchstens 7% an Gewicht verlieren. 
- e) Beim Verbrennen darf es hochstens 3,5% Asche hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vor Feuchtigkeit geschiitzt, in kleinen gut geschlossenen Glasern (mit 
Paraffin gedichtet). 

Anwendung. Zur Herstellung einiger galenischer und chemischer Peptonpraparate. 
Ais Nahrmittel werden meist die kochsalzhaltigen kauflichen Peptone benutzt. 

Peptonum siccum ex Albumine ist trockenel1 kochsalzhaltiges EiereiweiBpepton. 

Peptonum siccum e Carne fur Bakteriennahrboden (E. MERCK, Darmstadt) ist 
durch Pankreasverdaunung gewonnenes Fleischpepton. 

Organopeptone (FARBWERKE HOCHST) dienen zur Serodiagnostik peptolytischer Enzyme 
nach ABDERHALDEN. In den Handel kommen: Augenlinsenpepton (vom Rind), 
Hoden pepton (Stier), Hypophysen pepton.Vordedappen (Rind), N e bennieren pepton 
(Rind), Ovarien pepton (Kuh), Placen tapepton (Mensch), Schilddriisen pepton (Rind), 
Thymusdriisenpepton (Kalb). Das Placentapepton dient zur Diagnose der Schwangerschaft. 
Ferner kommen noch in den Handel: Tuberkelbazillenpepton, GJiadinpepton und Sei· 
denpepton. 

Seidenpepton (FARBWERKE HOCHST), wird durch Einwirkung von Schwefelsaure auf Seide 
(AbfaUe) gewonnen. Die Schwefelsaure wird durch Bariumhydroxyd wieder beseitigt und das 
Pepton aua der bei nicht iiber 40 0 eingedampften Lbsung mit Alkohol gefallt, indem man die 
Peptonliisung in absoluten Alkohol eingieBt. 

Eigenschaften. WeiBes bis gelbllches Pulver, in Wasser sehr leicht liisllch. Die wasserige 
Losung rotet Lackmuspapier sehr schwach oder ist amphoter. Das Seidenpepton ist in wasseriger 
Losung optisch aktiv und kann deshalb, nach ABDERHALDEN, zum Nachweis von peptolytischen 
Enzymen dienen, die das Pepton weiter abbauen und dadurch eine Anderung der optischen Ak· 
tivitat bewirken. Durch peptolytische Enzyme wird auBerdem aus einer Seidenpeptonlosung 
Tyrosin gebildet, das sich aus nicht zu sehr verdiinnten Seidenpeptonliisungen bei Einwirkung 
der Enzyme kristallinisch ausscheidet. 

Anwendung. In der Bakteriologie und Serologie zur Erkennung peptolytischer En
zyme, z. B. bei Ziichtung von Tuberkelbazillen. Ais 1O % ige Losung in physiolog. Kochsalzliisung. 

Vinum Peptoni, Vin BAYARD It Ia peptone, Vin de peptone CATILLON oder 
CHA1'OTEAUT, wird durch Losen von 5 T. Pepton in 95 T. Siidwein hergestellt. Hisp. IaBt. 
4 T. Pepton in 96 T. Malaga IOsen. 
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Pasta peptonata. Peptonpasta na.ch SCHLEICH: Pepton. sicc. (WITTE), Amyli Tritici, 
Zinc. oxydati aa. 20,0, Gummi arab. plv. 4,0, Lysoli gtts. XV, 01. Melissae gtts. V, Aquae 
quo S. ut f. pasta mollis. 

KEMMERICH'S Fleisch-Pepton. Fliissig. Enthiilt 30-40% Wasser, 8% Sa.lze, 10-18% 
koaguliertes EiweiB + stickstoffha.ltige Extraktstoffe und 35-39 % Albumosen + Pepton. 

KOCH'S Fleisch-Pepton. Gallertartig. Enthiilt 40% Wasser, 7% SaIze, 17% koagu. 
lienes EiweiB + stickstoffhaItige Extraktstoffe, 34% Albumosen + (Leim.)Pepton. 

LEUBE.RoSENTHAL'sche Fleischsolution. Enthiilt 9-11 % ltisliches EiweiB und 1,8 bis 
6,5% Pepton. . 

VALENTIN'S Meat-Juice. Enthilt 5 % Pepton, 1,8 % Propepton und 22 % sonstige Stick. 
stoffau bstanzen. 

Perezia. 
Perezia oxylepis GRAY, P. Schaffneri GRAY, P. Parri GRAY, P. rigida GRAY, 

P.nana GRAY, P. Wrightii GRAY. Compositae-Mutisieae-Nassauvinae. 
Heimisch in Mexiko. Von diesen und vielleicht noch anderen Arlen wird die 
Wurzel verwendet. 

Radix Pereziae. Pipitzahoawurzel. Raiz de Pipitzahuac. 

Die Droge besteht aus einem aufrechten, von Haaren umhiillten Wurzelstock 
und den geraden Wurzeln. In der Rinde groBe schizogene Sekretbehiilter mit gelbem 
Inhalt und Gruppen von Steinzellen sowie kleine intercellulare Sekretbehiilter mit 
dunkelbraunem Sekret. 

Bestandteile. Bis 3,6% Pipitzahoinsiure oder Perezon, ClO H19(OH)02, ein Alkyl. 
oxybenzochinon, das prichtig glinzende, goldgelbe Kristalle bildet, Smp. 104; bei llOo subli· 
miert es. Die weingeistige goldgelbe L6sung wird durch AlkaHen purpurrot gefirbt; es ist des· 
halb als Indikator verwendbar. 

Anwendung. Ala Abfiihrmittel, bei Himorrhoidalleiden. 

Periploca. 
Periploca graeca TOURNEFORT. Asclepiadaceae-Periplocoideae. Hei· 
misch im siidwestlichen Kaukasus (Schwarzes Meer-Gebiet), kultiviert in Siid· 
europa, Kleinasien, Kaukasus uSW. 

Cortex Periplocae graecae. Periplokarinde. Periploca Bark. Ecorce de periploca. 
Die Rinde der Stamme und starksten Aste, haufig bis 3 mm dick, leicht von dem 
weichen, portisen, hellgelben Bolze abziehbar. 

Mikroskopisches BiId. Bei den Rinden der jungen Stamme und Zweige eine diinne, 
braungelbe Epidermis, bei alteren Rinden eine diinne, quergerunzelte Korkschicht aus mehreren 
Reihen tangential gestreckter Zellen mit rotbraunem Inhalt. Jiingere Rinden mit zerstreuten 
kleinen, quergestellten, ovalen Korkwarzen. Unter der Korkschicht 1 oder 2 Reihen groBerer, 
dunnwandiger leerer Zellen und eine griin gefarbte Schicht von Collenchymzellen (Chlorophyll). 
An der Grenze der auf das Collenchym folgenden Parenchymschicht der Mittelrinde ein durch· 
brochener Ring von Steinzellen und Bastfaserbiindei. Einzelne Sklereiden auch auBerha.lb des RID· 
ges in der Mittelrinde, letztere birgt die MilchsaftgefaBe. Die Innenrinde aus Cambiform mit 
Starke und SiebgefaBen, lings welchen Kristallkammerfasem gelegen sind. Ebensolche Kristall· 
kammerfasem auch in der Nahe der Bastbiindel der Mittelrinde. Die ~rkstrahlen einreihig, 
stirkeha.ltig. 

Bestandteile. Ein Glykosid Periplocin, CaoI'l4S012' farblose Kristalle, Smp.205 0, 

leicht 1000ich in Wasser und Weingeist, schwer in Ather. Es ist ein starkes Herzgift. 

Semen Periplocae graecae. Periplokasamen. Grecian Periploca Seed. Semence 

de periploca de la Grece. Griechischer Hundsschlangensamen. Hundswinden· 
samen. Malteserkreuzsamen. 

DieFrucht ist eine vielsamige bis 10cm langeDoppelkapsel, bei der Reife am Grunde in zwei 
zylindrische, der Spitze zu mch verjiingende, parallel stehende, einzelne Kapseln gespalten, die 
mit ihren Spitzen sich wieder vereinigen und hiufig noch nach der Reife und nach dem Aufsprin· 
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gen der einzelnen Kapseln lii.ngs der Bauchnaht oben verbunden bleiben. Die Samen etwa 1 cm 
lang, gegen 3 mm breit, flach, rhombisch oder eiformig, au.Ben mattbraun, runzelig. Auf der 
Bauchseite lii.ngs des ganzen Samens ala erhabene diinne Linie die Raphe. Das obere Ende des Sa. 
mens in Form eines kleinen Bechers erweitert; in dessen Vertiefung liegen die am Grunde ver 
einigten Haare des bis 2 cm langen Samenschopfes; die sehr zahlreichen Haare silberglii.nzend, 
nach oben divergierend. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Die Epidermis der Samenschale aus einer 
Reihe groBer diinnwandiger Zellen, stellenweise mit braunem, amorphem Inhalt. Darunter eine 
Schicht seht: zusammengefaHener Zellen mit rhomboedtischen Kalkoxalatkristallen. In den Zellen 
des stark entwickelten Endosperms und des Embryos Aleuron, keine Starke. Der Embryo zeigt 
zwei groBe, plankonvexe Kotyledonen und fiiHt fast die ganze zentrale Spalte des Endosperms 
aus. Die Haare des Haarschopfes lang, einzellig, cylindrisch, innen hohl, au.Ben glatt, nur am 
Grunde durch eine braune Masse verbunden. 

Periplocinum. Periplocin. CaoH4s012. Das Glykosid der Periplokarinde. Farblose Kristalle, 
Smp. 205°, leicht loslich in Wasser und Alkohol, schwer in Ather. Aufbewahrung. Sehr vor· 
sichtig. Anwendung. Subcutan als Herztonicum. GroBte Gabe 0,001 g. 

Apnol ist eine wasserige Losung von Natriumjodid, Glycerin und Periplocin. Gegen asth
matische Beschwerden Herzkranker. 

ExtractumPeriplocae fluidum, Peri plokafl uidextrakt, wird aus der Rinde hergestellt. 
Anwendung. 5-10 Tropfen als Herztonicum. 

Petroselinum. 
Petroselinum sativum HOFFM. (Apium petroselinum L.). Petersilie. 
U m bell if era e -A P io id ea e -A m minea e. Heimisch in Siideuropa, als Kiichen
gewiirz, besonders in einer krausblattrigen Form, vielfach kultiviert. Zweijahrig, 
Stengel astig. Hiillchen wenigblattrig, Hiille vielblattrig, die pfriemlichen Blattchen 
kiirzer als die Bliitenstiele. 

Fructus Petroselini. Petersilienfrucht. Parsley Seed. Fruit de 
persil. Semen Petroselini. 
Gartena ppichsamen. 

Fructus Apii hortensis. Peterleinsamen. 

Die meist in ihre Teilfriichte zerfallenen, reifen Spaltfriichte. Die Frucht bis 
2 mm lang, 1-2 mm breit, rundlich eiformig, von der Seit,e her stark zusammen

gedriickt, graugriinlich bis graubraun, kahl, in der Mitte 
klaffend. Jede Teilfrucht hat 5 wenig hervortretende, glatte, 
gerade, strohgelbe Rippen, zwischen diesen liegen 4 breite, 
griinlichgraue, feingestrichelte Talchen mit stark hervortre
tenden Olstriemen. Geruch und Geschmack eigenartig ge
wiirzig. 

Mikroskopisches Bild. Der Querschnitt einer Teilfrucht 
hat die Form eines trapezoidischen Fiinfeckes, dessen Basis die 
Fugenseite darstellt. In einem diinnwandigen Mesocarp laBt jedes 
Talchen eine, selten zwei, die Fugenseite zwei auf dem Querschnitte 
elliptische, etwas tangential gestreckte Olstriemen erkennen. Das 
Endosperm fiihrt teichlich fettes 01 und Aleuron, letzteres mit gut 
ausge bildeten Kalkoxalatrosetten. 

Ve'l'Wechslungen. Aethusa cynapium L., Hundspeter
Abb. 45. Fruct. Petroselinl silie. Die Friichte etwa 3 mm lang, eiformig.kuglig, in jeder Teil-
im Querschnitt, vergrilllert. frucht fiinf sehr genaherte, erhabene, dicke, scharfgekielte Rippen. Bei 

Apium graveolens L., BeHeria, sind die Friichte kleiner, etwa halb 
so lang und dick. Die Talchen von mehr braunlicher Farbe, mit je 2-3, auf der Fugenseite 
4 Olstriemen. 

Best,andteile. Atherisches 01 (siehe S. 401), 220f0 fettes 01. 
Aus dem fetten 01 isolierten VONGERICHTEN und KOHLER eine neue Olsaure, die Petro

selinsaure, C17 H33COOH, die eine bei 33-340 schmelzende fettartige Masse bildet. 
Aufbewah1'ung. In dicht schlieBenden GefaBen, nicht gepulvert_ 
Anwendung, 1,0-3,0 g im Aufgu13 als Diureticum, gepulvert als Volksmittel gegen 

Kopflause. 
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Herba (Folia) Petroselini. Petersilienkraut. Parsley Wort. Berbe (Peuilles) 
de persil. Berba Apii hortensis (petroselini). 

Das frische 'Ilie getrocknete, im ersten Jahre oder zur Bliitezeit im zweiten Jahr gesam. 
melte Kraut. Die Blatter langgestielt, der Stiel stumpf.dreikantig, oberseit.s flaehrinnig, am 
Grunde seheidenartig, die Spreite 2-3faeh fiedersehnittig, bis 22 em lang und 15 em breit, mit 
eiformigen oder langliehen, dreispaltigen, ungleieh eingesehnittenen. 3-4 em langen Fieder
stiickchen, die Lappen breiteiformig bis langlich, stumpf, mit kurzer Stachelspitze. Die Blatter 
oberseits dunkelgriin, unterseits heller, etwas glanzend, ziemlich zart. Die Dolde vielstrahlig, 
flach, griinlichgelb, an den Dbldchen 6-8, am Grunde nur 1-2 Hiillblattchen. Die Blumen
bhittchen gleichWrmig, griinlichgelb, oval, mit einer ganzen, aber eingerollten Spitze. Geruch 
und Geschmack eigenartig gewiirzhaft. 

Bestandteile. Atherisches 01 und das Glykosid A piin. 

Radix Petroselini. Petersilienwurzel. Parsley Root. Raoine de persil. Radix 
A pii hortensis. 

Die im Friihjahr gesammelten, getrockneten Wurzeln. 10 T. frische Wurzeln geben 2 T. 
trockene. Frisch weiB, riibenformig, fleiscrug, unregelmaBig von ziemlich breiten, braunorangen 
Streifen geringelt, getrocknet gelblichweiB bis rotiichgt'lb, grob langsrunzelig und tief quergefurcht, 
bis 20 cm lang, bis 24 mm dick. Der Geruch ist eigenartig gewiirzig, der Geschmack siiB, 
etwas scharf. 

Lupenbild. Die Rinde etwa 1/2 des Durchmessers, schmutzigweiB mit dunkelbraunen 
glanzcnden Punkten und durch gerade odpr unregelmaBig bogenformige, dichte Linien radlal
gestreift. Letztere sind einesteils Gruppen von Olgangen, die nach innen sehr genahert fast zu 
einer dunklen homogenen Scrucht zusammenflieBen, nach au Ben allmahlich sehr vereinzelt und 
mehr tangential in die Lange gestreckt erscheinen, dazwischen ein schmutzigweiBes, besonders 
nach del' Peripherie hin schwammiges Gewebe, andernteils die hellbraunen Markstrahlen. Der 
Holzkorper stark, zentral, im auBersten Teile citronengelb, weiterrun weiB und von graubraunen, 
hier und da unterbrochenen Holzstrahlen grob gestreift. Markstrahlen breit und braun. DaB 
Parenchymgewebe der Rinde und des Holzes mit sehr kleinen Starkekornern erfiillt. 

Bestandteile. Atherisches 01, Apiin, Schleim, Zucker, Asche bis zu 5%. 
Anwendung. Wie die Samen als Diureticum; als Hausmittel bei Wassersucht. 

Aqua Petroselini. Petersilienwasser. - Ergiinzb.: Aus lOT. grob gepulverten 
Petersilienfriichten werden nach dem Verfahren der Germ. (s. Aq uae des tillatae Bd. I, S. 491) 
200 T. destilliertes Wasser gewonnen. - Suec. laBt 1 : 5 destillieren. - Dan. mischt 1 T. 
atherisches Petersilienol mit 2000 T. Wasser. 

Extraotum Petroselini Fruotus wird aus Petersilienfriichten wie Extr. Absinthii hergestellt. 
Extraotum Petroselini Radiois fluidum. Fluid Extract of Parsley Root. - Nat. 

Form.: Aus 1000 g gepulverter Petersilienwurzel und verd. Weingeist (41 %ig) bereitet man 
unter Zuriickstellen von 875 ccm Vorlauf 1000 ccm Fhiidextrakt. 

Sirupus aperiens. - leal.: Man infundiert je 1 T. Fenchel-, Spargel-, Mausedorn-, 
Petersilienwurzel und der Wurzel von Apium palustre mit 15 T. Wasser, koliert und kocht 
den Riickstand mit 30 T. Wasser aus, so daB man 12 T. Kolatur erhalt. In den gemischten und 
filtrierten Kolaturen werden 20 T. Zucker gelost. 

Speoies Inlantium (Miinch. Vorschr.): FloI'. Chamomill. 10,0, Fruct. Foeniculi 10,0, Rad. 
Althaeae 20,0, Rad. Liquir. 20,0, Rhiz. Gramin. 20,0, Fruct. Petroselin. 5,0. 

Extraotum Apii graveolentis fluidum. Selleriefluidextrakt. Fluidextract of 
Cellery.- Nat. Form.: Aus gepulverten (Nr.60) Selleriefriichten wie Fluidextractum Adonidis 
(Nat. Form.) zu bereiten, abel' unter Anwendung einer Mischung von 2 Vol. Weingeist (92,3 
Gew.-% ) und 1 Vol. Wasser. 

Sirupus Apii comp., Sirup. quinque Radium. 
(Hisp.) 

SpecieI'. aperitivar. 80,0 
Aquae ferventis q. s. ad colaturae 360,0 
Sacchari 640,0. 

Species aperientes (Hisp.). 
Radicis Apii 20,0 
Radicis Foeniculi 20,0 
Radicls Petrosellnl 20.0 
Radicls Rusci 20,0 
Rhlzom. Asparagi 20,0. 

Oleum Petroselini. Petersilienol, Oil of Parsley. Essence de persil. 
Das aus den Petersilienfriich ten gewonnene atherische lll. Ausbeute 

2-7%' 
Eigenschajten. Diokliohes, gelbliohes bis blaBgriinliches 01; Geruch und Ge

schmaok eigenartig, gewiirzig. Bei del" Abkiihlung oder beim Sohiitteln mit Wasser 
soheidet es zuweilen Kristalle aus (Apiol); 01 aus deutsohen Friichten ist zuweileh 
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schon bei gewohnlicher Temperatur halbfest. Spez. Gew. 1,043-1,101 (Ergansb. u. 
Norv. 1,050-1,100), aD - 4 0 30' bis - 9 0 24', nD2()0 1,512-1,523, S.-Z. bis 6, 
E.-Z. 1-8; loslich in 4-8 Vol. u. m. Weingeist von 80 Vol.-o/o, sehr selten mit 
Triibung. 

Bestandteile. Der wichtigste Bestandteil ist das Apiol, CI2 H14 04, (s. u.); ferner sind 
vorb.a.nden: a-Pinen, Spuren von Palmitinsii.ure,nichtnii.beruntersuchte Phenole, Aldehyde 
oder Ketone, Myristicin (s. S. 192), ein Kohlenwasserstoff Petrosilan (Smp. 690). Das 
franzOsische 01 enthii.lt nooh zwei weitere Phenolii.ther. 

Apiolum, Apiol, Petersiliencampher, ist 4- Allyl-3, 6,-dimethoxy-l, 2-me· 

thylendioxyhenzol, C~<g>C8H(CaH5)(OCH3k. Es bildet lange, farblose Nadeln, Smp. 

300, Sdp. 2940; fast unlOslich in Wasser, Ibslich in Weingeist und Ather. 
In Frankreich und Amerika bezeichnet man als Apiol auch ein weingeistiges oder 

ii.therisches Extrakt der Petersilienfriichte (s. u.). 

Petersilienkrautol wird aus dem Kraut durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen; 
Ausbeute 0,016-0,30/0, Diinnes, griingelbes 01 vom Geruch der frischen Petersilie. Spez. Gew. 
0,902-1,106 (150); aD + 10 16' bis + 40 10'; nDOO O 1,509-1,525; S.-Z. bis 1,0; E.-Z.5-14; 
sehr leicht 10slich in Weingeist von 95 Vol._%. Es wird zur Herstellung von Suppenwiirzen ver· 
wendet. ' 

Oleum Apii graveolentis (Seminis). SeUeriesamenill. Oil of Celery Fruits. 
Essence de semences de celerie. 

Gewinnung. Durch Destillation der Selleriefriichte mit Wasserdampf. Die Ausbeute 
betrii.gt 2,6-3,0%. 

Eigenschaften. Farbloses, diiru¥liissiges 01; Geruch und Geschmack stark nach Sellerie. 
Spez. Gew. 0,866-0,894 (160); aD + 600 bis + 820 ; nD200 1,478-1,486; S.-Z. bis 4,0; E.-Z. 
16-45; liislich in 6-8 Vol. Weingeist von 90 Vol.-Ufo, in der Regel mit Triibung. 

Bestandteile. 600/0 d-Limonen, CloHla, Palmitinsii.ure, 2 Phenole, ein Lacton 
Sedanolid, C12HIS0 2, Sedanonsii.ureanhydrid, C12H160 2, Selinen, C15H24 (ein Ge
misch mehrerer Sesquiterpene), noch nicht nii.her untersuchte Alkohole; die den Geruch be· 
dingenden Bestandteile sind das Sedanolid und das Sedanonsii.ureanhydrid. 

'Das aus den frischen Blii.ttern des Selleriekrautes in einer Ausbeute von 0,10/ 0 ge
wonnene 01 ist feiner von Geruch ala das Samenol. 

Anwendung. Zur Herstellung von Suppenwiirzen und von Selleriesalz. 

Oleoresina Petroselini. Oleoresin of Parsley Fruit. Liquid Apiol. Amer.: 500 g gepul
verte (Nr. 60) Petersilienfriichte werden in einem Perkolator mit Ather langsam erschiipft. 
Vom Perkolat wird der griiBte Teil des Athers aus einem Wasserbad abdestilliert. Die letzten 
Anteile laBt man aus flachen Schalen an einem warmen Ort unter haufigem Umriihren ver
dunsten. Nach 4-5 Tagen gieBt man das Extrakt klar ab und bewahrt es in gut verschlos
senen Flaschen auf. 

Phaseolus. 
Phaseolus vulgaris L. Bohne. Papilionaceae-Phaseoleae-Phaseolinae. 
Heimisch in Siidamerika, in etwa 70 Spielarten kultiviert, davon die wichtigsten: 
Ph. vulg. communis, die gemeine Stangen., Steig- oder Laufbohne mit 
sich windendem Stengel. HUlsen und Samen mittelgro8, letztere etwas zusammen
gedriickt, langlich-nierenformig. Ph. vulg. compressus, die Speckbohne, 
sich windend. HUlsen stark zusammengedriickt, fleischig. Ph. vulg. ellipticus, 
die Eierbohne, niedrig, buschig, Samen mittelgroll, dick, ellipsoidisch, weill, 
schwarz oder gelb. Ph. vulg. sphaericus, die Kugelbohne, HUlsen hockerig, 
Samen fast kuglig, ziemlich groll. Ph. vulg. nanus, Zwerg., Krup-, Busoh., 
Zuckerbohne. Zerstreut behaart, Blatter dreizahlig, ohne ,Ranken, mit Neben
bliittern. Kelch deutlich zweilippig nach 2/3, Griffel oberwarts biirtig und wie die 
Staubfaden und der Kiel schraubenformig gewunden. Bliiten weill, rosa oder lila 
in Trauben, diese kiirzer als das Blatt. Hiilse zweiklappig. 

Semen Phaseoli. Weifle Bohnen. Beans. Feves. Fabae albae. Semen Fa· 
barum. Schminkbohnen. 
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Man verwendet weiBe Bohnen, die im iibrigen von recht verschiedener Form und GroBe 
sein konnen. Die Samenschale besteht: 1. aus einer Schicht Palisaden von 48 - 52 ft Hohe und 
7-10 !.I. Breite, 2. einer Schicht Tragerzellen, die 15 ft hoch werden und einen oder mehrere 
Kalkoxalatkristalle enthalten, 3. weitere Schichten, die mehr oder weniger zusammengepreBt 
sind. 1m Embryo Starke (vgl. Bd. I, Amylum S. 429), Aleuron und 01; die Zellen des Embryos 
getiipfelt. 

Bestandteile. Die trockenen Bohnen enthalten nach KONIG etwa: Wasser 11 0/0' stick. 
stoffhaltige Stoffe 24%, Fett 2%, stickstofffreie Extraktstoffe 63%, Stickstoff 4,3%. Die stick
stofffreien Extraktstoffe bestehen aus etwa 480/0 Starke, 9,40/0 Gummi und Dextrin, 3,60/0 Zucker. 

Anwendung. Gepulvert, als Bohnenmehl, zu trockenen Umschlagen in der Volksmedizin 
bei Rose; auch als Bindemittel fiir Pillen. 

Fructus Phaseoli sine Semine. Bohnentee. Legumina Phaseoli. 
Bohnenschalentee. 

Die von den Samen befreiten, getrockneten und geschnittenen H ulsen. Diese 
sind bis 15 cm lang, bis 2 cm breit, lineal, an beiden Enden kurz schnabelformig 
zugespitzt, am unteren haufig mit Resten des Fruchtstieles versehen. AuBen matt
gelblich, innen glanzend weiB, mit einem sich leicht ablOsenden Hautchen der in
neren Epidermis, die aus geradlinig polygonalen Zellen besteht. Die obere Epidermis 
zeigt Haarnarben, rundliche SpaltOffnungen und eine sehr starke Runzelung der 
Cuticula. In der inneren Halfte der Fruchtwand eine Faserschicht. Geruchlos, Ge
schmack schwach schleimig. 

Anwendung. 1m AufguB bei Blasen- und Nierenleiden, auch gegen Gicht und Rheu
matismus in der Volksmedizin. 

Phaseolus diversifolius PERS. Heimisch in Nordamerika. Die Wurzel wird gegen 
Dyspepsie gekaut. 
Phaseolus lunatus L., Mondbohne, Javabohne, allgemein in den Tropen kulti
viert. Die eBbaren Samen sind als Rangoonbohnen, Javaerbsen, Javabohnen 
im Handel. 

In Europa werden als Nahrungsmittelhauptsachlich die Samen der weiBen bis gelblichweiBen 
Rangoonbohnen verwendet. Sie sind durch eine deutliche, strahlenformig yom Nabel ausgehende 
Streifung gekennzeichnet. Mikroskopisch unterscheiden sie sich von den gewohnlichen Garten
bohnen dadurch, daB ihre Samenschale trichter- oder kelchformige Tragerzellen enthalt, in denen 
keine Calciumoxalatkristalle vorkommen, die bei den gewohnlichen Bohnen vorhanden sind. 

Die Rangoonbohnen enthalten in wechselnder Menge ein dem Amygdalin ahnliches Glykosid, 
das Phaseolunatin, das beim Zusammenbringen der Bohnen mit Wasser Blausaure gibt. 
Die },lenge der Blausaure betragt bei den Bohnen wildVlachsender Pflanzen bis zu 0,25%; bei 
den angebauten Bohnen ist sie viel geringer, in der Regel nicht groBer als 0,015-0,03%; diese 
geringen Mengen werden auBerdem beim Kochen der Bohnen groBtenteils verfliichtigt, so daB die 
Bohnen ohne Schaden wie andere Bohnen genossen werden konnen. Bei der Zubereitung der Bohnen 
ist es zweckmaBig, das Einweichwasser und Ankochwasser zu beseitigen. 

Bestimmung des Blausauregehalts. 50 g der durch eine Mlihle zerkleinerten Bohnen 
werden in einem geraumigen Glaskolben etwa 24 Stunden lang mit einer 1 proz. Weinsaurelosung 
bei Zimmertemperatur stehen gelassen. Alsdann wird in bekannterWeise Wasserdampf so lange 
in die Mischung eingeleitet, bis im Destillat keine Blausaure mehr nachweisbar ist. Das Destillat 
wird in sehr verdiinnter Natronlauge (etwa 20 ccm n-NaOH) aufgefangen. In der Regel ist die Ge
samtmenge der Blausaure bereits mit den ersten 75-100 ccm des Destillats iibergegangen. Sie 
kann darin durch Titration mit l/lO-n-Silbernitratlosung nach dem LIEBIGSchen Verfahren (s. 
Bd.I, S.416) ohne Schwierigkeit bestimmt werden. 1 ccm l/lO-n-Silbernitratlosung = 5,4 mg HCN. 

Falls bei dieser Bestimmung mehr als 0,0350/ 0 Blausaure gefunden werden, ist nach den yom 
Ministerium fiir Volkswohlfahrt gegebenen Richtlinien dafiir Sorge zu tragen, daB die Ware durch 
Mischen mit blausaurearmeren oder blausaurefreien Bohnen auf einen Blausauregehalt gebracht 
wird, der 0,03 0/ 0 nicht iiberschreitet. 

Dr. ALLENDORFFS Wildunger Tee besteht aus Bohnenschalen 72, Maisnarben 6, Zinn
kraut 4, Birkenblattern 5,4, Barentrauben 5, Buccoblattern 2,5, Pfefferminzblattern 1, SiiBholz
wurzel 2,5, Anis 1,6, die einem eigenarligen AufschlieBungsverfahren unterworfen sein sollen. 

Extractum Phaseoli, Liquor antiarthriticus, Bohnenextrakt, ist ein Extractum 
Phaseoli via frigida paratum, von dem 75-100 g mit 3/,-11 Wasser verdiinnt werden, um das 
umstandliche Abkochen der Bohnenhiilsen zu vermeiden. 

26* 
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Mutter-Anna-Blutreinigungstee der Hof.Apotheke in Dresden soIl bestehen aus 30 T. 
Bohnenhiilsen, 16 T. Sennesblattern, je 8 T. Waldmeister, Schafgarbe, Guajakholz, Sassafras. 
Sandelholz, SiiBholz, je 4 T. Pfefferminze, Anis, Fenchel, Flieder, je 1 T. Ringelblumen, Korn· 
blumen, Stiefmiitterchen, Lowenzahn, Quecken, Hauhechel und BittersiiB. 

Pelsitin.Krii.utertee, bei Nieren· und Blasenleiden, Gicht usw. empfohlen, besteht aus 
78 T. Bohnenhiilsen, 6 T. Birkenblattern, 4,8 T. Maisnarben, 3,2 T. Zinnkraut, 3 T. Barentrauben· 
blattern, 3,4 T. Lowenzahn und je 1,6 T. Kalmuswurzel und Bitterklee. 

Potobonum ist ein aufgeschlossener Bohnenhiilsentee. 
Species antidiabeticae KOLLUCK (Asphalintee), gegen Diabetes empfohlen, besteht aus 

Folia Myrtillorum und Fructus Phaseoli. 
STEINERS orientalisches Kraltpulver von dem hygienischen Institut D. FRANZ STEINER 

U. CO. in Berlin SW. soll nach einer im Januar 1901 veroffentlichten Warnung des Ortsgesund. 
heitsrats Karlsruhe nur aus Hiilsenfruchtmehl (Bohnen., Erbsen., Linsen· und Reismehl) sowie 
Zucker, Salz und Natron bestehen. 

Tablettae Phaseoli BELLMANN werden aus dem Extrakt der Bohnenhiilsen hergestellt. 

Phellandrium. 
Oenanthe phellandrium LMCK. (Phellandrium aqua ticum L.). Wasser
fenchel. Umbelliferae-Ammineae-Seselinae. 

Heimisch in Europa und einem groBen Teile des nordlichen und mittleren 
Asiens. Zweijahrig. bis 1.5 m hoch. mit spindeliger. gefacherter Wurzel und oft 
kriechenden Sprossen. Stengel gerillt, rohrig, kahl, mit doppelt oder dreifach ge· 
fiederten Blattern, deren Abschnitte fiederspaltig eingeschnitten sind. die im Wasser 
untergetauchten mit linealen Zipfeln. Bliiten weiB, H iine und H filchen vorhanden. 

Fructus Phellandrii. Wasserfenchel. Water Hemlock Fruit. Fruit 
de fenouil aquatique. Fructus Foeniculi aquatici (caballini). Semen 
Phellandrii aquatici. RoBfenchel. Rohrkiimmel. Wasserk6rbel. 

Die getrockneten, reifen, von wildwachsenden Pflanzen gesammelten Spalt. 
friichte, deren beide Teilfriichte haufig noch zusammenhangen. Die Frucht is~ bis 
5 mm lang, bis 2 mm breit, langlich eiformig, von den Seiten wenig zusammen· 
gedriickt, nach oben etwas schmaler. kahl, griinlichbraun bis rotlichbraun, jede 
Teilfrucht mit 5 gerundeten, wenig erhabenen Rippen. von denen die Randrippen 
am starksten hervortreten. Letztere sind breiter, gekielt. miteinander verwachsen 
und halten die Friichte zusammen. Geruch und Geschmack unangenehm aromatisch. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. In jedem Talchen eine breitelliptische 01. 
strieme mit orangegelbem Inhalt und zwei auf der Fugenseite. Unter der Epidermis in den Riicken. 

rippen 1-2 Lagen kleiner diinnwandiger Parenchymzellen, alle 
iibrigen Parenchymzellen sehr groB, die Wande getiipfelt und mehr 
oder weniger stark verholzt. In jeder Rippe unter dem kleinen GefaB. 
biindel eine Gruppe stark verdickter Sklerenchymfasern, die sich 
nach den Seiten fliigelartig ausdehnend die Olgange von au Ben um· 
fassen. Das Endosperm fiihrt fettes 01, Aleuron und zahlreiche Zellen 
mit verhaltnismaBig groBen Kalkoxalatdrusen. 

Pul ver. Fetzen des groBlumigen und derbwandigen Paren. 
chymgewebes der Rippen, die Zellwande getiipfelt und mehr oder 
weniger stark verholzt; Stiicke der dickwandigen Epidermis der 
Fruchtwand; Fragmente der kleineren GefaBbiindel der Frucht· 
wand; Bruchstiicke stark verdickter Sklerenchymfasern aus dem 
Mesocarp; Fragmente breiter wie sehr schmaler Sekretbehalter 

Abb.46. (Olstriemen); reichlich Fetzen des farblosen Endospermgewebes 
Querschnitt durch Fructus mit Aleuron und fettem 01; in zahlreichen Zellen Kalkoxalat in 

Phellandrii, vergroBert. Drusenform. 

Ve'l'wechslungen. Die Friichte von Cicuta virosa L., Sium latifolium L. undS. an· 
gustifolium L. Bei Cicuta virosa sind die Friichte dicker, mehr kugelig, von der Seite stark 
zusammengedriickt, kleiner und starker gefurcht. Randrippen wenig hervortretend, ohne Faser· 
biindel unter den Rippen. Sium latifolium hat langlich.eifdrmige, 2,5 mm lange, griinlich. 
braune, von der Seite zusammengedriickte Friichte, in jedem Talchen 3 Olgange. Bei Sium angusti. 
folium gleiche Form. doch ein dickeres Fruchtgehause und zahlreichere Olgange. 
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Bestandteile. 1-2,5% atherisches 01, fettes 01, Wachs, Harz, Gummi. 8% 

Asche. 
Aufbewahrung. In dicht geschlossenen GefaBen. 
Anwendung. 1m AufguB 10-20,0:200,0 bei Husten, Katarrhen, Lungenschwindsucht. 

Die Wirkung ist etwas starker als die des Anis und Fenchels. 
Extractum Phellandrii, Wasserfenchelextrakt, bereitet man aus den grob gepul

verten Friichten wie Extr. Absinthii Germ. 
Sirupus Phellandrii. Wasserfenchelsirup. - Ex tempore: Tinct. Phellandrii 15,0, 

Sirup. simplicis 85,0. - Hisp.: 10 T. gepulverte Fruct. Phellandrii werden 24 Stunden mit 10 T. 
Weingeist (60%) und 350 T. Wasser maceriert und in der filtrierten Kolatur 640 T. Zucker kalt 
oder bei hochstens 400 im Wasserbad gelost. - Portug: 20 T. gepulverte Friichte werden 
2 Stunden mit 350 T. heiBen Wassers infundiert und in der heiBen Kolatur 650 T. Zucker 
gelost. 

Tinctura Phellandrii. Aus 1 T. grob gepulverten Friichten und 5 T. verd. Weingeist durch 
Maceration zu bereiten. 

Oleum Phellandrii aquatici. WasserfenchelOl. 
Gewinnung. Durch Destillation der Friichte des Wasserfenchels mit Wasserdampf; Aus

beute 1-2,50 / 0 , 

Eigenschaften. Anfangs farbloses oder gelbes, allmahlich dunkler werdendes 01 von 
starkem, durchdringendem, nicht angenehmem Geruch und brennendem Geschmack. Spez. Gew. 
0,85-0,89 (150); aD,+ 12°42' bis + 190; nD 200 1,484-1,495. 

Bestandteile. 80% d-{3- Phellandren, Clolil6 , Phellandral, C9 HISCHO (im Geruch 
an Cuminaldehyd erinnernd), Androl, CloHl90H (ein Alkohol, Haupttrager des Geruches), ein 
rosenartig riechender Alkohol, vielleicht auch Pin en, CloH16, und Sa binen, CloHl6• 

Phenacetinum s. u. Phenetidinum S.406. 

Phenetidinum. 
Die 3 isomeren Phenetidine, ortho, meta und para, sind Aminophenetole 

oder Aminophenolathylather, CSRI,(OC2H s)NH2. 
Arzneiliche Anwendung find en nur Abkommlinge des Para-Phenetidins. 

Para-Phenetidinum, p-Phenetidin, CeH4(OC2Hs)NH2 [1,4]. Mol.-Gew.137. 
Darstellung. p-Nitrophenol, CaH 4(OH)N02, wird iiber die Natriumverbindung mit 

Hilfe von Athylbromid oder Athylchlorid oder Diathylsulfat in den Athylather = 
p-Nitrophenetol, CSH4(OC2Hs)N02' iibergefiihrt und dieses durch Reduktion in die Amino
verbindung = Phenetidin. Auch aus p-Nitrosophenol, CSH 4(OH)NO, laBt es sich durch 
Reduktion darstellen. 

Nach dem Verfahren von .J. D. RIEDEL wird p- Ph\metidin in salzsaurer Losung diazo
tiert. Durch Einwirkung von Phenol und Natriumcarbonat auf die Diazoverbindung ent
steht Athyldioxyazo benzol, C2HsOCali4·N = N· C6H40H; letzteres wird in das Natrium
salz verwandelt, und dieses durch Erhitzen mit Athylbromid auf 150 0 athyliert. 

Das so erhaltene Diathyldioxyazo benzol, C2HsOCsH4· N = N· 0sH40C2Hs, spaltet 
sich bei der Reduktion mit Zinn und Salzsaure in 2 Molekeln p-Phenetidin. 

Eigenschaften. Farblose, stark lichtbrechende, dem Anilin ahnliche Fliissigkeit 
die sich an der Luft bald braunt, Sdp. 2420, unloslich in Wasser, loslich in Alkohol 
und Ather. Mit Sauren gibt es kristallinische Salze. 

Anwendung. Zur Darstellung der Phenetidinabkommlinge. 

Citrophen (Dr. ISR. Roos, Frankfurt a. M.) ist Monophenetidincitrat, Citronen
saures p-Phenetidin, CSH4(OC2Hs)NH2,CaH4(OH)(COOHh. Mol.-Gew. 329. 

Darstellung. Durch Zusammenbringen von Citronensaure mit p-Phenetidin in 
weingeistiger Losung. 

Eigenschaften. W eWes, kristallinisches, sauerlich schmeckendes Pulver. 
Smp.188 0• In 40 T. Wasser von 15°, in 15T. siedendem Wasser liislich, schwer los
lich in Weingeist, fast unliislich in Ather. Die wiisserige Losung rotet Lackmuspapier. 

Erkennung. Die wasserige Losung (etwa 0,01 g + 10 ccm) gibt mit 1 Tr. Eisen
ohloridlosung nach einiger Zeit - schneller beim Erwarmen - eine dunkelrotviolette 
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Farbung; beim Schiitteln der Mischung mit Chloroform wird dieses rot gefarbt. 
Kocht man eine wiisserige Losung von Citrophen (0,2 g + 10 ccm) mit etwa 0,1 g 
Caloiumhydroxyd und laBt vollig erkalten, so tritt in dem klaren Filtrat bei er
neutem Erhitzen starke Triibung ein. 

Priifung. a) Die Losung von 0,5 g Citrophen in 25 ccm heiBem Wasser darf 
nach dem Erkalten, auch nach langerer Zeit, keine kristallinische Ausscheidung 
zeigen (fremde Verbindungen). - b) Es muB mit konz. Schwefelsaure (0,1 g + 1 ccm) 
zunachst eine farblose Losung geben, die erst nach einiger Zeit gelblich wird (fremde 
organische Stoffel. - c) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand 
hin terlassen. 

AufbewahNlng. Vorsichtig. 
Anwendung. In Gaben von 0,5-1 g alB Antipyreticum, Antineuralgicum, Antirheuma

ticum, gegen Keuchhusten. GroBte Einzelgabe 1,0 g, Tagesgabe 3,0 g (Erganzb.). 

Vinopyrin(E.W. FISCHER, Bohlitz-Ehrenberg) ist saures weinsaures p.Phenetidin, 
C6H4,(OC2Hs)NH2,C4,H606' Mol.-Gew.287. 

Darstellung. Durch Zusammenbringen von Weinsaure und Phenetidin in alkoho
lischer Loaung. 

Eigenschaften. WeiBes Kristallpulver, Smp. 186°, lOslich in etwa 25 T. Wasser, wenig 
loslich in Alkohol. 

AufbewahNlng. Vorsichtig. 
Anwendung. AlB Antineuralgicum zu 1 g 3-4mal taglich. 

Phenetidide. Von den beiden H-Atomen der Aminogruppe des p-Phenetidins 
wird das eine sehr leicht durch Saurereste ersetzt, wenn man Saureanhydride 
oder Saurechloride auf das Phenetidin einwirken laBt oder Saureester mit Phene
tidin erhitzt, z. B.: 

(CH3CO)20 + C6H4,(OC2H.)NH2 = C6H4,(OC2Hs)NH· OCCH3 + CH3COOH 
Essigsaureanhydrid Acetyl-p-phenetidin 
C4,H9COCI + CeH4,(OC2HS)NH2 = C6H4,(OC2H.)NH. OCC4,H9 + HCI 
Valerylchlorid Valeryl-p-phenetidin 

C6 H4,(OH)COOCH3 + C6 H4,(OC2H.)NH2 = CeH4,(OC2H.)NH. OCCeH4,OH + CHaOH. 
Salicylsauremethylester Salicyl-p-phenetidin. 

In manchen Fallen laBt sich schon durch Erhitzen von Phenetidin mit der wasser
freien Saure die Aoidylverbindung darstellen. So wird das Phenetidin beim langeren 
Kochen mit Eisessig eben so wie Anilin in die Acetylverbindung iibergefiihrt. Diese 
Saureabkommlinge des Phenetidins werden auch als Phenetidide bezeichnet, 
z. B. Acet-p-phenetidid (Phenacetin). 

Phenacetinum. Phenacetin.Acet-p-phenetidid.Acetyl-p-phenetidin. 
Ace t yIp h e net id i ne. Acetphenetidinum. CH3CO·NHC6H4,OC2H. [1,4]. 
Mol.-Gew. 179. 

Darstellung. Durch langerea Erhitzen von p-Phenetidin mit einem l:JberschuB von 
Easigsaure (96-100%) am RiickfluBkiihler in gleicher Weise wie Acetanilid aus Anilin. 

Eigenschaften. Farblose glanzende Blattchen oder weiBes kristallinisches 
Pulver, Smp. 134-135 0, lOslieh in etwa 1400 T. kaltem, in 80 T. heiBem Wasser, 
in etwa 16 T. kaltem, in 2 T. heiBem Weingeist. Die Losungen verandern Laekmus
papier nicht. 

Erkennung. Beim Schiitteln mit Salpetersaure farbt es sich gelb, indem sich 
Nitrophenaeetin bildet. - Kocht man 0,2 g Phenacetin mit 2 ccm konz. Salzsaure 
(25 %) eine Minute lang, verdiinnt die Losung mit 20 ccm Wasser und filtriert, so wird 
das Filtrat durch 6 Tr. Chromsaurelosung (0,3 g + 10 ccm) allmahlich rubinrot 
gefarbt. Die gleiche Farbung gibt das Filtrat auch mit Chlorwasser und einigen an
deren Oxydationsmitteln. - Beim Kochen von 0,2 g Phenacetin mit einigen Tropfen 
Chloroform und 3-5 ccm weingeistiger Kalilauge tritt der unangenehme Geruch 



Phenetidinum. 407 

des p-Athoxyphenylisonitrils, C6H4,(OC2Ho)NC, auf. - Es gibt die beim Acetanilid 
(Bd. I, S.448) naher beschriebene Indophenolreaktion. 

Priifung. a) Schmelzpunkt 134-1350. - b) Wird 1 g fein zerriebenesPhenacetin 
mit 10 cern Wasser etwa 1 Minute lang geschiittelt, so darf das Filtrat durch 2-3 cern 
Bromwasser nicht getriibt werden (Acetanilid). - c) Werden 0,3 g Phenacetin 
mit 1 cern Weingeist, 3 ccm Wasser und 1 Tr. l/wn-JodlOsung erhitzt, so darf sich 
das Gemisch nicht rotfarben (Phenetidin). - d) 0,1 g Phenacetin mull sich in 1 cern 
konz. Schwefelsaure ohne Farbung lOsen (fremde organische Verbindungen). 
e) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

AufbewahTung. Vorsichtig. 
Anwendung. Phenacetin ist ein Antipyreticum, das in Gaben von 0,5-1,0 g sichere 

Entfieberung bewirkt, ohne Nebenerscheinungen zu verursachen, wenn man von einer vermehrten 
SchweiBsekretion absieht. Vergiftungserscheinungen zeigen sich meist erst nach hoheren Gaben_ 
Auf den Krankheitsverlauf ist es ohne EinfluB. Es ist Specificum bei Neuralgien verschiedener 
Art. z. B. Migrane, ferner bei Gelenkrheumatismus, gegen die lancinierenden Schmerzen der Ta
biker, gegen Kopfdruck nach reichlichem AlkoholgenuB usw. GroBte Einzelgabe 1,0 g, groBte 
l'agesgabe 3,0 g (Germ. Helv_, ·Austr.). 

Phenacetin wird durch den Ham ala Paraaminophenol, mit Schwefelsaure und Glykuron
saure gepaart, sowie ala Phenetidin ausgeschieden. Der Ham gibt nach Phenacetingebrauch 
mit Eisenchlorid eine rote Farbung. 

Aspiphenin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN). Tabletten mit je 0,3 g Aspirin und 
0,2 g Phenacetin. 

Algocratin, ein KopfschmerzmitteJ, besteht aus Phenacetin, Coffein und Pyramidon 
(MANNICH). 

Cachets du Dr. FAIVRE enthalten Phenacetin 0,3, Coffein 0,1, Pyramidon 0,15, Chinin. 
sulfat 0,135 und Magnesia usta 0,04 pro dosi (MANNICH und SCHWEDES). 

Kephaldol·Tabletten gegen Kopfschmerz und Migrane enthalten rund 50% Phenacetin 
neben Salicylsaure, Chinin, Citronensaure, die Sauren zum Teil an Natrium gebunden (ZERNIK, 
MANNICH-SCHAEFER ). 

Migrlinetabletten nach Dr. FUCHS, Ph enacodin: Die rot etikettierten Tabletten ent
halten pro dosi 0,5 g Phenacetin, 0,06 g COQein, 0,02 g Coffein und 0,2 g Guarana. Die griin etiket
tierten Tabletten enthalten pro dosi die Halfte. 

Triphenin (E. MERCK, Darmstadt) ist Propionyl·p·phenetidin~ CHaCH2CO· NHC6H4 0C2H,[1,4], 
Mol.-Gew. 193. 

DaTstellung. Durch Erhitzen von p-Phenetidin mit Propionsaure. 
Eigenschaften. Farblose Kristalle, Smp. 120°, loslich in 2000 T. Wasser. 
ETkennung und Priifung. Wie beim Phenacetin. 
AufbewahTung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Phenacetin, zu 0,3-1,0 g. 

Valerydin (C. ERDMANN, Leipzig-Lindenau) ist Isovaleryl-p·phenetidin, (CHa)2CHCH2CO 
.NHCsH 40C2H o [1,4]. Mol.-Gew. 221. 

DaTstellung. DurchErhitzen von p-Phenetidin mit Valeriansaure oder durch Ein-
wirkun~ von Valerylchlorid, (CHa)CHCH2COCI, auf p-Phenetidin. 

Eigenschaften. FarbloseNadeln, Smp. 1290, unloslich in Wasser, loslich in Weingeist. 
AufbewahTUng. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Phenacetin. 

Phenoval (J.D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist a·Bromisovaleryl·p·phenetidin, (CHahCHCHBrCO 
.NHC6H 40C2H 5• Mol.-Gew. 300. 

DaTstellung. Durch Einwirkungvon a-Bromisovalerylbromi d, (CHa)2CHCHBrCOBr, 
auf p-Phenetidin. 

Eigenschaften. WeiBe glanzende Nadeln, Smp. 149-150°, geruch- und geschmacklos, 
unloslich in Wasser, sehr schwer loslich in Ather, leichter in Weingeist. 

ETkennung. Werden 0,5 g Phenoval mit 3-5 ccm Kalilauge gekocht und das Ge
misch nach dem Erkalten mit verd. Schwefelsaure angesauert, so tritt der Geruch der Baldrian
saure auf. Am ausgegliihten Kupferdraht erhitzt farbt es die Flamme griin; im iibrigen gibt es die 
Farbenreaktionen des Phenacetins. 

Prilfung. a) Werden 0,2 g Pbenoval mit 2 ccm Wasser geschiittelt, so dad das Wa.qser 
Lackmuspapier nicht verandem. - b) 0,1 g Phenoval muB sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure 
ohne Farbung losen. - c) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 °/0 Riickstand hinterlassen. 

AufbewahTUng. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Phenacetin, zugleich als Schlafmittel. zu 0'5 g-I,O g. 
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Pyrantin (FARlIWEBKEHOCHST) oder Phenosuccin war' Succinoyl-p-phenetidin oder 
p-x thoxyphenyl-succinitnid, (CH2CObNCoH~OC2Ho' Es istnichtmehr im Handel. 

Apolysin (v. HEYDEN. Radebeul) war das Monophenetid der Aconitsiiure, CoH4(OC 2H5)NH. 
OC·CH2 ·C(COOH):CH·COOH + H 20. Es ist nicht mehr im Handel. 

Kryofin (BASELER CHEMISCHE FABRIE, Basel) i~t Methylglykolsiiure-p-phenetidid, 
CHaOCH2CO. NHC6H,OCJI5[1,4]. Mol.-Gew. 209. 

Da'l'stellung. Durch Erhitzen von p-Phenetidin mit Methylglykolsaure a~ 125 
bis 130°. 

Eigenschaften. Farblose Nadeln, Smp.98-99°, lOslich in 600 T. Wasser. 
Aujbewah'I'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Phenacetin zu 0,5 g drei- bis viermal taglich. 

Lactylphenetidinum. lactyl-p-phenetidin. Milchsaure-p-phenetidid. 
Lac t 0 i> hen in (F ARBWEREE ROCHST und C. F. BOEHRINGER u. SOHNE,Mannheim-Waldhof) 
Phenetidinum lactylatum. CH3CH(OH)CO·NHC8H~OC2H5 [1,4]. Mol.-Gew. 209. 

Da'l'stellung. Durch Erhitzen einer Mischung von p-Phenetidin und Milchsaure 
auf 180°. Durch Umkristallisieren aus heiBem Wasser wird es gereinigt. 

Eigenschaften. Farblose durchscheinende Nadelchen, geruchlos, schwach 
bitter schmeckend. Smp.117-118 0• Es lost sich in 330 T. kaltem, in 55 T. siedendem 
Wasser, in 8,5 T. Weingeist. Beirn Erhitzen mit einer zur Losung unzureichenden 
Menge Wasser schmilzt es zu einer oligen Fliissigkeit. 

E'I'kennung. Es gibt die gleichen Reaktionen wie das Phenacetin (S. 406). 
Von letzterem unterscheidet es sich durch den Schmelzpunkt und durch folgende 
Reaktionen: Wird die gesattigte wiisserige Losung mit Bromwasser bis zur deutlichen 
Gelbfarbung versetzt, so scheidet sich nach einigen Minuten ein weiBer kristallinischer 
Niederschlag von Lactylbromphenetidin aus. - Erwiirmt man 0,2 g Lactophenin 
mit 2 ccm verd. Schwefelsaure und fiigt etwas i(aliumpermanganatlosung hinzu, so 
tritt der Geruch des Acetaldehyds auf. 

P'l'iifung. a} Schmelzpunkt 117-118°. - b) Schiittelt man 1 g fein zer
riebenes Lactylphenetidin mit 10 ccm Wasser etwa 1 Minute lang, so darf das Filtrat 
durch 2-3 ccm Bromwasser nicht getriibt werden (Acetanilid). - c) 0,1 g Lactyl~ 
phenetidin mull sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure ohne Farbung IOsen (fremde orga
nische Verbindungen). d) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1% Riickstand 
hinterlassen. 

Anmerkung zu b) Bei einem Gehalt von lOfu Acetanilid triibt sich die FJiissigkeit 
in etwa einer Minute deutlich, bei 2% und mehr Acetanilid tritt sofort eine starke Triibung auf: 
Reines Lactyl-p.phenetidin gibt nach einigen Minuten allmahlich eine kristallinische Ausschei· 
dung, die kein Acetanilid anzeigt, sondem aus Lactylbromphenetidin besteht. 

Aujbewah'I'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Antipyreticum bei Influenza, Rheumatismull, Lungentuberkulose, 

Typhus usw., femer als Antineuralgicum. Gabe: 0,2-0,5 g, Erwachsene bis 0,75 g mehrmals 
taglich. GrbBte Einzelgabe 0,5 g (Germ.). 1,0 (Helv.), groBte Tagesgabe 3,0 (Germ., Relv.). 

Thermodin (E. MERCE) ist Acetyl-p-lithoxypbenyluretban oder Phenacetin. Urethan, 
C.HsOCsH,N(O('CHs)COOC.H5• Mol.·Gew. 251. 

Da'l'stellung. Durch Einwirkung von Chlorkohlensaureathylester, ClCOOC2FT 5' auf 
p.Phenetidin, C2HoOCsH,NH2, erhalt man p.Athoxyphenylurethan, C2B 50CsH,NH. 
COOC2R5, das durchErhitzen mitEssigsaureanhydrid in die Acetylverbindungverwandelt wird. 

Eigenschaften. Farblose, anfangs geschmacklose, allmahlich aber bitterlich schmeckende 
Nadeln, Smp. 86-88°, lCislich in 2600 T. kaltem oder in 450 T. siedendem Wasser. 

E'I'kennung. Werden 0,5 g Thermodin mit 5 ccm Natronlauge und etwa 0,5 g Jod 
schwach erwarmt, so tritt der Jodoformgeruch auf. Es gibt auBerdem aile Reaktionen des 
Phimacetins. 

P'l'iifung. Wie Phenacetin. Schmelzpunkt 86-88°. 
Au[bewah'I'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Antipyreticum und Antineuralgicum zu 0,5-1,0 g. Bei Phthisikem 

und schwachlichen Personen beginnt man mit 0,3 g. 
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Dulcin (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz), frillier auch Sucrol genannt, ist Carbaminsiiure
p-phenetidid oder p-Athoxyphenylcarbamid, C2H50,C6H4NH·CO·NH2' Mol.
Gew. 180_ 

Es ist ein kiinstlicher SiiBstoff, dessen Verwendung seit ErIaB des SiiBstoffgesetzes yom 
6. VII. 1898 in Deutschland verboten war; im August 1917 ist das Verbot aufgehoben worden. 

Darstellung. I. Durch Erhitzen von Carbamid (Hamstoff) mit p-Phenetidin_ 
II. Durch Einwirkung von Kohlenoxychlorid, COCI2, auf p-Phenetidin erhlilt man 

Athoxyphenylcarbamidchlorid, CsH 4(OC 2H 5)NHCOCl, das sich mit Ammoniak zu 
p-Athoxyphenylcarbamid umsetzt. Durch Umkristallisieren aus Wasser wird es gereinigt_ 

Eigenschaften. Farblose, gliinzende Nadeln, Smp. 170-173°, Geschmack stark und 
rein siiB; die SiiBkraft ist 200mal so groB wie die des Rohrzuckers. Schwer loslich in Wasser 
(1: 800), leichter in Weingeist, auch in fetten Olen ist es loslich. Leicht 103lich in anorganischen 
und organischen Sauren. . 

Erkennung. Wird Dulcin im Probierrohr liber den Schmelzpunkt erhitzt, so zer
setzt es sich unter Bildung eines weiBen Sublimates und Entwicklung von Ammoniak. -
Schiittelt man 0,1 g Dulcin mit 1 ccm Salpetersaure, so farbt sich die Mischung nach kurzer 
Zeit gelb, dann unter Aufschaumen gelbrot. - Werden 0,02 g Dulcin mit je 4 Tr. ver
fliissigter Karbolsaure und Schwefelsaure. 2 Minuten lang zum Sieden erhitzt, nach dem Ab
kuhlen in 10 ccm Wasser gelost und mit Ammoniakfliissigkeit iiberschichtet, so entsteht eine 
blauviolette Zone. - Wird Dulcin mit Silbemitratl6sung oder Quecksilberchloridl6sung auf 
dem Wasserbad eingedampft, so farbt sich der Ruckstand violett; bei starkerem Erhitzen (auf 
1600) nimmt die Farbung zU. Weingeist lost den Riickstand mit weinroter Farbe. 

Prilfung. a) Schmelzpunkt 173-174°. - b) 0,1 g Dulcin werden in 3 ccm Weingeist 
ge16st und mit 3 ccm Wasser versetzt; erhitzt man hierauf mit einigen Tr. l/lO-n-Jodlosung, 
so dad keine Rotfarbung eintreten (Paraphenetidin). - c) Die Losung von 0,2 g Dulcin 
in 5ccm Weingeist dad von Schwefelwasserstoffwasser, auch nachZusatz von Ammoniakflussigkeit, 
nicht verandert werden (Schwermetalle)_ - d) 0,2 g Dulcin werden mit IOccm Wasser zum Sieden 
erhitzt, dann abgekuhlt und filtriert; die Fllissigkeit muB neutral reagieren (Alkalien, Sauren) 
und dad nach Zusatz einiger Tr. Salpetersaure mit Silbernitratlosung hoehstens schwaehe Opa
leszenz geben. - e) Werden 0,5 g Dulein in 200 eem koehendes Wasser eingetragen, so muB 
beim Umsehutteln eine vollkommen klare Losung entstehen (Di-p-phenetolcarbamid). -
f) 0,5 g Dulein sollen sich in 5 cem Weingeist beim Erwarmen vollig klar und farblos 
losen. - g) Die Losung von 0,2 g Dulcin in 2 cem konz. SehwefeJsaure dad hochstens 
schwach gelblich gefii.rbt sein (organische Verunreinigungen). - b) Beim Verbrennen darf es 
hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Wie Saccharin als SiiBstoff. 0,025 g DuJcin entsprechen etwa 5 g Zucker. 
Es kann mit den Speisen gekocht werden, ohne daB es sich zersetzt. Bei gleichzeitiger 
Verwendung von Saccharin und Dulcin ist die SiiBkraft erheblich gesteigert (vgl. unter 
Saccharin Bd. I, S. 124). 

Phenocoll (CHEM. FABRm VORM. E. SCHERING, Berlin) ist Aminoaeetyl-p-pbenetidin 
oder Glykokoll-p-phenetidid, NHzCHzCO· NHC6H 40CzH s' Mol.-Gew. 194. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Chloracetylchlorid, CH2CICOCl, auf p-Phene
tidin entsteht Chloracetyl-p-phenetidin, CH2CICO.NHCsH40C2Hs' in dem durch Ein
wirkung von Ammoniak das CI-Atom durch die NH2-Gruppe ersetzt wird. 

Eigenscha.jten. WeiBes, kristallinisches Pulver, Smp.95°, wenig loslich in kaltem 
Wasser, leicht loslich in heiBem Wasser und in Weingeist. Die wasserige Losung blaut Lackmus
papier. Mit Sauren bildet es Salze. 

Erkennung. Es gibt die Farbenreaktionen des Phenacetins. 
Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Phenacetin. 

Phenocoll hydrochloricum. Phenocollhydrochlorid (CHEM. FABR. VORM. 

E.SCHERING, Berlin). Salzsaures Phenocoll. Aminoacet-p-phe
netididhydrochlorid. C2HsOCGH4NH·OCCH2NH2·HCl. Mol.-Gew. 230,5. 

Darstellung. Durch Auflosen von Phenocoll in verd. Salzsaure und Eindampfen 
der Losung zur Kristallisation. 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver, loslieh in etwa 20 T. Wasser, 
aueh in Weingeist. 

Erkennung. Die wasserige Losung (0,1 g + 5 ecm) gibt mit Silbernitratlosung 
einen weiBen Niederschlag von Silberchlorid. - Aus der wasserigen Losung (0,2 g + 
5 cem) wird durch einige Tropfen Ammoniakfliissigkeit das freie Aminoaeetpheneti-
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did in feinen Nadeln ausgeschieden (Smp. 95 0). Es gibt die Farbenreaktionen des 
Phenacetins. 

Priifung. a) Die wasserige Losung(0,5 g+10 ccm) mull klar sein; sie darf Lack
muspapier nicht verandern oder hochstens schwach blauen. - b) Die Losung darf 
durch 1 Tr. Eisenchloridlosung auch beim Erwarmen nicht rot gefarbt werden (Phene
tidinhydrochlorid). - c) Werden 0,2 g Phenocollhydrochlorid mit 2-3 ccm N atron
lauge erhitzt, so darf kein Ammoniakgeruch auftreten (Ammoniumsalze). - d) 0,1 g 
Phenocollhydrochlorid mull sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure ohne Farbung losen 
(fremde organische Verbindungen). - e) Beim Verbrennen dad es hochstens 0,1 % 
Riickstand hinterlassen. 

Aufbewah;rung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Phenacetin als Antipyretioum und Antineuralgicum zu 0,5-1,0 g 

in Wasser geliist, bis 3 g taglich, auch bei akutem fieberhaften Gelenkrheumatismus und bei 
Keuchhusten. GroBte Einzelgabe 1,0 g, Tagesgabe 3,0 g. (Erginzb.) Der Ham nimmt bei 
Gebrauch von Phenocoll braunrote bis tiefschwarze Farbung an, die beim Stehen an der Luft 
oder nach Zusatz von Eisenchlorid noch dunkler wird. 

Phenocoll salicylicum. Phenocollsalicylat (CHEM. FABRIK VORM. E. SOHERING, Berlin). 
S alo c oll. S ali cyIs aure s Aminoacet-p-phenetidid. C6H4,(OH)COOH· 
NHIlCH2CO·NHCsH4,OCsHs' MoI.-Gew. 332. 

Eigenschaften und Brkennung. WeiBes oder schwach rotliches, kristallinisches 
Pulver, schwer loslich in kaltem Wasser, leichter (1:20) in heiBem Wasser. Aus der heiBen Lo
sung scheidet es sich beim Erkalten in langen seidengliinzenden Nadeln aus. Die wasserige Losung 
schmeckt siiB, sie verandert Lackmuspapier nicht, durch Eisenchloridlosung wird sie violett 
gefarbt. 

PriiJung. a) Wird 1 g Phenocollsalicylat mit 10 ccm Wasser geschiittelt, so darf das 
Filtrat Lackmuspapier nicht sofort roten (freie Saure). - b) 0,1 g Phenocollsalicylat muB sich 
in 1 ccm konz. Schwefelaiure ohne Fiirbung Ibsen (fremde organische Verbindungen). - c) Beim 
Verbrennen darf es htichstens 0,1°10 Riickstand hinterlassen. 

Aufbewah'I'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Phenacetin und Salicylaaure. 

Phenocoll carbonicum. Phenocollcarbonat (CHEM. FABRIK VORM. E. SOHERlNG, Berlin). 
(CaH4,(OCsHs)NH.OC.CHs·NHsJs·HsCOs' Mol. Gew. 450. 

WeiBes kristallinisches Pulver (Blattchen), in Wasser schwer loslich, fast geschmacklos. 
Beim Erwiirmen mit Wasser auf 65° entweicht Kohlensaure. 

Citrocoll (CHEM. FABRIK FALKENBERG in Falk&nberg-GriinJI,u b. Berlin) Boll ci tronensaures 
Aminoacet-p-phenetidid der Formel CaHs07(NH2·CHsCO.NHCaH,.OC2Hs)s sein, 
ist aber nach ZERNIK nicht einheitlich, sondem besteht aus dem Citrat CaHs07(NH2CHsCO 
.NHCaH,·OCzH 5)z' Smp. 198-200°, und einer nicht naher festgestellten Verbindung, Smp. 
19'2-193°. 

Aspirophen (OREM. FABR. FALKENBERG in Falkenberg-Griinau b. Berlin), angeblich 
acetylsalicylsaures Phenocoll, ist nach ZERNIK ein Gemisch von etwa 37% SalicyIsiiure 
und 63% Acetylphenocoll, CHaCO·NHCH2CO.NHCaH,OC2Hs' Letzteres bildet feine 
Nadeln, Smp.205°. 

8rophenin (Dr. R. SOHEUBLE U. Co., Tribus.winkel, Nied.-Osterr.) ist a-Bromisovaleryl
aminoacet-p-phenetidldt (CH3)2CHCHBrCO. NHCH2CO. NHCaH,OC2Hs' Mol.-Gew. 357. 

Da'l'stellung. Durch Einwirkung von Bromisovalerylbromid, (CH3)2CHCHBrCOBr, 
auf Aminoacet-p-phenetidid (Phenocoll). 

EigenschaJten. WeiBes, kristallinisches Pulver, Smp. 157°, fast geruch- und geschmack
los, schwer liislich in Wasser, leichter in Weingeist. 

Au/bewah'I'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ala Antipyreticum, Antineuralgicum und Sedativum. 0,5-1 g zwei- bis 

vierma! taglich in Pulvem oder Tabletten. 

Neraltein (LEPETlT, DOLLFUS u. GANSSER, Mailand u. Wien) ist das Natriumsalz 
der p - Athoxyphenylaminomethylschwefligensaure. C2H50.C6H4,·NH. 
C~OSOl!Na + ~O. Mol.-Gew. 271. 

Da'l'stellung. Nach D.R.P.209695 durch Einwirkung von Formaldehyd und Na
triumbisulfitlOsung auf p-Phenetidin. 



Phenetidinum. 411 

Eigenschajten. Weille, in Wasser leicht lbsliche Kristallblattchen. Die LOsung schmeckt 
anfangs schwach salzig, hinterher i'iilllich. 

Aufbewahncng. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Ala Antineuralgikum, Antirheumatikum und Antipyretikum in Mengen 

von 1-3 g taglich, fur Kinder die Halfte. 

Malakin (GES. F. CHEM.IND., Basel) ist Salicyliden-p-phenetidin, C6H",{OH)CH: NC8H",OC~5' 
Mol.-Gew. 259. 

DU'rstellung. Durch Einwirkung von Salicylaldehyd auf p-Phenetidin. 
Eigenschajten. Hellgelbe, feine Nadelchen, Smp.92°, unlbslich in Wasser. schwer 

l&lich in Weingeiet, leichter in Ather und Benzol. In verd. Natronlauge lost es sich mit gelber 
Farha. Durch Erhitzen mit Mineralsauren wird es in Balicylaldehyd und p-Phenetidin zerlegt. 

Aufbewahncng. Vorsichtig. 
Anwendung. Zu 0,5 g, taglich bis 4-6 g, gegen akuten Gelenkrheumatismus und 

N euralgien. 

Benzacetin ist Acetaminoithylsalicylsiiure oder Ph e n a 0 e tin car bon sa u r e, 
CeHs{OC2Hs){NH·OCCHs)COOH [1,4,2]. Mol.-Gew. 223. 

DU'rstellung. p-Nitrosalicylsaure, C6Hs{OH){N02)COOH [1,4,2], wird in die Athyl
verbindung C6Hs{OC2H5){N02)COOH iibergefiihrt; diese wird daun zu der Aminoverbindung 
CSHS{OC2H.){NH2)COOH reduziert und letztere durch Erhitzen mit Essigsaure in die Acetyl
verbindung iibergefiihrt. 

Eigenschajten. Farblose Nadeln, Smp. 189-190°, schwer loslich in Wasser, leichter 
in WeingeiBt. Mit Alkalien und Erdalkalien bildet es leicht l&liche BaIze. 

Anwendttng. Ala Sedativum und Antineuralgikum zu 0,5-1,0 g, taglich 3,0 g. 

Eupyrin (CHININFABRIK ZIMMER U. Co., Frankfurt a. M.) ist der .A thylkohlen
saureester des Vanillin-p-phenetidins. C2H50CO·OCeHs(OCHa)CH: 
NC6H",OC 2H s' Mol.-Gew. 343. 

DU'rstellttng. Durch Einwirkung von Vanillin auf p-Phenetidin erhiilt man Va
nillin-p-phenetidin, CeHs{OH){OCHs)CH:NC6H,OC2H5' das durch Einwirkung von Athyl
kohlensaurechlorid, C2H50COCl, in den Athylkohlensaureester iibergefiihrt wird. 

Eigenschajten. Blall-griinlichgelbe Nadeln, Smp.87-88°, Geruch nach Vanillin, ge
schmacklos. Es ist in Wasser schwer loslich, leicht l&lich in Weingeist, Ather und Chloroform. 

Attfbewahncng. Vorsichtig. 
Anwendttng. Wie Phenacetin zu 1-1,5 g. 

Holocain (FARBWERKE H5cHST), Holocainhydrochlorid, salzsaures Holocain, ist 
das Hydroohlorid des p-Diathoxydiphenylathenylamidins. 

<NH. CeH, . OC2HS 
CHs . C\..' HCI. Mol.-Gew. 334,5. 

N . CeH",· OCIHs 
Da'l'stellttng. Durch Vereinigung von Phenacetin und p-Phenetidin unter Wasser

abspaltung, die durch Phosphoroxychlorid bewirkt wird: 
/NHC,H,.OCIH& 

CHs·C'\,=-___ ~" 
10 + H.INC6H,OC2H& 

Das Hydrochlorid wird durch Aufl&en der Base in der berechneten Menge Salzsaure und Um
kristallisieren aus Wasser dargestellt. 

Eigenschajten und E'l'kennung. WeiJ3es, kristallinisches Pulver, Smp. 194--195° 
Es schmeckt bitter und macht die Zungeunerven rasch unempfindlich. Es lost sich in 50 T. 
Wasser. Aus der L&ung wird durch Natronlauge oder Ammoniakfliissigkeit die freie Base erst 
milchig, spater kristallinisch ausgeschieden. Smp. der freien Base 121°. Beim Kochen in alkali
abgebenden Glasern triibt sich die L&ung durch Abscheidung einer kleinen Menge der freien 
Base. Die wasserige L&ung gibt mit SilbernitratI&ung einen weiJ3en Niederschlag von Silber
chlorid. In konz. Schwefelaaure lost es sich ohne Farbung; die L&ung wird durch wenig Salpeter
saure braungelb gefarbt. Wird 0,1 g Holocain 1 Minute lang mit 1 ccm Salzsaure gekocht, die 
Losung nach dem Erkalten mit 2 ccm Phenolliisung (1:20) und dann mit filtrierter Chlorkalk
I&ung versetzt. so farbt sich die Mischung zwiebelrot und beim "Obersattigen mit A=oniak
niissigkeit indigoblau (Indophenolreaktion der Phenetidinverbindungen). 

Priijung. a) Die wasserige L&ung (O,2 g + 10 ccm) mull farblos und klar sein; sie darf 
Lackmuspapier hiichstens schwach blauen. - b) Die aus der LOsung von 0,5 g des BaIzes in 
25 ccm Wasser mit Ammoniakfiiissigkeit abgeschiedene freie Base mull nach dem Auswaschen 
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und Trocknen bei 121 ° Bchmelzen. - C) Beim Verbrennen darf as hochstens 0,1 o/u Riickstand 
hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ale Aniiathetikum in der Augenheilkunde in wasseriger LOsung 1: 100. Bei 

gleichzeitiger Anwendung von Albumosesilber wird as zur Vermeidung von Niederschlagen 
in Borsaurelosung (3:lO0) gelOst. 

Acoin (v. HEYDEN, Radebeul b. Dresden) ist Diparaanisyl-monophenetyl-
guanidinhydrochlorid. , 

/NHC.H,.OCHs[1,4] 
[1,4]C2HoO.C.H,N:C", ' Mol.-Gew. 427,5. 

NHC.H,. OCHs[l,4]. HCl. 
, Darstellung. Durch Einwirkung von Schwefelkohlenstoff auf p-Anisidin ent

steht der Thioharnstoff CS(NHC.H,OCHs)2' au' den man bei Gegenwart von entschwefelnden 
Mitteln p.Phenetidin einwirken laBt. Mit Salzsaure wird die Base in das Hydrochlorid iibergefiihrt. 

Eigenschaften. WelBes, kristallinisches Pulver, Smp. 176°, loslich in etwa 
16 T. Wasser, leicht in Weingeist, unloslich in fetten Olen. 

E'I'kennung. Die wiisserige Losung triibt sich auf Zusatz vou .Alkalilosungen. 
Die mit Salzsaure schwach angesauerte Losung gibt mit QuecksilberchloridlOsung 
einen weiBen, mit Jod-Kaliumjodidlosung einen braunen Niederschlag. In starker 
Salpetersaure lost es sich mit rotbrauner Farbung. Die mit Salpetersaure angesauerte 
wasserige Losung gibt mit Silbernitratlosung eine Fallung von Silberchlorid. 

Prilfung. a) 0,1 g Acoin mull sich in 2-3 ccm konz. Schwefelsaure ohne Farbung 
losen. - b) Beim Verbrennen darf es hOchstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie Cocainhydrochlorid, subcutan und intracutan in Losungen: Acoin 

0,1 g, Natrium ehloratum 0,8 g, Aqua ad lOO g. Die Losungen werden mit kaltem Wasser her
gestellt. Fertige Losungen konnen durch Erhitzen keimfrei gemacht werden. Alkali abgebendes 
Glas scheidet aus den LOsungen al1mahlich die schwer lOsliche Base abo 

AcoinOl ist eine Losung der Acoin base in saul'efreiem ErdnuBol mit einem Gehalt von 1 °/0. 
Anwendung. Bei schmerzhaften Augenerkrankungen. 

Methacetin ist Acet-p-anisidid oder p-Oxymethylacetanilid. 
C.H,(OCHs)NH·OCCHa• Mol.-Gew. 165. 

Da'l'stellung. Aus p-Nitrophenol in gleicher Weise wie Phenacetin, nur laBt man auf 
das p-Nitrophenolnatrium statt Athylchlorid Methylchlorid einwirken. 

Eigenschajten und E'I'kennung. Farb- und geruchlose glanzende Kristall
blattchen, Smp. 1270. Es lost sich etwa in 530 T. kaltem Wasser, in 11 T. siedendem 
Wasser; die Losungen sind neutral. In Weingeist und Aceton lost es sich sehr 
leicht, auch in Chloroform, schwer in, Ather; chemisch gleicht es dem Phenacetin. 
Mit konz. Salpetersaure farbt es sich tief gelbrot. - Kocht man 0,1 g Methacetin 
mit 1 ccm Salzsaure etwa eine Minute lang, verdiinnt mit lO ccm Wasser, filtriert 
nach dem Erkalten, so nimmt die Fliissigkeit auf Zusatz von 3 Tr. Chromsaure
losung (1 Tr. Kaliumdichromatlosung) rubinrote Farbung an. 

Pril/ung. a) Schmelzpunkt 1270. - b) 0,1 g Methacetin mull mch in etwa 
1 ccm konz. Schwefelsaure ohne Farbung auflosen. - c) Beim Verbrennen darf es 
hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. - d) Auf Acetanilid kann es in gleicher 
Weise wie Phenacetin gepriift werden. 

Aufbewahrung. Vorsich tig. 
Anwendung. In Gaben von 0,3 g mehrmals taglich ale Antipyretikum und Antineuralgi

kum wie Phenacetin, aber wegen der leichteren Lbslichkeit mit groBerer Vorsicht. "Obergang in 
den Ham und Nachweis wie bei Phenacetin. GroBte Einzelgabe 0,515, Tagesgabe 1,5 g (Erganzb.), 
fiir Kinder Einzelgabe hOchstens 0,1-0,25 g. 

Phenocollum s. u. Phenetidin um, S. 409. 
Phenolphthaleinum s. u. Acidum phthalicum, Bd. I, S.199. 
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Phenolum. 
Phenolum. Phenol (auch engl. u. franz.). Benzophenol. Acid urn car boli
cum (Germ. 5 u. a.). Karbolsaure. Carbolic Acid. Phenic Acid. Acide 
phenique. Veraltete Bezeichnungen: Steinkohlenkreosot, Salicon, Salicol. 
CsH.OH. Mol.-Gew. 94. 

Da'l'stellung. Aus Steinkohlenteer. Das Phenol ist neben den hoheren homologen 
Phenolen (Kresolen, Xylenolen u. a.) in den zwischen 140 und 220° siedenden Anteilen des Stein
kohlenteers, dem Karbolol, enthalten. Das Karboliil wird mit Natronlauge geschiittelt, wobei 
die Phenole als Phenolate in Lbsung gehen, wahrend die Kohlenwasserstoffe ungel6st bleiben. 
Aus der alkalischen Losung werden die Phenole durch Salzsaure abgeschieden. Hierbei setzt 
man zunachst nur einen Teil (etwa 1/6) der zur volligen Abscheidung n6tigen Salzsaure zu, wo
durch zuerst die hbheren Phenole abgeschieden werden. Aus der von den hoheren Phenolen ge
trennten Phenolatlosung wird dann das Phenol durch weiteren Zusatz von Salzsaure abgeschie
den. Durch wiederholte Kristallisation und Abschleudern und durch Destillation wird es gereinigt. 

Synthetische Darstellung. Benzol wird durch Einwirkung von konz. Schwefelsaure 
in Benzolsulfonsaure, CsH.SOaH, iibergefiihrt, deren Kaliumsalz beim Schmelzen mit Ka
liumhydroxyd Phenolkali urn, C6H.OK, und Kaliumsulfit gibt: CsH;SOaK + 2KOH = CsH.OK 
+ K 2SOa + H 20. Aus dem Phenolkalium wird in wasseriger Losung durch Salzsaure das Phenol 
abgeschieden. Durch Destillation wird es gereinigt. 

Eigenschaften. Vollkommen reines Phenol (synthetisch dargestellt) bildet 
farblose, eigenartig riechende Kristalle, die iiber Schwefelsaure viillig getrocknet 
bei 420 schmelzen. Spez. Gew. (150) = 1,066. Sdp. 182-1830. Der Dampf ist 
leicht entziindlich. Es lOst sich in 12 T. Wasser, leicht in Weingeist, Ather, Chloroform, 
Schwefelkohlenstoff, Glycerin, fetten und atherischen Olen, schwer in Petrolather, 
Benzin, Paraffin iii und Vaselin. Mit Alkalien bildet das Phenol in Wasser leicht lOs
liche Saize, Phenolate, z. B. CSH5 0Na, Natriumphenolat; es lOst sich deshalb leicht 
in N atronlauge. 

Das Phenol (die Karbolsaure) des Handels ist nicht immer vollkommen reines 
Phenol, sondern enthalt oft noch kleine Mengen von homologenPhenolen (Kresolen). Es 
bildet entweder farblose lange Kristallnadeln oder eine weifle, strahlig kristallinische 
Masse. An der Luft farbt es sich allmahlich riitlich. 

Das nicht vollkommen reine Phenol erfordert zur Losung etwas mehr Wasser, 
als das reine Phenol. Es lost sich in 12-15 T. Wasser von 15 0 • Das Rotwerden des 
Phenols bei langerer Aufbewahrung ist wahrscheinlich auf eine Bildung von kleinen 
Mengen von Chinon, CSH",02' durch Oxydation zuriickzufiihren. Chinon lOst sich 
in Phenol mit roter Farbe, indem sich wahrscheinlich eine dem Chinhydron entspre
chende Verbindung von Phenol mit Chinon bildet. Rot gewordenes Phenol kann durch 
Destillation wieder gereinigt werden. 

Erkennung. Eine Losung von etwa 0,5 g Phenol in etwa 20 Tr. Weingeist 
gibt mit 1 Tr. Eisenchloridliisung eine schmutzig griine Farbung, die beim Ver
diinnen mit Wasser in Violett iibergeht. - Bromwasser erzeugt in sehr verd. 
Phenollosungen (bei etwa 0,01 g in 100 ccm noch sehr deutlich) einen weiflen, 
bei Uberschufl von Bromwasser einen gelblichweiflen Niederschlag (Tribrom
phenol, C6H 2Br30H, Smp. 92 0 , und Tribromphenolbromid, C6H 2Br40, Smp. 131 0 ). 

Bei einer Verdiinnung der Phenollosung 1: 35000 bis 1: 40 000 ist eine Triibung 
noch erkennbar, wenn man auf 100 ccm Phenollosung 1 Tr. Bromwasser zusetzt. 
- Wird eine Losung von etwa 0,01 g Phenol in etwa 10 ccm Wasser mit etwa 
2-3 ccm Salpetersaure erhitzt; so farbt sich die Fliissigkeit stark gelb durch 
Bildung von 0- und p-Nitrophenol, beim Ubersattigen mit Alkalien oder Ammoniak
fliissigkeit wird die Fliissigkeit dunkelgelb. Auch sehr verdiinnte Phenollosungen 
geben beim Erhitzen mit Salpetersaure eine deutliche Gelbfarbung, die beim Uber

osattigen mit Ammoniak noch starker wird. 
Priifung. a) Erstarrungspunkt 39-41 ° (Ger~. 6) (A mer. nicht unter 38 0, 

Brit. 39-40 0, H elv. 40-42 0 , Gall. 42,5 0 ), Kresole erniedrigen den Erstarrungspunkt. -
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b) Siedepunkt 178-182 0 (Germ. 6) (Helv.178-1840, Brit. nichtiiber 1830, Gall. 182°). 
Die Homologen des Phenols sieden aHe hOher (o-Kresol 188°, m-undp-Kresol 200 
bis 2010). - e) 1 g Phenol muE sieh in 15 cem Wasser bei 150 klar losen (Kresole 
losen sieh sehwerer als Phenol). - d) Die wiisserige Losung (1 g + 15 cem) darf Lack
muspapier hOchstens schwach roten. - e) Beim Verdampfen auf dem Wasserbad (Ab
zug!) diirfen 5 g Phenol hOchstens 5 mg Riickstand hinterlassen (nicht fliichtige or
ganische Verbindungen). 

Besti'ln'lnung von Phenol. 1. Gewichtsanalytisch. Man versetzt die 0,1-0,2 g 
Phenol in etwa 50 ccm Wasser enthaltende Losung unter Umriihren mit frisch bereitetem Brom
wasser bis zur deutlichen Gelbfarbung, fiigt Natriumsulfitlosung tropfenweise bis zur Entfarbung 
hinzu und laBt 4-5 Stunden zum Absetzen an einem kiihlen Ort stehen. Dann fiItriert man das 
Tribromphenol durch ein gewogenes Filter ab, wascht es mit Wasser aus und trocknet es bei 800. 
Das Gewicht gibt mit 0,2839 multipliziert die Menge des Phenols an. Durch den Zusatz von 
Natriumsulfit (oder-bisulfit) wird das bei "OberschuB von Brom entstehendeTribromphenol
bromid wieder in Tribromphenol iibergefiihrt. 

MaBanalytisch. Durch Einwirkeniassen einer bestimmten Menge Brom und Bestim
mung des iibrigbleibenden Broms laBt sich Phenol maBanalytisch bestimmen. Eine bestimmte 
Menge Brom erhalt man aus einer Losung von Kaliumbromat, KBrOs, von bestimmtem Gehalt 
unter Zusatz von Kaliumbromid und Schwefelsaure: 

KBrOa + 5KBr + 3HzS04 = 6Br + 3KzS04 + 3~O. 
Man verwendet eine Losung, die 1,67 g KBrOa in 1000 ccm enthalt. 50 ccm dieser Losung bringt 
man in ein Glasstopfenglas von 250 ccm Inhalt, fiigt 25 ccm der Phenollosung hinzu, die in 100 ccm 
bis etwa 0,1 g Phenol enthalt, femer etwa 0,5 g Kaliumbromid und 50 ccm Wasser, und 
nach der Auflosung des Kaliumbromids 5 ccm konz. Schwefelsaure. Die FIiissigkeit wird nach 
dem VerschlieBen deB GIases durch Umschwenken gemischt. Nach 15 Minuten fiigt man 2g 
Kaliumjodid hinzu und titriert das durch das iiberschiissige Brom abgeBchiedene Jod nach 
5 Minuten (10 ccm Starkelosung als Indicator) mit l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung. Das Tri
bromphenolbromid wird durch das Kaliumjodid in Tribromphenol iibergefiihrt unter Freiwerden 
von Jod: C6H 2Br40 + HBr + 2KJ = C6H2BrsOH + 2KBr + 2J. 

Gleichzeitig hat man einen blinden Versuch ohne Phenol angesetzt. Aus dem Unterschied 
im Verbrauch an l/lO-n-NatriumthiosulfatIosung fiir beide Versuche ergibt sich die Menge des 
Phenols: C6H 50H + 6Br = CaHzBraOH + 3HBr. 6 Liter '/10-n-NatriumthiosulfatIosung = 
6 X 127 g J = 6 X 79,92 g Br = 94,05 g CaH50H. 1 ccm l/lO-n-NatriumthiosulfatIosung = 
1,567 mg CaH50H. 

Wenn das Kaliumbromat rein iBt, und die Losung genau 1,6702 g in 1000 ccm enthalt, wer
den beim blinden Versuch fiir 50 ccm der Losung 30 ccm l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung ver
braucht. Die Menge des Kaliumbromids ist nebensachlich, sie muB etwa 4mal so groB sein 
wie die Menge des Kaliumbromats. Da das Kaliumbromat nicht immer vollig rein ist, und 
man den Wirkungswert der Losung doch durch den blinden Versuch feststellen muB, kann man 
auch einfach etwa 1,7-2 g Kaliumbromat in etwa It Wasser auflOsen. Das Kaliumbromid. 
etwa 8 g, kann man dieser Losung auch gleich zusetzen. 

Aufbewahrung. In gut geschlossenen GefaBen, vor Licht geschiitzt, vorsichtig. 
Anwendung. Phenol wirkt faulniswidrig, garungshemmend. In Substanz oder konz. 

Losung atzt es Haut und Schleimhaute stark. Die betroffenen Stellen werden weiB, unempfind. 
lich und stoBen sich spater wie Brandschorfe abo Innerlich bei abnormen Garungserscheinungen 
im Magen und Darm, in Losung oder Pillen. GroBte Einzelgabe 0,1 g, groBte Tagesgabe 0,3 g 
(Germ., Helv.), Austr. 0,5. AuBerlich in den mannigfachsten Formen bei der Wundbehand
lung, bei Erysipel und chronischen Hautkrankheiten. Als Verbandwasser eine Losung mit 
2 % , zur Desinfektion der Hande und Instrumente erne Losung mit 5%. Losungen in 01 sind 
wenig wirksam. - 1st zufallig konz. Karbolsaure auf die Haut gelangt, so wischt man sie zu
nachst mit einem Stiick Filtrierpapier oder dgl. trocken ab und wascht dann die Stelle mit AI
kohol nacho 

Innerlich genommen ist Phenol ein heftiges Gift; es wirkt auf das Zentralnervensystem 
und totet durch Respirationslahmung und Nierenentziindung. Vergiftungen konnen auch durch 
Resorption von Wundflachen oder Schleiinhauten aus erfolgen. Besonders sind Kinder gegen 
Karbolsaure sehr empfrndlich. Die Ausscheidung erfolgt zumeist alB PhenylBchwefelsaure, 
C6H50S020H. Der Ham nimmt dunkelgriine bis tintenartige Farbung an. Gegenmittel bei 
Karbolsaurevergiftung sind: Magenspiilung, Zuckerkalk oder Natriumsulfat. - Technisch: Bei 
der Fabrikation von Darmsaiten und von Leim zur Verhiitung von FaulniB; zur Darstellung 
von Salicylsaure, vieler Farbstoffe und anderer Verbindungen. 

Phenolum liquefactum. Acidum carbolicum liquefactum (Germ. 5). 
Verfliissigtes Phenol. Fliissige Karbolsaure. Phenol aqueux. 
Liquified Phenol. Phenolum liquidum. 
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Die Verfliissigung des kristallisierten Phenols geschieht in der Weise, daB man die geoffnete (!) 
nur mit einem Wattebausch vor Staub geschiitzte Flasche in warmes (50-60°) Wasser setzt, 
nachdem man die vorgeschriebene Menge frisch ausgekochtes (!) destilliertes Wasser vorher zu· 
gefiigt hat. Das GefaB setzt man am besten auf einen Strohkranz oder Korkring, damit der Flaschen· 
boden nicht mit dem heiBen Boden des WassergefaBes in Berilhrung kommt. In letzterem Faile 
konnte das Glas leicht springen. Bequemer geht die Verfliissigung im Trockenschrank oder an einem 
warmen Ort vor sich, doch empfiehlt es sich auch hier, die Karbolsaureflasche in eine Sch:tle zu 
setzen, damit im Faile des Zerspringens die Saure aufgefangen wird. Auch bei Zimmerwarme ver· 
fiiissigt sich das Phenol nach dem Wasserzusatz allmahlich, wenn man die geschlossene Flasche auf 
den Kopf stellt und gelegentlich schiittelt. 

Das Verdiinnungsverhaltnis betragt 90 Phenol + 10 Wasser nach Amer. u. Norveg., 
100 + 10 nach Germ., AU8tr., Bel'}., Groat., Gall., Helvet., R088. u. Suec., 100 + 15 nach Brit. 

Eigenschaften. Eine stark lichtbrechende, farblose oder nur schwaeh rotliche, 
stark atzend wirkende Fliissigkeit. 

Priifung. a) SpezifisehesGewieht 1,068 bis 1,071 (Germ.). - b) Die Losung von 1 g 
vern. Phenol in 15 cern Wasser muE klar sein. - c) Die Losung darf blaues Laekmus· 
papier nur sehwach roten; naeh Zusatz von 1-2 Tr. l/lO-n-Kalilauge muE sie rotes 
Lackmuspapier violett farben oder blauen (Sauren). - d) 5 g diirfen beim Verdampfen 
auf dem Wasserbad (Abzug) hoehstens 5 mg Riiekstand hinterlassen. - Germ. 6 s. 
S. 1353. 

Gehaltsbestimmung. Annahernd 1 g verfl. Phenol wird in einem Wagegliischen 
genau abgewogen und in Wasser zu 1000 cern gelOst. Der Phenolgehalt dieser Losung 
wird, wie unter Phenol angegeben, maEanalytiseh bestimmt. 

Berechnung: Angenommen, es seien 1,084 g vern. Phenol abgewogen. bei der Titration 
14 ccm und beim blinden Versuch 29,2 ccm l/lO"n-Natriumthiosulfatlosung verbraucht worden. 
Dann enthalten die angewandten 25 ccm der Losung (1,084 g: 1000 ccm) 29,2 -14 = 15,2 X 1,567 mg 
= 23,82 mg CsH.OH und 1,084 g vern. Phenol = 40 X 23,82 fig = 0,9528 g 7' 87,9 % CsH.OH. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt bei mittlerer Temperatur, da unter 
10 ° die Karbolsaure wieder auszukristallisieren beginnt. 

Anwendung. Wie Phenol; mit Olen ist verfliissigtes Phenol wegen des Wassergehaltes 
nicht mischbar. 

Acidum carbolicum crudum. Robe Karbolsiiure. Mit dem Namen Rohe Karbolsaure 
bezeichnete man friiher ein aus dem Steinkohlenteer durch Destillation gewonnenes Gemisch 
von Phenolen (Phenol, Kresolen, Xylenolen u. a.) mit Kohlenwasserstoffen. Jetzt ist unter 
der gleichen Bezeichnung das bei der Gewinnung des Phenols abfallende Gemisch von hbheren 
Phenolen, das auch noch Kohlenwasserstoffe enthaIt, im Handel. Dunkelbraune Fliissigkeit von 
unangenehmem Phenol- und Teergeruch. Die Gehaltsangaben der Handelssorten beziehen sich auf 
den Gehalt an hoheren Phenolen. Phenol ist kaum vorhanden. Der wichtigste Bestandteil dieser 
sog. Rohen Karbolsaure sind die Kresole, C6H4 (CHa)OH, die daraus gewonnen werden und unter 
der Bezeichnung Cresolum crudum, Rohcresol, in den Handel kommen (siehe Bd. I, S.1112). 

Natrium phenolicum. Natriumpbenolat. Natrium carbolieum. CsHsONa. 
Eine Losung von 100 T. Phenol in 130 T. Natronlauge (spez. Gew. 1,33-1,334) und 

14 T. Wasser enthalt rund 50% CsHsONa. 
Phenol sodique dissous (Gall.). Phenolum sodicum solutum. Phenol70g, Natron

lauge (spez. Gew. 1,3322) 100 g, Wasser ad 1 Liter. Das Phenol wird in der mit 500 ccm Wasser ver
diinnten Lauge gelost und die Losung mit Wasser anf 1000ccm aufgefiillt. EnthaIt rund 10% 
Natriumphenolat. 

Phenylum salicylicum siehe unter Acidum salicylicum, Bd. I, S.208. 
Aqua carbolisata. Karbolwasser. Aqua phenolata. Solutio Phenoli. 

E a u ph en i que e. Eine Loslmg von Phenol mit destilliertem Wasser, die man durch Auf· 
losen der entsprechenden Menge verfliissigten Phenols in Wasser herstellt (Germ. 11 T. Acid. 
carbol. liqu., 489 T. Aqu. dest.). Phenolgehalt 1 % nach Groat. u. ltal. (zum innerlichen Ge
brauch), 2 0/ 0 nach Germ., Austr., Bel'}., Gall., Helvet., Japan., Norve'}., Suec.; 5 0/ 0 (ltal. zum 
auBerlichen Gebrauch). 

Aqua carbolisata pro Desinfectione. Japon.: Eine Losung von 5 T. Phenol in einer 
Mischung von 95 T. Wasser und 1 T. Salzsaure. 
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Oleum carbolisatum, Karbolol, Carbolic Oil, Huile phenolee, 
wird meist durch LOBen von 2 T. wasserfreiem geschmolzenen Phenol in 98 T. Olivenol, Mohnbl 
oder ErdnuJ3iil (Erganzb.J bereitet. 

Pastilli Acidi carbolici. KarbolsiiurepastilIen. Nach SALZMANN schmilzt man 95 T. 
Phenol mit 5 T. Stearinsaure und gieJ3t die Masse in Pastillenformen. Nach RADEMANN Pastillen 
.aus 9 T. Phenol und 1 T. Borsaure. Vgl. auch Phenostal S. 419. 

Unguentum carbolisatum. Karbolsalbe. Phenol Ointment. Pom
made de phenol. Vaseline pheniquee. 

Karbolsalbe darf nicht durch einfaches Mischen der Bestandteile hergestellt werden, weil 
in diesem FaIle die Gefahr besteht, daJ3 die Karbolsaurekristalle atzend wirken. Es muJ3 viel
mehr das wasserfreie geschmolzene Phenol in dem geschmolzenen(!) Salbenkorper geliist und 
das Ganze dann kaltgeriihrt werden. - Erganzb.: 2 T. Karbolsaure und 98 T. Schweinefett. -
Brit.: 3 T. Karbolsaure, 97 T. Paraffinsalbe. - Gall.: 1 :100 mit weiJ3em Vaselin. -. Belg.: 
1;:100 mit Ungt. simplex Belg. - Amer.: 2,25g:100,0 mit Unguentum Amer. - ltal.: 1:100 
mit Benzoeschmalz. 

Unguentum carbolisatum fortius F. M. Germ. besteht aus 10 T. Karbolsaure und 90 T. 
Ungt. Paraffini. 

Acetum carbo lisa tum. 
Ka rbo 1- Ril uch eressig. 

Acidi carbolici 5,0 
Aquae coloniensis 5,0 
Aceti 6 0/0 90,0. 

Erganzb. 
Acidi carbolici 
Acid. acetici dil. 
Aq. dest. 

40,0 
192,0 
768,0. 

Acldum carbollcum camphoratum. 
Acidl carbolici . 10 0 
Camphorae 30;0. 

Unter schwachem Erwilrmen zusammenzureiben. 
Durchsichtige, farblose, spilter rotliche Masse. 

Gegen Wundrose (SCHWIiLOW). 

Acldum carbollcum jodatum 
(Nat. Form.). 

.Todi 
Acidi carbolici 
Glycerini 

20,0 
60,0 
20,0. 

Candelae carbollsatae. 
KarboI- Kerzchen. 

Carbonis Tiliae 830,0 
Solutionis Kalii nitrici 50,0 :1000,0 
Tragacanthae pulveratae 20,0 
Acidi carbolici 100,0 
Olei Gaultheriae 1,0. 

Die mit der SalpeterIosung getrilnkte Kohle wird 
getrocknet, darauf mit den iibrigen Substanzen 
gemischtund die Mischung mltTraganthschIeim, 
der 2 0 10 KaIisaIpeter enthillt, zur Masse an
gestoJ3en. 

Emplastrum carbollsatum. 
KarboIpfiaster. 

Emplastri Lithargyri 
Cerae fla vae 
Acidi carbolici cryst. 

90,0 
5,0 
5,0. 

Glycerlnum Acidl carbollcl (Brit.). 
Phenol. cryst. 20,0 g 
Glycerin. ad 100 cern 
Nach Portug. 1 + 99. 

Glycerltum Phenolls (Amer.). 
Acidi carbolici 20,0 cern 
Glycerini 80,0 " 

Injectlo antihaemorrhoidalis (F. M. Germ.). 
Acid. carbol. 0,5-2,0-3,0 
Glycerin. 
Aqu. destill. 
Cocaln. hydrochlor. 

aa 5,0 
0,05. 

Linlmentum carbollsatum. 
Acidi carbolici 
Olei Olivarum 
Aquae Calcis 

1-2,0 

aa 50,0. 

Puivls Talcl cum Acido carbollco (LASSAR). 
Talci veneti 
Acidi carbolici 

50,0 
2,0. 

Sebum carbollsatum 2%. 

KarboI-Talg. 
Sebi benzoinati 
Acidi carbolici 

Solutio CHLUMSKY. 

98,0 
2,0. 

Acid. carbol. liqu. 30,0 
Camphorae 60,0 
Spirit. (96 Vol.·o/o) 10,0 • 

Spiritus phenylatus contra Tlneas. 
Mottenspiritus. 

Acidi carb'llici 10,0 
OIei Caryophyllorum 
Olei Citri 
Camphorae aa 5 0 
Spiritus (90 Ofo) 500:0. 

Supposltoria Acidl carbollci (Brit.). 
Acidi carbolici 0,8 
Cerae albae 0,5 
Olei Cacao 11,0. 

fiant suppositoria No. 12. 

Tinctura antiodontalglca (Suec.). 
Phenoli 2,0 
Mentholi 2,0 
Eugenoli 1,0. 

Trorhlscu8 Acldl carbollcl (Brit.) •. 
Phenol. pulv. 15,0 g 
Sacchari alb. 500,0 " 
Gummi arab. pulv. 45,0 .. 
Tragacanth. pulv. 15,0" 
Succi Citrl 45 cem. 

m. f. pastilli Nr.100. 

Unguentum contra perniones (LASSAR). 
Acidi carbolici 0,5 
Adipis Lanae 10,0 
Ungt. Plumbl . 10,0 
Olei Olivarum, 5,0 
Olei Lavandulae 0,25. 
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Phenol-Natrium suUoricinicum nach Prof.HERZOG ist eineMischung von Natrium sul
foricinicum (s. S. 580) mit 25% und 30% Phenol. Dicke gelbliche Fliissigkeit. Anwendung. 
Als Kaustikum, Antiseptikum und Rubefaciens unvermischt zu Pinselungen bei Tuberkulose, 
Rachen-, Kehlkopf. und Nasenerkrankungen. Bei Ozaena wird das Praparat mit 25% Phenol mit 
2-3 T. Wasser verdiinnt angewandt. 

Phenosalyl ist ein besonders in Frankreich gebrauchliches Antiseptikum. 
I. Nach VOSSINS: II. Nach MELLAERT: 

Acid. carbolic. 90,0 190,0 
Acid. lactio. 20,0 40,0 
Acid. salicylio. 10,0 20,0 
Boracis 4,0 
Eucalyptol. 5,0 gtts. X 
01. Citri gtts. X 
Menthol. 1,0 
Glycerini 
Aquae 

200,0 
ad 1000,0. 

Bei I werden die Sauren erwarmt, bis sie zusammenschmelzen, und dann die Ole zugefiigt. Bei II 
erwarmt man die Sauren mit dem Borax auf dem Wasserbad und fiigt alles iibrige hinzu. 

Phenyform ist ein Kondensationsprodukt von Phenol und Formaldehyd. GrauweiBes 
Pulver, geruchlos, unliislich in Wasser, loslich in Weingeist. Anwendung. Ala Wundanti
septikum, zu Streupulvem. 

Vulneral- GaUNDMANN. Angabe des Herstellers: Tinct. Benzoes comp., Tinct. 
Myrrhae aa 75,0, Ungt. Paraffini, Ungt. Vaselini compo aa 300,0, Cerati Cetacei, Lanolini aa 100,0, 
Acidi borici, Zinci oxydati aa 40,0, Acidi carbolici 12,5, Liq. Aluminii acetici, Camphorae aa 7,5, 
Adipis 360, ° 
Chlorphenole. Monochlorphenole. C.H,Cl(OH}. Mol.-Gew. 128,5. 

Durch Einleiten von Chlor in geschmolzenes Phenol entstehen Ortho- und Para-Mono
chlorphenol. Das letztere ist krista.llinisch und kann von der fliissigen Orthoverbindung durch 
Destillation und Kristallisation getrennt werden. 

Phenolum orthochloratum. o-Monochlorphenol, C.H,Cl(OH) [1,2]. Mol.-Gew. 128,5. 
Eigenschajten. Farblose, unangenehm riechende Fliissigkeit, Sdp. 176°. Es erstarrt 

in einer Kii.Itemischung und schmilzt da.nn bei + 7°. Wenig liislich in Wasser, leicht liislich in 
Alkohol. 

Chlorphenol-PASSERINI ist eine Mischung aus je 7 T. o-Chlorphenol und Alkohol, 
Eugenol und Menthol je 3 T. Anwendung. Zu Inhalationen, 16-30 Tr. 

Phenolum parachloratum. p-Monochlorphenol. Monochlorphenolum (para), 
C.H,CI(OH} [1,4]. MoI.-Gew. 128,5. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle, Geruch schwach eigenartig, Smp. 370, 
Sdp. 2170, losiich in 60-70 T. kaltem Wasser, leichter in glycerinhaltigem Wasser. 

Prifung. a) Wird 1 g p-Chlorphenol und 20 ccm Wasser geschiittelt, so darf 
das Filtrat nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch Silbernitratlosung hochstens 
schwach opalisierend getriibt werden (Chloride). - b) Beim Verbrennen darf es 
hOchstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. In 1-2%iger Verbandsalbe zur Behandlung des Erysipels. Ferner in 
5-20%iger Liisung zum Atzen tuberkuliiser Geschwiire bei Tuberkulose des Larynx und der 
Zunge, in 1 % iger Liisung zum Berieseln des Operationsfeldes. Hauptsachlich in der Zahn
heilkunde zum Xtzen des Zahnhalses und bei Alveolarpyorrhiie. Wasserige Liisungen sind 
zu filtrieren, damit nicht ungeliist gebliebenes Chlorphenollokal atzend wirkt. GroBte Einzel
gabe 0,1 g, Tagesgabe 0,2 g. (Erganzb.) 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Phenolum monochloratum liquidum ist ein Gemisch von o· und p -Chlorphenol. 

Phenolum trichloratum. Trichlorphenol. Omal (v. HEYDEN, Radebeul). CaH 2CIsOH 
[2,4,6,1]. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Chlor auf Phenol in wasseriger Losung. 
Hager, Handbucb II. 27 
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Eigenschaften. Farblose, sehr feine, lange Nadeln von scharfem Geruch, Smp. 68°, 
Sdp. 244°, leicht loslich in Weingeist und in Ather, auch in Glycerin loslich. In Wasser kaum 
loslich; aua der weingeistigen Losung wird es durch Wasser in oligen Tropfchen gefiiIlt. Der scharfe 
Geruch wird durch Lavendelol verdeckt. Mit AIkalien bildet es gut kristallisierende Salze. 

Anwendung. AuBerIich als Antiseptikum und Desinficiens. In Pulverform wie Jodo
form aufgestreut. Ferner in wiisseriger Losung (1-5°10 mit Glycerinzusatz); es soIl stiirker ala 
Karbolsiiure wirken. In 5%iger Glycerinlosung zum Einpinseln gegen Erysipel. 

Chlorophenol-Pasta gegen Lupus besteht aus Lanolin, Vaselin, Amylum Tritici und Para
chlorphenol zu gleichen Teilen. 

Chlorolin (ChloraIin), ein Gemisch der gechlorten Phenole, soll in 2-30f0iger Losung 
in der Gyniikologie, in 0,5-1 °/oiger Losung zu Gurgelwiissern Anwendung finden. - ChloroIin
pillen mit 0,002 g Chlorphenolen sollen bei Magen- und Darmleiden, hauptsiichlich a.ber gegen 
Tuberkulose Anwendung finden. Fliissiges Chlorolin mit 20 0/ 0 Chlorphenolen soil in wiisserigen 
Liisungen zu 0,5-3% a.la Desinfektionsmittel gebra.ucht werden. 

Phenolum o-monobromatum. Orthomonobromphenol. o-Bromphenol. 
CUH4,Br·OH [1,2]. Mol.-Gew. 173. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Brom auf Phenol bei 150-180°. 
Eigenschaften. Dunkelviolette, stark riechende Fliissigkeit, schwer in Wasser (etwa. 

1-2: 100), leicht in AIkohol, Ather und Alkalien loslich. Sdp. 194-195°. 

Aufbewahrung. Vorsiohtig. 
Anwendung. Wie die Chlorphenole. 

Phenolum tribromatum. Tribromphenol. B rom 01 (v. HEYDEN, Radebeul). 
CUH2BrS ° OH [2,4,6,1]. Mol.-Gew. 33l. 

Darstellung. In eine Losung von 1 T. Phenol in 50-60 T. Wasser wird eine Losung 
von 5T. Brom in 200T. Wasser unterUmriihren eingegossen und die Mischung, wenn sie durch 
iiberschiissiges Brom gelblich gefiirbt ist, durch Natriumsulfitiosung entfiirbt. Der weiBe Nieder
schlag wird abgesogen, mit Wasser gewaschen und aus verd. AIkohol umkristallisiert. 

Eigenschaften. Farbloses, kristallinisches Pulver oder seidengliinzende Kristalle von 
zusammenziehendem Geschmack und eigentiimlichem Geruch, in Wasser so gut wie unliisIich, 
leicht loslich in Alkohol, Chloroform, Ather, Glycerin, sowie in iitherischen und in fetten Olen. 
Smp.95°. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. AuBerIich wirkt es iitzend und desinfizierend. Unvermischt oder mit 

Talkum gemischt, in Salbenform oder in 01 geliist in der Wundbehandlung. Innerlich gegeben 
passiert es den Magen unzersetzt und wird erst im Darm aIlmiihlich geliist. Man gibt es zur Des
infektion des Darmes bei Typhus, Sommerdiarrhiien, Cholera infantum, Erwachsenen 0,05--0,1 g, 
tiiglich bis 0,5 g. Kindem 0,005-0,015 g. - Die Ausscheidung erfolgt durch den Ham ala Tri
bromphenylachwefelsaure. 

Bismutum tribromphenolicum, Xeroform, siehe unter Bismutum, Bd. I, S. 686. 

Hydrargyrum tribromphenolo-aceticum, Tribromphenolmercuriacetat, wird erhaIten 
durch Umsetzen von Tribromphenolnatrium mit Mercuriacetat. Gelbes, kristallinisches 
Pulver, schwer loslich in Wasser. Gehalt an Quecksilber etwa 30%' Anwendung. Hypoder
matisch bei Syphilis. Hydrarg. tribromphenol-acet. 6,8 g, Paraffin. liquid. 18,0 g. Wochentlich 
je 0,5 ccm an zwei verschiedenen Korperstellen. 

Antodyne (POULENC FRERES, Paris) iet Glycerinmonophenyliither, C~(OH)CH(OH)CHao 
OCuHs. Mol.-Gew. 168. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Phenol auf Epichlorhydrin unter Druck bei 
1600 entstehtOPhenoxypropenoxyd, CHaoCHoCH20CuHs' das durch Wasseraufnahme in den 

Glyceriniither iibergefiihrt wird. 

"-/ o 

Eigenschaften und Erkennung. Leichte weiBe BIii.ttchen, Smp. etwa 520, geruch
los, Geschmack eigenartig kiihlend, hinterher bitterlich. Auf der Zunge ruft es schwache, kurz 
andauernde Gefiihllosigkeit hervor. Es lost sich leicht in Wasser und Weingeist; in konzo Schwefel
siiure Wst es sich mit tiefroter Fii.rbung. 

Anwendung. Bei schmerzhaften Zustiinden wie Neuralgien, Migriine, Rheumatismus, 
Gicht und bei nervosen Erkrankungen zu 0,5 g, bis sechsmal taglich, am besten in Oblaten. 



Phenolum. 419 

Phenostal (SCHULKE u. MAYR, Hamburg) ist Orthooxalsliurediphenylester, CsH50. 
C(OH)2·C(OH)2·0CeHs. Mol-Gew.278. Es enthalt rund 68% Phenol und 32% Oxalsaure. 
In den Handel ko=t es in rotgefarbten Tabletten. 

Darstellung. Durch Einwirkung von wasserfreier Oxalsaure auf Phenol in berech
neten Mengen. 

Eigenschaften. WeiBes, kristallinisches Pulver, das schwach nach Phenol riecht. Smp. 
etwa 126°, In Wasser und Weingeist ist es leicht ltislich; dabei zerfiillt es in Phenol und Oxal. 
saure. Die wasserigen Losungen roten Lackmuspapier stark. In Ather, Aceton, Essigsiiure (Eis
essig) lost es sich ohne Zerfall. 

Erkennung. Es gibt die Reaktionen des Phenols und der Oxalsaure. 
Priifung. Beim Verhrennen darf es hochstens 0,1 % Rfickstand hinterlassen. Der Ge

halt an Phenol kann in einer wasserigen Losung gewichtsanalytisch oder maBanalytisch, wie unter 
Phenol angegeben, bestimmt werden, der Gehalt an Oxalsaure durch Titration mit n-Kalilauge 
(Phenolphthalein als Indicator). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ais Antiseptikum wie Phenol, in wasserigen Losuugen 0,25-0,5: 100, fiir 

die Wundbehandlung und fUr Spfilungen. Eine LOsung mit 1 % Phenostal solI einer Liisung mit 
3% Phenol gleichwertig sein. Mit gewohnlichem Wasser hergestellte LOsungen trfiben sich durch 
Ausscheidung von Calciumoxaiat, was ffir die Wirkung belanglos ist. Zum Keimfreimachen von 
metallenen Gegenstanden setzt man der wasserigen J_osung auf 5 g Phenosta.l 2,5 g wasserfreies 
oder 7,5 g krist. Natriumcarbonat zu, um die Oxalsaure, die MetalIe angreift, zu binden. 

Acidum phenolsulfonicum. Phenolsulfonsaure. Acidum oxyphenyl
sulfonicum. CeH,(OH)SOaH. Mol.-Gew. 174. 

Mischt man Phenol mit iiberschiissiger konz. Schwefelsaure, so ent
steht zunachst bei gewohnlicher Temperatur Ortho - Phenolsulfonsaure, 
C6H,(OH)S03H [1,2J. Beim Erhitzen des Gemisches wird die o-Phenolsulfonsaure 
durch Umlagerung in Para-Phenolsulfonsaure umgewandelt. 

Acidum o-phenolsulfonicum. Ortho-Phenolsulfonsaure. Sozolsaure. Acidum sozo
licum. Aseptol. C6H,(OH)SOaH [1,2]. Kommt in wasseriger Losung mit einem 
Gehalt von 33,3 oro in den Handel. 

Da't'stellung. Man mischt gleiche Teile Phenol und konz. Schwefelsaure unter Ab. 
kfihlung und laBt das Gemisch in einer geschlossenen Flasche und gelegeutlichem Umschfitteln 
etwa STage lang stehen. Dann gieBt man es unter Umriihren in Eiswasser und nelltralisiert 
mit Bariumcarbonat; die iiberschiissige Schwefe!saure wird a!s Bariumsulfat abgeschieden, die 
Orthophenolsulfonsiiure geht alB Bariumsalz in Liisung. Man bestimmt in einer Probe des Fil
trates die vorhandene Menge Barium und fallt dann in der Gesamtfliissigkeit daB Barium durch 
eine berechnete Menge Schwefelsaurt:. Das Filtrat wird durch Eindampfen auf das BpeZ. Gew. 
1,155 gebracht. 

Eigenschaften. Die Liisung iBt eine fast geruchlose oder nur schwach phenolartig rie
chende, zunachst far blose, spater gelbliche oder schwach rotliche Flfissigkeit, die sich im Lichte 
bald dunkIer fiirbt. Mit Wasser, Weingeist und Glycerin ist sie in jedem VerhiiltniB mischbar. 
Nach OBERMULLER enthalt die kiiufliche Losung meist Paraphenolsulfonsaure. 

Priifung. a) Die mit der 10fachen Menge Wasser verdfinnte Losung darf durch Barium
nitratltisung nicht verandert werden (Schwefelsaure). - b) 2 ccm der Losung diirfen beim Ver
dampfen und Glfihen hiichstens 2 mg Riickstand hinteriassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschfitzt. 
Anwendung. Wie Phenol als Antiseptikum in der Wundhehandlung. Losungen in Gly

cerin, OJ und Alkohol sind unwirksam. Innerlich in gleichen Mengen wie Salicylsaure als Anti
fermentativum bei Magen- und Darmkatarrhen. 

Aluminium paraphenolsulfonicum. Aluminiumparaphenolsulfonat. Sozal. Alu-
minium sulfocarbolicum. [C6H4(OH)SOsJ3AI. Mol.-Gew. 546. 

Darstellung. Durch Umsetzen von p-phenolsulfonsaurem Barium mit Alumi
niumsulfat in wasseriger Losung oder durch Auflosen von Aluminiumhydroxyd in einer Lo
sung von p-Phenolsulfonsaure. 

Eigenschaften und Erkennung. Kornig.kristallinisches Pulver, das schwach nach 
Phenol riecht. Es liist sich leicht in Wasser und Glycerin, auch in Weingeist. Die wiisserige 
Losung schmeckt zusammenziehend, sie wird durch Eisenchloridlosung violett gefarbt, mit Am
moniakflfissigkeit gibt sie einen wei Ben Niederschlag von Aluminiumhydroxyd. Die wasserige 
Losung fallt EiweiB; durch einen UberschuB von EiweiB wird der Niederschlag wieder gelost. 

27* 
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Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ala Antiseptikum wie AluminiumacetatlOsung bei Eiterungen, tuberku· 

IBsen Geschwiiren, Cystitis; bei letzterer auch zu Einspritzungen in wasseriger Losung (I: 100). 

A lumi n i um-Kal ium paraphenolsulfon icum, Aluminium-Kaliumparaphenolsulfonat, 
[CaH,(OH)S03J,AlK, wird erhalten durch Eindampfen einer Liisung der berechneten Mengen von 
p.phenoIsulfonsaurem Aluminium und p.phenolsulfonsaurem Kalium zur Kristalli. 
sation. Es bildet farblose, in Wasser losliche Kristalle. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ala Antiseptikum und Adstringens. AuBerIich in wasseriger Losung 5 bis 

20: 100 bei Krebsgeschwiiren, KnochenfisteIn; auch zu Mundwasser. 

Calcium paraphenolsulfonicum. Calciumparaphenolsulfonat. Calcium sulfo 
car bolicum. rCaH4 (OH)SOs1Ca + H 2 0. Mol..Gew.404. Wird erhalten durch Auf· 
IOsen von Calciumcarbonat in einer Losung von p-Phenolsulfonsaure und Eindampfen 
der fiItrierten I.iisung zur Kristallisation. Kristallinisches, farb- und geruchloses Pulver, leicht 
IOslich in Wasser und Weingeist. Die wasserige Losung schm€'ckt bitter und zusammenziehend; sie 
gibt die Reaktionen der p-PhenoIsuIfonsaure und des Calciums. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ala Antiseptikum, Desinficiens und Adstringens. Bei hartnackigem Brech

durchfall zu 0,3-1,0 g in wa.sseriger versiiBter Losung (1: 100). 

Magnesium paraphenolsulfonicum. Magnesiumparaphenolsulfonat. M agn e si u m 
sulfocarbolicum. [CaH,{OH)S03]2Mg + 7H20, Mol.-Gew.496. Wird erhalten durch Um. 
setzen von p-phenolsulfonsaurem Barium mit Magnesiumsulfat in wasseriger Losung. Es 
bildet farblose und geruchlose, in Wasser leicht IOsliche Kristalle; die Losung schmeckt bitterlich. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Natrium paraphenolsulfonicum. Natriumphenolsulfonat. p -Phenolsulfonsaures 
Natrium. Sodii Phenolsulphonas (Amer.). Natrium sulfophenylicum. Carbol
sulfosaures Natrium. CaH4 (OH)SOsNa[I,4] + 2 H 20. Mol.-Gew. 232. 

Darstellung. Durch Umsetzen von p-phenolsulfonsaurem Barium oder Calcium 
mit Natriumsulfat. 

Eigenschaften und Erkennung. Farblose Prismen, geruchlos, Geschmack kiihlend 
salzig, schwach bitter. An trockener Luft verwittert es. Es lOst sich in 5 T. kaltem, in 1 T. heiBem 
Wasser, in 130 T. Weingeist, leichter in verd. Weingeist. Die wasserige Losung wird durch Eisen
chloridlosung violett gefarbt. Beim Gliihen hinterlaBt es Natriumsulfit, Natriumsulfat und 
Natriumcarbonat. 

Prilfung. Je 10 ccm der wa.sserigen Losung (2 g + 40 ccm) diirfen: .a) durch Barium
chloridlosung hochstens schwach getriibt werden (Sulfate), - b) durch verd. Schwefelsaure nicht 
verandert werden (Barium), - c) durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwer
metalle, Arsen). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Innerlich selten zu 0,5-3,0 g mehrmals taglich bei Stomatitis aphthosa, 

Braune, Typhus, Phthisis, Pocken. AuBerlich als Antiseptikum bei putriden Wunden. 

Zincum paraphenolsulfonicum (sulfocarbolicum) siehe unter Zincum, S.988. 

Acidum picrinicum. ACldum picronitricum. Pikrinsaure. Trinitrophenol. 
Picric Acid. Acide picrique. Acidum picricum. Acidum carbazo
ticum. Acidum nitroxanthicum. CaH 2(N02 hOH [2,4,6, I]. Mol.-Gew. 229. 

Darstellung. Durch Nitrieren von Phenol. Die Nitrierung gelingt leicht, wenn 
man das Phenol erst durch Einwirkung von Schwefelsaure in Phenolsulfonsaure iiberfiihrt; bei 
der Einwirkung von Salpetersa.ure wird dann die Sulfonsa.uregruppe wieder abgespaltet und durch 
N02 ersetzt. 

CaH.OH + H 2SO, = CaH,(OH)S03H + H 20 
CaH,{OH)SOaH + 3HNOs = CaH2{N02)30H + 2H20 + H2SO,. 

50 g Phenol werden in einem Kolben von etwa 300 ccm mit 50 g konz. SchwefeIsa.ure (spez. 
Gew. 1,84) auf dem Wasserbad bis zur voIligen Losung des Phenols erhitzt. Das Gemisch wird 
mit etwa 160 ccm Wasser verdiinnt. Die so erhaltene Losung von Phenolsulfonsaure laBt man 
aus einem Hahntrichter allma.hlich in sehr kleinen Mengen unter Umschiitteln zu 250 g konz. 
Salpetersaure (spez. Gew. 1,4) flieBen, die sich in einem Rundkolben von etwa 3/4 1 befindet. Bei 
jedem Zusatz erfoIgt eine heftige Reaktion unter EntwicklUng von Stickoxyden, die Mischung 
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erwarmt sich und wird tief rot. Wenn aIle Phenolsulfonsaure zugesetzt ist, erwarmt man das 
Gemisch noch einige Zeit auf dem Wasserbad, bis die Fliissigkeit gelb geworden ist. Nach dem 
Erkalten wird die Pikrinsaure auf der Nutsche abgesogen und mit wenig kaltem Wasser gewaschen. 
Zur Reinigung lost man 12 T. der rohen Saure in etwa 300-400 T. heiBem Wasser, fiigt zu 
der Losung 20 T. Kalilauge (l50f0 KOH), kristallisiert das nach dem Erkalten der Mischung abo 
gesogene pikrinsaure Kalium einmal aus heiBem Wasser urn und zerlegt es wieder mit verd. 
Schwefelsaure. Die freie Saure wird dann noch einmal aus heiBem Wasser umkristallisiert. 

Eigenschaften. He11gelbe Prismen oder Blattchen, die sehr bitter schmecken. 
Reine Pikrinsaure ist geruchlos; die Handelspraparate riechen oft schwach nach 
Nitrobenzol. Smp. 122,5 0• Bei vorsichtigem Erhitzen sublimiert sie, bei raschem 
Erhitzen verpufft sie. 1 T. lost sich in etwa 90 T. kaltem, in 30 T. heiBem Wasser, 
in 9 T. Weingeist, in 44 'f . .Ather, in 13 T. Benzol, in 50 T. Chloroform. Die wasserige 
Losung ist gelb gefarbt und rotet Lackmuspapier, sie farbt Seide und W o11e gelb, 
nicht aber Baumwolle. Aus der wasserigen Losung kann sie mit .Ather ausgeschiittelt 
werden. Die wasserige Losung fallt EiweiB. Die Pikrinsaure gibt mit Metall· 
hydroxyden oder Carbonaten Salze (Pikrate oder Pikrinate), in denen sie als ein· 
basische Saure auftritt. Die Salze der Pikrinsaure explodieren leichter als die 
freie Saure. 

Erkennung. Durch die gelbe Farbe und den bittern Geschmack der wasserigen 
Losung. - Wird eine Losung von Pikrinsaure mit etwas Kalilauge und dann mit 
Kaliumcyanidlosung versetzt, so farbt sich die Fliissigkeit allmahlich, rasch beim 
Erhitzen blutrot, durch Bildung von isopurpursaurem oder picrocyaninsaurem 
Kalium. - Wird Pikrinsaure mit Chiorkalkliisung gekocht, so entsteht Chlor· 
pikrin (Nitrochloroform, CClaN02 ), das an seinem stechenden Geruch zu er· 
kennen ist. 

Prilfung. a) 1 g Pikrinsaure mull sich in 100 ccm Wasser klar losen; die 
Losung mull nach Zusatz von 1 bis 2 Tr. verd. Schwefelsaure kIar bleiben (organische 
Verunreinigungen von harzartiger Beschaffenheit). - b) 10 ccm der Losung a 
diirfen durch Calciumchloridlosung nicht verandert werden (Oxalsaure). - c) I g 
Pikrinsaure mull sich in 20 ccm Benzol kIar IOsen (pikrinsaure Salze). - d) 0,1 g 
Pikrinsaure darf beim vorsichtigen Erhitzen auf dem Platinblech keinen Riick
stand hinterlassen. 

Quantitative Bestimmung. Pikrinsaure gibt nach M. BUSCH und G. BLUME mit 
Nitron (s. Bd. I, S.451), das zuerst zur quantitativenFalIung vonSalpetersaure benutztwurde, eine 
fast unlosliche Verbindung. Man versetzt die mit etwas verd. Schwefelsaure versetzte, zum 
Sieden erhitzte Losung der Pikrinsaure langsam mit Nitronacetatlosung; nach dem Er
kalten saugt man den Niederschlag von Nitronpikrat in einem NEUBAUER- oder GoocH-Tiegel 
ab, wascht mit kaltem Wasser und trocknet eine Stunde lang bei HOo. Das Gewicht des 
Nitronpikrates x 0.423 ergibt die Menge der Pikrinsaure. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, an einem kiihlen, feuersicheren Ort. Fiir die Lage. 
rung groflerer Vorrate sind die bestehenden Gesetze bzw. Polizei-Verordnungen zu beachten. 
Da die Pikrinsaure zu den Sprengstoffen gerechnet wird, ist nach dem Sprengstoffgesetz 
vom 9. Juli 1884 fur die DarstelIung und fur das Vorratighalten der Pikrinsaure und ihrer Salze 
polizeilicheErlaubnis erforderlich. In konz. wasserigerLosung darf die Pikrinsaure ohne besondere 
polizeiliche Erlaubnis vorratig gehalten werden. 

Anwendung. Pikrinsaure ist fiir niedere Tiere und Eingeweidewiirmer ein starkes Gift, 
bewirkt beim Menschen 1Jbelkeit, Erbrechen usw. und eine eigentiimliche Veranderung der Blut· 
korperchen (Methamoglobinbildung); bei innerer Darreichung Gelbfarbung samtlicher Gewebe 
und der Haut (auch der Sklera); die Farbung ist durch die unveranderte Pikrinsaure selbst be
dingt. Auflerlich in wasseriger Losung als Desinfiziens und Adstringens. Die 1 OJoige wasserige 
Losung solI bei Verbrennungen schmerzstillend wirken. Bei der Anwendung von starkerer 
PikrinsaurelOsung bei ausgedehnten Verbrennungen ist todliche Vergiftung moglich. Innerlich 
(selten) in Gaben von 0,03 bis 0,2 g in Pillen oder Losung bei Febris intermittens, Keuchhusten, 
Rheumatismus, Neuralgien, gegen Eingeweidewiirmer; groflte Einzelgabe 0,5 g, groflte Tages. 
gabe 1,0 g. In der Analyse besonders zur Fallung der Alkaloide (auch beim Mikroskopieren). 
In der Harnanalyse zum Nachweis und zur Bestimmung von Eiweifl. Technisch in der Far
berei und zur Herstellung von rauchschwachem Schieflpulver. 

Solute d'acide picrique. - Gall.: Acid. picrinic. 1,0, Aqu. dest. 99,0. 
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Brandol, gegen Brandwunden, soll eine Zubereitung aus 930/ 0 Urtica-Abkochung, 2 % 

Pikrinsaure und 5% Glycerin sein. 

Kalium picrinicum. Kaliumpikrat. Pikrinsaures Kalium. Kalium picronitri· 
cum. CsH 2 (N02 ls·OK. Mol.-Gew. 267. 

Darstellung. Eine Losung von 12 T. Pikrinsaure in etwa 300 T. heiBem Wasser wird 
mit 20 T. KaIilauge (15 0/ 0 KOHl oder 5,2 T. Kaliumbicarbonat versetzt. Nach dem Er
kalten wird das Kaliumpikrat abfiltriert, mit wenig Wasser oder Weingeist gewaschen und 
bei gewohnlicher Temperatur getrocknet. 

Eigensclmjten und Erleennung. Kleine gelbe Prismen oder kristallinisches Pulver, 
geruchlos, liislich in 230 T. kaltem, in 15 T. heiBem Wasser, fast unliislich in Weingeist. Die 
wii.sserige Losung schmeckt stark bitter. Durch Druck, Schlag und Erhitzen wird es viel leichter 
als die freie Pikrinsaure zur Explosion gebracht. Es gibt die Reaktionen der Pikrinsaure. 

Aufbewahrung. Vorsiohtig in Glasern mit Korkstopfen. Bei Verwendung von 
Glasstopfen konnen durch Reibung Explosionen einsetzen. Zur Darstellung und zum Vorratighalten 
von Kaliumpikrat ist nach dem Sprengstoffgesetz wie bei der freien Pikrinsaure besondere poli
zeiIiche ErIau bnis erforderlioh. 

Anwendung. Innerlioh ist es zu 0,2-0,5 g zwei- bis dreimal taglich gegen Wechsel
fieber, Krampfe, Neuralgien und gegen Eingeweidewiirmer empfohlen worden. Der Erfolg ist 
zweifelhaft. Es bewirkt Gelbfarbung der Haut, der Augen und des Harns. GroBte Einzelgabe 
0,5 g, Tagesgabe 1,0 g. 

Ammonium picrinicum (picronitricum). Ammonlumpikrat. Pikrinsaures Ammo
nium. C,H.(NOa)aONH4' Mol.-Gew. 246. 

Darstellung. Man lost 1 T. Pikrinsaure in 8 T. siedendem Wasser unter Zusatz von 
1 T. Ammoniakfl iissigkei t (10%). Die nach dem Erkalten abgeschiedenen Kristalle werden 
zwischen Filtrierpapier getrocknet. 

Eigenschajten. Gelbe, glanzende, geruchlose, nadelformige Kristalle von sehr bit
terem Geschmack, in Wasser und in Weingeist loslich. Es explodiert beim Erhitzen oder durch 
Schlag leichter als die Pikrinsaure. 

Aufbewahrung. Vorsichtig wie Kalium picrinicum. 
Anwendung. Als Chininersatz bei Malaria und Wechselfieber in Gaben von 0,01 g-0,05 g. 

GroBte Tagesgabe 0,51 GroBere Gaben wirken als Herzgift. Nicht mehr gebrauchlich. 

Phenyldihydrochinazolinum. 
Orexin (KALLE U. Co., Biebrich a. Rh.), Orexln·Tannat (Erganzb.), ist das Tannat 
des Phenyldihydrochinazolins, C14H 12N a. Orexinhydrochlorid und die freie Base 
sind nicht mehr im Handel. 

Darstellung. In ein.e Losung von Formanilid in Benzol wirdNatriummetall eingetragen; 
es entsteht Natriumformanilid, auf das man o-Nitrobenzylchlorid einwirken lii.Bt. Das 
dabei entstehende o-Nitro benzylformanilid wird mit Zinn und Salzsaure reduziert. Aus dem 
sich dabei intermediii.r bildenden o-AminobenzylformaniIid entateht durch Wasserabspaltung das 

<CH2-N. CoHo 
Phenyldihydrochinazolin,C6H4 I . Letzteres wird durch Einwirkung von Gerb-

N=CH 
sii.ure in das Tannat iibergefiihrt. 

Eigenschajten und Erkennung. Lockeres, weiBes Pulver, geruchlos und 
fast geschmacklos, unIoslich in Wasser, leicht lOslich in sehr verdfinnter Salzsaure 
(0,3 % HCl); aus der Losung wird es durch Zusatz von .Salzsaure wieder gefalIt. Wird 
ein Gemisch von Orexin und Zinkstaub fiber freier Flamme erhitzt, so tritt der wider. 
liche Isonitrilgeruch auf. - Werden 0,05 g Orexin mit 5 ccm Wasser und 1 Tr. Eisen· 
'lhloridlosung geschfittelt, so farbt sich die Mischung schwarz (Nachweis der Gerbsaure). 

Priifung. Beim Verbrennen darf es hochstens 0,2 0 / 0 Rfickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Anwendung. Als Stomachikum, bei Erwachsenen 0,5 g, bei Kindem 0,25 g in Pulvern 
oder Tabletten. GroBte Einzelgabe 0,5 g, Tagesgabe 1,0 g (Erganzb.). 
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Phenylendiaminum. 
Die drei Phenylendiamine, ortho-, meta- und para-, CeH4(NH2)2' 

Mol.-Gew. 108, sind kristallinische Basen, die mit Sauren kristallinische Salze hilden. 

o-Phenylendiamin, CeH,(NH2h [1,2J, wird aus o-Nitranilin, CeH,(NH2)N02 [1,2], durch 
Reduktion mit Zinkstaub und Natronlauge erhalten. Farblose Kristalle, die sich an der Luft 
bald braunen. Smp. 1020. 

m-Phenylendiamin, CeH,(NH2)2 [1,3]. wird durch Red:uktion von m - Dinitrobenzol, 
CoH,(NO.)2 [l,3J, erhaIten. Farblose Kristalle, die sich an der Luft braunen, Smp. 63°, wenig 
liislich in Wasser, leicht loslich in verd. Sauren. In saurer Liisung wird es durch Salpetrige Saure 
in Triaminoazobenzol, NH2· CeH,N = NCsH a(NH2)2' und Phenyiendisazo-m-phenyIen-

/N: NCeHa(NH2)2 
diamin, CeH,~ , ubergefiihrt. Aus den Hydrochloriden dieser Verbindungen 

N: NCeHa(NH2)2 

besteht der Farbstoff Bismarckbraun (Vesuvin, Manchesterbraun). Auf der Bildung dieser 
Verbindungen bernht der Nachweis von Salpetriger Saure in der Wasseranalyse mit m-Phenylen
diamin in schwefelsaurer Liisung. 

Metaphenylendiaminum hydrochloricum. Metaphenylendiaminhydrocblorid, s alz s au· 
res Metaphenylendiamin, Lentin (E. MERCK), CeH4 (NH2k2HCl. Mol.-Gew. 181. 

Eigenschaften und Erkennung. WeiJ3es, kristallinisches Pulver, das bei langerem 
Aufbewahren eine schwach rotliche Farbe annimmt. Es lost sich Ieicht in Wasser, schwerer in AI
koho!. Die mit einigen Tropfen Salpetersaure versetzte wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt 
mit Silbernitratliisung einen weiJ3en Niederschlag. Die mit verd. Schwefelsaure oder Salzsaure 
angesauerte wasserige Losung (0,1 g + 10 ccm) wird durch einige Komchen Natriumnitrit tief 
rotgelb gefarbt. Wird die wasserige Losung (0,1 g + 10 ccm) mit einigen Tropfen Wasserstoff
superoxydIosung versetzt und zum Sieden erhitzt, SO farbt sich die Fliissigkeit violett. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor LiC'ht und Feuchtigkeit geschutzt_ 
Anwendung. Als Reagens auf Salpetrige Saure. Unter der Bezeichnung Lentin wird 

es als Antidiarrhoicum angewandt. Fur kleine Kinder 0,01 g, ein- bis mehrmals tagIich, fur Er
wachsene 0,1 g, dreimal taglich. - Der Ham nimmt nach Eingabe des Mittels eine dunkelbraun
griine Farbung an (BOYE). 

p-Phenylendiamin. CeH,(NH2Ml,4], wird erhalten durch Reduktion von p-Amino
azo benzol, C,HsN: NCeH,NH2, oder durch Erhitzen von p-Dichlor benzol, CeH,CI2[1,4] 
mit Ammoniakfliissigkeit bei Gegenwart von Kupfersulfat. 

Eigenschaften und Erkennung. Farblose Kristalle, Smp. 1470, Sdp. 267°, subIi
mierbar, wenig liislich in Wasser, leicht in Weingeist und Ather. Beim Erhitzen mit Braunstein 
und verd. Schwefelsaure wird es zu Chinon oxydiert, das an seinem stechenden Geruch leicht 
erkennbar ist. In salzsaurer Losung gibt. es mit Schwefelwasserstoff und Eisenchlorid eine violette 
Farbung (LAUTHS Violett). An der Luft oxydiert es sich zu Tetraaminodiphenyl-p-azophenylen, 
[(NH2)2CeHa]2N2CeH" das dunkelrote Kristalle bildet. Auf der Bildung dieses Farbstoffes 
beruht die Verwendung des p-Phenylendiaminhydrochlorids zum Haar- und Pelzfarben. Die 
Anwendung als kosmetisches Haarfarbemittel ist wegen der Gesundheitsschadlichkeit des 
p-Phenylendiamins, das ein Hautgift ist, verboten. 

Phenylhydrazinum. 
Phenylhydrazinum. Phenylhydrazin. C6HsNH-NH2' Mol.-Gew. 108. 

Darstellung. Durch Reduktion von Benzoldiaz oni umchlorid, CeHsNCI: N, mit 
Zinnchloriir und Salzsaure. 

Eigenschaften und Erkennung. Farblose, an der Luft sich bald braunende Fliis
sigkeit oder Kristallmasse, Smp. 200, Sdp. 2410. In kaltem Wasser wenig loslich, leichter in 
heiJ3em Wasser, leicht in Alkohol und in Ather. Einsauerige Base, die mit Sauren gut kristalIi
sierende Salze bildet. Es gibt mit Aldehyden und Ketonen (auch Zuckerarten) unter Wasser
abspaltung Verbindungen, die zur Erkennung der Aldehyde und Ketone dienen (Nachweis 
von Traubenzucker). Es reduziert FERLINGSche Losung schon in der Kalte unter Abschei
dung von metallischem Kupfer. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Nur als Reagens; es ist ein starkes Blutgift. Auf die Haut gebracht, ruft 

es schon in sehr geringen Mengen ausgedehnte HautschaIungen und Geschwiirbildungen hervor. 
Man wasche deshalb nach dem Abwagen und Gebrauch von Phenylhydrazin und seinen Salzen 
stets die Hande sehr griindlich. Die Wirkung des Phenylhydrazins ist bei verschiedenen Per
sonen sehr verschieden, manche sind ganz unempfindlich dagegen. 
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Phenylhydrazinum hydrochloricum. Phenylhydrazinhydrochlorid. Salz
saures Phenylhydrazin. COH 5NH·NH2 ·HCl. Mol.-Gew. 144,5. 

Darstellung. Durch Auflosen von 100 T. Phenylhydrazin in 275 T. erwiirmter verd. 
Salzsiiure (12,5 % HCI) und Auskristallisierenlassen. 

Eigenschajten und Erkennung. Farblose, naoh liingerer Aufbewahrung 
gelbliohe bis briiunliohe Kristallbliittohen. Geruoh sohwaoh eigenartig. Beirn lang
samen Erhitzen sublimiert es. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ooro) rotet Laokrous. 
papier und gibt naoh Zusatz' von Salpetersaure mit Silbernitratlosung einen wei3en 
Niedersohlag von Silberohlorid. FEHLINGSohe Kup£ertartratlosung wird sohon bei 
gewohnlioher Teroperatur reduziert. - Kocht roan eine Losung von 0,25 g Phenyl. 
hydrazinhydrochlorid und 0,5 g Natriuroacetat in 10 ccro Wassernach Zusatz von etwa. 
0,2 g Traubenzucker, so scheidet sich beiro Erkalten allroahlich ein aus gelbliohen 
Nadeln bestehender Niederschlag ab. 

Aufbewahrung. Vorsiohtig, vor Lioht gesohiitzt. 
Anwendung. Ala Reagens. 

Hydracetin oder pyrodin (E. MERCK, Darmstadt) ist Aeetylphenylhydrazln, C.H6NH. 
NH·OCCHa- MaI •• Gew. 150. 

Darstellung. Phenylhydrazin wird am RiickfluBkiihler mit Essigsiiureanhydrid 
erhitzt; das Reaktionsprodukt wird aus siedendem Wasser umkristallisiert. 

Eigenschajten. Farblose, gliinzende Kristalle, fast geschmacklos, Smp. 128-129°. 
Loalich in etwa 50 T. kaltem oder 8-10 T. siedendem Wasser, leicht loalich in AlkohoI. 

Anwendung. Es wnrde in Gaben von 0,05-0,1 g innerlich ala Antipyretikum und 
AntineuraIgikum gegeben, iiuBerlich in 10-20%iger Vaselin-Salbe gegen Psoriasis. Da das aus 
der Acetylverbindung im Korper abgespaItete Phenylhydrazin ala Blutgift wirkt, ist die inner. 
liche Anwendung nicht ungefahrlicb. 

Aqathin (FARBWERKE HOCHST) war Sallcyllden-metbylphenylhydrazln. C.HiN(eHs)· 
NCHCaH,OH. Es ist nicht mehr im Handel. 

Maretin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN), Carbaroinsinre-m-tolylhydrazid, C6H,(CHa)NH. 
NHCONHg• MoI..Gew.184. 

Darstellung.DurchEinwirkungderSaIzedesm.Tolylhydrazins,C6H,(CHa)NH·NHg[I,3] 
auf die SaIze der Cyansaure. 

Eigenschaften. WeiBes Kristallpulver, geruch. und geschmacklos, Smp. 183-1840 ; los· 
lich in 1000 Teilen kalten und 50 Teilen siedendem Wasser oder 100 Teilen Alkohol; unloslich in 
Ather und Chloroform. 

Erkennung. Bei vorsichtigem Erhitzen schmilzt es und zersetzt sich unter Ammoniakent· 
wicklung. Die LOsung des Riickstandes in Alkohol gibt mit der gleichen Menge Alkalilauge eine 
intensive Rotfitrbung, die nach Zusatz von Quecksilberchloridlosung, besonders beim Erwarmen, 
schon violett wird. - Wird die Loaung von 0,1 g Maretin in 5 ccm heiBem Wasser mit N atriumnitrit
Losung und SaIzsaure versetzt, so entsteht eine griinliche Fliissigkeit, die auf Zusatz einer alkalischen 
p-Naphthol.Losung einen orangegelbenNiederschlag gibt. - Die kaltgesattigte, wasserige Losung 
(0,2 g Maretin mit 50 ccm Wasser geschiittelt und abfiltriert) gibt beim Erwarmen mit Silber
nitrat einen grau-weiBen Niederschlag und dann einen glanzenden Silberspiegel. 

Priljung. Werden 0,5g Maretin mit 30ccm Wasser geschiittelt, so darf dasFiltrat: a) durch 
Eisenchoridlosung nicht verandert werden. - b) Nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch 
SilbernitratlOsung nicht sofort, und e) durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden. - d) Beim 
Verbrennen darf Maretin hOchstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsich tig. 
Anwendung. Als Antirheumatikum und Antineuralgikum in Mengen von 0,1-0,25 g 

1-2mal taglich (nicht langer als 4-5 Tage hintereinander). 

Phenylum salicylicum s. Bd. I, S.208. 

Phloridzinum. 
Phloridzinum. Phloridzin. Phlorizin. Rhizophloin. CBlH B40 10+ 2HgO. Mol.·Gew.472, 
ist ein kristallisierendes Glykosid aus der Rinde, besonders der Wurzelrinde, der Apfel., 
Birnen-, Pflaumen. und Kirschbaume. 

Darstellung. Die zerschnittene frische Wurzelrinde wird mit verd. Weingeist (600f0) 
bei etwa 50 0 ausgezogen, der Auszug vom Weingeist durch Destillation und Abdampfen vollig 
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befreit, das aus dem Riickstand in der Kinte ausgeschiedene Phloridzin durch Umkristallisieren 
aus heiBem Wasser unter Entfarbung mit Tierkohle gereinigt. 

Eigenschaften. Zarte, farblose, seidenglanzende Nade1n, kaum loslich in kaltem Wasser, 
schwer loslich in Ather, leicht loslich in heiBem Wasser und in Weingeist, bei AbschluB der Luft 
ohne Veranderung loslich in Kali· oder Natronlauge, von bitterem, hintennach siiBlichem Ge
schmack. Bei 100° verliert es das Kristallwasser, bei 107° schmilzt es, bei 1300 wird es wieder 
fest, bei 170° wieder fliissig und nimmt bei 2000 eine rote Farbung an unter "Obergang in Rufin, 
C21H 200 S' Beim Kochen mit verdiinnten Sauren wird es in Phloretin, C15H 140 5 , und Glykose 
zerlegt. Das Phloretin wird beimKochen mit Kalilauge weiter zerlegtin Phlorogl uein, CsHs(OH)s 
undPhl oretins it ure ,C9H100S' Letztereist p-Hydro c um ars it ure ,CSH4 ( OH)CH2CH2COOH[I,4]. 

Erkennung. Die Losung in Ammoniakfliissigkeit farbt sich an der Luft nach und nach 
violett oder blau. Kalte konz. Schwefelsaure lOst es mit gelber Farbe, die bei 25-50° in Rot 
iibergeht. 

Anwendung. Es wurde von KONIAK als Chininersatz empfohlen und scheint in seiner 
therapeutischen Wirkung mit dem Salicin auf derselben Stufe zu etehen, so daB es auch durch 
letzteres ersetzt werden kann. Ala Antipyreticum gab man es zu 0,5-1,0-1,5 ein- bis zweimal 
taglich. AuBerdem dient es zur Hervorbringung des experimentellen Diabetes. 

Maturin (CHEM. FABRIK VORM. E. SCHERING) Berlin) ist eine sterile Losung von 0,002 g 
Phloridzin und 0,001 g Beta-Eucain in 1 ccm Fliissigkeit. 

Anwendung. Als Schwangerschaftsdiagnostikum. Bei Schwangerschaft in den ersten 
3 Monaten tritt nach Injektion von 1 ccm Maturin nach 1/2 bis 2 Stunden Glykose im Harn auf. 

Phloroglucinum. 
Phloroglucinum. Phloroglucin. sym. - Trioxybenzol. CsHa(OHh [1,3,5] 
+ 2H20. Mol.-Gew. 162. 

Darstellung. Durch Schmelzen von Resorcin mit Natriumhydroxyd oder durch 
Kochen von 1,3,5 -Triamino benzol, CoHa(NH2la, mit Salzsaure, wobei die Aminogruppen 
durch Hydroxylgruppen ersetzt werden. 

Eigenschaften. Aus wasseriger Losung kristallisiert es in farblosen oder schwach 
gelblichen, geruchlosen, siill schmeckenden Kristallen. Smp. bei raschem Erhitzen 
217-2190, bei langsamem Erhitzen 200-209°. An trockener Luft verwittert es, 
bei 1000 wird es wasserfrei, bei starkerem Erhitzen sublimiert es unzersetzt. Es 
lost sich schwer in Wasser, leicht in Weingeist und in Ather. Die wasserige Losung 
verandert Lackmuspapier nicht. 

Erkennung. Die wasserige Losung wird auch in starker Verdiinnung durch 
Eisenchloridlosung violett gefiirbt; mit Bleiessig gibt sie einen weiJ3en Niederschlag. 
FEHLINGSche Kupferlosung wird durch Phloroglucin beim Erhitzen unter Aus
scheidung von Kupferoxydul reduziert. Eine Losung von 0,1 g Vanillin in 1 ccm 
Weingeist, 1 ccm Wasser und 6 ccm Salzsaure wird durch eine Spur Phloroglucin, 
besonders beim Erwarmen, lebhaft rot gefarbt. Wird 1 Tr. einer Losung von 0,1 g 
Phloroglucin in 5 ccm Salzsaure auf weiJ3es Holz oder holzstoffhaltiges Papier ge
tupft, so entsteht ein kirschroter Fleck. 

Priifung. Beim Erhitzen mull es sich verfliichtigen; es darf dabei hOchstens 
0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Ais Reagens zum Nachweis der Salzsaure im Magensaft (zusammen mit 
Vanillin), in der Mikroskopie zum Nachweis von verholztem Gewebe. in der Harnanalyse zum 
Nachweis von Pentosen und Formaldehyd. 

Phoenix. 
Phoenix dactylifera L. Dattelpalme. Palmae-Coryphinae-Phoeniceae. 

Heimisch von den Canaren durch das nordliche Afrika bis Arabien, durch die 
Kultur weiter verbreitet. Zur Fruchtreife ist eine mittlere Jahrestemperatur von 
25-30 ° erforderlich. Stamm bis 20 m hoch, von Blattstielresten hockerig. Blatter 
40-80, meterlang, gefiedert, die Fiedern lineal-Ianzettlich, starr, zusammengelegt. 
Kolben winkelstandig, groll, astig, reichbliitig. Staubbliiten zu 12000 in einem Kol-
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ben mit rudimentiirem Pistill. Weibliche Bliiten weniger zahlreich, mit kuglig-eifor
migem Fruchtknoten, am Grunde von 6 Staminodien umgeben. 
Dactyli. Dattelo. Dates. Fruit du dattier. Palmula. Tragemata. 

Die Frucht ist eine siiBschmeckende Beere; sie ist cylindrisch bis eiformig oder stumpf
kantig, 4-8 cm lang, 2-3 cm dick, fleischig, getrocknet braungelb. Die Fruchthaut ist diinn 
lederig, das Fruchtfleisch weich, yom Kem durch eine diinne, weiBliche Haut getrennt. Der Same 
ist langlich schmal, auf einer Seite ge£urcht, in der Mitte der entgegengesetzten Seite erkennt 
man die Lage des Embryos an einem hervorragenden Spitzchen. Das knochenharte Endosperm 
erscheint auBen durch Furchen etwas marmoriert. 

1m Parenchym des Fruchtfleisohes groBe, schlauchartige Korper, farblos oder geIblich, die die· 
selben Reaktionen wie die entsprechenden Inhaltskorper der Ceratoniafriichte (Bd. I, S. 901 j geben. 
Das Endosperm besteht zum groBten Teil aus polyedrischen Zellen mit stark verdickten und 
getiipfelten Wanden, die Tiipfel erweitem sich gegen die primare Membran. In der Samenschale 
zarthautige Gerbstoffschlauche. 

Man fiihrt die Friichte in Europa iiber Marseille und Triest ein. Ais bE'ste Sorte geIten die 
aIexandrinischen, dann folgen die berberischen und persischen Datteln. 

Bestandteile. 50-60% Glykose und Fruktose. 
Anwendung. Als GenuBmittel, in den Anbaulandem als Nahrungsmittel und zur Wein

bereitung. Gerostet als Kaffeeersatz, auch die Sam e n aHein werden gerCistet und gemahIen aIs 
Kaffeeersatz verwendet (Dattelkem·Kaffee). 

Dattelhooig wird in Algerien aUB saftreichen Datteln gewonnen, indem man diese auf Hiir
den der Sonne i1ill1Bet:Lt, wobei dec SaIt, dec Dattelhonig, aUBflietlt. In Wasser loslioher Situp. 

Bestandteile. 30-40% Glykose, 20-30% Fruktose, 25-45% Wasser, etwa 3% 
Pektinstoffe, 1,5% Asche. 

Anwendung. Als Volksmittel gegen Brustleiden. 
Dattelmus wird aUB Datteln gewonnen wie PflaumenmUB aUB Pflaumen. 

Phoenix silvestris ROXB., in Ostindien sowie Paraguay kultiviert, liefert Zucker 
(Dattelzucker), Gummi und aus dem Stamm Sago. Auch Phoenix spinosa THON., 
Sierra Leone, P. humilis BOYLE, Cochinchina, liefern Sago. 

Phosphorus. 
Phosphor. Phosphorus. P. Atom-Gew.31,02. 

Gewinnung. Aua Knochenasche oder PhoBphori t durch "Oberfiihrung des tertiaren 
CalciumphoBphatesin CaIciummetaphosphat, Ca(POa)2' undGliihen des letzteren mit Kohle: 
3 Ca(POa)2 + lOC = 4P + Caa(PO')2 + lOCO; oder durch Erhitzen von tertiarem Calciumphos. 
phat mit Sand undKohle im elektrischen Ofen: Ca3(PO')2+5C+ 3Si02=2 P+3CaSi03 +5CO. 

Der Phosphor tritt in verschiedenen allotropen Formen auf: 1. Gewohnlicher, 
weiller oder gelber Phosphor. II. Roter oder sog. amorpher Phosphor. 
III. HITTORFscher Phosphor. Praktische Bedeutung haben nur die beiden ersten 
Arten. 

Eine Abart des roten Phosphors ist der SCHENcKsche hellrote Phosphor, 
der auch technisch verwendet wird. 

Phosphorus. WeiOer(gelber) Phosphor. Giftiger Phosphor. Phosphor 
blanc. P. At.·Gew. 31,02. 

In den Handel kommt der weiBe Phosphor in Stangen von etwa 1-2 cm Dicke, die durch 
Aufsaugen des geschmolzenen Phosphors in Glasrohren und Erkaltenlassen hergestellt werden. 
Er wird in Glaser oder Blechbiichsen verpackt, die mit Wasser gefiillt sind. In den Blechbiichsen 
werden die Stangen leicht oberflachlich schwarz, indem sich Metallphosphid auf ihnen bildet. Sie 
konnen davon wieder befreit werden durch Behandlung mit verd. Salpetersaure (etwa 3-4 % 

HNOa) und nachfolgendes Waschen mit Wasser. Bequemer zu verarbeiten, aber auch um die 
Halfte teurer als die gewohnlichen dicken Stangen sind diinne, 3 mm dicke Stangen. Fiir den 
GroBhandel und fiir die Technik wird der Phosphor in Blocke gegossen. 

Eigenschaften. WeiBliche (gelblich- bis rotlichweille) durchscheinende kristal
linische Masse, bei mittlerer Temperatur wachsweich, in der Kiilte sprode. Spez. 
Gew. (100) 1,83. Smp. 44-450. Er ist schon bei gewohnlicher Temperatur etwas 
fliichtig, leicht fliichtig mit Wasserdampf. Sdp. 2900. An der Luft raucht er unter 
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Auftreten eines eigenartigen Geruohes, der auf der Bildung von Ozon beruht; im 
Dunkeln tritt dabei ein Leuohten der Dampfe auf, das auf eine Oxydation des Phos
phors zu Phosphortrioxyd zuriiokzufiihren ist. Werden grollere Mengen Phosphor der 
Luft ausgesetzt, so wird duroh die Oxydation so viel Warme entwiokelt, dall sioh der 
Phosphor entziindet und zu Phosphorpentoxyd verbrennt. Die Entziindungstempera. 
tur liegt bei 41 0 ; die Entziindung tritt deshalb auoh sohon leioht duroh Reibung ein. 

Der Phosphor ist in Wasser fast unlOslioh, 1 Liter Wasser lost nur 3 mg Phos· 
phor; loslioh in fetten und atherisohen Olen, Ather, Weingeist, Chloroform, Sohwefel. 
kohlenstoff. 100 T. fettes 01 lOsen langsam etwa 2 T. Phosphor, Ather 1-1,3 T. 
Weingeist 0,3 T. Aus der Losung in Sohwefelkohlenstoff soheidet er sioh beim Ver· 
dunsten des Losungsmittels in glinzenden Kristallen aus; bei rasohem Verdunsten 
der Losung, z. B. auf Filtrierpapier, entziindet sioh der zurUokbleibende feinverteilte 
Phosphor sofort an der Luft. Wird Phosphor mit Wasser befeuohtet der Luft aus· 
gesetzt, so zerfliellt er zu einer sirupartigen Fliissigkeit, die aus einer Losung von 
Unterphosphorsaure, HaPaOe, Phosphoriger Saure, HaPOs, und Phosphor. 
saure, HaPO" besteht. 

Wird der Phosphor unter Luftabsohlull (unter Kohlendioxyd) langere Zeit 
auf 250-260 0 erhitzt, so verwandelt er sioh in die rote Form (roter Phosphor), 
die duroh Destillation wieder in gewohnliohen Phosphor zuriiokverwandelt wird. 
Die Umwandlung in die rote Form erfolgt auoh bei gewohnlioher Temperatur all· 
mahlioh duroh die Wirkung des Liohtes; die Oberfliiche der Phosphorstangen nimmt 
deshalb bei lingerer Aufbewahrung eine rote Farbung an. Aus einer atherisohen 
Phosphorlosung soheidet sioh im Lioht allmahlioh roter Phosphor abo Der weille 
Phosphor ist eines der starksten Gifte, wahrend der rote Phosphor ungiftig ist. 

In den Losungen von Phosphor in fetten Olen verbindet sich nach den Unter· 
suchungen von WILLSTATTER und SONNENFELD der gel6ste Phosphor allmahlich mit dem 
SauerstoH derLuft und den ungesattigtenGlyceriden zuVerbindungen, die aIs Phosphorite und 
Phosphorate bezeichnet werden. Bei den Phosphoriten treten an ein ungesattigtes Kohlen. 
stoHpaar 2 At. P und 3 At. 0, bei den Phosphoraten 2 At. P und 4 At. O. Die Phosphorate 
entstehen erst sehr langsam aus den Phosphoriten. Durch Wasser werden diese Verbindungen 
zerlegt, wobei auch PhosphorwasserstoHe auftreten. Phosphorite und Phosphorate verschie· 
dener ungesattigter Verhindungen, auch von ungesattigten Glyceriden, sind von WILLSTATTER 
und SONNENFELD rein und kristallinisch dargestellt worden. Die PhosphorOle sind frisch 
dargestellt reine L6sungen von Phosphor in 01; nach langerer Aufbewahrung enthalten sic je 
nach den Eigensohaften des Olea wechselnde Mengen der Phosphorite und Phosphorate. In trock
nenden Olen, wie z. B. Mohnol, bilden sich diese Verbindungen rascher als in nichttrocknenden, 
Z. B. MandelOl oder OlivenoL Letztere sind deshalb zur Herstellung von Phosphorol am besten 
geeignet. 

P1'ufung. Der Phosphor iat hii.ufig mit Schwefel und Arsen verunreinigt. Fiir den 
Gebrauch des Phosphors als Rattengift sind diese Verunreinigungen nebensachlich. Der Phosphor 
fiir medizinische Zwecke solI moglichst rein sein. Spuren von Verunreinigungen, auch von Arsen, 
konnen auBer acht gelassen werden, weil der Phosphor nur in sehr geringen Mengen angewandt 
wird. Eine groBere Beimischung von Schwafel macht den Phosphor sehr sprOde und briichig. 
Zur Priifung auf Schwefel nnd Arsen oxydiert man 1 g Phosphor mit Salpetersaure zu Phosphor. 
saure und priift diese auf SchwefeIsaure und Arsen wie unter Acia'Um pho8phoricum angegeben. 
Fiir die Darstellung von reiner Phosphorsaure kann auch der unreine Phosphor verwendet wer
den, da die Verunreinigungen nachtraglich beseitigt werden konnen (siehe Acid'Um phosphoric'Um). 

Torlkologisches. Man nnterscheidet ein!, chronische und eine akute Phosphorvergif
tunjZ - 1) Die chronische Vergiftung entsteht, wenn langere Zeit hindurch regelmaBig kleine 
Mengen Phosphor, z. B. in DampHorm, zur Resorption gelangen. Diese chronische Vergiftung 
kam friiher besonders in den Phosphorziindholz.Fabriken als Phosphor.Nekrose oder Kiefer
nekrose vor. Der Name riihrt daher, weil die Krankheit sich in ausgedehnten Zerstorungen der 
Kieferknochen auBert. - 2) Die aku te Vergiftung. Nimmtein MenscheinetoxischeDosis Phosphor, 
0,05 - 0,1 g, zu sioh, so kommt es zu einer akuten Vergiftung, die sich in folgenden Symptomen 
auBem kann: Erbrechen phosphorartig riechcnder, moglicherweise auch rauchender und im 
Dunkeln leuchtender Massen, Magenschmerzen, Blutungen in die Unterleibsorgane, beiSchwangeren 
Abort. Spiter tritt Icterus auf, die Leber ist vergr0J3ert und schmerzhaft. Der Tod erfolgt hiufig 
unter Konvulsionen, meist erst nach mehreren Tagen. Die Sektion ergibt: Icterus, fettige 
Degeneration der Leber, der Nieren, des Herzmuskels. 
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Nachweis einer Phosphorvergiftung: 
1) Priifung durch die Sinne. Man priift das Erbrochene, den Mageninhalt, etwa iiber

sendete Speisen, durch den Geruch, sieht zu, ob die Massen beim Umriihren im Dunkeln leuchten 
und durchmustert die Objekte nach Stiiokchen von Phosphor. 

2) Destillationsprobe (nach MITscHERLICH). Man bringt die zerkleinerte Masse in 
einen Kolben von etwa It Inhalt, verdiinnt sie mit Wasser, sauert mit Weinsaure an und destil
liert unter Anwendung des in Abb.47 wiedergegebenen Apparates im Dunkeln. Ist Phosphor 
zugegen, so tritt in dem Dampfableitungsrohr ein griinliches Leuchten in Form eines sich be
wegenden Ringes auf. Das Leuchten tritt nur auf, wenn der Phosphordampf mit Luft in Be
riihrung kommt. Es wird deshalb mit dem Wasserdampf in dem Glasrohr weitergetrieben bis 
in den Kiihler, wo es lange Zeit anhalt, weil der Wasserdampf verdichtet wird und Luft von 
unten zutritt. Der Zutritt von Luft in den Kiihler wird befordert, wenn man den Stopfen, der 
das Glasrohr mit dem Kiihler'verbindet, etwas liiftet. Man kann auch an einer Stelle des wage
rechten Teiles des Glasrohres ein kurzes Zweigrohr ansetzen, das mit einem Gummischlauch und 
Quetschhahn geschlossen und ab und zu geoffnet wird-

Abb.47. 

Das Leuohten ist ein unzweideutiger Beweis fiir die Anwesenheit von 
weiBem giftigen Phosphor. Es gibt keinen anderen Stoff, der eine gleiche oder ahnliche 
Erscheinung hervorrufen konnte. 

Es kann aber der Fall eintreten, daB trotz der Anwesenheit von Phosphor das Leuchten 
nioht eintritt. Das Leuchten wird namlich verhindert durch die Dampfe mancher organisoher 
Stoffe, wie Alkohol, Ather, Terpentinol u. a., die in dem Untersuohungsobjekt enthalten sein 
konnen, z. B. wenn sie als Medikament gegeben worden sind. Es ist deshalb beim Ausbleiben 
des Leuchtens das Destillat naher zu untersuohen. Diese Untersuchung ist iibrigens auoh beim 
Auftreten des Leuchtens zum weiteren Beweis auszufiihren. 

Im Destillat findet man zuweilen Phosphorkiigelchen, die als corpus delioti in ein Rohr
chen mit Wasser eingesohmolzen aufgehoben werden. Ein Teil des Phosphors oder auoh die ganze 
Menge ist wahrend der Destillation oxydiert worden und findet sich im Destillat als Fhosphorige 
Saure und Phosphorsaure. Man versetzt das Destillat mit Salpetersaure oder mit starkem Chlor
wasser und dampft es in einer Porzellansohale vbllig ein. Dadurch wird freier Phosphor sowohl 
wie Phosphorige Saure zu PhosIthorsaure oxydiert. Der Verdampfungsriickstand wird in wenig 
Wasser gelost und die Losung mit Ammoniummolybdat oder Magnesiamischung auf Phosphor
saure gepriift. Am besten fiihrt man gleioh eine quantitative Bestimmung der Phosphor
saure mit Hilfe von Magnesiamischung aus. Dabei ist zu beriioksichtigen, daB nur ein Teil des im 
Untersuchungsobjekt enthalten gewesenen Phosphors im Destillat gefunden wird, weil der Phos-
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phor im Untersuchungsobjekt zum Teil schon oxydiert ist. Die Menge Phosphor aber, die man 
bei der quantitativen Bestimmung im Destillat findet, ist mindestens vorhanden gewesen, und 
zwar als freier Phosphor. Die Oxydationsprodukte des Phosphors, Phosphorige Saine und Phos
phorsaure sind mit Wasserdampfen nicht fliichtig. 

Nachweis nach DusART-BLoNDLoT. Wird durch den MITSCHERLICHschen Versuch 
kein Phosphor gefunden, so besteht die Moglichkeit, daB der urspriinglich vorhanden gewesene 
freie Phosphor in dem Untersuchungsobjekt bereits zu Phosphoriger Saure oxydiert ist. 
Dann laBt sich die letztere durch Reduktion zu Phosphorwasserstoff nachweisen. Nur die 
sauerstoffarmeren Sauren des Phosphors, Unterphosphorige Saure und Phosphorige Saure 
lassen sich, ebenso wie auch freier Phosphor, durch entstehenden Wasserstoff zu Phosphorwasser
stoff reduzieren, wahrend Phosphorsaure und ihre Salze, die in den Untersuchungsobjekten haufig 
vorkommen, nicht reduziert werden. Zur Ausfuhrung des Versuchs bringt man einen Teil des 
urspriinglichen Objekts oder den bei dem MrTSCHERLICHschen Versuch verbliebenen Destillations
riickstand in einen Kolben von '/2-1/, fiigt eine reichliche Menge verd. Schwefelsaure (20 0/ 0 
H 2S04 ) und phosphorfreies Zink (Priifung s. u.) hinzu und leitet den entwickelten Wasser
stoff durch ein Gasableitungsrohr in eine Vorlage mit Silbernitratlosung (5:100). Man laBt 
die Gasentwicklung an einem dunkeln Ort 12-24 Stunden lang vor sich gehen. Dann wird der 
schwarze Niederschlag, der in der Silberuitratlosung stets entsteht, weil immer auch Schwefel
wasserstoff gebildet wird, durch AbgieBen gewaschen und mit dem in Abb. 48 wiedergegebenen 
Apparat auf Phosphorsilber gepriift. Mit diesem Apparat wird auch das fiir die Wasserstoff
entwicklung benutzte Zink vorher auf Phosphor gepriift. 

Abb.48. 

In die zweihalsige WOULFFsche Flasche a von 150-250 ccm bringt man reines Zink und 
verd. Sch wefelsaure. Der entweichende Wasserstoff wird durch ein U-Rohr b geleitet, das 
mit Kalilauge getrankte Bimssteinstiicke enthalt, wodurch Schwefelwasserstoff zuriickgehalten 
wird. Der Wasserstoff entweicht dann durch ein aufwartsgebogenes Glasrohr, das mit einer 
Platinspitze e versehen ist. Man kann dazu ein Hiitchen aus diinnem Platinblech oder auch 
die Platinspitze eines Liitrohrs verwenden. Wenn die Luft aus dem Apparat verdrangt ist, wird 
der Wasserstoff angeziindet. Zur gleichma13igen Regelung des Wasserstoffstromes ist das Gas
leitungsrohr mit 2 Quetschhahnen c und d versehen und die Gasentwicklungsflasche mit einem 
Nebenbehalter f verbunden. Letzterer, der aus einer Flasche mit abgesprengte,m Boden hergestellt 
ist, wird mit verd. Sehwefelsaure soweit gefiiUt, daB die Gesamtmenge der Saure von der Flasehe a 
aufgenommen werden kann. Durch den Quetsehhahn d regelt mau die Wasserstoffflamme dann 
so, daB sie gleiehma13ig etwa 2 em hoch brennt. Die Spitzen des Rohres sind durch Umwickeln 
mit feuchter Watte gekiihlt. Der Versuch wird im Dunkeln ausgefiihrt. 1st das Zink phos
phorfrei, so ist die Wasserstoffflamme farblos; bei Gegenwart von Phosphor ist die Flamme 
griin gefarbt oder zeigt einen griinen Kern. Hat sich durch den Versuch das Zink als phosphor
frei erwiesen, so lOscht man die Flamme, bringt den schwarzen Silberniederschlag in die Saure 
in fund laBt diese bei geiiffneten Quetschhahnen rasch in die Flasche a flieBen. Dann schlieBt 
man den Quetschhahn 0 wieder, bis die Saure durch den Wasserstoff wieder aus der Flasche .. 
in den Behalter f gedriickt iat. Dann wird der Quetschhahn c wieder geiiffnet, der Wasserstoff 
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entziindet, und die Flamme durch den Quetschhahn d wieder geregelt. 1st in dem Niederschlag 
Phosphorsilber entha.lten, so wird aus diesem durch den entstehenden Wasserstoff Phosphor. 
wasserstoff gebildet, und die Wasserstoffflamme zeigt dann eine griine Farbung oder griinen 
Kern. Man beobachtet die grune Farbung noch deutlicher, wenn man die Flamme mit einem 
kalten Porzellanschii.lchen niederdriickt. Das griinliche Leuchten des Phosphorwasserstoffs kann 
bei guter Verdunkelung oft auch noch nach'dem Ausloschen der Wasserstoffflamme beobachtet 
werden. 1st die Menge des Phosphorwasserstofis nicht zu gering, so erscheint dann eine matte 
griinliche kalte Flamme. 

Hat man durch diesen Versuch Phosphorwasserstoff nachgewiesen, da.nn ist der SchluB 
berechtigt, daB in dem Untersuchungsobjekt freier weiBer Phosphor vorhanden gewesen ist, der 
sich an der Luft oxydiert hatte. Dabei ist natiirlich zu beriicksichtigen, daB Salze der sauerstoff
armeren Sauren des Phosphors ala Arzneien gegeben sein konnen, z. B. Calciumhypophosphit 
oder andere Salze der Unterphosphorigen Saure. Nur wenn diese Miiglichkeit ausgeschlossen ist, 
ist die Annahme einer Phosphorvergiftung berechtigt. 

Gegenmittel. Solange sich der Phosphor noch im Magen befindet, ist es das Wichtigste, 
das Gift mittels der Magenpumpe moglichst zu entfernen. AuBerdem reicht man Kupfersulfat
lOsungen, die sowohl brechenerregend wirken wie auch den Phosphor in Phosphorkupfer ver· 
wandeln. Ale wirksam gilt ferner die Darreichung einer Emulsion aus Terpentinol (Olei Tere
binthinae 30,0, Vitella O1IOMtm a'UOf'Um, Aquae Menthae piperitae q. s. ad em'lllsicmem 250,0), durch 
die die Oxydation des noch im Magen befindlichen Phosphors beschleunigt wird. Am besten 
wirkt altes verharztes Terpentinol. - Gegen bereits resorbierten Phosphor gibt es kein Ge
genmittel. 

Anwendung. Der Phosphor regt das Knochenwachstum an. Man gibt ihn in Gaben 
von 0,0005-0,001 g mehrmals tii.glich woohenlang bei Skrofulose mit Rachitis and Osteomalazie, 
meist in 01 geliist. GroBte Einzelgabe: 0,001 g (Austr., Germ., Helv.), Tagesgabe 0,003 g (Germ., 
Helv.), 0,005 g (Austr.). Nach einer Einzelgabe von 2 mg ist bei einem Kinde bereits eine todliche 
Phosphorvergiftung beobachtet worden. 

Teohnisoh wird der weiBe Phosphor zur Herste1lung von rotem und hellrotem Phosphor, 
von Phosphorsaure, von Phosphorbronze und zum Vergiften sohadlioher Tiere verwendet. Seine 
Verwendung zu ZiindMlzern ist durch Reichsgesetz vom 10. Mai 1908 verboten. 

Au/bewaht'Ung, Behandlung und Abgabe. Phosphor ist sehr giftig und 
entziindet sich an der Luft. GrilBte Vorsicht bei dem Arbeiten mit Phosphor ist demzufolge 
geboten. 

Um den Luftsauerstoff abzuschlieBen, bewahrt man den weiBen Phosphor unter Wasser 
oder nooh besser unter verd. Glycerin auf, wozu das billige Gasmesserglycerin angewandt 
werden kann; letzteres verhiitet das Gefrieren des Wassers. Das glii.serne VorratsgefaB setzt 
man der Sicherheit wegen noch in eine gut verschlieBbare, mit Eisenlaok bestrichene Blechbiichse, 
die Sand oder Kieselgur enthalt und in den sog. Phosphorschrank gestellt wird. Letzterer ist 
ein feuersicheres Behii.ltnis, das an einem frostfreien (I) Orte, in der Regel im Keller, aufgestellt 
oder wohl auch in eine Kellermauer eingebaut wird. Man versaume bei der Anlage nicht, die 
eiseme Tiir mit Luftloohem zu versehen, da anderenfalls sioh in dem Schrank Feuchtigkeit an· 
sammelt, die der ebenfalls darin unterzubringenden Phosphorlatwerge sowie allen Eisenteilen 
und BleohgefaBen sehr nachteilig ist. 

Das Arbeiten mit Phosphor erfordert ebenfalls die groBte Vorsicht. Man vermeide, 
denselben mit den Hii.nden anzufassen (Pinzette, Zange, Schere, Gummihandschuhl). Sofort nach 
dem Zersohneiden und Abwagen ist der Phosphor wieder unter Wasser zu bringen oder - nach
dem er sorgfaltigst auf FlieBpapier getrocknet wurde - zu verarbeiten. Sind groBere Mengen 
abzuwagen, so tariert man Wasser und schneidet den Phosphor in dieses hinein. Zerstreute Ph08-
phorteilchen oder verspritztes 01 oder Latwerge sind mit feuchten Sagespii.nen aufzunehmen, die 
Tische usw. hinterher sorgfii.ltigst naB abzureiben. Das dazu verwendete Material sowie die Sage. 
spane kommen sofort in den Olen, niemals in den Abfallkasten oder eine Abfallgrnbe (Aachen
grube uew.), da sie sich dort nach einiger Zeit entziinden konnen. 

Vor Phosphordampfen, die auBerst gesundheitsschii.dlich wirken, schiitzt man sich duroh 
Vorbinden eines Schwammes, der auf der naoh auBen gekehrten Seite etwa 2 cm tief mit einer 
Kaliumpermanganatliisung (0,1 %) getrii.nkt ist. Hierdurch werden die giftigen Dampfe zu der 
ungiftigen Phosphorsaure oxydiert. Selbstverstii.ndlich miissen diese Schwamme bei lii.ngerem 
Arbeiten mit Phosphor ofter ausgewechselt werden. Daneben sind, vomehmlich bei der GroB
fabrikation von Phosphorpillen, nooh folgende, von der sachsisohen Regierung vorgesohriebenen, 
jedooh ganz allgemein geltende VorsichtsmaBregeln zu beobachten: 

1. Die Arbeiter diirfen nur 6 Stunden taglioh besohii.ftigt werden, und zwar nur in 
offenen, der Luft zugii.nglichen Raumen; 

2. Die Kleidung der Arbeiter ist zu wechseln, beY~r die Arbeiter den Arbeitsraum 
betreten; 
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3. Wahrend der Arbeit darf absolut nichts genossen werden; 
4. Nach Verlassen des Arbeitsraumes muB eine griindliche Reinigung der Hande vor

genommen, die gewohnliche Kleidung wieder angezogen und die Arbeitskleidung in einem 
der Luft zuganglichen Raume aufgehangt werden. 

Der Versand von Phosphor darf nur mittels der Feuerziige erfolgen. Kleine 
Mengen fiillt man in mit Kork und Blase zu verschlieBende mit Wasser gefiillte Glaser, 
die in Kieselgur oder Sand in Blechbiichsen eingesetzt werden. GroBere Mengen werden in ver
IOteten Blechbiichsen oder -Trommeln versandt. Bei Abgabe von Phosphor im Klein
handel sind die gesetzlichen Bestimmungen iiber den Verkehr mit Giften strengstens einzuhalten. 
Die Verpackung geschieht hier wie beim Versand. 

Phosphorus amorphus. Hoter Phosphor, sog. amorpher Phosphor. Der rote Phosphor 
ist wahrscheinlich ein Gemisch verschiedener Abarten des Phosphors, zum Teil besteht er aus 
dem HITTORFschen Phosphor. 

Da'f'stellung. Gewohnlicher weiBer Phosphor wird unter LuftabschluB (in einer Kohlen
dioxyd-Atmosphare) kurze Zeit auf 240-250° erhitzt. Der hierdurch in die rote Form um
gewandelte Phosphor wird nach dem Abkiihlen zerrieben, durch Behan!1eln mit Natronlauge oder 
SchwefeIkohlenstoff von unveriindertem weiBem Phosphor befreit, mit Wasser gewaschen und 
getrocknet. 

Eigenschajten. Dunkelrotes, teilweise kristallinisches Pulver, geruchlos und geschmack
los, spez. Gew. bei 17 0 = 2,10. Er lOst sich nicht in SchwefeIkohlenstoff. Der rote Phosphor ist 
ungiftig und entziindet sich nicht durch Reiben wie gewohnlicher Phosphor. Durch DestilIation 
wird er wieder in gewohnlichen Phosphor verwandelt. - Man hiite sich, den roten Phosphor 
mit chlorsaurem Kalium, Kaliumpermanganat, Natriumsuperoxyd und ahnlichen 
leicht Sauerstoff abgebenden Substanzen zusammenzureiben; es tritt noch leichter wie 
beim Zusammenreiben dieser Stoffe mit Schwefe1 Explosion ein. 

Prijung. a} Mit Wasser befeuchtet darf roter Phosphor Lackmuspapier nicht roten 
(Phosphorige Saure, Phosphorsaure, die aus gewohnlichem Phosphor entstehen und die man meist 
schon daran erkennt, daB der rote Phosphor feucht wird). - b} Werden 10 g rater Phosphor 
mit 30 cem SchwefeIkohlenstoff geschiittelt und das Filtrat auf Filtrierpapier verdunstet, so 
darf sich das Papier nicht entziinden (weiBer Phosphor). - c} Beim Verbrennen darf er 
hOchstens 10J0 Riiekstand hinterlassen. 

Anwendung. Die Hauptmenge dient zur Herstellung von Ziindholzem und der Reib
flachen fiir die sog. schwedischen Ziindhblzer. 

Hellroter Phosphor. SCHENKscher Phosphor. Der hellrote Phosphor entsteht, wenn 
man eine Llisung von 1 T. gew. Phosphor in 9 T. Phosphortribromid 10 Stun den lang 
zum Sieden erhitzt. Der abgeschiedene Phosphor halt einen Teil des Llisungsmittels hartnackig 
zuriick und kann davon ohne wesentliche Anderung seiner Eigenschaften nicht befreit werden. 
Der nach diesem Verfahren dargestellte hellrote Phosphor ist deshalb kein reiner Phosphor; er 
kann als eine feste Losung von Phosphortribromid in rotem Phosphor aufgefaBt werden. VoIl· 
kommen rein erhalt man den hellroten Phosphor durch Erhitzen von Phosphortribromid mit 
metaI1ischem Quecksilber. Der hellrote Phosphor ist keine besondere Form des Phosphors, 
er ullterscheidet sich von dem roten Phosphor nur dureh die feinere Verteilung. Er ist ungiftig 
und schwer entziindlich und findet Verwendung zur Herstellung von Ziindhblzem an Stelle des 
friiher hierzu verwendeten gewohnlichen Phosphors. 

Zincum phosphoratum. Zinkphosphld. Zinkphosphiir. Phosphorzink. Phos
phure de Zinc (Gall.). P2Zns' Mol.-Gew. 257. 

Da'f'stellung. In einem GIaskolben von etwa 50 cem werdeJl 9 g reines Zink im Sand
bad geschmolzen, dann gibt man nach und nach in Stiickchen von der GroBe einer Erbse 3 g 
abgetrockneten Phosphor hinzu (Abzug!). Nachdem das letzte Stiickchen Phosphor eingetragen 
ist, hebt man den Glaskolben aus dem Bad und halt ihn frei in der Luft, bis er ziemlich erkaltet 
ist. Die erkaltete Masse wird zerrieben. Dieses Verfahren ist nur bei kleinen Mengen anwendbar. 
Zur Darstellung groBerer Mengen laBt man Phosphordampf mit trockenem Wasserstoffgas ge
mischt auf gesehmolzenes Zink in diinner Sehicht einwirken. 

Eigenschajten. Graues, teilweise kristallinisches Pulver mit sehwachem Metallglanz, 
spez. Gew. 4,7, schwach naeh Phosphor rieehend und schmeckend, unllislieh in Wasser oder in 
Alkohol. Von verd. SaIzsaure oder Schwefelsaure wird es unter Entwicklung von Phosphorwasser
stoff gelast. Bei LuftabschlnB erhitzt, schmilzt und sublimiert es, bei Luftzutritt erhitzt, ver
brennt es zu Zinkphosphat. 

Aujbewah'f'Ung. Sehr vorsichtig, in kleinen, gut verschlossenen Glasem. 
Anwendung. F..s wurde an Stelle des Phosphors empfohlen, es wird aber kaum noeh 

angewandt und ist auch vollig entbehrlich. Zu 0,005-0,01 g zwei- bis dreimal tiglich. 
Electuarium phosphoratum siehe unter "Mittel zur Vertilgung scbadlicher Tiere" S. 1108. 



432 Phosphorus. 

Elixir Phosphori. Elixir of Phosphorus. - Nat. Form.: 210 cem Spiritus Phosphori 
(Nat. Form.), 2cem Anisol und 560 ccm Glycerin werden gemiseht und ~ann naeh und naeh unter 
gelindem Umsehiitteln Elixir aromat. (Amer.) q. s. ad 1000 cem zugefiigt. 

Elixir Phosphori et Nucis vomicae. Elixir of Phosphorus and Nux vomica. -
Nat. Form.: 4,35 eem Tinct. Nueis vomie. (Amer.) werden mit Elixir Phosphori (Nat. Form.) 
q. s. ad 125 eem gemiseht. 1m Be'darfsfalle frisch zu bereiten. 

Liquor Phosphori. - Nat. Form. Phosphor. 0,07 g Alcoh. absoI. 35,0 ccm, Spirit. Menthae 
pip. 0,5 ccm, Glycerin 64,5 ccm. 

Oleum phosphoratum, Phosphorol, Phosphorated Oil, Huile phos
phoree, ist eine Losung von weiBem Phosphor in fettem 01 (Mandelol oder Olivenol) mit 
verschiedenem Pho~phorgehalt. Die Losung wird hergestellt, indem man den gut abgetrockneten 
Phosphor mit dem Ol erwarmt und so lange schiittelt, bis der Phosphor gelOst ist. Um eine Oxy
dation des Phosphors moglichst zu verhiiten, kann man die Luft aus dem GefaB durch Einleiten 
von trockenem Kohlendioxyd verdrangen. Eine Oxydation des Phosphors kann nach SCHWEIS
SINGER durch einen kleinen Zusatz von Limonen (nach Brit. Oleum Limonis) oder nach 
KREMEL von 50/ 0 absolutem Alkohol verhiitet werden. Nach KREMEL ist Oli venol besser 
geeignet aIs MandeloI. Helv. laBt das 01 durch Erwarmen mit entwassertem Natriumsulfat trock
nen und schreibt auBerdem einen Zusatz von absoI. Alkohol vor. Belg. und Gall. lassen 01 ver
wenden, das einige Zeit auf hohere Temperatur erhitzt worden ist. - Gall. und Suec. lassen das 
Phosphorol mit Ather versetzen. - Phosphorus Bolutus Germ. 6 s. S. 1353. 

Nach WILLSTATTER und SONNENFELD entstehen bei der Aufbewahrung von Phosphorol 
allmahlich Verbindungen, die als Phosphorite und Phosphorate bezeichnet werden. (s. S.427). 

Nach STICH sollen verdiinnte Phosphorole lange Zeit haltbar sein, konzentriertere dagegen 
nicht. 

Da eine Veranderung des Phosphoroles bei der Aufbewahrung kaum zu vermeiden ist, empfiehlt 
es sich, das 01 moglichst frisch zu bereiten und es nicht langere Zeit aufzubewahren. Brit. und ltal. 
schreiben ausdriieklich vor, daB das OJ frisch zu bereiten ist. 

Ergiinzb.: 1 T. gut abgetrockneter Phosphor und 99 T. MandelOl werden in einem Glas
kolben im Wasserbad erwarmt, bis der Phosphor geschmolzen ist, worauf man durch Schiitteln 
die Losung desselben herbeifiihrt und noch 900 T. Mandelol beimischt. - Austr.: 1 T. Phosphor 
wird bei 50 0 in 949 T. Olivenol gelost. Nach dem Erkalten gibt man unter Umschiitteln 50 T. 
absoI. Weingeist zu und filtriert sofort durch gereinigte Baumwolle. - Belg.: Man erhitzt 99 T. 
Mandelol 5 Minuten in einer Schale auf 150 0, gieBt es nach dem Erkalten in einen Kolben, mischt 
eine Liisung von 1 T. Phosphor in 5 T. Schwefelkohlenstoff hinzu und erwarmt im Wasser bad, 
bis letzterer sich verfliichtigt hat. - Gall.: 1 T. Phosphor wird mit 95 T. entfarbtem Mandelol 
(Gall., s. Bd. I, S.419) in einem verschlossenen Kolben, der von dem 01 bis zu 9/10 angefiillt 
wird, langsam bis zum Schmelzen des Phosphors erwarmt, wobei der Kolben geoffnet wird. 
Man schiittelt 2-3mal bis zur LOsung, laBt erkalten, fiigt 4 T. Ather zu und filtriert. -
Belvet.: 96,0 MandelOl werden mit 5,0 entwii.ssertem Natriumsulfat eine halbe Stunde lang auf 
dem Wasserbad unter ofterem Umschiitteln erwarmt. Nach Abkiihlung auf 50-60 0 wird 1,0 
durch Schmelzen unter Wasser gereinigter Phosphor durch kraftiges Schiitteln in dem 01 gelbst 
und nach voillgem Erkalten 3,0 absoluter Alkohol zugefiigt. Nach mehrtagigem Stehen wird das 
01 klar abgegossen. - Hung.: 0,5%ig mit MandelOl wie bei Helvet. 50/ 0 absoI. AlkohoI. -
Hisp. 1 %ig mit MandeloI. Fiir die innerliche Anwendung wird 1 T. Phosphorol mit 9 T. 
entfarbtem MandelOl verdiinnt. - ltal.: 1 T. Phosphor und 999 T. OlivenoI. 1m Bedarfsfall 
frisch zu bereiten. - Suec.: 1 %ig mit MandelOl und Ather wie Gall. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig in dicht geschlossenen kleinen Glasern vor Licht 
geschiitzt. 

Oleum Jecoris Aselli phosphoratum. Phosphorlebertran. 
Fiir die Rerstellung und Aufbewahrung des Phosphorlebertrans gilt das bei Oleum phos

phoratum Gesagte. Am einfachsten mischt man ihn aus konz. Phosphorbl und Lebertran ex tem· 
pore. - F. M. Germ. schreiben vor: Phospor. 0,005,01. Jecoris Aseill 146,0. Ather 4,0. - Gall.: 
Ruile de foie de morue phosphoree. Zu 497,5 g Lebertran gibt man 2,5 g Phosphorol 
(1 0/ 0 , Gall.), genau gewogen, und mischt sorgfaItig. Stets frisch zu bereiten. 

Pilulae Phosphori, Phosphorpillen. - Amer.: 0,06 g Phosphor werden in 5 ccm Chloro
form gelost und mit der Losung 6,0 g Altheepulver und 3,0 g Gummi arabicum gleichmaBig durch· 
trankt. Dann formt man mit Glycerin und Wasser 100 Pillen, die mit einer Losung von Tolubalsam 
in Ather iiberzogen werden. - Brit.: 1,0 g Phosphor und 20,0 g Kakaobutter werden in 20 ccm 
Schwefelkohlenstoff gelost. In einem Morser laBt man von der Losung den Schwefelkohlenstoff 
abdunsten und mischt den Riickstand mit 20,0 g Kakaobutter, 11,0 g Wollfett, 16,0 g Kaolin, 
32,0 g wasserfreiem Natriumcarbonat zu einer Masse, aus der Pillen von 0,06-0,25 g geformt 
werden. 

-aber Phosphorpillen zur Vertilgung von Mausen usw. siehe S.1108. 
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Spiritus Phosphori. Phosphorspiritus. Spirit of Phosphorus. Tincture of 
Phosphorus. - Nat. Form.: 1,2 g gut abgetroekneten Phosphor bringt man in einen 1000 ecm 
absoluten Weingeist enthaltenden Kolben, dessen Hals ein 50 cm langes Glasrohr tragt (besser 
noch ein langeres!). Durch Einsetzen des Kolbens in das Wasserbad halt man den Weingeist so 
lange im schwachen Sieden, bis der Phosphor gelOst ist. Nach dem Erkalten fiillt man mit abso
lutem Weingeist auf 1000 cem auf. In kleinen, gut verschlossenen Flaschen an einem kalten und 
dunklen Orte aufzubewahren. 

Unguentum phosphoratum. Phosphorsalbe. -Portug.: 2T. gut abgetrockneter Phosphor 
werden in einer geschlossenen Weithalsfiasche auf dem Wasserbad in 98 T. Schweinefett gelost. 
Die Losung wird bis zum Erkalten gesehiittelt. 

Kranitpastillen sind mit einer wohlschmeckenden Hiille versehene Pastillen, die pro dosi 
0,0005 g Phosphor enthalten sollen. 

Phosphorintabletten sind Schokoladepastillen mit je 0,00025 g Phosphor. 
Phosrachit ist ein durch Limonen halt bar gemachter Phosphoriebertran, 0,01: 100. 
Rhachisan ist eine Phosphorlebertran und Eigelb enthaltende Emulsion. 

Physostigma. 
Physostigma venenosum BALFOUR. Leguminosae-Pa piliona tae-Pha
seoleae. Eine bis 16 m hohe, links windende, am Grunde holzige, oberseits 
krautige Kletterp£lanze, heimisch im tropischen Westafrika vom Kap Palmas 
bis Kamerun, besonders aber in dem Kustengebiete des Alt-Calabar£lusses. 
Blatter dreizahlig, Nebenblatter pfriemlich. Bluten in achselstandigen Trauben, 
purpurn, von sehr eigentumlichem Bau. Hulse breitlinealisch, nach beiden Enden ver
schmalert, zweiklappig, innen diinn gefachert. 

Semen Physostigmatis. Semen Calabar (Erganzb.). Calabarbohnen. Cala bar 

Bean. Fave du Calabar. Fabacalabarica. Faba Physostigmatis. Gottesurteilbohne. 
Eseresamen. 

Die Samen sind eiformig oder schwach nierenformig gebogen, etwas flachgedriickt, bis 
3,5 em lang, bis 1,5 cm dick, bis 2 em breit, auBen dunkelrotbraun, mattglanzend, gegen den 
Rand zu etwas heller, fein gerunzelt. Die gewolbte Seite ist von einer breiten 
Furche durchzogen, die von emporgewiilbten Wiilsten begrenzt ist. In der Mitte 
der Furche verlauft das GefaBbiindel der Raphe. An einem Ende des Samens 
erkennt man das Hilum als feine Vertiefung und die Mikropyle, am entgegen
gesetzten die schwach wulstige, von einer Langsfurche durchzogene Chalaza. Die 
harte, sprode Samenschale umschlieBt den ihr anhaftenden Embryo, dessen 
beiden Kotyledonen in der Mitte auseinanderklaffen. Der Gesehmack ist siiBlich
mehlig. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Die Samenschale besteht 
aus: 1. einer Reihe auf dem Querschnitt langer, radialgestreckter, englumiger, 
sehr dickwandiger, bis 0,3 mm langer Palisaden; an der Rinne ist die Palisaden- J: O· 
schicht doppelt; 2. einer Schicht in der Mitte eingezogener kurzer, dickwandiger, Al.>b. 49 
I.formiger Tragerzellen; 3. an den dicken Stellen aus einer liickigen Schieht 
verdickter Zellen mit braunem Inhalt; 4. einer Schicht zusammengefallener Zellen; 5. einer Schicht 
kleiner rundlieher Zellen. Das Gewebe der Kotyledonen enthalt kleine Aleuronkomer, etwas 
fettes 01 und eirunde oder fast kngelige, teils anch nierenformige, 40-80 !1. lange, deutlich ge
schichtete Starkekomer mit spalten- oder punktformiger Kemhohle. 

Chemisehe Er kenn ung. Werden 0,02 g des Pulvers mit 3 cem Ammoniakfliissigkeit 
einige Stun den lang stehen gelassen, so gibt der Anszug beim Eindampfen auf dem Wasserbad 
einen griinblauen Riickstand. 

Verfiilschungen und Verwechslungen. An Stelle der Calabarbohnen oder mit ihnen 
vermengt kommen andere Leguminosensamen vor, die aber mit einer Ausnahme ohne weiteres er
kannt werden konnen. DieseAusnahme betrifft die Samen der Mucuna (Physostigma) eylindri
sperma OLlV., die von derselben Gestalt und Farbe wie die echten Samen, aber mehr walzen
formig sind, und bei denen die Furche nicht so weit um den Samen herumgeht. Sie gelten als 
besonders gehaltreieh und werden aus der Droge sorgfaltig herausgelesen. Sie sind als besondere 
Sorte derselben anzusehen. 

Die anderen, samtlich wertlosen Samen stammen von: Entada gigalobium D. C., Mu· 
cuna urens D. C. und noch einer anderen Mucuna-Species, Dioclea spec., Canavalia ob
tnsifolia, Pentaclethra macrophylla BENTH. Auch die Samen der Olpalme sind unter der 
Droge gefunden worden. 

Hager, Handbuch II. 28 
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Bestandteile. Alkaloide: Bis 0,150/0 Physostigmin (Eserin), C15~lOzNa, Iso
physostigmin, Eseridin, Calabarin, Eseramin, Physovenin, C14HIsOaNz; ferner 
atherisches 01, das Trifolianol, Cz1H340Z(OH)z und Calabarol, CzaHa40z(OH)z enthalt; 
fettes 01, Harz, Zucker, EiweiB, Farbstoff, Schleim, Starke (48 % ), ein Enzym. 
Aschengehalt 3% , nach anderen Angaben bis 90;.. 

Durch Ausziehen der Calabarbohnen nur mit Ather, ohne Zusatz von Sauren oder Alkalien 
erhielt M. POLONOVSKI das Alkaloid Geneserin, CHaNH·CO·OC1aHI7NzO, das der Methyl
carbaminsaureester eines Phenols, des Geneserolins, HO· C13H17NzO ist. Das Eserin soll ein 
Reduktionsprodukt des Geneserins sein. 

Gehaltsbestimmung. Nach BECKURTS: 20g gepulverte Calabarbohnen werden mit 
120 gAther iibergossen, dann mit 10 ccm Kaliumbicarbonatlosung (l00/0) versetzt und unter 
haufigem Umschiitteln 3 Stun den hingestellt. Darauf werden 90 g der atherischen Lbsung (= 15 g 
Bohnen) abfiltriert, der Ather zur Halfte abdestilliert, der Riickstand mit 10 g PetrolMher ver
setzt (um die Emulsionsbildung zu vermeiden) und erst mit 10 cem und dann noah 3mal mit je 
5 ccm 1/10-n-Salzsaure ausgeschiittelt_ Die vereinigten salzsauren Ausschiittelunge~ werden mit 
45 gAther iibergossen, mit 10 ccm Kaliumbicarbonatlosung (10% ) versetzt und kriiftig durch
geschiittelt. 30 g der atherischen Ltisung (= 10 g Bohnen) werden mit 10 ccm n/loo-Salzsaure, 
20 ccm Wasser und 5 Tr. Jodeosinltisung versetzt und der DberschuB der Saure mit n/loo-Natron
lauge zuriicktitriert_ 1 ccm l/too-n-Salzsaure = 2,75 mg Alkaloid (auf Physostigmin berechnet). 

1m E xtrakt bestimmt man das Alkaloid ahnlich, nachdem man 3 g des Extraktes in 10 g 
verd. Weingeist (450/0) gelOst hat. Das Cala barin wird hierbei, weil in Ather unlbslich, nicht 
mitbestimmt. Notig ist es, rasch zu arbeiten, da sich bald eine Rotfarbung bemerkbar macht, 
die eine teilweise Zersetzung des Alkaloides anzeigt. 

Nach G. E_ EWE. 20 g feingepulverte Calabarbohncn werden in einer Flasche aus dunklem 
Glas mit 180 ccm Ather und 10 cem gesattigter Natriumbicarbonatlosung wahrend 4 Stunden 
ofters durehgeschiittelt und iiber Nacht stehen gelassen. Dann wird das Gemisch noeh 1/4 Stunde 
gesehiittelt und soviel wie moglich von dem Ather abfiltriert. Von dem genau gemessenen Filtrat 
wird der Ather abdestilliert und der Kolben sofort Yom Wasserbad genommen_ Der Riickstand 
wird mit 15ccm 1/10-n-Schwefelsaure, 15ccm Wasser und 3ccm Chlo!oform versetzt. Letzteres wird 
durch Erhitzen auf dem Wasserbad wieder verjagt und dann der UberschuB an Saure mit 1/IO-n
Kalilauge zuriicktitriert (Methylrot als Indikator). 1 ccm 1/10-n-Schwefelsaure = 27,52 mgAlkaloid. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, nur unzerkleinert. 

Anwendung. Vgl. Physostigminum. 

Extractum Calabar. Calabarbohnenextrakt. Extract of Calabar 
Bea,n. Extrait de feve du Cala bar. Extractum Physostigma tis. 

Ein weingeistiges Extrakt, weich, dick oder trocken, je nach den nachstehenden Vor
schriften, die in ihrer Wirkung sehr verschiedene Praparate liefern. Es darf also keinesfalls 
das eine fiir das andere gegeben werden I 

Erganzb_: 2 T. grob gepulverte Calabarbohnen werden 4 Tage mit einer Mischung aus 4 T. 
Weingeist (90Vol.-Gfo) und 6T. Wasser, dann noch 24Stunden mit einer Mischung aus 2T. Wein
geist und 3 T. Wasser ausgezogen. Die filtrierten PreBfliissigkeiten werden zu einem dicken 
Extrakt eingedampft, wobei harzige AU88cheidungen durch kleine Mengen Weingeist zu lOsen 
sind. Ausbeute 12-14%_ GroBte Einzelgabe 0,02 g, Tagesgabe 0,06 g. - Amer.: 1000 g Calabar
bohnenpulver (Nr. 60) werden mit einer Losung von 5 g Weinsaure in 1000 ccm einer Mischung aus 
3 Vol. Weingeist (92,3 Gew_-% ) und 1 Volum Wasser gelost, erst angefeuchtet und dann perkoliert 
und nach Verbrauch der weinsaurehaltigen Mischung mit einer Mischung von 3 Vol. Weingeist und 
1 Vol. Wasser erschopft_ Bei einer 70° nicht iibersteigenden Temperatur wird das Perkolat auf 
200 ccm eingeengt. Nach Zugabe von 100 ccm Wasser wird das Extrakt mit 250 ccm gereinigtem 
Benzin mehrere Minuten ausgeschiittelt und die Benzinschicht beseitigt. Nach nochmaligem Aus. 
schiitteln mit 200 ccm Benzin und Beseitigen der Benzinschicht wird das Extrakt bei einer 70° 
nicht iibersteigenden Temperatur bis zur Pillenkonsistenz eingedampft. Dann werden 20 g bei 100° 
getrocknete Starke dazugemischt, und die Mischung im warmen Luftstrom getrocknet. Mit Hilfe 
von getrockneter Starke wird das Extrakt auf 2 °10 (1,7-2,3 °/0) Alkaloidgehalt eingestellt. - J apon. : 
10 T. grob gepulverte Calabarbohnen werden 3 Tage lang mit 24 T. Weingeist (90 "!o) und 16 T . Wasser 
digeriert, nach dem Abpressen nochmals 24 Stunden mit derselben Menge Weingeist und Wasser, 
die filtrierten Kolaturen werden zu einem dicken, in Wasser triibe ltislichen Extrakt eingedampft. 
- Portug.: 1000 T. grob gepulverte Calabarbohnen werden 2mal hintereinander 2 Tage lang 
mit je 3000 T. Weingeist (90"10) maceriert. Von den gemischten PreBfliissigkeiten destilliert man 
1/3 ab und dampft den Rest zu einem weichen Extrakt ein. 

Aufbewahrung. Vorsichtigl 
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Tinctura Calabar. Calabarbohnentinktur. Tincture of Calabar 
Bean (of Physostigma). Teinture de feve du Calabar. Tinctura 
Physostigmatis. 

Amer.: Aus 100 g gepulverten (Nr.50) Calabarbohnen nach Verfahren P fiir eingestellte 
Tinkturen (s. S. 871) mit Hilfe von Weingeist (92,3 Gew.· o 0)' Einstellung auf 0,015 g (0,013 bis 
0,017 g) Alkaloide in 100 ccm. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Physostigminum. Physostigmin. Eserin. Physostigmina. Eserine. 
C15H2102N3' Mol.-Gew. 275. 

Darstellung. Gepulverte Ca.Iabarbohnen werden mit Weingeist von 85 % ansge· 
zogen und die Auszlige bei moglichst niedriger Temperatur, am besten im Vakuum, abdestilliert. 
Es hinterbleibt ein Extrakt, das sich nach einigem Stehen in einen wiisserigen Teil und eine oben. 
auf schwimmende Fettschicht trennt. Aus ersterem, der das Physostigmin in Form von Salzen 
gelOst enthii.lt, wird das Alkaloid durch Zusatz von Natriumbicarbonat abgeschieden und 
der wiisserigen FlliBsigkeit durch oftE'res Ausschlitteln mit Ather und diesem wieder mit verdiinnter 
Schwefelsiiure entzogen. Die schwefelsaure Losung wird wiederum mit Natriumbicarbonat ge. 
fii.lIt und das Alkaloid mit Ather aufgenommen. Beim Iangsamen Verdunsten des letzteren scheidet 
sich das Physostigmin in Kristallen abo Bei allen Operationen ist del' Zutritt der Luft m6glichst 
auszuschlieBen, da das Physostigmin sich sehr leicht oxydiert. 

Eigenschaften. WeiBe, glanzende Blattchen, schwer in Wasser, leicht in Wein. 
geist, .Ather und Chloroform loslich. Smp. (wasserfrei aus Benzol kristallisiert) 105 0• 

Aus wasserhaltigem .Ather kristallisiert es mit 1 Mol. Wasser, das es gegen 100 0 

verliert. Es bildet mit Sauren Salze, die gegen Lackmus schwach sauer reagieren; 
einige derselben kristallisieren gut. Das Physostigmin ist aullerst leicht zersetz· 
lich; die wasserige Losung farbt sich durch Luft· und Lichteinflull bald rot, rascher 
noch, wenn man sie erhitzt, und hinterliWt beim Verdampfen eine amorphe, 
kirschrote, in .Ather unlOsliche Substanz, Rubreserin. Auch die anfangs farblose 
Losung der Salze farbt sich bald rot. Aus der wasserigen Losung der Physostigmin. 
salze wird das Alkaloid durch Alkalien und Ammoniak abgeschieden und dabei 
unter Rotfarbung rasch zersetzt; bei der Abscheidung des Alkaloids durch Natrium· 
bicarbonat tritt diese Zersetzung langsamer ein. 

Erkennung. Erwarmt man auf einem Uhrglas einige mg Physostigmin (oder 
eines Physostigminsalzes) mit einigen Tropfen Ammoniakfliissigkeit gelinde, so er· 
halt man eine gelbrote Losung, die beim Eindunsten auf dem Wasserbad einen 
blauen oder blaugrauen Riickstand hinterlallt. Letzterer gibt mit einigen Tropfen Wein· 
geist eine blaue Losung. Versetzt man diese mit 2-3 ccm verd. Essigsaure, so er· 
scheint die Fliissigkeit im durchfallenden Lichte violett, im auffallenden rot und stark 
blau fluorescierend. Die Fluorescenz wird besonders stark, wenn man die Fliissigkeit 
mit Wasser stark verdiinnt. - Der blaue Verdampfungsriickstand der ammoniaka· 
lischen Physostigminlosung lOst sich in einem Tropfen konz. Schwefelsaure mit 
griiner Farbe auf, die bei allmahlichem Zusatz von Weingeist in eine rote (bei auf· 
fallendem Licht) iibergeht. Lallt man den Weingeist bei gelinder Warme verdmisten, 
so nimmt die Fliissigkeit eine blaue Farbe an, die allmahlich wieder in eine griine 
iibergeht. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, VOl' Licht geschiitzt, in dicht schlieBenden Glii.sem, 
am besten in zugeschmolzenen Rohren. 

Anwendung. Das PhYBoBtigmin findet nur in Form seiner Salze medizinische Anwen. 
dung, meist als salicylsaures Salz, PhY80stigminum salicylicum, das leicht rein gewonnen werden 
kann und von den Salzen das haltbarste ist. Das Sulfat findet besonders in der Tierheilkunde 
Anwendung. Losungen von Physostigminsalzen diIrfen nicht erhitzt werden! 

DaB PhYBostigmin ist ein starkwirkendes Gift. Innerlich oder in subcutaner Injektion 
wirkt es liihmend auf daB Zentralnervensystem, bedingt fibrillare Muskelzuckungen und gesteigerte 
Driisensekretion. Innerlich oder meist subcutan zu 0,0005-0,001 g einmal bis dreimal taglich 
bei Epilepsie, Chorea, Tetanus. Der Darm wird zu Contra.Jtionen angerE'gt; daher kann es auch 
als Abfiihrmittel bei Darmatonie und gegen postoperative Darmliihmung angewandt werden. 
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AuBerlich: Auf die Pupille desAuges wirkt Physostigmin verengernd (miotisch). Man wendet 
daher die Losungen des Salicylats oder Sulfats in Augentropfen, 0,02-0,05 g zu lO,O g Wasser, an 
zur Beseitigung der Mydriasis und Akkommodationslahmung, ferner zur ZerreiBung von Verwach
sungen (Synechien) zwischen Iris und vorderer Linsenkapsel, bei lrisvorfall oder nach Staropera
tionen, um dem Vorfall vorzubeugen; zur Verminderung des intraokularen Druckes bei G la\lkom 
und Staphylom. GroBte Einzelgabe 0,001 g, Tagesgabe 0,003 g. Augentropfen, die Physostigmin 
enthalten, vereieht man mit der Bezeichnung "Gift ttt". Vergiftungen durch Physostigmin 
werden mit Brechmitteln, Magenpumpe und Roborantien behandelt. Ala spezifisches Gegengift 
gilt Atropin. 

In der Tierheilkunde findet das Physostigminsulfat bei Kolik der Pferde, sowie bei Ver
stopfung der iibrigen Haustiere Anwendung; man gibt es zu 0,05-0,1 g in Wasser gelOst in der 
Form subcutaner Injektionen. 

Physostigminum salicylicum. Physostigminsalicylat. Physo s tig mina e 
Salicylas. Eserinum salicylicum. Eserinsalicyla t. C15H2102Na 
·C 7H,Os' Mol.-Gew. 413. 

Dal'stellung. Man neutralisiert eine warme Loaung von 10 T. wasserfreiem Physostig
min in wasserfreiemAther mit einer Losung von 5 T. Salicylsaure in wasserfreiem Ather, bis 
ein Tropfen der LOsung mit Wasser befeuchtetes blanes Lackmuspapier eben schwach rotet. Nach 
einiger Zeit scheidet das Salz sich in weiBen Nadeln abo Die Kristalle werden abfiltriert, mit 
wasserfreiem Ather gewaschen und bei sehr gelinder Warme getrocknet. 

Eigenschaften. Farblose oder sohwaoh gelbliohe, glanzende Kristalle, loslich 
in 85 T. Wasser und in 12 T. Weingeist. Die wii8serige Losung ist gegen Laokmus 
neutral oder sehr sohwaoh sauer. Smp. annahernd 1800. Trooken halt es sioh 
langere Zeit, auoh im Lioht, unverandert, wogegen sioh die Losungen, selbst im zer
streuten Lioht, innerhalb weniger Stunden riitlioh farben. 

Erkennung. Die Losung von etwa 0,01 g Physostigminsalicylat in 2-3 ccm 
Wasser gibt mit verdiinnter Eisenohloridli.isung eine violette Farbung (Nachweis 
der Salicylsaure). Es gibt ferner die Farbenreaktionen des Physostigmins (s. S. 435). 

Priifung. a) Die Losung von 0,01 g Physostigminsalioylat in 100m Wasser 
darf Laokmuspapier woht sofort roten (freie Salicylsaure). - b) Die Losung von 
0,01 g Physostigminsalioylat in 100m konz. Sohwefelsaure muB anfangs farblos seia 
(allmahlioh wird sie gelb) (fremde Alkaloide und andere organische Verbindungen). 
- c) Wird 0,01 g Physostigminsalicylat auf einem Uhrglas mit 3 Tr. Natronlauge 
gemisoht, so darf angefeuohtetes rotes Laokmuspapier, das unter ein dariiberge
deoktes Uhrglas geklebt wird, auoh bei langerem Stehen nioht verandert werden 
(Ammoniumsalze). - d) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinter
lassen. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 

Anwendung. SiehePhyao8tigminum. GroBteEinzeigabe O,OOlg, Tagesgabe 0,003 g (Germ.). 

Physostigminum sulfuricum. Physostigminsulfat. Sulfate d'e serine. 
Eserinum sulfuricum. Eserinsulfat. (C15H2102Nal2.H2S04,' Mol.
Gew. 648. 

Dal'stellung. Man lOst 10,0 T. wasserfreies Physostigmin in absolutem Alkohol und 
neutralisiert diese Losnng mit einer unter starker Abkiihlung bereiteten Mischung von 1,82 T. 
reiner Schwefelsaure mit 10 T. absolutem Alkohol, bis die alkoholische Losung mit Wasser 
befeuchtetes blaues Lackmuspapier eben noch schwach rotet. Die alkoholische Losung des Sul
fats wird bei gelinder Warme zur Sirupdicke abgedunstet und im Vakuum iiber Schwefelsaure 
vollig ausgetrocknet, wobei gewohnlich Kristallisation eintritt. In Lamellen erhaIt man 
es, wenn man die sirupdicke Losung auf Glasplatten streicht und im Vakuum iiber Schwefelsaure 
trocknet. 

Eigenschaften. WeiBes, kristallinisches, an der Luft zerflieBendes Pulver, 
sehr leicht li.islioh in Wasser und Weingeist. Die Losungen verandern Lackmus
papier nioht. 
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Et'ken:nung. Es gibt die Farbenreaktionen des Physostigmins (s. S. (35). Die 
Losung von etwa 0,01 g Physostigminsulfat in 1 cem Wasser gibt mit Bariumnitrat. 
losung einen weiJ3en Niederschlag, mit verd. Eisenchloridlosung aber keine Violett. 
farbung (Unterschied von Physostigminsalieylat). 

Prilfung. a) Beim Verbrennen darf ell hOehstens 0,1 % Riiekstand hinter. 
lassen. - b) Wird 0,01 g Physostigminsulfat auf einem Uhrglas mit 3 Tr. Natron. 
lauge gemiseht, so darf angefeuehtetes rotes Laekmuspapier, das unter ein dariiber. 
gedeektes Uhrglas geklebt wird, aueh bei langerem Stehen nieht gebliiut werden 
(Ammoniumsulfat). 

Aufbewaht'Ung. Sehr vorsiohtig, vor Lioht und Feuchtigkeit gesohfitzt, in gut ge. 
sohlossenen kleinen GliiBchen, am besten in zugescl1molzenen GlasrOhrchen. 

Anwendung. Siehe Ph1l8ostigminum. 

Physostigminum hydrochloricum. Physostlgminhydrochlorid. E serin um hydro. 
chlorieum. C15H210.N •. HCl. Mol.·Gew. 311,5. Farblose Kristalle, in Wasser und Wein· 
geist leicht 10000ch. Es fii.rb$ sioh auoh bei LiohtabscbluB bald gelb. 

Physostigminum hydrobromicum. Physostlgmlnhydrobromld. Eserinum hydrobro. 
mieum. C15H210.Ns·HBr. Mol .. Gew. 356. Farblose Kristalle, in Wasser und in Alkohol 
leicht liislioh, auch bei LichtabscbluB leicht gelb werdend. 

Physostigminum sulfurosum. Physostlgmlnsulflt. Eserinum sulfurosum. 
(C16Hal02Na)2H.SO •. WeiBes, scheinbar amorphes Pulver, in Wasser und Alkohol1eicht lOelich. 
Die Ulsungen bleiben wochenlang farblos. Es zeigt bei gleiohen Gaben dieselbe Wirkung wie 
das Sulfat. 

Eseridinum. Eseridin. C16H2s0sNa. Mol.·Gew. 293. 
Das Eseridin wird neben dem Physostigmin aus den Calabarbohnen gewonnen. 
Eigenschaften. Farblose Kristalle (Tetraeder), Smp. 1320, an der Luft bestan. 

dig, in Wasser fast unloslieh, leieht loslieh in Chloroform, weniger leieht in Wein· 
geist, Ather und Petrolather. Die Losungen blauen (angefeuehtetes) Lackmuspapier. 

Et'kennung. Wird etwa 0,01 g Eseridin mit 2-3 eem Ammoniakfliissig. 
keit erwarmt, so farbt sieh die Fliissigkeit rot. Wird die Losung von einigen mg 
Eseridin in etwa 1 cem Weingeist mit 2-3 cem Ammoniakfliissigkeit versetzt und 
auf dem Wasserbad eingedampft, so hinterbleibt ein rotbrauner, am Rande und 
an der Unterseite blaugriin erseheinender Riiekstand. Konz. Sehwefelsaure lost 
diesen Riiekstand mit griiner Farbe; beim Verdiinnen mit Weingeist wird die Fliissig. 
keit rot, beim Verdunsten des Weingeistes tritt wieder blaugriine Farbung auf. 

Prilfung. a) Sehmelzpunkt 132°. - b) Wird die Losung von 0,01 g Eseridin 
in etwa 1 eem Wasser und 1-2 Tr. verd. Sehwefelsaure dem Lieht ausgesetzt oder 
erwarmt, so darf sie sich nicht rot farben (Physostigmin). - c) Beim Verbrennen 
darf es hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 

Aufbewaht'ung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Wie Physostigminsaize. Es ist weniger giftig als Physostigmin und 

wirkt nur wenig pupillenverengernd. GroBte Einzelgabe 0,005 g, Tagesgabe 0,015 g. 

Eseridinum tartaricum, Eseridintartrat, C15H230sNs' C4H60 6 , bildet farblose Kristalle, 
die in Wasser und Weingeist loslich sind. Es ist das gebrii.uchlichste Salz des Eseridins. 

Aufbewaht'ung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. In der Tierheilkunde wie Physostigminsalze. Es wirkt nach EBER 

weniger tomch als Physostigmin. 

Oleum Physostigminae. Physostigminol, Eserinol. Zur Herstellung eines wirk· 
samen und haltbaren PhysostigminOles verfahrt man nach E. WILD wie folgt: 0,2 g Physostig. 
min. salicyl. werden zerrieben und bei 100° (nicht hOherl) getrocknet. Hierauf wird dasselbe in 
ein trockenes Glaakolbchen, das 40 g feinstes Olivenol enthii.lt, gebracht und mit diesem durch 
Schiitteln gemischt. Diese Mischung wird alsdann im Trockenofen allmahlich auf 150-158° 
erhitzt. Bei 150° beginnt die Aufliisung des SaIzes. Bei 158° tritt nach 2-3maligem Um. 
Bchfitteln in etwa 20 Minuten eine vollstandige klare AuflOsun~ ein. Eine Erhitzung fiber 1600 ist 
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wegen der leichten Zersetzlichkeit des Alkaloids zu vermeiden. Nach dem Erkalten auf etwa 
30° tritt eine opalisierende Triibung des Praparates ein. Dasselbe wird alsdann unter haufigem 
Umschiitteln schnell auf etwa 10° abgekuhlt. Hierbei scheidet sich ein Teil des gelosten Eserins 
in kleinsten Kristimchen aus. Das so erhaltene 0,5 %ige Eserinol ist demnach eine triibe Losung, 
die vor dem Gebrauch umzuschiitteln ist und in braunen, vorher mit Ather ausgespiilten und 
getrockneten GefaBen abgegeben werden sllll. 

Collyre a 1'~86rlne (Gall. vet.). Solutio mlotlea (F. M. Germ.). 
Eserinl salicylici 0,1 Physostigmini salicylici 0,06 
Aquae destillatae 20,0. Aquae destillatae 10,0. 

Diabeteserin kommt in folgenden Zusammensetzungen in den Handel: Dia beteserin I 
enthalt die Salze von TRUNECEKS Serum (s. S.713) mit 0,07 % Eserin. salicylic.; Dia bet
eserin II besteht aus Diabeteserin 1 und 0,0118% Atropin. 

PhysostoJ ist eine 1 %ige, sterilisierte ~osung der reinen Physostigminbase in Olivenol. 
Lamellae Physostigminae. Discs of Physostigmin. - Brit.: Enthalten je O,065mg 

(0,000065 g) Physostigminsalicylat. - Ital.: Je 0,1 mg (0,0001 g), mit Methylviolett gefarbt. 

Phytinum s. u. Acidum phosphoricum Bd. I, S. 197. 

Phytolacca. 
Phytolacca decandra L. Phytolaccaceae. Wahrseheinlieh in Nordamerika 
heimiseh, im Mittelmeergebiet verwildert, in Europa als Zierpflanze in Garten ge
zogen. Perennierend, Stengel iiber 3 m hoeh. Blatter groB, eilanzettJieh. Bliiten
stand traubig. Bliite 10 zahlig. 
Fructus Phytolaccae. Kermesbeeren. Poke Berry. Fruit de phytolaque. 
Fructus (Baeeae) Solani racemosi. Alkermesbeeren. Scharlachbeeren. Die Frucht 
ist eine zehnfacherige Beere (Abb.50). 

Bestandteile. Roter Farbstoff, Caryophyllenrot, der mit dem Farbstoff der roten 
Ruben identisch ist. Der Farbstoff gibt mit Bleiessig einen rotvioletten Niederschlag. 

Anwendung. Zum Farben von Gewebe, auch von Wein. 

Radix Phytolaccae decandrae. Kermeswurzel. Poke Root. Racine de phyto
laque. Radix Mechoacannae spuria (canadensis). Radix Solani racemosi. Ameri
kanische N aeh tsehatten wurzel. 

Die getrockneten, im Spatherbst gesammelten und nach sorgfaltiger Reinigung in Quer. 
(/ l und Langsscheiben geschnittenen Wurzeln. Diese kommen in verschiedenen 

(tj' Formen vor. I. GroBe, unregelmii.Bige, hin- und hergebogene Querschnitte 

~ItOO von 4-8 cm Breite und etwa 1 cm Hohe und Langsschnitte von 2-5 cm 
C> ,3:) Breite und bis 15 cm Lange. Die Farbe graubraun, das Periderm etwas 
<h C) heller. Das GefUge der Wurzel ist locker, faserig, fast blatterig. Die Stiicke 

PII. d sind ziemlich leicht, am Bruche uneben und staubend. II. Dunne, bis 15 cm 
lange und 1,5-2 cm breite, 2-5 mm hohe Langsschnitte von jiingeren 

Abb.50. Wurzeln. Gelb bis weiBgrau, das Periderm gelbbraun. Die Stucke sind zahe 
und biegsam. Geruch schwach, Geschmack siiBlich scharf, etwas bitter. 

Mikroskopisches Bild. Die AuBenrinde besteht aus wenigen Reihen stark tan. 
gential gestreckter Korkzellen. Die Mittelrinde aus diinnwandigen, rundlich polygonalen, meist 
tangential gestreckten Zellen. Gegen die Mitte nehmen die Zellen an GroBe abo Die ringformig 
angeordneten GefaBbiindel fUhren kurzgliederige, weite, sehr schOn behoft getiipfelte GefaBe 
neben Tracheiden und Holzparenchym. Der Holzzylinder ist bei den jiingeren Wurzeln durch 
diinne l\Iarkstrahlen unterbrochen. 1m Parenchymgewebe zahlreiche polymorphe Starkekorner. 
die kleinsten sind 1.5 11-, die groBten 20 11- groB. AuBerdem fiihren viele Zellen, die sich meist 
durch ihre GroBe auszeichnen, zahlreiche Raphiden; manche Zellen der Mittelrinde sind mit 
den Oxalatnadeln so angefUllt, daB der Zellinhalt erst nach Einlegen in Alkohol sichtbar wird. 

Bestandteile. Ein narkotisch wirkendes Alkaloid Phytolaccin (1), ein Saponin
glykosid. 

Anwendung. Die Wurzel wirkt in kleinen Gaben purgierend, in groBeren drastisch und 
narkotisch. Die Wurzel ist gegen Scorbut und Syphilis empfohlen worden. 

Folia Phytolaccae. Kermesbliltter. Poke Leaves. Feuilles de phytolaque. 
Sie werden wie die Wurzel benutzt, die jungen Sprossen der Pflanze sollen auch als Salat 

gegessen werden. 
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Die Blatter sind etwa 20 em lang, eilanzettliehformig, gestielt, kahl. Epidermiszellen auf 
beiden Seiten geradlinig-polygonal, ohne Cutieularstreifen, Oxalat reichlieh in Form gro13er 
Raphidenbiindel im Mesophyll. Sie enthalten ein oxydierend wirkendes Ferment. 

Phytolacca acinosa ROXB. var. esculenta. In Indien, China und 
Japan. Wird als Diuretieum verwendet. Der wirksame Stoff soIl ein Harz: Phyto
lace atoxin, C24HssOs, sein. Die Friichte verwendet man auch zum Farben. 

Phytolacca dioica L., Ph. thyrsiflora FENZL in Siidamerika. Die 
Friiehte benutzt man zum Farben; die jungen SehoBlinge werden gegessen. Wirken 
drastisch wie Phytolacca decandra. 

Phytolacca a byssinica HOFFM. u. Ph. stricta HOFFM., beide 
in Abyssinien, Trop. und Siid-Afrika, dienen als Bandwurmmittel. 

Sirupus Phytolaccae, Kermesbeerensirup, bereitet man aus demSaft der reifen frischen 
Beeren wie Sirupus Cerasorum. 

Succus Phytolaccae inspissatus. Der durch Garung und Filtrieren gereinigte PreJ3saft 
der Friichte wird (in PorzellangefaJ3en!) zur Extraktdicke eingedampft und zum Farben von 
Speisen, eingemachten Friichten usw. verwendet. 

Extractum Phytolaccae (Radicis). Extract of Poke Root. - Japon.: 10 T. grob ge
pulverte Phytolaccawurzel werden 3 Tage lang mit 20 T. verd. Weingeist (70 %) digeriert, nach 
dem Abpressen noch 24 Stunden mit 15 T. des gleichen Weingeistes. Die filtrierten Kolaturen 
werden zu einem dicken Extrakt eingedampft. 

Extractum Phytolaccae fluidum. Fluidextrakt of Phytolacca. - Amer. VIII: 
Aus gepulverter (Nr.40) Kermeswurzel mit verd. Weingeist (41,5 Gew.-%). Durchfeuchtungs
menge 400 cern. Erstes Perkolat 800 ccm. Verfahren sonst wie bei Fluidextractum Calumbae 
(Amer.). 

Pilulae. 
Pilulae. Pillen. Pills. Pilules. 
Pillen nennt man Arzneizubereitungen von kugelformiger (selten ei- oder walzen

tormiger) Gestalt und einem Einzelgewicht von 0,1 g (Germ.) oder von 0,1-0,2 g 
(Belg., Hel1,et., Portug.). Kleinere Pillen nennt man Gran ula (s. Bd. I, S. 1388), 
groBere, die besonders in der Tierheilkunde Anwendung finden, werden Boli (Bissen) 
genannt. 

Die Herstellung von Pillen erfordert Vbung und Erfahrung, weil es nicht mog
lich ist, allgemein geltende Vorschriften zur Bereitung einer brauchbaren Pillen
masse zu geben. Eine solche Masse muB vollkommen gleichmaBig dllrchgearbeitet 
sein. Sie darf am Pillenmorser oder an den Fingern nicht mehr kleben, muB aber 
plastisch und nieht brockelig sein. Dabei muB sie aber leicht und schnell erharten 
und trotzdem, d. h. auch in erhartetem Zustande, im Magensafte leieht zerfallen 
oder sich IOsen. 

Die Zubereitung der Pillenmasse, das "AnstoBen", gesehieht, wenn es sich um 
kleine Mengen handelt, in einem tiefen Morser (Pillenmorser) aus blankem Eisen 
oder aus Porzellan. GroBere Mengen arbeitet man im Stampfmorser oder in Knet
maschinen durcheinander. (Siehe Abbildungen S. 442 u. 443.) - Zunachst sind aIle 
trockenen Bestandteile sehr sorgfaltig zu mischen. Erst dann fiigt man die 
etwa vorgeschriebenen extraktfOrmigen oder fliissigen Bestandteile, die vorher mit 
einem Teil des Pulvers lein zu verreiben sind, hinzu und arbeitet das Ganze kraf
tig durch. 

Erhalt man aus den vorgeschriebenen Bestandteilen keine knetbare Masse, 
so sind zweckentsprechende Bindemittel ZllZllsetzen. Als Bindemittel schreibt 
Germ., wenn nicht andere vorgeschrieben sind, gepulvertes SiiBholz (wenn die 
Masse zu fellcht war) oder gereinigten SiiBholzsaft (bei zu trockener, kriime· 
tiger l.Iasse) vor. An Stelle des SiiBholzsaftes wird allch Hefeextrakt, verdiinntes 
Glycerin oder Zuckersirllp verwendet. Moglichst Zll vermeiden dagegen sind 
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Gummischleim undAltheewurzel, die beide diePillen zu hart undschwerloslich machen. 
Auch der Zusatz von Wachs ist moglichst zu vermeiden, da Pillen, die Wachs ent
halten, den Darm oft unverandert passieren. Man ersetzt das friiher gebrauch. 
liche und von Germ. und Helvet. fiir Pillen mit atherischen und fetten Olen und 
BaIsamen ausdriicklich gestattete Wachs am besten durch wasserfreies Wollfett. 

Ein haItbares Bindemittel fiir Pillen oesteht nach DIETERICH aus 20 T. Tra
ganthpulver, 65 T. Glycerin und 15 T. Wasser. Man bewahrt dasselbe in Glasbiichsen 
auf und fiigt schwierigen Pillenmassen nach Bedarf erbsengroBe Stiicke davon zu. 

Als gute Binuemittel fiir Pillen empfehlen die CENOVIS· N.ABRMlTTELWERXE, 
MUnchen-Ost, Trockenhefe Cenovis und Hefeextrakt Cenovis. 

Pillen mit leicht zersetzlichen Arzneimitteln, wie Silber· und Queck. 
silbersalzen, Jodsalzen u. dgl., liiBt Germ., wenn nichts anderes verordnet ist, mit 
weiBem Ton und Glycerin herstellen. Norveg. schreibt fiir solche Pillen Kaolin oder 
Talcum und verd. Glycerin, Vaselin, Wasser oder wasserfreies Wollfett vor. 

WaRserlosliche SaIze mischt man am besten mit 1/" ihres Gewichtes arabi
schem Gummi oder Traganthpulver, ehe man die iibrige Masse zusetzt. Man stoBt 
dann unter sehr vorsichtigem Zusatz von Wasser an. 

Atherische Ole, fette Ole, Balsame u. dgl. lassen sich oft schwer zu 
Pillen verarbeiten. Man setzt der Masse dann entweder wasserfreies Wollfett oder 
Magnesia usta zu. Auch eine Mischung aus Glycerin und Bolus ist zur Verarbeitung 
atherischer Ole usw. geeignet, eOOnso eine Mischung aus einem Teil SiiBholz
pulverund 2-3 T. Glycerin.-Copaivabalsam, Perubalsam, Terpentinol usw. 
mischt man mit etwas SilBholzpulver und Magnesia usta und stoBt mit Glycerin 
an. Man kann den Balsam usw. vorher auch mit wenig Glycerin emulgieren. Auch 
eine Glyceringelatine, wie sie zu Vaginalkugeln gebraucht wird, eignet sich zur Auf. 
nahme von Balsamen, atherischen Olen u. dgl. Man emulgiert damit und stoBt 
dann mit SiiBholzpulver an. Ferner ist Siam-Benzoe in Mandeln ein vorziig
liches Bindemittel fiir Pillen mit atherischen Olen u. dgI., diese werden dabei so 
vollstandig emulgiert, daB sie beim Ausrollen gebunden bleiben; die Masse erfordert 
nur wenig SiiBholzpulver. 

Extractum Filicis und Extractum Cubebarum verarbeitet m~ am 
besten mit einer Mischung aus Rhizoma Filicis oder Cubebae pulv. mit Traganth 
und wenig Wasser, vielleicht unter Zusatz von wenig Magnesia usta, zu Pillen. ' 

Die Herstellung der Pllienstr/inge geschieht durch Ausrollen der plastischen 
Masse oder, wenn es sich um groBere Mengen handelt, durch Pillenstrangpressen 
(siehe Abb. 53-57 S. 444 u. 445). 

Das Formen der Pillen geschieht auf der Pillenmaschine mit Apparaten aus 
Hartstahl (oder Hartgummi bei Massen, die auf MetaIl einwirken), die mit aufein· 
ander passenden Schneiden versehen sind, durch die die Pillenstrange geteilt werden. 
Das Nachrunden der Pillen geschieht mit einem Pillenroller aus hartem Holz, ist aber 
bei maschinellem Betrieb meist kaum notig. 

Zum Bestreuen der Pillen, damit sie nicht aneinander kleben, verwendet 
man, sofem nichts anderes vorgeschrieben ist, nach Germ. Lycopodium, nach 
Hwng. SiiBholzpulver. Daneben benutzt man noch Talcum, Graphit, Kohle, und 
andere Mittel. 

Das 'Oberziehen der rertigen PiIlen mit verschiedenen Losungen oder ver· 
rIf1ssigten Snbstanzen bezweckt teils einen Schutz der Pillenmasse vor den Ein· 
Hiissen der Atmosphare, teils eine Verzogerung der Absorption der Pillen im Magen 
oder im Darmkanal. 

Zum Laekieren der Pillen benutzt man nach GMm. eine weingeistige Losung 
von Tolubalsam (1+ 5); Gall. schreibt vor Sandarak 2,5, Tolubalsam 1,0, Ather 
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25,0; Hwng. Tolubalaam 2,0, Chloroform 8,0. - Nach DIETERICH eignet sich fol· 
gende Mischung sehr gut ala Pillenlack: Mastix 5,0, Benzoe 5,0, Weingeist (95%) 
10,0, Ather SO,O. 

Man bringt 100 Stiick sehr gut getrockneter (!) Pillen in ein PorzeUangefaB 
oder Glas, befeuchtet sie durch Rotieren des GefaBes gleichma.llig mit etwa 2 g des 
Lackes und laBt so lange weiter rotieren, bis die Pillen nicht mehr aneinander haften. 
Dann gibt man die Pillen in eine Schale, trocknet sie an der Luft und wiederholt 
das Verfahren, bis ein gleichmaBiger Vberzug erzielt ist. GroBere Mengen rollt man 
im Dragierkessel (S. (46), in welchen man vorher eine sehr geringe (!) Menge fettes 
01 geben kann. 

Das Gelatinieren der Pillen fiihrt man am raschesten dadurch aus, daB man in eine 
erwarmte, groBere Abdampfschale 2,5 g einer warmen Gelatinelosung (1: 10) bringt, 
100 getrocknete Pillen moglichst rasch darin so lange rollt, bis die Masse gleich. 
maBig verteilt ist, und dieselben nun auf ein mit einigen Tropfen 01 abgeriebenes 
WeiBblech bringt, und zwar so, daB sich die Pillen untereinander nicht beriihren. 
Man trocknet nun einige Stunden in Zimmertemperatur und wiederholt das Ver
fahren. Man kann die einzelnen Pillen auch auf eine Nadel spieBen, in heiBe Gelatine· 
losung (1 + 3) eintauchen, die Nadel einige Augenblicke drehen und dann in eine 
Korkplatte stecken. 

"Oberzlehen der Plllen mit Kakaofil. Nach DIETERICH bringt man 1,0 g ge. 
schmolzenes Kakaool in eine gleichmaBig erwarmte, entsprechend groBe Abdampf. 
schale und rollt 100 getrocknete Pillen so lange darin, bis sie gleichmaBig geolt sind. 
Die Arbeit geht am besten bei einer Temperatur von 12-130 vor sich. Man bringt 
die Pillen dann 1 Stunde in kiihle Temperatur und wiederholt das Verfahren. Es 
ist dabei notig, eine groBe Schale zu verwenden, damit man die Pillen schnell und 
im groBen Kreise rollen lassen kann. Das Erstarren des Vberzugs erkennt man, 
wenn die anfanglich aneinanderhangenden Pillen sich trennen. Der Vberzug muB, 
wenn die Arbeit gelungen ist, vollstandig glanzend erscheinen. 

"Oberziehen der Pillen mit Schokolade. Man befeuchtet die Pillen mit Zucker· 
sirup und rollt sie in einer geraumigen Schale mit einer Mischung aus Kakao 
4T., Zuckerpulver 6 T. Die lufttrockenen Pillen erhalten durch nochmaliges Rollen 
in einer gelinde erwarmten Schale Glanz, den man noch durch Vberziehen mit 
atherischer Benzoetinktur erhohen kann. 1m GroBen dient zu diesem Verfahren 
ebenfalls der Dragierkessel. 

Keratlnieren der "PUlen. Das Keratinieren, d. h. das Uberziehen mit 
Hornstoff, bezwerkt, die Pillen dem Magensaft gegeniiber unangreifbar zu 
machen, so daB sie erst im Darm zur Wirknng gelangen. Es gehort zu 
dieser Arbeit groBe Sorgfalt und einige Vbung. Als Grundmasse zu solchen Pillen 
benutzt man ein f':remisch aus 1 T. Wachs und 10 T. Kakaool oder Talg. Zusatze 
von pflanzlichen oder quellungsfiihigen Substanzen sind nach Moglichkeit auszu· 
schlieBen, dagegen lassen sich als Constituens Kaolin, Bolus und Kohlepul ver 
verwenden. Die Pillen werden zunii.chst mit einer Hiille von Fett iiberzogen, indem 
man sie in geschmolzene Kakaobutter taucht, hierauf werden sie in Graphitpulver 
gerol1t und schlieBlich mit einem Keratiniiberzug versehen. Das geschieht in del' 
Weise, daB man sie mit der geeigneten (s. S. (42) Keratinlosung befeuchtet 
und sodann in fortwiihrender Bewegung erhiilt, bis das Losungsmittel verdunstet 
ist. Das Befeuchten muB so oft (bis zu 10 Malen) geschehen, bis der Vberzug 
erfahrungsmiiBig stark genug ist. Die Pillen hierbei auf Nadeln aufzuspieBen, ist 
unzulassig, da der Vberzug auch nicht die geringste Lucke haben darf. - Fliissig
keiten nicht wiisseriger Art kOnnen durch Zusammenschmelzen mit Wachs mit 
oder ohne Fettzusatz zur Pillenmasse geformt werden, wiisserige Fliissigkeiten oder 
diinnfliissige Emakte werden mit Gummipulver oder Traganth verdickt und dann 
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mit moglichst wenig quellbaren Pflanzenpulvern zur Mas8e verarbeitet. Dnter Dm
standen lii.Bt sich auch eine betrachtliche Menge der S. 441 angegebenen Fettmischung 
unter die Masse verarbeiten. Indessen lassen sich ganz allgemein giiltige Vorschriften 
nicht aufstellen. 

Beziiglich der Frage, in welchen Fanen zum Keratinieren die essigsaure, in 
welchen die ammoniakalische Losung zu benutzen ist, wird die Entscheidung 

natiirlich so ausfallen, daJl man stets 
diejenige Losung wahlt, die den 
arzneilichen Bestandteil der Pillen 
moglichst nicht verandert. Es wird 
sich daher empfehlen, die essigsaure 
Losung zu benutzen bei Pillen, die 
enthalten: Silbersalze, Goldsalze, 
Quecksilbersalze, Eisenchlorid, Arsen, 
Alaun, Kreosot, Salicylsaure, Salz
saure, Gerbsaure usw., die ammo
niakalische Losung dagegen bei 
solchen, die Pankreatin, Trypsin, 
Galle, Ferrum sulfuratum, Alkalien 
enthalten. Daneben gibt es aine An
zahl chemisch neutraler Korper, bei 
denen es gleichgiiltig ist, welche 

Abb. 51 s. Keratinlosung zur Anwendung kommt. 
Hierher gehort z. B. das Naphthalin. 

Bevor eine KeratinlOsung praktisch in Gebrauch genommen wird, ist es not
wendig, festzusteUen, ob dieselbe geeignet ist, Pillen mit einem geniigend schiitzen
den Vberzug zu versehen. Zu diesem Zwecke fertigt man Probepillen an, deren 
jede 0,05 g Calciumsulfid (Calcium sulfuratum) enthalt. Erzeugt eine solche Pille 
im Verlaufe einiger Stunden nach dem Einnehmen keinen "ructus" (AufstoBen) 
von Schwefelwasserstoff, so ist der Keratinilberzug als ei;n probemaBiger anzusehen. 

Am m oniakalisc he Ke
ratinlosung. 7 T. Keratin 
werden durchDigerieren,notigen. 
falls unter maBigem Erwarmen, in 
einer Mischungvonje50T. Liquor 
Ammonii caustici (10 0/ 0 NH3 ) 

und 50 T. Spiritus dilutus gelbst. 
Essigsaure Keratin

Waung. 7 T. Keratin werden 
in 100T.Acidumaceticumglaciale 
durch Digerieren, notigenfalls 
unter schwachem Erwarmen, 
gelost. 

'Oberziehen der Pillen 
mit Salol. Das Vberziehen 
von Pillen mit Salol hat den 

Abb. 51 b. gleichen Zweck wie das 
Keratinieren. Man nimmt 

einen BlechlOffel (15-20 cm im Durchmesser), schmilzt darin an einer Stelle iiber 
einer kleinen Spirituslampe bei etwa 50-60 0 (nicht hOher!) etwasSalol (0,5-0,7og 
auf 30 Pillen). ront die Pillen durch das geschmolzene Salol, dann sofort wieder auf 
die kalteren Stellen zuriick und so weiter bis zum Erkalten. Oder man schmilzt das 
Salol (1 g auf 2 g Pillen) auf dem Wasserbad und laBt soweit abkiihlen, daB die 
Schale sich gerade noch warm anfiihlt. Dann laBt man die Pillen darin rollen, bis 
sie gleichmaBig iiberzogen sind. Zuletzt gibt man eine geringe Menge Salol in die 
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he i Be Schale, liiBt die Pillen wieder rollen und setzt das Rollen fort, bis alles 
erkaltet ist. Die Pillen werden in mit Watte ausgelegten Schacbteln abgegeben, damit 
sie nicht durch StoBt'n Risse erhalten. 

Versllbern der Pillen. Kleinere Mengen Pillen versilbert man durch kriiftiges 
Rollen mit Blattsilber in zweiteiligen Kapseln aus Horn usw. (Abb. 62 S. 446). 
Versilbern im groBen. Man lost 10 T. in Wasser aufgeweichte Gelatine heiB in 
45 T. Essigsiiure, dampft bis zum spez. Gew. 1,15 ein, setzt 1-2% Alkohol 
zu und liiBt erkalten. Zu je 4 kg der Pillen gibt man nun 1-3 g dieser Masse oder 
flO viel, bis die Pillen bei dauerndem Rollen Neigung zeigen, zusammenzukleben. 
Dann gibt man sie mit 4-6 g Blattsilber auf ein Kilogramm in den Versilberungs
kessel (Dragierkessel) und rollt, bis eine spiegelblanke Oberfliiche erzielt iat. Nach 

Abb.52. 

einer anderen Vorschrift lackiert man die Pillen zuniichst mit Tolubalsam, befeuchtet 
sie dann gleichmiiBig mit einer Mischung aUB gleichen Teilen Weingeist, Wasser, 
Zuckersirup und Gummischleim und versilbert sie dann. 

Das t)berzuckern, Kandieren oder Dragieren der Pillen gelingt im kleinen nur 
unvollkommen. Man bedient sich dabei einer groBeren Porzellanschale und be
feuchtet darin 100 Pillen mit etwa.'l Gummischleim. Diuauf setzt man nach und 
nach die genugende Menge einer Mischung aus 15 T. Zucker, 70 T. Stiirke und 
15 T. Gummipulver oder aus 8 T. Milchzucker und 2 T. Gummipulver zu, indem 
man die Pillen rollt, bis Rie gleichmiiBig mit dem Pulver iiberzogen sind. Dieses 
Verfahren wiederholt man, bis die Zuckerschicht genugend dick erscheint. Dann 
bringt man die Pillen in ein Weithalsglas, das etwa 0,5 T. Talcum enthiilt und rollt sie 
kriiftig, bis die Oberfliiche glatt und gliinzend geworden ist. Das vorherige 
Befeuchten der Pillen kann auch dadurch geschehen. daB -man dieselben auf mit 
Gummischleim getriinktem FlieBpapier roUt. - GrOBere Mengen Pillen iiberzuckert 
man in einem geheizten Dragierkessel. 
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Die maschinellen HUfsmlttel der Pillenherstellung Bind jetzt Behr vollkommen 
ausgestaltet. An Stelle des fiir kleinere Mengen iiblichen PillenmorBerB bedient man sich, sofern 
groBere Mengen in Frage kommen, mit Vorteil des auf S.442 abgebildeten Pillenmasseknet
apparates (Abb. 51110 u. 51 b), mit dem man unter abwechselndem Zusatz von Masse und Binde
mittel Teig bis zu etwa 1 kg zUBammenkneten kann. Der Apparat laBt Bich an jedem Tisch an-

schrauben und wird auch mit Heizvorrichtung ge
liefert. GroBere Mengen Pillenmasse knetet man 
in Knetmaschinen (Abb.52 auf S.443), die 
auch in kleineren Ausfiihrungen zu haben sind 
(DRAISWERKE G. m. b. R., Mannheim-Waldhof). 

Das Formen der Strange geschieht 
entweder auf dem Brett der Pillenmaschine 
(Abb. 53) oder mittels Strangpressen, die mit 
horizontaler oder vertikaler Laufba.hn konstruiert 
werden. Abb. 54 veranschaulicht eine Pill en
stra.ngpresse mit vertika.ler Pressung. Hier 
wird die Masse durch den Stempel gegen den 
Boden gedriickt, der durchlochert ist und die 
fertigen Strange a.ustreten lii.l3t. Sobald die 
Strange die notige Lange, die durch die Presse 
selbst angezeigt wird, erreicht haben, werden 
sie a.bgeschnitten und a.uf der Pillenmaschine 
weiter verarbeitet. Diese Apparate sind auch 
ala Bouguiepressen brauchbar. Bd. I S.603. 

Pillenma.schinen sind in der verschie
denaten AUBfiihrung in Gebra.uch. Fiir den 

Abb. 53. Kleinbetrieb ist die in Abb. 53 wiedergegebene 
DIETERICHsche Maschine wohl die beste (Fabri
kant RoBDT LlDA.u in Chemnitz). - Eine 
Pillenmuohlne nach SwWltJ:8 (D.R.P. 168392) 
zelgenAbb.615&--o. Innerh&lb eineeHolzrtt.hmena 
mit AuaguBsunge Iiegt eine Met&!laoheibe mit 
konsentrilch angeordneten Rillan, Uber der aicb 
eine gleiche Bobeibe mit Hille dee Griffee a 
dreben liBt. DerPillenatnngb wird duroh Nieder. 
drehen der oberen 80heibe zu Pillen zerachnitten. 
Ein nachtrigliohee Rund~ (Rotieren) der Pillen 
i1t bel Anwendung dleeer Maaohine nicht not
wendig. 

Eine andere Pillenma.schine, die von FRrrz KILIAN in Berlin geliefert wird, zeigt 
Abb. 56. Dieselbe besteht aus zwei getrennten Apparaten, der Strangpresse (auf dem Bilde 
rechts ersichtlich) und der eigentlichen Pillenschneidemaschine. Auf der Strangpresse wird 
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Abb.550. 

Abb.55&. 

Abb.56. 

Abb.57. 
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die Masse in Stra.nge von gewiinschter Sta.rke gepreBt. welche der Pillenschneidemaschine 
iibergeben und dort durch gegeneinander rotierende Schneiden zu Pillen geformt werden. 
Die Konstruktion einer solchen Schneidevorrichtung zeigt Abb. 57 auf S. 445. 

Einen einfachen Pillenziihlapparat, wie ihn die Firma H. HAMMER in Dresden-A. in 
den Handel bringt, zeigt Abb. 58. Es wird eine beliebige Menge der zu zahlenden Pillen auf 
den Apparat geschiittet, der Apparat hin und her bewegt, wodurch die Pillen in den Siebteil 
rollen, der DberschuB durch die AusguBrinne E in das GefaB zuriickgeschiittet und die in den 
Offnungen verbleibenden gezahlten Pillen durch Herunterziehen des federnden Bodens in das zur 
Aufnahme bestimmte GefaB durch F gegeben. 

Abb. 58. PllIenzahlapparat. Abb. 59. Dragierkessel. 

Abb. 60. 

Abb.62. 

Abb.61. 

Einen Dragierkessel zeigt Abb. 59 (GUSTAV CHRIST & Co., Berlin-WeiBensee). Diese Kessel 
werden auch heizbar und so konstruiert, daB sie an eine Kraftanlage angeschlossen werden konnen. 
An ihrer Stelle eignet sich auch folgende Vorrichtung zum Polieren und vornehmlich 
zum Versilbern von Pillen: Man dichtet mittels gut passenden Korkringes eine Weithals
flasche an das Ende einer Transmissionswelle (Abb. 60). Die Flasche wird zur Halfte mit den 
zu versilbernden Pillen gefiillt und an der Transmissionsstange befestigt. Fiir groBere Mengen 
ist auch die in Abb. 61 dargestellte Poliermaschine zu gebrauchen. Fiir Rezepturzwecke be
dient m!tn sich einer meist aus Hom hergestellten, a.us zwei gut aufeinander passenden Halb
kugeln bestehenden Rotierkapsel (Abb.62). 

Einen Apparat zum Bedrucken der Pillen Hefert AUG. ZEMSOH in Wiesbaden. 
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Pi menta. 
Pimenta officinalis LINDLEY (Myrtus pimenta L., Pimenta vulgaris 
WIGHT et ARNOTT) mit den 5 Rauptvarietaten: a. longifolia. b. cuma
nensis, c. ovalifolia, d. ternifolia, e. Tabasco. Myrtaceae
Myrtoideae. Ein bis etwa 10 m hoher Baum, mit schlankem Stamm und 

immergriinen, lederigen, driisig pun ktierten , langlich lanzettlichen Blattern. Rei· 
misch in Mexiko, Zentralamerika. im nordlichen Siidamerika (Venezuela) und in 
Westindien (Jamaika), kultiviert dort, ferner in Ostindien und auf Reunion. 

Fructus Amomi. Pimento Jamaica Pepper. Poivre de la Jamaique. Semen 

Amomi. Fructus Pimentae. Piper jamaicense. Englischgewiirz. Gewiirzkorner. 
Jamaikapfeffer. MutterkOrner. Nelkenpfeffer. Neugewiirz. Clove Pepper. Allspice. 
Piment des Anglais. Toute-epice. 

Die nicht ganz reifen, aber ausgewachsenen, noch griin gesammelten und wahrend 8-10 Tage 
an der Sonne oder bei Regenwetter in Of en getrockneten Beeren. Reif sind die Friichte purpurrot. 
Die getrockneten Friichte sind rotbraun oder graubraun, bis 8 mm lang und dick, kugelig bis 
eiformig oder undeutlich vierkantig, ungestielt, au Ben kornig rauh, an der Basis mit kurzer Stiel. 
narbe und am Scheitel mit einer flachen, kreisrund-ringformigen Vertiefung und dem kleinen, noch 
deutlich erkennbaren vierzahnigen Kelchsaum und dem Griffelrest versehen. In jedem der beiden 
(oft auch ein oder drei) Fruchtfacher ein dunkelbrauner, plankonvexer, glauzender, undeutlich 

a) Steinzellen aUB dem Perikarp. b) EinzelUge Haare. 
Abb.63. 
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0) Starkekorner. 

spiralformig gedrehter, eiweiBloser Samen mit einem spiralig eingerollten, fast stielrunden, dunkel. 
violetteu Keimliug. Die diinne Fruchtwand etwa 1/2 mm dick, zerbrechlich, au Ben mit Oldriisen 
bedeckt, innen heller. Der Geruch und Geschmack der getrockneten Friichte ist eigenartig; 
er erinnert stark an Nelken und Zimt. 

Die Hauptmenge der Droge wird von Jamaika nach Kingston gebracht und von dort zum 
groBten Teil weiter nach England, zum Teil auch nach Hamburg verschickt. Der Verlust an reifen. 
den und dadurch wertlos werden den Friichten ist etwa 1/3 der Ernte. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt durch die Fruchtwand. Die Oberhaut sehrklein. 
zellig, mitSpaltoffnungen undhierundda mit kurzen,einzelligen,stark verdickten Haaren (Abb. 63b). 
1m braunen Fruchtfleiscb nahe der auBeren Epidermis ein ein. oder mehrreihiger Kranz sehr groBer 
kugeliger odereiformiger, schizogener, braungelberOlraume. 1m iibrigen, groBzelligen, braunwandigen 
Parenchym des Fruchtfleisches zahlreiche groBe, sehr verschieden geformte, teils weniger, teils fast 
vollstandig verdickte, farblose Steinzellen (Abb. 63 a) einzeln oderin Gruppen, dane ben reichlich ZeJlen 
mit Calciumoxalatdrusen. Die Steinzellen liegen an der Innenseite des Fruchtfleisches in fast ge· 
schlossener Schicht. Die innere Epidermis aus nicht deutlich differenzierten, langgestreckten und 
zerquetschten Zellen. Die auBere Samenhaut zeigt eine auBere und eine innere Epidermis und eine 
Lage brauner, groBer ZelIeu; die innere Samenhaut ist mit der auBeren in starrer Verbindung und 
meist aus 5 Lagen zusammengesetzt. Der Keimling schwarzviolett, spiralig im Samengehause ein. 
gelegt, aus ziemlich regelmaBig polyedrischen, nicht dickwandigen Zellen ge bildet, an der Peri pherie 
Olraume. Die Parenchymzellen mit zusammengesetzten, bis 12 p. groBen Starkekornern und mit 
Farbstoffmassen erfiilIt. Frucht und Samenschale enthalten viel Gerbstoff (eisenblauend), der 
Inhalt der braunen Zellen der Samenhaut wird durch heiBe Kalilauge dunkelblau bis violett gefarbt. 

Pul ver. Reichlich groBzelliges, starkehaltiges, braunwandiges Parenchymgewebe des 
Fruchtfleisches mit groBen, einzeln oder in Gruppen zusammenliegenden, sehr verschieden gestal. 
teten und verschieden verdickten Steinzellen, ferner Zellen mit Kalkoxalatdrusen; Epidermis· 
fragmente, sehr kleinzeIlig, mit Spaltoffnungen, zuweilen die Zellen zu kurzen, einzelligen, stark 
verdickten Raaren ausgewachsen; groBe, kugelige oder eifbrmige schizogene Olraume aus dem 
MeBocarp. DieStarkeeinfach undzusammengesetzt, bis 12,u groB (Abb.63c). Stiicke von Gefli.Bbiindeln 
mit SpiralgefaBen; rotliche und gelbliche Pigmentklumpeu; freiliegende Haare (Behr vereinzelt). 
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Ve'J'fiilschtUigen und Substitutionen. An Stelle der ganzen Friichte kommen vor: 
1. Kronpiment, Poivre de Thebet, Craveiro.Piment, von Pimenta acris WIGHT, 

Westindien, in Ostindien kultiviert. Bis 10 mm lange, 5 mm breite, krugformige, unten baucbige, 
oben eingezogene und in den breiten Kelch endigende, oft noch gestielte Friichte. Sie enthalten 
2-4 Samen. 

2. Tabasco.Piment, mexikanischer, spanischer Piment, Poivre de Chiappa, 
stammt von der Varietat Eugenia Tabasco G. DON, Yucatan. GroBer als der echte Piment, 
oft von den Seiten zusammengedriickt, fast aschgrau, weniger aromatisch. 1m Bau stimmen beide 
Arten in allen wesentlichen Punkten mit dem echten Piment iiberein. 

3. Brasilianischer Piment von Calyptranthus aromatica ST. HII •. 
Haufig verfii.lscht ist das Pulver; es kommen hauptsii.chlich in Betracht: 
1. Die Fruchtstiele der Pflanze: Man erkennt sie an massenhaften Kristallkammer. 

fasem der Rinde, langen Bastfasem, Gewebe des HoIzes mit Markstrahlen. 2. N elkenstiele 
(Bd. I, S. 858). 3. Maismehl (Bd. I, S. 429). 4. Cerealienmehle (Bd. I, S. 433). 5. Eichel· 
mehl (Bd. I, S.1064). 6. Sandelholz. 7. Pimentmatta aus geriiBteten und gemahlenen 
Bimen; meist am Geruch zu erkennen, charakterisiert durch Sklerenchymzellen, durch die 
Epidermiszellen, die dickwandige Zellen erkennen lassen, die haufig durch zarte Radialwii.nde 
in 4 Tochterzellen getei1t sind. Ferner kommt als Pimentmatta vor: Hirsekleie und brandige 
Gente. 8. Cichorien (Bd. I, S.1008), NuBschalen, Kakaoschalen usw. Vgl. auch die 
VerfiiJschungen des Pfeffers S. 467. 

Mit eisenoxydhaltiger Erdfarbe behandelter Piment ist nach suss im Handel eine 
haufige Erscheinung. Man fii.rbt den Piment, um die schwarzen, weichen, iiberreifen Korner zu 
verdecken und der Droge ein gleichmaBigeres rotlichbraunes Aussehen zu verleihen. Zum Nach· 
weis kocht man 5 g der Komer mit etwa 5 ccm SaIzsaure kurze Zeit, filtriert, verdiinnt mit dem 
glelchen Volum Wasser und fiigt einige Tropfen Kaliumferrocyanidlbsung zu; es entsteht bei 
gefii.rbtem Piment sofort die tiefblaue Fallung von Berlinerblau. Ungefarbte KOrner liefem 
bierbei nur eine hell blauliche oder griine, durchsichtige Verfarbung. Das Farben des Piments 
mull als FiiJschung aufgefaBt werden, falls die Ware nicht als gefarbt bezeichnet ist. 

Bestandteile. 3-4,5% atherisches 01 (s. u.), bis 12% Gerbstoff, femer Harz, 
Zucker, Farbstoff, Fett, Starke, Apfelsaure, Calciumoxalat, ein Alkaloid. Asche 
hoohstens 6% , in verd. Salzsaure davon unlOslich hoohstenB 0,5%. 

Aufbewah'J'Ung. In dichtschlieBenden GefaBen, unzerkleinert. 
Anwendung. Als Gewiirz. 

Pimenta acris WIGHT. Heimisch in Westindien (besonders auf Jamaika, St. Tho· 
mas, Bermudas-Inseln), Venezuela, Ostafrlka, Kamerun usw., liefert Kronpiment 
(vgl. oben) und Bay til (s. Oleum Pimentae acris). 

Pimenta acris var. citrifolia, Westindien, liefert Citronenbaytil, Le
mon·soented Bay Oil. 
Oleum Amomi. Oleum Pimantae. Pimentiji. N elkenpfef£ertil. Oil of Pimen to. 
Essence de pimento 

Gewinnung. Durch Destillation der unreifen, getrockneten Beeren mit Wasserdampf, 
Ausbeute 3-4,5°/ .. 

Eigenschajten. Gelbes biB braunliches 01 von angenebmem, gewiirzigem, nelkenolahn· 
lichen Geruch und scharfem, stechenden Geschmack. Spez. Gew. 1,024-1,055 (150), Amer. 
1,018-1,048 (250); an - 00 4O'biB - 50, Amer. OObis - 40;nD20. 1,525-1,534; 100lichin 1-2 Vol. 
Weingeist von 70 Vol .• % u. m. 

Bestandteile. 65-80% Eugenol, <;oH1202' Cineol, <;oH180, l·a·Phellandren, 
C1oH16, Caryophyllen, CUi~' 9-lO0/0 Eugenolmethylather, CnH14.02' Paimitinsaure, 
geringe Mengen Terpenalkohole. 

Anwendung. Zur Hersteliung von Likoren und Gewiirzessenzen, zum Parfiimieren von 
Seifen. 

Oleum Pimentae acris. Oleum Myrciaa. Bayiji. Oil of Bay. Essence de bay. 
Gewinnung. Durch Destillation der Blatter und jungen Zweigspitzen von Pimenta 

aeris WIGHT mit Wasserdampf, namentlich auf St. Thomas. Die Ausbeute betragt 1,2-1,3% , 

Eigenschaften. Gelbes, an der Luft braun werdendes 01 von angenehmem, nelkenbl. 
ahnliehem Gerueh und seharfem, gewiirzigen Gesehmaek. Spez. Gew. 0,965-0,985 (150); aD 
bis - 2°, selten bis - 30; nn20. 1,510-1,520; frisch destilliertes 01 ist liislieh in 1-2 Vol. 
Weingeist von 70 Vol .• %; die LOslichkeit nimmt bald ab, was auf der Polymerisation des 
Myreens beruht. 

Bestandteile. 59-66% Phenole (Eugenol und Chavicol), geringe Mengen Methyl. 
eugenol, Methylchavicol, Myrcen, 1.Phellandren, CitraI. 
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Pf'ujung. Ein zu niedriges spez. Gew. deutet auf Petroleum. Destilliert man von 10 eem 
01 1 eem ab, fiigt zum Destillat 1 eem Amylnitrit und 2 eem Eisessig, dann tropfenweise unter 
Eiskiihlung und Vmsehiitteln so lange von einem Gemiseh gleieher Teile Eisessig und Salzsaure, 
wie noeh Blaufarbung erfolgt, so darf sieh kein weiBer Niedersehlag (von Pinennitrosochlorid) 
bilden (TerpentinOl). Dureh diese Reaktion sind 100/0 und mehr Terpentinol naehzuweisen; 
Bayol selbst enth.ii.lt kein Pinen. 

Anwendung. Hauptsachlieh zur Herstellung des bekannten Kopfwasehmittels Bayrum. 
Bayrnm 400 T. frisehe oder 200 T. getroeknete Blatter von Pimenta aeris werden mit 6000 T. 

Rum und 6000 T. Wasser 12 Stunden maceriert. Dann wird soviel abdestilliert, daB das Destillat 
etwa 45% Alkohol enthalt. Meist verwendet man Losungen von Bayol in verd. Weingeist oder 
}tum. 

Pimpinella. 
Pimpinella saxifraga L. und Pimpinella magna L. Bibernell. Umbelliferae
Apioideae-Ammineae. 

Heimisch in einem groBen Teil Enropas, bis in den Orient und Sibirien. Aus
dauernd. Erstere bis 50 cm hoch, Stengel fein gerillt, die grundstandigen Blatter 
mit sitzenden, rundlichen, kerbig.gesagten, etwas am Blattstiel herablaufenden Fie
dern; letztere bis 1 m hoch, mit kantig·gefurchtem Stengel, Fiedern der grundstan
digen Blatter gestielt. Die Abschnitte der oberen Blatter lanzettlich bis linealisch, 
die obersten auf die Scheiden reduziert. Hiille und Hiillchen fehlend. Friichte mit 
undeutlichen Rippen, in jedem Talchen mehrere Sekretbehii.lter. Von den 2 Varie
taten von Pimpinella saxifraga, der P. saxifraga var. hircina LEERS und 
der P. saxifraga var. nigra WILLD., kommt nur die erstere in Betracht, da die 
Sekretbehii.lter gelbbraun sein sollen, nicht anfangs blau und spater braun wie bei 
var. nigra. 

Radix Pimpinellae. Bibernellwurzel. Pimpernel Root. Racine de 
boucage. Radix Pimpinellae albae (albae majoris, albae minoris, 
nostratis, hircinae). Radix Tragoselini. Radix Saxifragae magnae. Bocks
wurzel. Pfefferwurzel. Pimpinellwurzel. WeiBe deutsche Theriakwurzel. 

Die Droge besteht aus dem im Friihjahr und Herbst gegrabenen verzweigten 
Wurzelstock mit den Wurzeln. Der Umstand, daB die Droge von wildwachsenden, 
und zwar zwei verschiedenen Stammpflanzen (wenn auch iiberwiegend von P. saxi
fraga) gesammelt wird, bringt es mit sich, daB sie nicht so einheitlich ist wie die offi
zinellen kultivierten Wurzeln von Angelica und Levisticum. Das Rhizom ist kurz, 
meist mehrkopfig, auBen gelblichgrau, tragt oft noch Reste der hohlen abgeschnit
tenen Stengel oder Narben abgeschnittener Knospen und Achsen und ist durch 
Blattnarben quer geringelt. Nach unten geht der Wurzelstock in eine einfache, 
spindelformige Hauptwurzel oder mehrere Wurzelfasern iiber, die an der Basis fein 
geringelt, sonst auBen grob liingsfurchig und mit starken Warzen besetzt sind. Die 
Wurzeln hellgraugelb, bis 20 cm lang und oben am Rhizom bis 15 mm dick. Der 
Geruch ist kriiftig und eigenartig aromatisch, der Geschmack brennend-aromatisch, 
scharf. 

Lu pen bild. Das Periderm hellgelb. Die Rinde breit, weiB, naeh auBen zu sehrzerkliiftet. 
In den von je zwei Markstrahlen begrenzten Rindenstrahlen und in den auBeren Rindensehichten 
in Radialreihen (je eine Reihe in jedem Rindenstrahl) angeordnet zahlreiehe kleine, braungelbe, 
sehizogene Sekretbehalter. Der Holzkorper gelb, unueutlieh strahlig. Die Wurzel ohne, das Rhizom 
mit weitem Mark. 

Mikroskopisches Bild. Wie bei Radix Angelieae und Radix Levistiei. 
Ein diiuner Kork, dann kollenehymatiseh verdiektes Phelloderm. Die Rinde von groBen unregel
maBigen, radialgestreekten Liieken durebsetzt. Die zahlreiehen, relativ engen Sekretgange bei 
P. saxifraga. bis 80 IL, bei P. magna bis 100 IL im Durehmesser, sie flihren ein braunliehes 
Sekret. Ersatzfasem in der Rinde und im Holze, um die Gefii.Be besonders reiehlieh, diekwandig 
und deutlieh getiipfelt. Zuweilen an Stelle der Ersatzfasem im Holzteil eehte Sklerenehym
fasern. Starke besonders reiehlieh in den im Herbst gesammelten Wurzeln. 

Hager, Handbuch n. 29 
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Pul ver. Diinnwandiger Kork mit kollenchymatisch verdicktem Phelloderm; reichlich 
lockeres starkehaltiges Parenchymgewebe, die Stiirkekbrner klein; ziemlich zahlreiche Sekret
gange, von einem zarten Epithel ausgekleidet, meist gleich dem Durchmesser der GefaBe (bei 
P. saxifraga bis 80 fL, bei P. magna bis 100 tt); zahlreiche dickwandige, deutlich getiipfelte 
Ersatzfasern bzw. Sklerenchymfasern des Holzes (diese fehlen den iibrigen offizinellen Um
belliferenwurzeln); reichlich dickwandige unverholzte Ersatzfasern aus der Umgebung der 
kleinen Siebrohrenbiindel der Rinde; GefaBfragmente. Keine Steinzellen; kein Kalkoxalat. 

Verwechslungen. Die Wurzel von Heracleum sphondylium L. (Radix Pimpinellae 
Bpuriae). Diese ist viel heller, hat eine breitere Rinde und in dieser nur wenige groBe Sekretbehalter. 
Der Geruch ist bedeutend Bchwacher, der GeBchmack beiBend, zugleich bitterlich. Ferner die 
Wurzeln von Pastinaca sativa L., Carum carvi L., Peucedanum oreoselinum MOENCH, 
Poteri um sanguisor ba L. (friiher auch Bibernell genannt). 

Bestandteile. Das Rhizom von P. saxifraga enthaltSpuren goldgelbes atherisches 01 
(0,025 % ), Pimpinellin, C13HI005, Zucker, Harz, Extraktivstoffe, Gummi, Starke, Ei
weiB, Mineralsalze. DaB Pimpinellin bildet lange Nadeln Yom Smp. 1190 und ist wahrscheinlich 
ein Naphthalinderivat. Das 01 hat einen widerlich bitteren, kratzenden Geschmack und unange
nebmen, an Petersiliensamenol erinnernden Geruch. Spez. Gew. 0,959 (150). 

Die Wurzel von P. nigra enthiilt 0,38 % hellblaues atherisches 01, das im Sonnenlicht sich 
mit der Zeit griin farbt. EB riecht weniger unangenehm alB daB 01 von P. saxifraga. 

Aufbewahrung. Gut nachgetrocknet in dichtschlieBenden GefaBen. 
Anwendung. In der Volksmedizin innerlich in Gaben zu 0,5-2,0 im AufguB, auch in 

Pastillen- oder Pulverform, gewohnlicb aber als Tinktur bei Heiserkeit, Rauhigkeit im Halse, 
Rachen- und Mandelentziindung auch alB (10: 100) GurgelwaBser; als Kaumittel gegen Zungen
lahmung. Ferner zu Zahnpulvern und Zahnpasten. 

Extractum Pimpinellae. Bi bernellextrakt. - Ergiinzb.: 4 T. grob gepulverte Bibernell
wurzel zieht man 4 Tage mit einer Mischung aus 8 T. Weingeist (87%) und 6 T. Wasser, dann 
12 Stunden mit 4 T. Weingeist und 3 T. Wasser aus und dampft die filtrierten vereinigten Aus
ziige zu einem dicken Extrakt ein. Ausbeute etwa 18%' 

Tinctura Pimpinellae. Bibernelltinktur. Tincture of Pimpinella. Teinture de 
boucage (de saxifrage). - Germ.: Aus 1 T. grob gepulverter Bibernellwurzel und 5 T. verd. 
Weingeist (60%) durch Maceration. - He1v.: Aus 20 T. BibernellwurzeI (V) und q. s. verd. 
Weingeist (62%) bereitet man nach Befeuchten mit 8 T. durchPerkolation 100 T. Tinktur. -
Nat. Form.: Aus 165g Wurzel (Nr.40), einer Mischungaus 2 Raumt. Weingeist (91 %) und I Raumt. 
Wasser 1000 ccm Tinktur durch Perkolation. - Dan., N orveg. u. Suec.: 1 + 5 mit verd. Weingeist. -
Eine gelbbraune, kratzend schmeckende Tinktur. Spez. Gew.: 0,915-0,925 (Norveg.), 0,906 
(Suec.); Trockenriickstand 3,5% (Norveg.). 

Mlxtura Pimplnellae anlsata. 
Leipziger Hustensaft. 

Tinctur. Pimpinellae 15,0 
Liquor. Ammonii anisati 
Aquae Amygdal. amar. aii 7,5 
Murilag. Gummi arabic! 
Sirupi Amygdalar. iiii 30,0 
Aquae destUlatae 110,0. 

Sirupus pectoralis russlcus. 
Russischer Brustsaft. 

Tinctur. Pimpinell. 20,0 
Sirupi Morphini 80,0. 

Tlnctura contra Tusslm (F. M. Germ.). 
Hustentropfen. 

Tinct. Pimpinellae 10,0 
Liquoris Ammonii anisati 10,0 
Tinct. Opii benzoicae 10,0. 

Stiindlich 20-30 Tropfen in Wasser. 

Pinguicula. 
Pinguicula vulgaris SM., Andert ab in P. gypsophila WALLROTH. Lenti
bulariaceae. Heimisch in Nord· und Mitteleuropa. 

Herba Pinguiculae. Fettkraut. Butterwort. Herbe de grasette. Butter
kraut. Bergsanikel. Schmeerkraut. Zittrechkraut. 

Das zur Bliitezeit gesammelte, gut getrocknete Kraut. Die Blatter grundstandig, langlich 
oder elliptisch, zungenformig, fleischig, driisig-klebrig, ganzrandig, am Rande etwas aufgestiilpt, 
blaBgriin. Die Bliiten einzeln und hangend. Der Kelch 4-5spaltig, schwach zweilippig; die 
Blumenkrone mit einem offenen Schlund, der Sporn pfriemlich, etwa halb so lang wie die violette, 
innen weiBfleckige Krone. Die Frucht eine eiformige, abgerundete Kapsel. Ohne besonderen 
Geruch, Geschmack scharf, bitter. 

Bestandteile. Das Kraut solI ein Enzym enthalten, das ahnlich wie Lab Milch zum 
Gerinnen bringt. 

Anwendung. Als Fluidextrakt in kleinen Gaben bei Keuchhusten (siehe auch Thymipin 
unter Thymus). 
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Pinus. 
Pinus silvestris L. Coniferae-Pinoideae. Kiefer, Fiihre. Verbreitet in 
Europa und Asien bis zum ostlichen Sibirien. 

Turiones Pini. Kiefernsprossen. Sprouts of Pine. Bourgeons de 
pin (de sapin). Gemmae (Coni, Strobili) Pini. Fohren- (Fichten-, Tannen-) 
sprossen. Tannenspitzen. 

Die zu Beginn des Friihjahrs gesammelten, rasch getrockneten Sprossen. Sie 
sind walzenformig, oben kegelformig zugespitzt, bis 5 cm lang, etwa 4 mm dick und 
bestehen aus einer bis 5 cm langen griinen Achse, besetzt mit zahlreichen lanzett· 
formigen, gedrangt stehenden, rostbraunen, am Rande farblosen, gefransten, an der 
Spitze meist zuriickgebogenen Deckschuppen. Von diesen tragt jede in der Achsel 
Kurztriebe, die, in einer zarten, trockenhautigen Tiite eingeschlossen, je ein kleines 
Nadelpaar enthalten. Frisch sind die Sprossen durch ausgeschwitztes Harz klebrig. 
Der Geruch ist aromatisch, stark nach Harz, der Geschmack ist balsamisch bitter. 
Man sammelt auch von Picea excelsa und Abies alba die SproBspitzen. 

Einsammlung und Aufbewahrung. Man sammelt die Sprossen im Anfang des 
Friihlings, trocknet in gelinder Warme und bewahrt sie in dicht verschlossenen GefaBen nicht 
iiber ein Jahr (Helv.) auf. 

Bestandteile. Harz, atherisches 01, Bitterstoff (Pinipikrin), Boloretin (harz. 
ahnliche, bei 75 0 schmelzende Substanz nach FORCHHAMMER), Ceropinsaure, Pinitannsaure, 
Oxypinitannsaure (nach KAWALIER), Sapinsaure, C20Hao02 (im Harz, nach LESKIEWICZ). 

Anwendung. Bei veraltetem Luftrbhrenkatarrh, Gicht, Rheuma im AufguB (10: 100-200), 
haufiger in Form des Sirups oder der Tinct. Pini comp., auch zu Inhalationen. Volksheilmittel. 

Die Fasern der Kiefernnadeln liefern die Waldwolle. Die Nadeln bestehen aus mehr oder 
weniger breiten Bandern, die aus Epidermis mit in Reihen gestellten Spaltiiffnungen und mehreren 
Lagen von Fasern bestehen. Die eigentlichen Fasern sind von der Epidermis schwer zu treunen. 
Indessen sollen die als Waldwolle in den Handel kommenden Produkte fast stets aus Wolle, 
Baumwolle, Flachs oder Hanf, braun gefarbt und mit Terpentinbl parfiimiert, bestehen. - Aus 
den hingeren Nadeln mancher amerikanischer Arten, wie P. australis MICHX. und P. taeda L. 
solI man die Fasern leichter isolieren kiinnen und so ein ganz brauchbares Material zum Polstern, 
zu billigen Teppichen und zu Sacken gewinnen. 

Die Kiefernrinde dient zum Gerben. 
Aqua Gemmarum Pini. - ltal.: Aus 250 T. zerkleinerten, frischen Kiefernsprossen werden 

nach 24stiindiger Maceration durch Dampfdestillation 1000 T. Destillat gewonnen. 

Extractum Pini sylvestris. 
Extr. Turionum Pini. 

Kiefernadelextrakt. Fich tenn adelextrakt. 

Erganzb.: Aus 100 T. frischen, im Mai gesammelten jungen Fichtenzweigen (etwa 20 cm 
lang) mit Sprossen und Nadeln werden durch Destillation mit Dampf 200 T. Destillat gewonnen. 
Das sich hieraus absondernde atherische 01 wird miiglichst vollstandig abgehoben und ebenso wie 
das wasserige Destillat zunachst beiseite gestellt. Der Riickstand in der Destillierblase wird mit 
400 T. Wasser iibergossen, einige Stunden erwarmt und dann ausgepreBt. Der durchgeseihte Aus
zug wird unter Zusatz des wasserigen Destillats zu einem diinnen Extrakt eingedampft, dem man 
das atherische 01 zumischt. Das Extrakt ist braunschwarz und riecht kraftig nach Harz. Es dient 
als Zusatz zu starkenden Badern (Fichtennadelbadern), auf ein Vollbad 250-500 g. Auch gegen 
Flechten (Prurigo, Herpes); es trocknet auf der Haut zu einem firnisartigen tJberzug ein, der sich 
mit Wasser leicht wegwaschen laBt. Auch mit Zusatz von Ichthyol, Teer, Chrysarobin u. a. wird es 
angewandt. 

Extractum Pini Foliorum. Extractum Lanae Pini silvestris. Waldwollextrakt. 
Wird wie das vocige aus frischen Kiefernadeln hergestellt. Es wird auch wie jenes an
gewandt. 

Sirupus Pini sylvestris. Sirupus Turionis Pini (Helv.). Fichtensprossensirup. 
Kiefernsprossensirup. Sirop de bourgeons de pin. (Gall.). - Gall.: 100 T. zerstoBene 
Kiefernsprossen werden in einem geschlossenen GefaB 12 Stunden lang mit 100 T. verd. Weingeist 
(60Vol._%) unter iifterem Umriihren maceriert. Dann werden 1000T. siedendheiBes Wasser zu
gesetzt. Nach 6 Stunden wird die Fliissigkeit abgepreBt und durchgeriihrt. In 100 T. der Kolatur 
werden durch Erwarmen auf dem Wasserbad 180 T. Zucker geliist. Der Sirup wird filtriert. -
Helv.: 100 T. Fichtensprossen werden mit 8 T. Weingeist und 40 Wasser gleichmaBig befeuchtet. 
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Mit der gleichen Mischung werden zunachst 80 T. Vorlauf perkohert und zuletzt nach Zusatz von 
10 T. Glycerin zum Nachlauf 100 T. Fluidenrakt bereitet. - 10 T. dieses Extraktes werden mit 
90 T. Zuckersirup gemischt. 

Sirupus Pini Strobl compositus. Compound Syrup of White Pine. - Nat. Form.: 
Ein Gemisch aus je 75 g Cort. Pini Strobi und Cort. Pruni virgin., je 10 g Bad. Aralia.e face
mos. (amerik. Spikenard) und Gemmar. Balsamodendr. gilead., 8 g Sanguinariawurzel uod 
7 g Sassafrasrinde (aIle Nr.40 gevulvert) durchfeuchtet man mit q. s. eines Gemisches aus 1 Vol. 
Weingeist (92,3 Gew.-%) und 3 Vol. Wasser. Nach 12 Stunden bringt man die Masse in den 
Perkolator und perkoliert unter AufgieBen von der gleichen Weingeistmischung 500 ccm ab, 16st 
hierin 750 g Zucker und 0,5 g Morphinsu1fat, fiigt noch 6 com Chloroform zu und fiillt mit 
Zuckersirup auf 1000 ccm auf. 

Tinctura Pini composita, Rolztinktur. Bl u treinigungstropfen.- Erganzb.: 
Fein zerschuittene Fichtensprossen 3 T., grobgepulvertes Guajakholz, grob gepulvertes Sassafras
holz 1 T., zerquetschte Wacholderbeeren 1 T., verd. Weingeist 35 T. 

Terebinthina, Terpentin, Turpentine, Terebenthine, Balsamum 
Tere benthina, ist der Balsam oder Harzsaft verschiedener Koniferen, besonders 
der Pinusarten. 

Der Terpentin entsteht teils in der Binde, teils im jungen Holze der Abietineen. Die 
Terpentin- und Harzmenge der verschiedenenArten von Nadelbaumen ist verschieden; es schwankt 
die Harzproduktion selbst einer und derselben Baumart je nach Alter, Standort und nach der 
Methode der Gewinnung. Die Hauptmasse der Coniferenharze und Balsame verdankt Verwun
dungen ihre Entstehung und entstammt Harzgallen des Holzes oder Harzdriisen der Binde. Die 
Harzgalle ist eine Bildung, die infolge der Verwundung vom Cambium im Holzteil erzeugt wird, 
also eine Reaktion der lebenden Pflanze auf den Verwundungsreiz darstellt. 

Pinus pinaster SOL. (P. maritima POIRET), die Seestrandkiefer, 
heimisch in der Westhiilfte des Mittelmeergebietes bis Portugal und den Busen 

von Biscaya, liefert den Bordeaux-Terpentin, Gemeinen Terpentin, 
Terebinthine commune (de Bordeaux). 

Terebinthina gallica (communis), Terebinthina (Germ. Relv.), Franzosischer Terpen
tin. Tare benthine du pin. Balsamum Terebinthina communis. 

Helv. fordert ausdriicklich den Terpentin von Pinus pinaster, Germ. und 
A'IJ,str. lassen auch Terpentin von anderen Pinusarten zu. 

Gewinnung. Man gewinnt den Terpentin in Frankreich in der Gascogne, in dem als "Landes" 
bezeichneten Landstrich zwischen dem Moor, Garonne, Ciron, Douze, Midonze und Adour. Man be
ginnt im Februar die Baume zu verletzen, indem man einen Streifen Binde und Holz ausschlagt und 
dies von Zeit zu Zeit bis zum Oktober fortsetzt. Der Terpentin wird dabei in unter der Wunde 
angebrachten Topfen aufgefangen. Er ist frisch von weicher, dickfliissiger Beschaffenheit (Ge mme 
molIe) und unrein. Man reinigt ihn, indem man ihn in Kesseln erhitzt, absetzen laBt und koliert 
(Pate de terebenthine II. 180 chaudi6re) oder ihn in durchlocherten Kisten der Sonne aus
setzt (Pate de terebenthine au soleil). Das am Baum angetrocknete Harz wird von Zeit 
zu Zeit abgekratzt; es heiBt Barras oder Galipot. 

Eigenschajten. Frisch ist die ale Terebinthina gallica bezeichnete Handelsware 
fliissig und durchsichtig, triibt sich jedoch allmli.hlich und wird dabei dicker. Der Terpentin des 
Handels hat gewohnlich die kornige Konsistenz von Honig. Nach langem Stehen trennt er sich 
in eine obere klare, dickfliissige, dunkler gefarbte und eine untere festere Schicht, die unter dem 
Mikroskop wetzsteinformige Kristalle erkennen laSt. Geruch eigenartig, Geschmack scharf, 
bitter und ekelhaft. Die alkoholische Losung (1 + 5) rotet Lackmus schwach. Loslich in Ather, 
Alkohol, Methylalkohol, Amylalkohol, Aceton, Benzol, Chloroform, Eiscssig, Essigather, Essig
saure, Petrolather, Terpentinol, Tetrachlorkohlenstoff, Schwefelkohlenstoff, Toluol; in Wasser 
unl6slich, demselben aber bitteren Geschmack erteilend. 

Beim Erwarmen auf dem Wasserbad schmelzen die Ausscheidungen; der Terpentin ist dann 
fast klar, gelblich braun, triibt sich aber wieder beim Erkalten. 

Bestandteile. 15-30 % atherisches 01 (siehe Oleum Terebinthinae, S.455) und 
70-85% Harz (siehe Resina Pini, S. 462) und Kolophonium (S. 463). Nach BRUNIG (1900) 
entMlt der Terpentin: 28-29% atherisches 01, 6-7% Pimarinsaure, C14H220 2, 8-10% 
Pimarsaure, C20Hso02' 48-50% a- und p-Pimarolsaure, C18H 2S0 2, Besen 5-6%' Bern
steinsaure, Bitterstoff, Farbstoff, Wasser und Verunreinigungen 1-2% , Saure
zahl direkt nach BRUNIG 123-123,7, Saurezahl indirekt 123,6-124. Verseifungszahl 
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kalt 126,3. Verseifungszahl heiB 125,7. BRUNIG nimmt hiernach an, daB Saurezahl und 
Verseifungszahl zusammenfallen, weil nur freie Sauren und keine Ester vorhanden sind. Nach 
DIETERICH Esterzahl 2,8-9,8. Gehalt an Terpentiniil Germ. 6 mind. 15%' s. S. 1365. 

Aufbewahrung. GriiBere Mengen bewahrt man in einem starken, hiilzernen oder eisernen 
Fasse mit Ubergreifendem Deckel im Keller auf, kleinere Mengen in Steintiipfen. Vor jedesmaJiger 
Entnahme ist der Vorrat gut durchzurUhren, denn der schwerere, kristalIinische Teil sammelt 
sich am Boden an und bildet hier schlieBlich eine feste, nur schwierig zu verteilende Schicht. 
Als StandgefaB fUr die Apotheke wahlt man am besten eine Biichse ans starkem Eifrenblech, 
die innen mit einem Abstreichblech und deren Deckel mit einer fiir den Spatel bestimmten Off
nung versehen ist. 

Abb. 64. Standgefilll fur Terpentln. 

Anwendung. Nur auBerlich in Pflastern, Salben, Linimenten, selten unvermischt. Er 
wirkt hautreizend und ruft bei manchen Personen ebenso wie Terpentiniillastige Ekzeme hervor. 
Wird Terebinthina fiir innerliche Anwendung verordnet, so ist Tere bin thina laricina ab
zugeben. 

Pinus australis MICHAUX (P. palustris MILLER), Besenkiefer, und in 
etwas geringerem MaBe Pinus taeda L., Weihrauchkiefer, Pinus heterophylla 
ELLIOT, Kubanfichte und Pinus echinata MILLER, heimisch in den Ver
einigten Staaten (Carolina Georgia, Alabama, Virginia, Florida), in Britisch-Nord
amerika, liefern 

Terebinthina americana, Amerikanischen (virginischen) Terpentin, 
Thus americanum, Turpentine, der in der Hauptmenge zur Destillation 
von Terpentinol und zur Gewinnung von Kolophonium verwendet wird. 

Gewinnung. 1m FrUhjahr haut man in den Grund des Baumes 1 oder 2 horizontale 
Kerben und entrindet dariiber einen Streifen bis auf den Splint, der von Zeit zu Zeit verlangert 
win!. Der Terpentin flieBt in die am Grunde befindliche Kerbe und wird von Zeit zu Zeit aus
gefiillt. Auch hier wird das in der Wunde erhiirtete Harz (scrape) herausgekratzt. 

Eigenschajten. Der zuerst gesammelte Terpentin ist von nahezu weiBer Farbe 
(Jungfernharz, virgin dip, kommt als Water white oder window glass [W. G.] in den Handel), die 
spateren sind gelblich (FaBmarke N. oder M. K.). Eigenschaften sonst im wesentlichen wie beim 
franziisischen Terpentin. 

Pinus laricio POIRET, Larchenkiefer, S ch wardi5hre, Siideuropa, liefert 

den kretischen (griechischen) Terpentin; Pinus laricio POIRET var. austriaca 
ENDL., Osterreich (Wiener Wald), liefert den i5sterreichischen (deutschen) 
Terpentin. 

Der iisterreichische Terpentin enthalt nach TSCHIRCH und SCHMIDT zwei Harzsauren, 
amorphe Laricopininsaure, C21H300S (etwa 25%) und krist. Laricopinonsaure, C20H2204 
(etwa 34%)' ferner 35% atherisches 01, 2% Resen, wenig Bitterstoff, Wasser, Verunreini
gungen. 

Pinus silvestris L., Kiefer, Fi5hre, liefert in RuLlland (Archangeljsk, Wologda) 
und Finnland den russischen Terpentin. 
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Pinus sabiniana DOUGLAS, N uBfich te, Kalifornien, erzeugt einen den iibrigen 
Terpentinen im Werte nahestehenden Balsam. 

Pinus Khasya ROYLE und Pinus Merkusii JUNGH. et DE VRIESS, Burma, liefern 
aua ihrem Terpentin Destillate, die dem franzosischen Terpentinol fast vollkommen 
gleich sind. 

Pinus balsamea L. (Abies balsa mea MILLER), Balsamtanne, Britisch. 
Nordamerika und nordliche und nordwestliche Vereinigte StaatE'n, Abies Fraseri 
PURSH., in den nordlichen Alleghanies und Abies canadensis MICHAUX (Tsuga 
canadensiR CARR.) ebenda. liefern den Kanadabalsam, Balsamum 
canadense (s. Bd. I, S.611). 

Abies pectinata D.C. (Abies alba MILLER, Pinus picea L.), Edel
tanne, WeiBtanne, im mittleren Europa., Hefert den zurzeit ana dem Handel 
verschwundenen StraBburger Terpentin, Terebinthina alsatica, 
Terebenthine d'AIsace. 

Klar, durchsichtig, von Sirupkonsistenz. Geschmack balsamisch, etwas scharf, hinterher 
bitterlich. Geruch weniger an Terpentinol, mehr an Melisse und Citrone erinnernd. Setzt keine 
Kristalle abo Loslich in Ather, Chloroform, Eisessig, Essigather, Amylalkohol, Benzol, Toluol, 
Schwefelkohlenstoff und Tetrachlorkohlenstoff, teilweise leslich in Athyl- und Methylalkohol, 
Aceton und Petrolather. Reagiert s<?hwach sauer. 

Bestandteile. 28-30% atherisches 01, 8-lO% Abieninsaure, C12H 19COOH, 
1,5-2% Abietolsaure, C19H27COOH, 46-50% a- u. p-Abietinolsaure, C15H 2SCOOH, 
12-16% Abietoresen, 0,05--0,08% Bernsteinsaure, 1-2% Bitterstoff, Farbstoff, 
Wasser, Verunreinigungen. 

Larix decidua MILLER (Larix europaea D.C.), liefert in SUdtirol 
Terebinthina laricina(veneta), Uirchenterpentin, Venetianischen Terpentin, 
Larch Turpentine, Terebenthine du Meleze. 

Gewinnung. Man bohrt die Baume an und verschlieBt die Bohrlocher mit Holzpfropfen, 
die man nach laugerer Zeit herauszieht, um den angesammelten Terpentin zu entnehmen. 

Eigenschaften. Gelblicher bis braunlicher, klarer oder nur wenig triiber, dick- bis zah· 
fliissiger Balsam von gleichmaBiger, nicht komiger Beschaffenheit, von eigentiimlichem aroma
tischem Geruch und wenig bitterem, nicht scharfem Geschmack, spez. Gew. 1,185. In diinnerer 
Schicht bei gelinder Warme eingetrocknet hinterlaBt er einen durchsichtigen Firnis. 

Venetianischer Terpentin ist in Weingeist, Ather, Chloroform, Aceton, Eisessig, Benzol, 
Toluol und Petroleumbenzin klar leslich. Eine weingeistige Lesung rotet mit Wasser befeuchtetes 
Lackmuspapier schwach. Saurezahl 68,6-72,8 (nach Helv. 65--85), Verseifungszahl 128,8 
bis 145,6 (nach anderen Angaben 113,4--119,4, nach Helv. 85--110). 

VeTfiilschungen. Kiinstlicher venetianischer Terpentin wird hergestellt durch Lesen 
von Harzen in Harzol. Bei einem solchen Kunstprodukt sind Saurezahl und Verseifungszahl 
annahemd gleich. 

Uber Beimengung von gewohnlichem Terpentin siehe Priifung. 
Bestandteile. (Nach WEIGEL 1900.) 4-5% Laricinolsaure, C19H 29COOH, 55--60% 

a- und p-Larinolsaure, C17H 25COOH, 20--22% atherisches 01, 14--15% Laricoresen, 
0,1--0,12% Bernsteinsaure, 2-4% Bitterstoff, Farbstoff, Wasser, Verunreini
gungen. 

Priifung. Reiner Larchenterpentin lOst sich in der dreifachen Menge Weingeist von 80 0/ 0 
klar auf; sind mehr als 30 0/ 0 gewohnlicher TIJrpentin zugegen, so tritt nach kurzer Zeit eine Ab
scheidung auf. Wird Larchenterpentin mit Ammoniakfliissigkeit (lO% NHs) iibergossen, so 
bleibt er klar oder fast klar, eine Mischung mit 20% gewohnlichem Terpentin wird dabei milchig 
~riibe, eine Mischung mit 30 0/ 0 milchig triibe und nach einiger Zeit fest. Nach ASPLUND lOst man 
1 T. Larchenterpentin in 3 T. Ather und fiigt 0,8 T. n-Ammoniaklosung hinzu; es muB eine klare 
Losung entstehen, die bei 15 0 innerhalb 6 Stunden zu einer Gallerte erstarrt. Beimengungen 
von gewohnlichem Terpentin geben triibe Losungen, die erst nach langerer Zeit oder garnicht 
erstarren. 

Anwendung. Wie gewohnlicher Terpentin; besonders zu Lacken und Firnissen. 
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Aqua Terebinthlnae. - PorlUl}.: 50 T. Telpentin werden mit 1000 T. Wasser 5 Tage lang 
lifters durchgeschiittelt; dann wird filtriert. 

Sirupus Terebintbinae. Terpentinsirup. Sirop de terebenthine. - Gall.: 1 T. 
Terpentin digeriert man in einem bedeckten GefaBe 3 Stunden unter lifterem Umriihren mit 10 T. 
Zuckersirup, ersetzt das Verdampfte durch Wasser und filtriert nach dem Erkalten den von dem 
Terpentin getrennten Sirup. - Hiap.: Aus 10 T. venetianischem Terpentin 64 T. Zucker und 
36 T. Wasser wie Sirup. Bals. Tolutani (s. Bd. I, S.625). - Portug.: 35 T. Aqua Terebinthinae, 
65 T. Zucker. 

Spiritus Terebintbinae compositus. - Porlug.: 200 T. Terpentin, 80 T. Elemi, je 20 T. 
Zimtpulver, Nelkenpulver, Bemsteinpulver, Ingwerpulver, MuskatnuBpulver und Styrax werden 
mit 1500 T. Weingeist (85%) 5 Tage maceriert: dann destilliert man 1000 T. abo - Hisp.: Fruct. 
Lauri 125,0, Radicis Dictamni cretici 33,0, Corticis Cinnamomi ceyl., Rhiz. Zedoariae, Caryo
phyllorum, Rhiz. Galangae, Rhiz. Zingiberis, Nucis Moschatae aa 50,0, Elemi, Styracis, Galbani, 
Myrrhae, Succini, Tacamahacae aa 100,0, Terebinthinae Pini 500,0, Spiritus 80 Vol.-% 3000,0. 
6.Tage macerieren, dann 2500,0 abdestillieren. 

Terebinthina purificata, Gereinigter Terpentin. Zur Reinigung von mechanischen 
Verunreinigungen wird der Terpentin auf dem Wasserbad geschmolzen und durchgeseiht. 

Un~entum Terebinthinae (terebinthinatum). Terpentinsalbe. Balsamum Loca· 
telli. - Ned-eTl.: 3 T. fein (B 30) gepulvertes Sandelholz digeriert man if! Stunde mit einem ver
fliissigten Gemisch aus 25 T, gelbem Wachs, 36 T. Sesamol und 36 T. Liirchenterpentin, koliert 
und setzt der halb erkalteten Kolatur noch 3 T. Perubalsam zu. - [tal.: Zu bereiten aus 3 T. 
Olivenol, 2 T. Terpentin und 2 T. weiBem Wachs. - Norol!{j.: 35 T. gemeiner Terpentin, 35 T. 
Terpentinol, 30 T. gelbes Wachs. - Porlug.: 60 T. Terpentin, 30 T. Eigelb und 10 T. Mandelal 
auf dem Wasserbad zu mischen. - ROB8.: 2 T. Terpentinal und 8 T. Schweinefett. - Buec.: 
Ungt. Tere binth. resinosum: 15 T. Kolophonium, 15 T. Talg, 10 T. Terpentin, 15 T. gelbes 
Wachs, 45 T. Olivenol. 

InJeetio FERNANDEZ, Coli yrium FERNANDEZ 

(Hisp.), 
1. Terebinthinae Pinl 20,0 
2. Gumml arabici 60,0 
3. Hydrargyri chlorati v. h. par. 3,0 
4. Aluminis 6,0 
5. SpirituB aetherei 6,0 
6. Camphorae 6,0 
7. Aquae S95,O. 

2, 3, 4 und 6 mischen, mit Wasser emulgieren, 
langsam 1 zusetzen, dann den Rest Wasser 
und zuletzt 5. 

Pllulae Tereblnthlnae. 
Pilules de t6r6benthine. 

Gall. Hisp. Portllg. 
Terebinthinae 2,0 10,0 67,0 
Magnesll carbonici 2,0 16,0 48,0 

Man IABt die Masse stehen, bis sie slch ausrollen 
liBt und formt PlJIen zu: Portug, 0,3 g, Gall. 
0,4 g, HiBp. 0,25 g. 

Pllulae Terebinthlnae composltae. 
Suec. 

Opil 0,5 
CMnini Bulfurici 2,0 
Styracis liquidae 2,0 
Terebinth. veneme 8,0 

Mit Magnes. carbon. zu 100 Pillen anzustoBen. 

Unguentum dlgestlvum simplex (Gall. 1884) . 
Onguent digestlf simple. 

Terebinthinae laricinae 40,0 
Vitellum ovi 20,0 
Olei OJivarum 10,0. 

Balsam, Lockwltzer, von LEONHARDT, ist eine Mischung aus Terpentin, Wachs und 
Fett mit etwas Aniso!. 

Beinscbiiden-Indian von BERM. BOHNERT in Delitzsch besteht nach Augabe des Ver
fertigers aus 35 T. Terpentin, 15 T. Olivenlil, 15 T. gelbem Wachs, 10 T. Hammeltalg, 10 T. 
Schweinefett, 10 T. Kolophonium, 5 T. Karbollil (mit Drachenblut angerieben). 

Oleum Terebinthinae. Terpentinol. Oil (Spirits) of Turpentine. 
Essence de terebenthine. 

Gewinnung. ~!..~!L.D~stillation von 'f~r'pent~n mit W~~ser oder nic~t iibe.~hitztem 
Wasserdampf. . 

-"·Ha~lsso'l'ten. Baupterzeugungslii.nder sind die Vereinigten Staaten von Nordamerika, 
Frankreich, Spanien, RuBland, Osterreich und Griechenland. Fiir den Welthandel kommen fast 
ausschlieJ3lich das amerikanische und das franzosische Terpentinlil in Betracht, in neuerer 
Zeit bringt auch Spanien erhebliche Mengen auf den Markt, wahrend das in den iibrigen Landern 
gewonnene 01 im eigenen Lande verbraucht wird. 

1. Das amerikanische Terpentinol wird aus dem amerikanischen Terpentin haupt
sii.chlich in den Staaten Georgia, Florida, Alabama, Mississippi und Louisiana gewonnen. Bei 
der Destillation des Terpentins, die in Kupferblasen iiber freiem Feuer erfolgt, leitet man nach 
dem Schmelzen des Terpentins durch ein Rohr Wasser in diinnem ununterbrochenen Strahl 
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in die Blase, bis kein 6I mehr iibergeht. Die Blase wird dann durch ein AbfluBrohr entieert, da 
geschmolzene Harz (s. Resina Pini, S. 462) durch Drahtsiebe koliert und in Fasser gefiillt. 

Franziisisches Terpentiniil wird aus dem franziisischen Terpentin im Siidwesten von 
Frankreich in gleicher Weise wie das amerikanische 01 oder durch Destillation mit Wasserdampf 
gewonnen. 

Eigenschaften. Farbloses oder schwach gelbliches diinnfliissiges Ol von 
eigenartigem Geruch und scharf kratzendem Geschmack. Das franzosische Ol riecht 
angenehmer (wacholderartig) als das amerikanische. Spez. Gew. 0, 858--{),877 (150), 
meist 0, 865--{),870. Die Hauptmenge (80-90 Ufo) siedet zwischen 155 und 165°; 
nD20. 1,468-1,482. Das Dreh ungs vermo gen des Terpentinols aes Handels schwankt 
innerhalb sem weiter Grenzen; nach Germ. von -40 ° bis + 15°, nach SCHIMMEL von 
-3il ° bis +410. Franzosisches(undspanisches) 01 dreht links, griechisches und alge
risches rechts; das amerikanische 01 ist ein Gemisch von links- und rechtsdrehendem 
01 und dreht bald links, bald rechts, aber weniger stark, als ein links- oder rechts
drehendes Ol fiir sich. Beim Altern des Oles nimmt das Drehungsvermogen abo 
Terpentinollost sich in 5-6 Vol. Weingeist von 90 Vol.- Ufo; mit absolutem Alkohol 
ist es in jedem Verhaltnis mischbar, ebenso mit Ather, Chloroform, Benzol, Petrol
ather, Schwefelkohlenstoff, wasserfreier Essigsaure, Anilin und mit fetten Olen. 

Bestandteile. Der Hauptbestandteil des Terpentiniils ist das a-Pinen, CloHle, das je 
nach der Herkunft des Oles in der links- oder rechtsdrehenden Form oder als Gemisch beider 
vorhanden ist. Daneben sind nur geringe Mengen von anderen Terpenen, CloH 16, vorhanden: 
,8-Pinen, Dipenten, I-Camphen, Fenchen (1), Firpen (1), ferner polymere Terpene, 
kleine Mengen von Ameisensaure und Essigsaure sowie von Harzsauren. 

Verfiilschung. Ais Verfalschungen sind beobachtet worden: Petroleum, Harziil, 
Harzessenz, Kieniil, Copaliil; bei Personen, die !nit Copalol verfalschtes Terpentiniil 
zum Putzen benutzt hatten, zeigten sich starke Entziindungen im Gesicht und an den Handen. 

Priifung. a) Spez. Gewicht (15°) Germ. 0,860-877, Helv. 0,859-0,876, Austr. 0,865-0,870, 
Hispan. 0,850-0,870, Nederl. 0,860-0,890; Amer. (25 0) 0,860-0,870. - b) Siedepunkt. Bis 
1550 diirfen nur wenige Tropfen iibergehen, und die Hauptmenge, mindestens 800/0' muB zwischen 
155 und 165° iibergehen. - c) 1 ccm Terpentiniil muB sich in 7 ccm Weingeist (90 Vol.-Ufo) klar 
liisen (Petroleum). - Germ. 6 s. S. 1349. 

Die Bestimmung des Drehungsvermiigens hat fiir die Beurteilung der Reinheit des Oles 
wenig Wert, hiichstens kann man annehmen, daB ein 01 mit einer Drehung, die sich der Hiichst
zahl nach links oder rechts nahert, unverdachtig ist. 01 mit geringerer Drehung (links oder rechts} 
oder inaktives 01 ist ein Gemisch von links- und rechtsdrehendem 01, das aIle miiglichen Werte 
zeigen kann. Gall. fordert ein 01 mit aD = -40,32 0• - Der Sauregehalt des Oles solI nicht 
hiiher sein als einer Saurezahl von 1,5 entspricht. Beim Altern des Oles nimmt der Sauregehalt zu 
durch Bildung von Ameisensaure durch Oxydation. 

Bestimmung des A bdampfriickstandes. Der in unten beschriebener Weise nach 
KOLLO bestimmte Abdampfriickstand betragt bei gutem Terpentinol hiichstens 1 %; bei alten, 
sowie mit hochsiedenden Petroleumfraktionen und Copaliil verfalschten Olen ist er hoher. Man 
bettet eine Platin- oder Nickelschale in ein Sandbad und umgibt sie mit einem Blechring von etwa 
Fingerbreite, so daB sie nur mit einem schmalen Saum aus dem Sandbad und Ring herausragt. 

Das 01 (5 g) laBt man aus einem Tropftrichter, dessen Ablaufrohr unten L-, gebogen und zu 

einer Spitze ausgezogen ist, mit einer AusfluBgeschwindigkeit von etwa 100 Tropfen in der Minute 
in die Schttle flieBen. Nach dem Aufhiiren der Dampfbildung wird noch 1/4 Stunde weiter erhitzt. 
Man vermeidet so die bei zu langsamem Verdampfen eintretende Oxydation des Oles, die infolge 
der eintretenden Verharzung die Menge des Riickstandes erheblich erhiiht. 

Bestimmung der Bromzahl des Terpentiniils nach WOLFF: 2 ccm Terpentiniil 
fiillt man mit Petroleumbenzin auf 100 ccm auf. In eine Giasstopfenflasche von etwa 250 ccm 
Inhalt gibt man je 50 ccm Kaliumbromid- und Kaliumbromatlosung (siehe S. 414), fiigt 
dann aus einer Biirette 4 ccm der Terpentiniilliisung, dann 5 cern Schwefelsaure hinzu und 
schiittelt 1 Minute lang; dann laBt man weiter von der Olliisung tropfenweise zuflieBen, bis 
nach jedesmaligem Schiitteln die vorher durch Brom rot gefarbte Liisung entfarbt ist; hat man 

x ccm Olliisung verbraucht, so ist die Bromzahl 1200; 8 = spez. Gewicht des Oles. Reines Terpen-
8X 

tiniil hat die Bromzahl 215-230, nach V AUB EL 220-240, seIten bis 210. Statt Benzin kann man auch 
Petroleum nehmen; man muB dann aber in einem blinden Versuch dessen Bromzahl bestimmen 
und in Rechnung stellen; gutes Petroleum hat eine Bromzahl unter 3. Durch eine Verfalschung 
mit Petroleum oder Benzin wird die Bromzahl des Terpentiniils stark erniedrigt. 
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N ach weis von Kienol. Ein Nachweis von Kienol in Terpentinol ist nach SCIDMMEL 
nur dann moglich, wenn die physikalischen Eigenschaften des Gemisches stark verandert sind 
oder die chemische Zusammensetzung des Kienbls von der des Terpentinols erheblich abweicht. 
Spez. Gewicht, Brechungsindex und Drehungsvermogen geben keinen Anhaltspunkt, der Siede. 
punkt wird durch Zusatz von Kienbl erhbht; bei den folgenden Farbreaktionen verhalten sich Harz· 
essenzen und Harzole ahnlich wie Kienol: 

Schiittelt man das 01 mit dem gleichen Volum wasseriger Schwefliger Saure (oder nach 
WOLFF mit einer Natriumsulfitlosung [1 + 9] unter Zusatz von verdiinnter Schwefelsaure), so farbt 
sich bei Gegenwart von Kienbl die Mischung gelblichgriin(HERZFELD). - tl'bergieBtmaneinStiick. 
chen Xtzkali mit dem zu priifenden 01, so £ar~~ sich bei Gegenwart von Kienol das Xtzkali sehr 
bald braun (HERZFELD). - Kocht man 5 cem OJ mit 5 Tropfen Nitrobenzol auf, erhalt dann nach 
Zusatz von 2 ccm Salzsaure nochmals 10 Sekunden im Sieden, so farbt sich Kienol braun, die 
Saure braun bis schwarz; Terpentinol gibt viel hellere Farbungen (WOLFF). - Fiigt man zu einer 
Mischung von je 4 ccm verd. Eisenchloridlosung (1 : 2500) und Kaliumferricyanidlosung (1 : 500) 2-10 
Tropfen des zu priifenden Oles und schiittelt kraftig durch, so tritt bei Anwesenheit von Kienbl 
sehr schnell eine Fallung von Berlinerblau ein, wahrend Terpentinbl erst nach Stunden eine Fallung 
erzeugt (WOLFF). - 5 ccm Essigsaureanhydrid werden mit 5 ccm Terpentinbl geschiittelt, dann 
unter Umschiitteln und Kiihlen mit 10 Tropfen Salzsaure versetzt; nach dem Abkiihlen fiigt 
man nochmals unter Schiitteln 5 Tropfen Salzsaure hinzu, wobei sich die Fliissigkeit wieder er· 
warmt und eine klare Losung eintritt. Terpentinbl bleibt hierbei wasserhell, Kienbl wird schwarz. 
(PrEST). 

N ach weis von Petroleum und Benzin. Petroleum und Petroleumbenzin erniedrigen 
das spezifische Gewicht. Dampft man 50 ccm Terpentinbl auf dem Wasserbad bis auf 1-2 ccm 
ein, so muB sich der Riickstand in 5-10 ccm wasserfreier Essigsaure klar Ibsen; bei An· 
wesenheit von 10 0/ 0 und mehr Petroleum ist die Mischung triibe und teilt sich beim Stehen in 
2 Schichten (CONRADSON). - Schiittelt man in einem Zylinder 10 ccm Terpentinol mit 10 ccm 
wasserfreiem Anilin kraftig durch, so muB nach 5 Minuten die Fliissigkeit vollkommen einheitlich 
aussehen, und es diirfen sich keine zwei Schichten zeigen. (Friihere Vorschrift der preuBischen 
Steuerbehorde zum Nachweis von Patent.Terpentinol; s. S.460.) 

Nach NrcOLARDOT und CLEMENT: Das Verfahren beruht darauf, daB die natiirlichen Be. 
standteile des Terpentinols durch Essigsaure und Mercuriacetat oxydiert werden, wahrend 
die nicht angegriffenen Verunreinigungen quantitativ bestimmt werden. 70 g Mercuriacetat lost 
man in 150 ccm Essigsaure, fiigt 50 ccrn des zu untersuchenden Oles hinzu und erwarmt das Ge· 
misch 1/2 Stunde auf dem Wasserbad am R~ckfluBkiihler. Dann destilliert man mit Wasserdampf 
und miBt das Volum des iibergetriebenen Oles. Reines Terpentinol wird vollig oxydiert, so daB 
mit Wasserdampf kein OJ mehr iibergeht. 

Aufbewahrung. Terpentinbl verandert sich bei Zutritt von Luft und Licht sehr schnell, 
besonders wenn es nicht wasserfrei ist. Es wird dickfliissig, nimmt Sauerstoff auf, spez. Gewicht 
und Siedepunkt erhbhen sich, und die Loslichkeit in Weingeist nimmt zu. AuBerdem nimmt das 01 
starke saure Reaktion an. Ein solches 01 bezeichnete man friiher, weil es stark oxydierend wirkt, 
als ozonisiert, was jedoch unrichtig ist, da es kein Ozon, wohl aber Wasserstoffsuperoxyd neben 
organischen Superoxyden enthalt. Zur Vermeidung dieser Veranderungen muB man Terpentinbl 
sorgfaltig bei Luft· und LichtabschluB aufbewahren. Aus einem derartig veranderten OJ kann 
man durch Rektifikation unter Zusatz von Kalkmilch wieder brauchbares 01 gewinnen. 

Anwendung. Terpentinol wird auBerlich zuEinreibungen und Inhalationen angewandt, 
besonders in der V olksheilkunde und der Veterinarpraxis. Inn e r1 ic h (als g e re in igte s Terpentinol 
S.458) findet es Verwendung bei putrider Bronchitis, Blasenkatarrh, Gallensteinen, Phosphor. 
vergiftung (5-15 Tropfen). Der Ham nimmt nach innerlichem Gebrauch des Terpentinols, 
sogar schon nach dem Einatmen seiner Dampfe, Veilchengeruch an. Vorsicht bei Nierenkranken! 
Starke Dosen von 15-30 g konnen den Tod zur Folge haben. 

Bei Ph08phorvergiftungen ist das nichtrektifizierte 01 wirksamer als das rektifizierte; 
als ganz besonders wirksam aber gilt bei Phosphorvergiftungen ein durch langere Lagerung in 
halbgefiillter Flasche verharztes (sogenanntes ozonisiertes) Terpentinol, wodurch Phosphor leichter 
oxydiert wird. 

Es soli sich auch bei Vergiftungen mit Karbolsaure als Gegenmittel bewahrt haben 
Der Gebrauch von Terpentinol in den Gewerben und der Technik ist auBerordentlich viel. 

seitig; es ist ein ausgezeichnetes LosungsmitteJ fiir Fette Harze und die meisten Kautschukarten. 
Gelegentlich werden Mischungen von Terpentinol mit konz. Schwefelsaure 

gefordert. Solche Mischungen sind wegen der dabei auftretenden heftigen Reaktion mit Vorsicht 
im Freien herzustellen, wobei man die vorher mit wenig fettem 01 oder Wasser oder den iibrigen 
fiir die Mischung geforderten Bestandteilen versetzte Schwefelsaure allmahlich dem Terpentinbl 
unter Umriihren beimischt. Gefahrliche Mischungen, die sich von selbst entziinden konnen, sind 
Terpentinol mit Salpetersaure oder Chlorkalk. Sehr heftig reagiert Terpentinol auch mit Jod. 
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Oleum Terebinthinae rectificatum. Gereinigtes TerpentiniH. Recti
fied Oil of Turpentine. Oleum Terebinthina.e depuratum. 

Da'l"stellung. Terpentino1 wird mit der sechsfachen Menge Ka1kwasser nach krii,ftigem 
Durchschiitte1n (zur Bindung von Sauren) der Destillation unterworfen, bis mit dem Wasser etwa 
8/, des 01es iibergegangen sind. Nach dem Absetzen wird das 01 von dem Wasser getrennt. Zur 
volligen Entwasserung kann man das 01 mit etwas wasserfreiem Natriumsuliat schiitte1n und dann 
filtrieren. Das bei der Destillation zUrUckbleibende 01 kann zur Herstellung von Firnis verwendet 
werden oder man destilliert weiter mit Wasserdampf und verwendet das so gewonnene 01 wie ge· 
wohnliches Terpentinol. - Germ. 6 s. S. 1349. 

Eigenschaften. Farblose Fliissigkeit von reinem Terpentinolgeruch; spez. 
Gew. 0, 860-0, 870 (15°). Sdp. 155-162°. Es rotet angefeuchtetes Lackmuspapier nicht. 
1m iibrigen verhiilt as sich wie gewohnlichas Terpentinol. 

Prilfung. a) Spez. Gewicht: Germ. Amtr. Brit. Suec. 0,860-0,870, Hdv. 0,860-0,871, 
NederZ.O,860-0,872, Amer. (25°) 0,856--0,865. - b) Siedepunkt 155-162°. DasOl muB bisauf 
einen geringen Rest innerhalb der angegebenen Grenzen iiberdestillieren; Brit. fordert, daB das 
01 fast ganz zwischen 156 und 180° iibergehen solI. - Germ. 6 s. S. 1349. 

Aufbewah'l"ung und Anwendung. Siehe Oleum Terebinthinae. 

Linlmentum Terebinthlnae (tereblnthlnatum). Terpentinliniment. Liniment of 
Turpentine. - Erganzb.: 190 T. Leino1 werden unter Umschiitte1n 257 T. Kalilauge (15%) und 
133 T. Weingeist zugefiigt. Nach vollkommener Verseifung (bei Zimmertemperatur) fiigt man 
eine Losung von 50 T. Kaliumcarbonat in 50 T. Wasser, sowie 320 T. Terpentinol zu und schiittelt 
gut durch. Geibbraune, klare Fliissigkeit. - Brit.: Einer Losung von 50 g Campher in 650 ccm 
Terpentino1 fiigt man nach und nach eine Mischung aus 75 g Kaliseife und 100 ccm Wasser zu 
und erganzt mit Wasser auf ,1000 cem. 

Oleum Terebinthinae sulfuratum. Geschwefeltes Terpentinol. 
Schwefelbalsam. Balsamum Sulfuris terebinthinatum. Balsamum Sul
furis Rulandi. Oleum Harlemense. Harlemer Balsam. Harlemer 01. 
Silberbalsam. Silbertropfen. Balsamsilbertropfen. Tillytropfen. 

Erganzb.: 1 T. geschwefeltes Leino1 (s. S. 90) wird in 3 T. Terpentinol ohne Anwendung von 
WiLrme gelost. Klare, rotbraune Fliissigkeit. - Anwendung. In der Volksmedizin, tropfenweise 
bei den verschiedensten Krankheiten. GroBe Gaben konnen todliche Vergiftung zur Foige haben. 

Aether tereblnthlnatus. 
Guttulae DUBANDB. Mixtura DUBANDB. 

Mixtura lithontriptica WXYTT. 

Aetheris 20,0 
Olei Terebinth. recto 6,0. 

Bei Gallensteinkolik. 

Aqua ADhaltlna (Hambg. Vorschr.). 
Anhalter Wasser. 

Eugenoli 
01. Oinnamomi 
01. Foeniculi 
01. nucis moschatae aeth. 
01. Rosmarini Ai 8,0 
01. Terebinthinae 80,0 
Spiritus 880,0. 

Emulslo Olel Tereblnthlnae (Nat. Form.). 
Emulsion of Oil of Turpentine. 

1. Olei Terebinthinae 16,0 cem 
2. Olei Amygdalarum 5,0 " 
3. Sirupi simplicis 25,0 " 
4. Gummi arabici 15,0 g 
6. Aquae q. sat. ad 100,0 ccm 

4 wird mit 1 und 2 in einer vollig trockenen 
Flasche angeschilttelt, dann werden 30 cem 
Wasser hinzugefiigt und durch krllftiges Schilt
teln emulgiert, darauf 3 und 5 q. sat. zu 100 cem 
Emulsion. 

Suec. 
Vitelli ovi 
Olei Terebinth. rectif 
Mellis depurati 
Aquae 

I 
10,0 
75,0 

ad 200,0. 

Llnlmentum angllcum (F. M. Germ.). 
Macer. Cort. Quillayae 0,02 :60,0 
01. Terebinth. 8,0 
01. Thymi 2,0 
Gummi arab. pulv. 0,6 
Tragacanth. pulv. 0,2. 

Llnlmentum saponate.ammonlatum 
tereblnthinatum. 

Linimenti saponato-ammoniati 75,0 
Olei Terebinthinae 25,0. 

Llnimentum Tereblnthlnae acetlcum. 
Liniment of Turpentine and Acetic 

Acid (Brit.). 
Acidi acetici glacialis 110 cem 
LinimentiCamphorae(Brit.) ad1000 " 
Olei Terebinthinae 445 " 

Llnlm. acetlco·thereblnth. (Norveg.). 
1. Olei camphorati 10,0 
2. Acidi acetic! 15,0 
3. Vitelli Ovi 20,0 
4. Olei Terebinthinae 75,0 
6. Aquae 80,0. 

1 mit 3 und 6 emulgieren, allmilhlich 4, zuletzt 
5 zusetzen. 

Suee. 
Vitelli ovl 
Olei Terebinthinae 
ACidi acetici 
Aquae 

10,0 
45,0 
7,0 

ad 100.0. 
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Llnlmentum Tereblnthlnae. 
Turpent.ine - Liniment. HENTISIIB Lini

ment (Amer.). 
Ceratl Reslnae (Amer.) 650,0 
Olel Tereblntblnae 350,0. 

Llnlmentum Tereblnthlnae STOCKES. 

F.M. Germ. 
01. Terebinthinae 
Acid. acetlci 
Vitell.Ovi 
Aq. Rosarum 
01. Cltri 

Helvet. 

90,0 
15,0 

No. I 
75,0 
4,0. 

Olel Ollvarum 5,0 
Linlm. Terebinthinae compo Vitelli Ovi Nr. I 

STOCKES Liniment. Aquae 45,0 
Erganzb. Olel Terebinthlnae 30,0 

1. Vitelli ovi 16,0 Acldl aceticl 5,0 
2. Olei Olivarum 5,0 Ole! Citrl 2,0. 
3. Aquae tepidae 66,0 Ml tu Sit bl thl tl 4. Olel Tereblnthln. 100,0 x ra apon 8 ere n na 
5. Acidl acetici glacialis 15,0. (Form. Bero!.). 

mischt man in obiger Reihenfo]ge, 4 in klelnen Saponls terebinthinati 10,0 
Mengen. MilchwelLle Mischung ohne Schichten- Olei Terebinthlnae 6,0 
blldung. Aquae 85,0. 
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Caseoterpol (CHEM. FABR. V. HEYDEN, Radebeul) ist eine Emulsion von Terpentinol 
mitCaseosannachProf. LENZMANN mit 25% TerpentinolinAmpullenzu lccm. - Anwendung: 
Zur intravenosen Terpentinoltherapie gegen lokalisierte EntzUndungen wie Furunkulose, allgemeine 
chrouische Ekzeme, Sycosis, Achselhohlenabcesse, Parametritiden, Pyelitis, Gonorrhae und ihre 
Komplikationen, 0,4-0,8 ccm intravenos. 

ELLIMANS Royal Embrocation (for horses and men), eine englische Spezialitii.t, die 
als Einreibung gegen die verschiedensten Krankheiten Anwendung findet. "O"ber ihre Zusammen
setzung sind voneinander abweichende Angaben bisher veroffentlicht worden. Nach der Phar
mazeut. Ztg. besteht das Praparat aus: Kal. caust. 1,0, Sap. veneto 13,0, 01. Terebinth. 24,0, 01. 
Thymi 18,0, Ol. Succin. 6,0, Aq. q. s. ad 768,0. 

Ala Ersatz fiir ELLIMANS Embrocation empfiehlt der Luxemb. Apoth.-Ver. folgende Mi
schungen: a) fiir Menschen: Albumin. ovi recent. 25,0, Acet. pyrolign. dep. 50,0, 01. Terebinth. 
50,0, M. f. emulsio. b) fiir Pferde: Album. ovi recent. 25,0, Acet. pyrolign. depur. 50,0, 01. 
Terebinth. 75,0. (Diese Vorschrift soIl dem Originale sehr nahe kommen.) 

Ferner solI bei Pferdebesitzern folgende Mischung sehr boliebt sein: Camphor. trite 20,0, 
Ol. Papaveris 460,0, Liqu. Amm. caust. 120,0, Tinct. Arnicae 75,0, Ol. Rosmarini, Acid. carbol. 
M 12,5. 

Olobintin (J.D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist eine olige Losung einer Mischung verschiedener 
gereinigter TerpentinOie mit einem Gehalt von 10% Terpentinol. - Anwendung. Bei 
Entziindungen und Eiterungen, namentlich bei eiuigen Hautkrankheiten, subcuta.n, intra.
muscular, intracutan. 

HolzterpentiniH ist ein dem Terpentinol ii.hnliches 01, das in Amerika aus dem Holz der bei 
der Terpentingewinnung abgestorbenen Kiefern durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen 
wird. Es enthalt loa-Terpineol, a- und p-Pinen, Campher, I-Limonen, Dipenten, 
,,-Terpinen, Cineol, Fenchylalkohol, I-Borneol, Methylchavicol. 

Anwerulung. Wie Terpentinol. 

Kieniil, auch als Oleum Pini und fii.lschlich auch als Terpentinol bezeichnet, ist das 
bei der trookenen Destillation der harzreiohen Wurzeln und Aste der Kiefer gewonnene Ol. Duroh 
Rektifikation des rohen Oles naoh Behandlung mit Kalkmilch und Holzkohle erhalt man das 
gereinigte Kienol. 

Eigenschaften. Das gereiuigt.e deutsohe Kienol ist ein hellgelbes, diinnfliissiges 01, das 
ahnlich wie Terpentinol, aber zugleich brenzlioh riecht. Spez. Gew. 0,856~,870 (15 0), aD +3 0 

bis + 220. Russisches, schwedisohes und poluisohes Kienol ist dem deutsohen gleioh. Das ameri
kanisohe Kienol ist etwas schwerer (spez. Gew. bei 25 0 = 0,857~,898) und weicht auch in seiner 
Zusammensetzung abo 

Bestandleile. d-Pinen, d-Sylvestren und Dipenten. 
Anwendung. Nur fiir teohnische Zwecke, ahn1ich wie Terpentinol, zur Herstellung ge

wohnlicher Lacke, Fimisse und Olfarben. Ala Reiuigungsmittel fiir Maschinen, in der Buch
druckerei fiir Lettern und Druokplatten. 

Oleum Resinae empyreumaticum (Austr.), Harziil, Harzessenz, Harzspiri. 
tus, Terpentinessenz, PechOl, Pinolin, Camphin, Retinal, Pyroleum 
Colophonii (Dan., Suec.), sind Ole, die durch trookene Destillation von Colophonium 
erhalten werden. Die rohen Harzole sind diinnfliissig bis sirupdick, gelb bis rotgelb und 
rot, mit b1ii.ulicher Fluoreszenz, triibe, von unangenehm harzartigem Geruoh. Sdp. etwas 
iiber 3000• Die gereiuigten, leichter siedenden Harzole, die aus dem rohen 01 duroh fraktionierte 
Destillation unter Zusatz von Atzkalk gewonnen werden und als Harzessenz oder Pin olin be. 
zeichnet werden, sind klare farblose bis gelbliche Ole ohne Fluoreszenz. GeruchloB oder nicht un-
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angenehm riechend. Die Eigenschaften und die Zusammensetzung wechseln nach der Art der 
Gewinnung. Das rohe Harzol enthii.lt sehr viele Kohlenwasserstoffe der Fettreihe und der 
aromatischen Reihe, auch Fettsii.uren und Aldehyde. Das gereinigte 01 besteht hautpsii.chlich 
aus Kohlenwasserstoffen. 

Anwendtmg. Als Brennol; ferner als billiger Ersatz fiir Terpentinol, ii.hnlich wie das Kienol; 
die hochsiedenden Anteile der Harzole werden nach Behandlung mit Schwefelsii.ure als Schmierole 
verwendet. 

Entca.mpbertes Terpentinol (besser entpinentes T., Oleum Tere binthinae depinena
tum) ist Terpentinol, dem zur Gewinnung von kiinstlichem Campher das Pinen entzogen ist. 
Es wird technisch wie Terpentinol als Liisungsmittel zur Herstellung von Firnis und Malerfarben 
verwendet. 

Patent-Terpentiniile sind meist Gemische von Petroleum und Terpentinol oder 
Campherol oder auch nur bestimmte Petroleumdestillate. Sie kommen unter den verschiedensten 
Phantasienamen in den Handel und werden wie Terpentinol fiir Firnisse und Anstrichfarben 
verwendet. 

Terebenum, Tereben, Terebene, wird durch Einwirkung von konz. Schwefelsii.ure 
auf Terpentinol gewonnen. Dabei wird das Pinen grolltenteils in andere Terpenkohlenwasser
stoffe umgewandelt. 

Da'rstellung. Zu 100 T. Terpentinol fiigt man allmii.hlich 5 T. konz. Schwefelsii.ure 
und unterwirft das Gemisch nach lii.ngerem Stehen der Wasserdampfdestillation. Das iibergegangene 
01 wird mit schwacher Natriumcarbonatlosung, darauf mit Wasser gewaschen, mit Calciumchlorid 
getrocknet und destilliert. Die von 156-1860 iibergehenden Anteile sind das Tereben. 

EigenschaJten. Farbloses oder schwach gelbliches 01; Geruch nicht unangenehm, 
an Thymian erinnernd; loslich in Weingeist (in 5 Vol. von 90 VoL-Ufo) und in Ather. Optisch in
aktiv oderaD etwa -1 obis + 1°, nicht iiber + 0,30 (Amer.). Spez. Gew. 0,862-0,866 (Brit.), 0,860 
bis 0,865 (25°) (Amer.). Sdp. 156-180° (Brit.): unter 1650 gehen nicht mehr als 15% iiber; 160 
bis 1720 (Amer.). Am Licht und an der Luft verii.ndert es sich ii.hnlich wie Terpentinol; dabei ent
stehen auch Ameisensii.ure und Essigsii.ure durch Oxydation. 

Bestandteile. Das Tereben besteht in der Hauptmenge aus monocyklischen Ter
penen, C1oH16, die durch die Einwirkung der Schwefelsii.ure auf das dicyklische Pinen entstehen: 
Dipenten, Terpinen und Terpenolen. Daneben enthii.lt es wohl auch noch kleine Mengen 
von unverii.ndertem Pinen, ferner auch Campher. 

Pril/ung. Amer.: Drehung im 100-mm-Rohr bei 250 nicht iiber + 0,3° (unverii.ndertes 
Terpentinol). - Es darf mit Weingeist befeuchtetes Lackmuspapier nicht roten (Sauren). - Es 
mull bis auf einen geringen Rest zwischen 160 und 1720 destillieren; wird der verbleibende Riick
stand mit Ather in einer Schale gespiilt und der Ather auf dem Wasserbad verdunstet, so darf die 
Menge des Riickstandes hochstens 10% des angewandten Terebens betragen. 

AuJbewah'I"Ung. Vor Licht geschiitzt in dichtschliellenden Glii.sern, kiihl. 
Anwendung. Wie Terpentinol; es wirkt antiseptisch und sekretionsbeschrii.nkend. Mit 

20 T. Wasser vermischt dient es ii.ullerlich zu Verbii.nden bei brandigen Wunden. Innerlich 
wird es zu 4-6 Tropfen, allmahlich steigend bis zu 20 Tropfen dreimal tii.glich als Expektorans 
bei chronischer und recidivierender Bronchitis gegeben. Unter der gleichen Indikation wird es 
dreimal tii.glich zu Inhalationen verwendet, so dall in einer Woche etwa 50 g Tereben verbraucht 
werden. Der Harn nimmt beim Gebrauch von Tereben eigenartigen Geruch an. 

Oleum Pini pumilionis. Latschenkiefernol. Krummholzol. Essence 
de pin de montagn e. 

Gewinntmg. Das 01 wird in den osterreichischen Alpen, besonders in Tirol, im siidlichen 
Niederosterreich, im nordlichen Steiermark und in der Tatra durch Destillation frischer Nadeln, 
Zweigspitzen und jiingererAste derLatBChenkiefer (Pinus montana MILL., P. pumilio HAENKE 
mit Wasserdampf gewonnen. Ausbeute 0,25-0,7%' 

EigenschaJten. Diinnes, farbloses 01 von angenehmem, balsamischem 
Tannennadelduft. Spez. Gew. 0,860-0,875 (15°); aD _4° 30' bis -18° 20'; 
nDlIOO 1,475-1,480; S.-Z. bis 1,0; loslich in 4,8-8 Vol. Weingeist von 90 Vol.-Ofo. 
zuweilen mit geringer Triibung. 

Bestandteile. Sehr wenig l-a-Pinen, ferner l-Phellandren, Sylvestren, alIe 
CloH 16, 3-8% Bornylacetat, CH3CO'O~OH17> Cadinen, C16H 2" eine balsamisch 
riechende Fliissigkeit, Cl5H 260 (vermutlich ein Aldehyd), eine ketonartige Verbindung 
C15H 2,O, Pumilon, CsH140 (leichtfliichtiges 01, Trii.ger des Geruches). 
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Prufung. Spez. Gewicht: Ergiinzb. 0,860 - 0,875, Helv., Austr. 0,865-0,875. - Nach 
Ergiinzb. soil 1 Vol. des Oles sich in 5-7 Vol. Weingeist (90 Vol.%) klar oder hOchstens mit ge
ringer Triibung liisen. Bei der Destillation sollen nach Ergiinzb. und Helv. unter 1650 nicht mehr 
als lO% iibergehen (Terpentiniil)_ Bei reinem Latschenkieferbl geht bis 165° fast nichts iiber. 
Amer. fordert: Siedepunkt nicht unter 170°_ 

Anwendung. Siehe Oleum Pini si biricum_ 

Oleum Pini piceae. EdeItannennadelOi. Silbertannenol. Weifltannenol. 
Oleum Abietis pectinatae. 

Gewinnung. Das 01 wird in der Schweiz, in Tirol, Niederiisterreich, Steiermark, Thii
ringen und im Schwarzwald durch Destillation der N adeln und Zweigspitzen der Edeltanne mit 
Wasserdampf gewonnen. Ausbeute 0,2-0,3%' aus zerkleinerten Nadeln 0,56%, 

Eigenschaften. Farbloses 01; Geruch angenehm balsamisch, feiner als der der Fichten
nadelble_ Spez. Gew. 0,867-0,886 (15°); aD -340 bis -60°; nn2.' 1,473-1,476. S.-Z.0-2; 
loslich in 4-7 Vol. Weingeist von 90 Vol. °/0 und mehr, zuwCllen mit gennger Triibung. 

Bestandteite. l-a-Pinen, I-Limonen, 4,5-11 % I-Bornylacetat, CHaCO -OCloH l7, 
Santen, C9HW geringe Mengen Laurinaldehyd, CllH2aCHO (Trager des Geruches); auch 
scheinen Spuren Decylaldehyd, C9Hl9CHO, vorhanden zu sein. 

Anwendung. Siehe unter Oleum Pini sibiricum. 

Oleum Pini silvestris. KielernnadelniH, Schwedisches Fichtennadelniil, wird 
hauptsachlich in Schweden und in England aus den Nadeln und jungen Zweigen der Kiefer, 
Pinus silvestris L., durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen. 

Eigenschaften. Diinnes, farbloses bis gelblichgriinliches 01; Geruch angenehm balsa
misch, ahnlwh dem des Latschenkieferniils. Spez_ Gew. 0,872 (150), aD + 10° 40'; 16slich in 5 bis 6 
Vol. Weingeist von 90 Vol._%' Fiir das englische Kiefernnadeln61 werden angegeben: Spez. Gew_ 
0,885--0,889 (150), aD -7,75 0 bis -19°. 

Bestandteile. d-a-Pinen, a-Sil vestren, beide ClOH l6, ein Ester (wahrscheinlich 
Bornylacetat). 

Anwendung. Siehe Oleum Pini sibiricum. 

Oleum templinum, TemplinOl, Edeltannenzapfenol (fiilschlich auch als Oleum 
Pini sil vestris bezeichnet), ist das aus den im August und September gesammelten ein
jahrigen Fruchtzapfen der Edeltanne,,_ besonders. in der Schweiz und in Thiiringen durch Destil
lation mit Wasserdampf gewonnene atherische 01. 

Eigenschaften. Farbloses 01; Geruch angenehm balsamisch, an Citronen und Pomeranzen 
erinnernd. Spez. Gew. 0,851-0,870 (15°), aD -60° bis -84°. Liislich in 5-8 Vol. Weingeist 
von 90 Vol._%, zuweilen mit geringer Triibung. 

Bestandteile. Hauptbestandteile sind I-a-Pinen und l-Limonen; fernersind vorhanden: 
bis 6% Borneolester (wahrscheinlich Bornylacetat), ein nicht naher untersuchter Alkohol 
und ein Sesquiterpen. 

Anwendung. Siehe Oleum Pini sibiricum. 

Oleum Pini sibiricum. Sibirisches Fichtennadelol. 
Das 01 ist richtiger als sibirisches Tannennadelol zu bezeichnen, da es aus 

den Nadeln der sibirischen Edeltanne, Abies sibirica LEDEB. und nicht der sibirischen 
Fichte, Picea obovata LEDEB. gewonnen wird. 

Gewinnung. Durch Destillation der Nadeln und jungen Zweigspitzen der sibirischen 
Edeltanne mit Wasserdampf; besonders im Gouvernement Wjatka im nbrdlichen RuBland, wah. 
rend Sibirien selbst nur geringe Mengen liefert. Die erzeugten Olmengen iibertreffen die aller 
Fichtennadel61e zusammengenommen. 

Eigenschaften. Farbloses ()I von kriiftigem, balsamischem Geruch. Spez. 
Gew. 0,905-0,925 (15°); aD -37° bis -43°; nD20. 1,470-1,472; lOslich in 
10-14 Vol. Weingeist von 80 VoL-Ufo, meist mit geringer Triibung, Idar loslich in 
0,5-1 Vol. Weingeist von 90 Vol. - 0/0' nur selten mit geringer Opaleszenz. 

Bestandteile. Santen C9HW l-a-Pinen, fJ-Pinen, 10% I-Camphen, a-Phell
andren, Dipenten, alle CloHl~' 30-40% I-Bornylacetat, CHaCO' OCloH 17, Bisabolen, 
Cl5H 24, und vielleicht der Essigsaureester eines Terpenalkohols (Terpineols?). 

Anwendung. Latschenkieferniil, Edeltannenzapfenol (Templinbl), Edeltannennadelol, 
Kiefernnadelnbl und das sibirische Fichtennadeliil werden unter der allgemeinen Bezeichnung 
Fichtennadeliil wegen ihres angenehmen, erfrischenden Tannengeruches verwendet zur Her
stellung der Tannenduftessenzen, zur Zerstaubung in Zimmern bei Erkrankungen der Atmungs
organe; ferner in der Parfiimerie (auch fiir ,Seifen). Das sibirische Fichtennadel61 findet wegen 
seines billigen Preises ausgedehnte Anwendung zu technischen Praparaten wie Desinfektions
mitteln, Schuhcreme, Schmiermitteln, Lacken usw. 
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Aether Pini sUvestris (Sachs. Kr.-Ver.). O1ei Pini sibirici 20,0, 01. Lavandul. 2,0. 
01. Lini 5,0, Alcoh. abao1. 5,0, Aether Petrolei ad 100,0. 

Fluinol, friiher Fluorpinol genannt, ist ein mit atherischen Olen versetztes alkoholisches 
Kiefern- und Fichtennadelfluidextrakt, daa ala Zusatz zu Badern, Gurgel- und Waschwassern, 
Inhalationen uaw. Anwendung finden solI. Nach ZERNIK ist das Fluinol eine mit Fluorescein 
versetzte, schwach ammoniakalische, weingeistige Loaung von etwa 6-7 0/ 0 Kiefernadelb1. 

LignosuUit, Lignosulfin, iat ein bei der Herstellung der Cellulose aus Kiefernholz ge
wonnenes Nebenprodukt, das neben Sulfiten noch aromatische Bestandteile des Holzes enthalt. 
Es wurde als innerliches Desinfiziens und Antisepticum gegen Diphtherie und Tuberkulose 
in Form von Inhalationen mittels besonderer Apparate empfohlen. 

Pinol wird das von J. MACK in Reichenhall hergestellte atherische Reichenhaller Latschen
kieferol (Oleum Pini Pumilionis verum MACK) genannt. 

Pinol- und Pinofluoltabletten sind gefarbte, mit Fichtennadeiol getrankte Kochsalz
tabletten fiir Bader. 

Pinus-Suppositorien und -Vaginalkugeln en,thalten Extractum Pini canadensis. 
Rheumatin von A. SCHWINTZER in Johannisthal bei Berlin ist anscheinend eine alkohol

haltige, stark mit Kalmusol versetzte Anreibung von Extractum Pini silvestris (JUCKENACK 
und GRIEBEL). 

Silvanaessenz, die mittels des Silvanadesinfektors zur Verdunstung gebracht w'ird, um die. 
Zimmerluft zu reinigen, enthiilt die atherischen Ole verschiedener Nadelholzer und ihrer Sprossen. 

Resina Pini. Fichtenharz. Burgundy Pitch. Poix de 
gogne. Resina (Pix) burgundica alba (£lava). Resina (Pix) alba 
Terebinthina. cocta. Burgunderharz. Wasserharz. WeiBharz. 
Pech. Gallipot. Barras. 

Bour
(£lava). 
WeiBes 

Unter dem Namen Fichtenharz oder Burgunderpech wird einmal das Harz verstanden, 
das an den Baumen durch freiwillige Verdunstung des Terpentinbls aus dem Terpentin entstandeI1 
iSt;--'ttas in Frankreich als Gallipot und Barras bezeichnet wird, und ferner das Harz, das bel der 
Gewinnung des Terpentinoles durch Destillation aus dem Terpentin zuriickbleibt, und in das vor dero 
Erstarren Wasser eingeriihrt, worden ist. ' 

Fill pharmazeutische Zwecke wird es durch vorsichtiges Schmelzen und Durch
seihen gereini~t. 

Nach Helv. kommt nur das Harz von Pinus pinaster in Betracht. AuBer 
der Seestrandkiefer dienen auch noch andere Abietineen der Harzgewinnung, doch 
tritt diese gegeniiber der von P. pin aster sehr zuriick. 

Eigenschaften. Hellgeibliche bis braunlich-gelbe, fa8t geruchlose, triibe, harte, 
in der KiUte sprode und leicht zerreibliche, im Bruch glasgHinzende Stiicke, deren 
durchscheinende Splitter unter dem Mikroskop zahlreiche in eine gleichmaBige, 
amorphe Grundmasse eingebettete, sehr verschieden groBe, run de Blasen (Wasser
tropfchen) erkennen lassen. Es lost sich klar in Weingeist, in Ather und Aceton,. 
triibe in Chloroform; sehr leicht lost es sich in Eisessig. Beim Kneten in der Hand 
erweicht das Harz. Beim Liegen an der Luft iiberzieht es sich mit einer dunklen, 
transparenten Schicht, aus der das Wasser verschwunden ist. Beim Erhitzen auf 
etwa 100 0 schmilzt es zu einer nahezu klaren Fliissigkeit. 

Anwendung. Zu Pflastern. 

Colophonium. Kolophonium. Resin. Colophane. Resina (Brit.) 
Resina Colophonium. Geigenharz. Spiegelharz. Kolophonium ist das durch 
Destillation mit Wasserdampf vom Terpentinol und durch liinger.es Erhitzen vom 
Wasser befreite Harz verschiedener Pinus-Arten. 

Handelssorten. Fiir den Grol3handel sind nur das amerikanische und franzosische
Kolophonium von Bedeutung. Das Kolophonium des Handels ist gelblich bis schwarzbraun gefarht 
in allen Abstufungen; je heller die Farbe ist, desto wertvoller ist das Kolophonium. 

Eigenschaften. Glasartige, durchsichtige, oberflachlich bestaubte Massen, 
die groBmuschelig brechen und sich leicht in scharfkantige Stiicke zerschlagen lassen. 
Die Farbe soIl nach der Germ. gelblich bis hellbraunlich sein. Spez. Gew. 1,071-1,083. 
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Bei 80 0 beginnt es zu erweichen, bei 90-100 0 (im Wasserbad) schmilzt es zu einer 
zahen, klaren Fliissigkeit (manche Sorten schmelz en erst bei 120-130 0); iiber 150 0 

beginnt es sich zu zersetzen, und bei starkerem Erhitzen stoBt es schwere weiBe, 
aromatisch riechende Dampfe aus. Es lOst sich langsam in 1 T. Weingeist und in 
1 T. Essigsaure (Eisessig). Die weingeistige Losung rotet angefeuchtetes Lackmus
papier. In Natronlauge, Ather, Chloroform, Schwefelkohlenstoff und Benzol soll 
es nach der Germ. vollig, in Petroleumbenzin nur zum Teil loslich sein. Es lost sich 
auch in fetten Olen, wenn auch langsam. 

An mer k u n g. Wir fanden, daB 1 g Kolophonium sieh in 5 eem Chloroform klar aufloste, 
in 5 eem .ather fast klar; in 5-10 cem Benzol und in 5-10 eem Schwefelkohlenstoff loste 1 g 
sieh nicht vbllig auf. Es konnen dabei aber je naeh der Herkunft des Kolophoniums Untersehiede 
auftreten. Man wird ein Kolophonium, das sonst vorsehriftsmaBig ist, wegen der nicht vblligen 
Losliehkeit in Benzol und Sehwefelkohlenstoff kaum beanstanden k6nnen, zumal keine Mengen
verhaltnisse angegeben sind. In Natronlauge (15 0/ 0 NaOH) lost Kolophonium siehwederinder 
Kalte, noch beim Erhitzen klar auf, wohl aber lost 1 g Kolophonium sich in etwa 5 cem einer 
Misehung von 1 T. Natronlauge und 4 T. Wasser beim Erhitzen klar auf. 

Priifung. a) Saurezahl Germ. 151,5-179,6 (bei den besseren Sorten liegt 
die Saurezahl zwischen 168 und 180). Helv. 146-185; Nederl. 160-180. Zur Be
stimmung der Saurezahl lost man 1 g gepulvertes Kolophonium ohne Erwarmen 
in 25 ccm weingeistiger %-n-Kalilauge und titriert nach Zusatz von Phenolphthalein
losung (etwa 1 ccm) mit Y2-n-Salzsaure. Es sollen 18,6--19,6 ccm Y2-n-Salzsaure 
verbraucht werden, so daB 5,4-6,4 ccm Y2-n-Kalilauge zur Bindung der Sauren 
in 1 g Kolophonium verbraucht werden. - b) Verseifungszahl (fiir amerikanisches 
Kolophonium) 165-197 (Helv.). Man lost 1 g Kolophonium in einer Glasstopfen
flasche von 500 ccm in 50 ccm Petroleumather und 50 ccm weingeistiger Y2-n-Kali
lauge, laBt 24 Stunden stehen und titriert nach Zusatz von Phenolphthaleinlosung 
mit Y2-n-Salzsaure. - c) 1 g Kolophonium muB sich in 5 ccm einer Mischung von 
1 T. Natronlauge und 4 T. Wasser beim Erhitzen klar losen. (Triibung der Losung 
zeigt fremde Beimengungen an.) - d) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 0/ 0 

Riickstand hinterlassen. 

Anmerkung zu a). Pulvert man das Kolophonium durch Zerreiben in einer Reib
sehale, so wird es so stark elektrisch geladen, daB es sieh sehr schlecht abwagen laBt; man pulvert 
es mehr durch Zerdriicken mit dem Pistill, als dureh Reiben. 

Bestandteile. Das Kolophonium besteht in der Hauptsaehe aus Abietinsaure
anhydrid, (ClsH27CO)20, oder (C19H29CO)20- (Fiir Abietinsaure werden die Formeln 
C1sH 27COOH und C19H 29COOH angegeben.) Wird Kolophonium mit Weingeist von 70 0/ 0 iiber
gossen, so verwandelt es sich in ein sandiges Kristallpulver, das aus Abietinsaure bestehen soli. 
Nach FABIAN besteht das Kolophonium aus amorpher Sylvinsaure, C19H 29COOH. Auch die 
Pimarsaure, C1sH 29COOH und ihr Anhydrid werden als Bestandteile angegeben, besonders 
fiir das franzosisehe Kolophonium. Die Pimarsaure soli sich schon bei der Einwirkung von wasser
haltigem Weingeist in Abietinsaure umwandeln. TSCHIRCH unterscheidet beim amerikanischen 
Kolophonium a-, {J -und r-Abietinsaure, C19H 27COOH, die sich durch ihre Loslichkeit in 
Ammoniumearbonat- und Natriumearbonatlosung von einander unterseheiden: a-Abietinsaure 
30 0/ 0 (loslich in Ammoniumcarbonatlosung, gibt ein unlosliches Bleisalz), {J-Abietinsaure 22 0/ 0 

(loslieh in Ammoniumcarbonatlosung, gibt keinBleisalz), r-Abietinsaure 31,6% (loslich in Natrium
carbonatlosung). 

Erkennung und Nachweis von Kolophonium. Nach FOERSTER. Lost man eine 
kleine Menge Kolophonium in einem Kblbchen von 25-50 cem in 2 ccm HALPHENScher Losung A 
(1 Vol. Phenol und 2 Vol. Tetrachlorkohlenstoff) und laBt dazu die Dampfe der LbsungB (1 Vol. Brom 
und 4 Vol. Tetraehlorkohlenstoff) treten, so entsteht eine blaue Farbung, die bald violett wird. 
Bei Harzolen ist die Farbung sofort violett. Die Reaktion ist fiir Kolophonium sehr empfind
lieh; da sie jedoeh durch andere Stoffe beeintrachtigt oder verdeckt werden kann, muB man das 
Kolophonium zuvor isolieren. Fiir Seife empfiehlt sich folgendes Verfahren: Man lost die Seife 
in Alkohol, fallt mit Calciumchloridl6sung, sauert das Filtrat an, verdampft es zur Trockne und 
fiihrt mit dem Riickstand die Probe aus. 

Nachweis und quantitative Bestimmung von Kolophonium in Fetten. 
In einen Scheidetrichter (250 cem Inhalt) bringt man 50 cem Petrolather und 20 ccm Weingeist 
(96 0/ 0), gibt 5 g des Fettes hinzu. lost dieses unter Umschwenken und titriert nach Zusatz von 
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Phenolphthaleinlosung mit n-Natronlauge bis zur Rotung; dann gibt man so viel Wasser (etwa 
10 ccm) hinzu, daB der Alkohol 6O%ig ist und schiittelt gut durch; tritt Entfarbung ein, gibt 
man noch einen Tropfen Lauge hinzu und schiittelt wieder durch. Wenn die rote Seifenlosung sich 
klar abgesetzt hat, liiBt man sie in eine Porzellanschale abflieBen und wascht den Scheidetrichter, 
nach Beseitigung der Petrolatherlosung, mit warmem Wasser nacho Nach Zusatz von 1 ccm 
n-Natronlauge dampft man die Seifenlosung bis zum volligen Verjagen des Alkohols auf dem 
Wasserbad ein. Den Riickstand nimmt man mit Wasser auf, bringt die Losung in den Scheide
trichter zuriick und schiittelt nach dem Erkalten und Zusatz von Salzsaure mit Ather. (LaBt 
man die Losung iiber Nacht stehen, so geniigt eine Ausschiittelung; andernfalls wiederholt man 
die Ausschiittelung mit Ather nach einigen Stunden.) Aus den vereinigten Atherausschiittelungen, 
die die freien Harz- und Fettsauren enthalten, wird der Ather verdunstet, den Riickstand lost 
man in 20 ccm absolutem Alkohol, bringt die Losung in den Scheidetrichter, fiigt 20 cern Petrol
ather und 1 ccm Salzsaure hinzu und schiittelt gut durch. Tritt eine Entmischung ein, fiigt man 
soviel absoluten Alkohol hinzu, bis nach dem Umschiitteln die Mischung homogen bleibt. Nun laBt 
man 12 Stunden stehen, wahrend welcher Zeit die Veresterung der Fettsauren erfolgt. Dann 
titriert man nach Zusatz von Phenolphthaleinlosung wieder mit n-Natronlauge bis zur Rotung, 
fiigt soviel Wasser (10-12 ccm) hinzu, daB der Alkohol wiederum 60%ig wird, und schiittelt noch
mals durch. Die klar gewordene Harzseifenlosung wird nochmals mit Petrolather geschiittelt, 
zur Beseitigung der letzten Spuren von Fettsaureathylester. Dann wird aus der Seifenlosung der 
Alkohol verjagt und die Harzsaure durch Zusatz von Salzsaure und Ausschiitteln mit Ather isoliert. 
Die atherische Losung dampft man zunachst auf dem Wasserbad ein, laBt die Schale noch 1 Stunde 
auf dem siedenden Wasserbad stehen und wagt dann. Das Ergebnis gibt man zweckmaBig als 
Harzsauren, nicht als Kolophonium an. 

Anwendung. Zu vielen Salben und Pflastern, gepulvert in der Tierheilkunde mit Wein
geist befeuchtet zu Wergverbii.nden, als blutstillendes Mittel bei Blutegelbissen und innerlichen BIu
tungen. In der Technik zur Bereitung von Lacken, Firnissen, wasserdichten Kitten; beim Loten 
und beim Verzinnen kupferner GerAte als Reduktiol1llmittel; wozu natiir1ich auch die dunkleren 
Ha:ndelssorten genugen. Beim Biegen von Kupfer- und Messingrohren werden die Rohren mit 
Kolophonium vollgegossen, nach dem Erkalten gebogen und wieder entleert. Als Geigenharz, 
zum Bestreichen von Treibriemen U. dgI., wo man eine starke Reibung erzielen will. Das Pulver, in 
die :FJ:a'fiime geblasen, verbrenntDlitzartig und wird deshalb als "Blitz pulver" fiir Biihnenzwecke 
benutzt. - Das Pulvern darf wegen der leichten Entziindlichkeit des verstaubenden Kolopho
niums nie bei offenen Flammen vorgenommen werden; das Pulver bewahrt man in gut ver
schlossenen, nicht zu groBen BlechgefaBen auf, da Selbstentziindung vorkommen kann. 

CeratumResinae. Rosin Cerate. Basilicon Ointment.-Amer.: 350 T.Kolophonium, 
150 T. gelbes Wachs, 500 T. Schweinefett. (In der kalten Jahreszeit 120 Wachs, 530 Fett.) 

Unguentum Colophonii (pallidum). Ungt. Resinae. Resin (Rosin) Ointment. -
Brit.: Je 26 T. Kolophonium, gelbes Wachs und Olivenol, 22 T. Schweinefett schmilzt man 
und riihrt kalt. - Hisp.: Je 100 T. gelbes Wachs, Kolophonium, Fichtenharz und Talg mit 300 T. 
OlivenOl zusammenschmelzen. 

Emplastrum Picis rubrum. Emplastrum oxycroceum venale. Nach DIETERICH: 
Colophonii 540,0, Cerae flavae 540,0, Ammoniaci pulv. 90,0, Olibani pulv. 90,0, Ligni santalin. 
pulv. 12,0, Spiritus (900/ 0 ) 50,0. Kann auch mit Bolus oder Orlean gefarbt werden. 

Adhiisionsschmiere fUr Treibriemen. a) 100 Talg, 300 Waltran, 150 Kolophonium. 
b) 100 Schlammkreide mit q. S. Leinol verrieben, mischt man mit 600 geschmolzenem Kolophonium. 

Antikesselsteinkuchen. Kolophonium (40%), Stearin (10%), Holzasche und Sagemehl 
schmilzt man und formt kleine Kuchen, die in den Dampfkessel geworfen werden. 

Bettwachs. Gelbes Wachs, Japanwachs aa 1750,0, Hammeltalg 1125,0, Kolophonium 
10,25 kg, Terpentin 2000,0, Curcumapulver 360,0. In kegelformige Stangen auszurollen. 

Bierfa1\glasur. Verpichungslack. 1 kg Kolophonium, 250 g Schellack, 100 g Larchen
terpentin, 50 g gelbes Wachs schmilzt man zusammen. 

Geigenkolophonium nach DIETERICH: 10,0 Dammarharz schmilzt man auf freiem Feuer, 
erhitzt so lange vorsichtig, wie die Masse schaumt, fiigt 90,0 weil3es Kolophonium hinzu und bringt 
auch dieses zum Schmelzen. Man setzt nun das GefaB ins Dampfbad, belaJ3t daselbst unter Riihren 
eine halbe Stunde lang, seiht durch und gieJ3t in Tafeln aus. 

Perruckenwachs. Kolophonium 565, Terpentin, weiBes Wachs je 170, Talg 85, Elemi 17, 
Perubalsam 5, Starkemehl 56. 

Raupenleim. 100 Kolophonium, 20 Fichtenharz, 14 Terpentin, 8 Teer, 50 Schweinefett, 
24 Riibol, 20 Talg. 

Ceratum arboreum. 
Cerae japonicae 
Cerae flavae 
Colophonii 
Terebinthinae 
Paraffini 
Sebi ovilis 
Resinae Pini 

Baumwachs. 
40,0 

120,0 
300,0 
150,0 
40,0 

120,0 
230,0. 

Ceratum arboreum IIquldum. 
Fliissiges Baumwachs. 

I. 
1. Resinae Pini bnrgund. 500,0 
2. Spiritus (90"10) 70,0-80,0. 

Man schmilzt 1, entfernt vom Feuer und riihrt 2 
darunter. 
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II. Nach E. DIETERICH. Gall., Hisp., Portug. 
1. Resinae Pini depurat. 650,0 Resinae Pini 3,0 
2. Vaselin. flay. 80,0 Cerae fJavae 1,0. 
3. Saponis viridis 60,0 
4. Natrii carbonici cryst. 60,0 
5. Aquae destillatae 150,0. 

Amer. 
Resinae Pini 800,0 
Olei Ohvarum 50,0 

Man schmilzt 1 mit 2, mgt nach und nach die 
Losung von 3 und 4 in 5 hinzu und rUhrt kalt. 

Emplastrum ad Rupturas rub rum. 
1. Resinae Pini burgundicae 25,0 
2. Cerae flavae 40,0 
3. Sebi benzoinati 15,0 

Cerae flavae 150,0. 
Ein sauberes gestrichenes Pechpflaster er· 

halt man, indem man die geschmolzene Ma.se 
auf Pergamentpapier streicht, die gewUnschte 
Form ausschneidet, mit der Pflasterseite unter 
gelindem Erwarmen auf Leder oder Leinwand 
drUckt, dann das Papier anfeuchtet und abzieht. 

4. Ligni Santali subt. pulv. 5,0 
5. Terebinthinae 15,0. 

Man schmilzt 1-3, erhitzt 4-5 % Stunde im 
Wasserbad, mischt und gieBt in Formen. 

Emplastrum Pie Is Irrltans (Erganzb.). 
Reizendes Pechpflaster. 

1. Resinae Pini 32,0 
2. Cerae f1avae 12,0 
3. Terebinthinae 12,0 

Emplastrum Plcls (burgundlcae.) Emplastrum 
Reslnae (reslnosum) .EmplastrumPlels simp lex. 
Emplastrum pleeum. - Pechpflaster. Gelbes 
Pechpflaster. Burgunderpflaster. - Empllitre 

4. Euphorbii subt. pulv. 3,0. 
Man schmilzt 1-3 und fUgt 4 hinzu. 

de polx de Bourgogne. - Pitch Plaster. 
[Emplastrum Reslnao (Amer., Brit.) siehe Em

plastrum adhaesivum S.503.] 
Ergll.nzb. 

Resinae Pini 
Cerae fla vae 
Terebinthinae 
Sebi ovilis 

55,0 
25,0 
19,0 
1,0. 

Piper. 

Empl. Plcls burgund. cum Euphorblo 
(Portug.) . 

Emplastri Picis burgund. 970,0, 
Euphorbii subtiliss. pulv. 30,0. 

Pomatum baslllcum. 
Pommade de basillcum (Gall.). 

Picis burgund. purlf. 70 ,0 
Coiophonii 70,0 
Cerae flay. 70,0 
01. Olivae 290,0. 

Piper nigrum L. Pfeffer. Piperaceae. Heimisch an der Malabarkiiste, angebaut 
im ganzen indisch-malaiischen Gebiet und auch im tropischen Amerika. Mit Luft
wurzeln kletternder perennierender ScWingstrauch mit lederartigen, rundlich-eifor
migen oder herzformigen unteren und eiformig-elliptischen oberen Blattern. Bliiten 
in hangenden, lockeren Ahren, zweihausig oder vielehig. Die frische reife Frucht 
ist rot. 

Fructus Piperis nigri. Schwarzer Pfeffer. Black Pepper. Poivre. 
Piper nigrum. Melanopiper. 

Der schwarze Pfeffer steUt die ausgewachsenen, im unreifen Zustande 
eingesammelten, von den Spindeln gelosten, schnell auf Matten in der Sonne ge
trockneten und dadurch mehr oder weniger runzeligen Friichtc 
dar. Kugelige, ungestielte, schwarzbraune, grobrunzelige Friichte 
von etwa 5 mm im Durchmesser, am Scheitel zuweilen vom 
Rest der Narbe gekront, an der Basis schwach verjiingt. Die 
diinne Fruchtschale umschlieBt einen mit ihr verwachsenen 
Samen mit groBem, starkehaltigem, innen hoWem Perisperm, 
das auBen hornartig, innen mehlig ist, und in dem an der 
Spitze des Samens das kleine, starkefreie Endosperm, das den 
Embryo umscblieBt, liegt (Abb. 65). Geruch scharf gewiirzhaft, Abb.65. 

Pfefferfrucht 1m Litngs-
Geschmack brennend scharf. schnitt. e Endosperm. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermis mit vereinzelten Spaltoffnungen ist von einer 
starken Cuticula iiberdeckt; ihre Zellen haben einen braunen Inhalt. In den aut die Epidermi~ 
folgenden Schichten sind zahlreiche Zellen in dickwandige, getiipfelte, haufig radial gestreckte, 
schon gelh gefiirbte Stemzellen umgewandelt mit rotbraunem lnhalt. Diese Steinzellen, 
die eine Lange von 150 p erreichen konnen, bilden eine nicht vollig zusammenhangende 
Schicht. Das breite Parenchym der Fruchtschale zerfallt in zwei Schichten, eine auBere klein. 
zellige, eine innere mit grol3eren, derberen, zuweilen getiipfelten Zellen. Ungefahr an der Be. 
rtihrungsst~lle beider verlaufen die zarten GefaBbiindel, denen einige nicht stark verdickte Fasern, 
die 380 ft lang und 15 ft dick werden, vorgelagert sind. Zahlreiche Zellen, beaondera der inneren 

Hager, Handbuch II. 30 
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Schicht, sind zu groBeren Sekretzellen umgewandelt, die Harz und atherisches 01 enthalten. Die 
Zellen der daran sich anschlieBenden Schicht des Endocarps sind an der Innenseite und den 
Seitenwanden stark verdickt und getiipfelt, an der AuBenseite diinnwandig (Abb. 66 u. 67). 
Die nun folgende Samenschale besteht aus drei Schichten: 1. aus einer, selten mehreren Lagen 
tangential gestreckter, dickwandiger, stark zusammengepreBter Zellen mit strichformigem Lumen, 

2. einer einfachen Lage ebenfalls stark zusammengedriickter, diinn. 
wandiger Zellen mit braunem, auf Gerbstoff reagierendem Inhalt, 
deren Zellen im Tangentialschnitt stark gedehnt erscheinen, und 
3. einer starken, verkorkten Membran, die Abgrenzung einzelner 
Zellen nicht erkennen laBt. 

Das Perisperm besteht aus diinnwandigen Zellen, die in der 
Abb. 66. Hufeisenformig Ver
dickte Zellen des Peri carps, 

von der Seite gesehen. 
Epidermis ausschlieBlich EiweiBkorper, sonst reichlich Starke fiihren 

und von denen zahlreiche Zellen ebenfalls Harz und atherisches 01 enthalten. Die Starke besteht 
vorwiegend nicht aus Einzelkornern, sondern aus zusammengesetzten Kornern, sog. "Starke
kugeln", die auf Druck oft leicht in die zahlreichen kantigen, bis 5 ft groBen Teilkornchen zer
fallen, die einen dunklen Kern erkennen lassen. Das Endosperm enthalt fettes 01 und Aleuron. 

Abb.67. 
Hufeisenfiirmige Zellen 

des Pericarps, von oben 
gesehen. 

Pul ver. Parenchymgewebe aus der mittleren Partie der .Frucht
wand; Olzellen bzw. Fetzen der Olzellenschicht; sehr reichlich mit Starke 
erfiilltes PerisPermg6'IVebe; ebenso reichlich isolierte. sehr kleine Starke
kbrner und Klumpen derselben; Querschnittsbilder der braunen Zellen der 
auBeren Epidermis mit oft anhaftenden gel ben Steinzellen (allseitig ver
dickt) mit braunem Inhalt; Flachenbilder der auBeren Epidermis mit 
darunter liegenden Gruppen von allseitig gleichmaBig verdickten Stein
zellen mit braunem Inhalt; Querschnittsbilder fast quadratischer, nach 
innen U-formig verdickter Steinzellen der inneren Oberhaut, oft mit 
anhaftender Samenhaut, die Zellen von der Flache gesehen polyedrisch, 
allseitig verdickt und ohne Zwischenraume zusammenhangend. Keine 
Haare, kein Oxalat, keine breiteren Bastfasern; letztere Elemente lassen 
auf mitvermahlene Fruchtspindeln schlieBen. 

HUfldelssorien. Je weiter die ausgewachsenen Friichte von der volligen Reife entfernt 
waren, desto harter und schwerer sind die getrockneten Beeren und desto besser der Geschmack und 
hoher der Handelswert. Man unterscheidet: Harten, schweren Pfeffer; halbhartenPfeffer; leichten 
Pfeffer. 

Nach der Herkunft: I. Malabar-Pfeffer, als beste Ware, ist scharler und wird deshalb 
vorgezogen. II. Aleppi-Pfeffer und Goa-Pfeffer (I. ahnlich). III. Tellichery-Pfeffer (mit 
I. gleichwertig). IV. Singapore-Pfeffer, bei uns hauptsachlich im Handel, als Behr gute Ware 
bezeichnet. V. Penang- Pfeffer, Lampong-Pfeffer (holl. Sumatra). VI. Sumatra-Westkiiste
Pfeffer. VII. Acheen-Pfeffer (holl. Indien). Hauptausfuhrorte Tellichery, Penang, Singapore. 

Guter Pfeffer soIl zwischen den Handen zerrieben nicht brockeln. Wegen der ungemein 
haufig anzutreffenden Verfalschungen des Pfefferpulvers ist es ratsam, die ganzen Korner ein
zukaufen und selbst zu pulvern; zwar unterliegen Pfefferkorner auch Verlalschungen, doch sind 
diese nicht so haufig. 

Bestandieile. Xtherisches 01 etwa 1-2,3%, Piperin 5,2-13,3% (nach JOHNSTONE), 
5,5-7,8% (nach BAUER und HILGER), fliichtiges Alkaloid (Piperidin?) nach JOHNSTONE 0,4 bis 
0,80/0' als drittes Alkaloid wird Chavicin angegeben; Starke etwa 32-36%' Harz, Holz
faser, Farbstoff etwa 12,5%, Den gewiirzigen Geruch verdankt der Pfeffer dem atherischen 01, 
den scharlen Geschmack dem Piperin. Das atherische 01 enthalt groBe Mengen l-Phellandren; 
Dipenten (1), Caryophyllen (C15H 24). 

Fructus Piperis albi. WeiDer Pfeffer. White Pepper. Poivre 
blanc. Piper album (rotundum). Leucopiper. 

Man gewinnt den weHlen Pfeffer in den Produktionsgebieten aus den reifen 
Friichten, indem man die gesammelten Beeren zuerst zur Fermentation aufschichtet, 
dann in Wasser einweicht, an der Sonne trocknet und endlich durch Reiben 
zwischen den Handen von der AuBen- und Mittelschicht des Fruchtgehauses befreit. 
Die innere Steinzellschicht mit anhangendem Parenchymgewebe bleibt erhalten. 

Kugelige, etwa 3 mm dicke, am Scheitel etwas abge£lachte glatte Korner von 
schmutzig-weiBer, gelblich-grauer Farbe. Die diinne, noch vorhandene, zum Teil 
von helleren, oben und unten zusammenlaufenden Gefallbiindeln durchzogene, weiche 
Fruchtschicht umschliellt einen einzigen, innen hoWen Samen, der grolltenteils aus 
dem griinlich-grauen, hornartigen, nach innen gelblichen oder weilllichen, meWigen 
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Niihrgewebe besteht. 1m Zentrum hohl und oben mit einer kleinen Vertiefung fiir 
den gewohnlich nicht ausgebildeten Embryo. Die Anatomie ist mit der des schwarzen 
Pfeffers iibereinstimmend; das Pulver enthiilt, abgesehen von der Epidermis und den 
iiuBeren Steinzellen, die selben Elemente wie das Pulver des schwarzen Pfeffers. 

Bestandteile. Wie beim schwarzen Pfeffer. Atherisches 01 etwa 1 Ufo, Piperin 6 bis 
8,5%' Piperidin (?) 0,2-0,4%' Chavicin, Starke etwa 40%' Harz, Farbstoff. 

Untersuchung des Pjejjers auj Verunreinigungen und Verjalschungen. 
a) Ganze Pfefferfriichte: Als natlirliche Verunreinigung ist eine Beimengung von tau ben 
Kiirnern, Schalen, Fruchtspindeln und Stielen anzusehen, die bei einzelnen Sorten bis zu 15% be
tragen kann. Verfalachungen sind selten. Immerhin sollen vorkommen: 1. Oberziehen von Bchwarzem 
Pfeffer mit Ton, Kreide, Gi ps oder ahnlichen Mineralatoffen, auch unter Verwendung von Starke oder 
Gummials Klebmittel, um weiJ3enPfeffer vorzutauschen. - 2.Auffarben von minderwertigem (z. B. ha
variertem) schwarzen Pfeffer mit RuB. - 3. Kunstpfeffer aus Ton, Mehlteig, Oliventrestern und ahn
lichen Stoffen mit oder ohne Zusatz von scharft)llden Stoffen (Paprikapulver oder Pfefferabfall). -
4. Unterschiebung fremder Friichte aus der Familie der Piperaceen oder anderer Herkunft. -
b) Pfefferpulver: Am haufigsten werden Verfalschungen mit Pfefferschalen, -spindeln und 
-stielen (Pfefferstaub), d. h. mit Abfallen der WeiBpfeffergewinnung aus schwarzem Pfeffer beob
achtet. Sonstige Falachungsmittel sind: erdige Bestandteile, PreBriickstande iilhaltiger Samen 
(besonders Oliventrester), NuBschalen, SteinnuBmehl, Reisspelzen, Holzmehl, Strohmehl, Rinden
pulver, Getreidemehl, Pfeffermatta (Gemisch von Kleie, Spelzen oder anderen Abfallstoffen, mit 
RuB gefarbt), mineralische Zusatze. 

Chemische Un tersuch ungl): Die wichtigsten Priifungen sind folgende: 
Wasser. Eine genaue Bestimmung ist wegen der sonstigen fliichtigen Bestandteile nicht 

miiglich. Annahernde Werte erhalt man durch zweistiindiges Trocknen von 5 g Pfefferpulver 
bei 100°. 

Asche. 3 g Pfefferpulver werden verbrannt und in iiblicher Weise, niitigenfalls unter Aus
laugen der Kohle mit Wasser, verascht. 

In Salzsaure unliislicher Anteil der Asche (Sand, Ton): Die Asche wird mit verd. 
Salzsaure (10% HCI) 1 Stunde erwarmt, der Riickstand abfiltriert, mit heiBem Wasser ausge
waschen, gegliiht und gewogen. 

Chloroformprobe. Sie dient ala Vorprobe auf griibliche Beimengungen mineralischer Art. 
2 g Pfefferpulver und etwa 20 ccm Chloroform schiittelt man in einem Probierrohr zusammen, 
setzt 30-40 Tropfen Wasser zu und laBt stehen. Dabei bleibt das Gewiirzpulver suspendiert, 
wahrend die spezifisch schwereren Mineralbestandteile sich zu Boden setzen und niitigenfalls naher 
untersucht werden kiinnen. 

Kalkiiberzug (namentlich bei Penangpfeffer) laBt sich nachweisen, indem man die ganzen 
Friichte mit verd. Essigsaure (10% CHaCOOH) abwascht und in dem Auszuge in iiblicher Weise 
das Calcium bestimmt. Der natiirliche Kalkgehalt aus der auBeren Schale, der nach BEYTffiEN 
bis etwa 0,04% betragt, ist in Abzug zu bringen. 

Entfettete Olivenkerne (Oliventrester). Ala Vorpriifung empfiehlt BONDIL, das ent
fettete Pfefferpulver mit einer frisch bereiteten Liisung von p-Phenylendiamin und einigen Tropfen 
Essigsaure zu befeuchten. Olivenkerne farben sich dabei leuchtend rot. - Olivenkerne, die nur 
1,2% Stickstoffsubstanz enthalten, erniedrigen im iibrigen auch den Stickstoffsubstanzgehalt des 
Pfeffers, der normalerweise 10-13,7% betragt. . 

Kiinstliche Pfefferkiirner (Maschinenpfeffer) aus Ton, Schwerspat, Teiggeback ode~ 
Pfefferabfallen, unter Verwendung von Starkekleister, Gummi oder Dextrin ala Klebmittel, lassen 
sich nach HECKMANN leicht beim Einweichen in Wasser erkennen, indem sie dann auf leichten 
Druck zerfallen. 

Rohfaser. Diese Bestimmung dient vor allem dem Nachweise eines Zusatzes von Pfeffer
schalen. Sie wird nach SPAETHwie folgt ausgefiihrt: 3g der fein gepulverten, durch ein 0,5mm-Sieb 
gesiebten Pfefferprobe werden in einen Erlenmeyer-Kolben gebraeht, mit 50eemAlkohol und 25 eem 
Ather versetzt und am RiickfluBkiihler im Wasserbad eine Stunde lang extrahiert. Dann wird der 
Alkohol-Atherauszug vorsichtig von dem abgesetzten Pulver dureh ein Asbestfilter (Gooehtiegel 
oder WITT sche Platte) abgegossen, der Riickstand noch einige Male mit Ather-Alkohol naehgespiilt 
und filtriert. Das Asbestfilter bringt man nebst etwaigen an den Tiegel- oder Trichterwandungen 
haftenden Pulverresten in eine Porzellansehale, bei der fiir 200 cem Fliissigkeit eine ringfiirmige 
Marke eingebrannt ist, spiilt darauf das entiilte Pfefferpulver mit Wasser aus dem Erlenmeyerkolben 
ebenfalls in die Schale, fiigt 50 ccm verd. Sehwefelaaure (50(0 H2S04 ) hinzu und fiillt bis zur Ring
marke mit Wasser auf. Man koeht nun den Inhalt der Schale unter Ersatz des verdampfenden 
Wassers genau 1/2 Stunde lang und filtriert sofort dureh ein Asbestfilter. Vor dem Filtrieren der 

1) Eingehende Angaben iiber Untersuehung und Beurteilung des Pfeffers finden sieh in einem 
Aufsatz von SPAETH: Pharm. Zentralhalle 1908, S. 648ff. 

30* 
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Saure· und spater der Kalilosung durch die Asbestfilter lallt man immer erst absetzen, kocht zweck
mallig den Riickstand in der Schale sowohl nach der Schwefelsaurebehandlung wie nach der Be
handlung mit Lauge noah l/S Stunde lang mit 200 ccm Wasser aus und wascht tiichtig mit heillem 
Wasser nacho Das As bestfilter mit den etwa darauf gelangten Gewiirzteilen bringt man in die Schale 
zu dem ausgewaschenen Pulver, spiilt den Trichter oder den Goochtiegel mit Wasser nach, fiigt zu 
dem Schaleninhalt 50 ccm verd. Kalilauge (5% KOH) hinzu und fiillt dann mit Wasser bis zur 
Ringmarke auf. Jetzt wird wiederum l/S Stunde unter Ersatz des verdampfenden Wassers gekocht, 
darauf in der oben geschilderten Weise durch ein neues Asbestfilter fiItriert und der Riickstand, der 
nun vollstandig auf das Filter gebracht wird, nach dem Auswaschen mit heillem Wasser noch mit 
75 ccm heillem Alkohol und dann mit Ather (vorher das heille Wasser 'aus der Saugflasche entfernen !) 
nachgewaschen. Asbestfilter mit Riickstand bringt man darauf quantitativ in eine Platinschale, 
troaknet diese mit Inhalt bei 105-110° eine Stunde, wagt sie dann, gliiht, bis aile organische Sub
stanz verbrannt ist und wagt wieder. Die Differenz zwischen der ersten und zweiten Wagung er. 
gibt die in 3 g Pfefferpulver vorhandene aschefreie Rohfaser. 

Ebenfalls zum Nachweis eines Zusatzes von Pfefferschalen dienen noah die Bestimmung des 
Glykosewertes nach HAERTEL, der Bleizahl nach BUSSE und des Piperius. Nach SPAETH gibt je
doch die Rohfaserbestimmung die allerbesten Aufschliisse. Von der Wiedergabe der anderen Be
stimmungen kann daher hier abgesehen werden mit Ausnahme der Pi perin be s ti m mung, da diese 
unter Umstanden auch aus anderen Griinden notwendig werden kann. HAERTEL und WILL bestim
men den Piperingehalt in folgender Weise: 10 g Pfefferpulver werden 4 Stunden mit Ather 
extrahiert, der Ather aus der Losung bei gewohnlicher Temperatur abgedunstet, der Riickstand 
18 Stunden iiber Schwefelsaure getrocknet und gewogen. Nach der Wagung wird der Riickstand 
erst 6 Stunden lang auf 100° und dann auf 110° bis zur Gewichtskonstanz erhitzt. Nachdem auf 
diese Weise das fliichtige und nicht fliichtige Atherextrakt bestimmt sind, wird in dem 
Riickstand der Stickstoff nach KJELDAHL bestimmt (s. S.250). Die verbrauchten Kubikzentimeter 
1/10-n-Schwefelsaure, mit 0,0285 multipliziert, ergeben die Menge des Piperius. 

Abb. 68. Steinzellen der 
subepidermalen Schicht. 

Abb. 69. Starkeklumpen aus den 
Zellen des Perisperms. Abb. 70. Haare der Fruchtspindel. 

Deutung der Ergebnisse der chemischen Untersuchung. Ala Anhaltspunkt mogen 
folgende Angaben dienen: 

1. Schwarzer Pfeffer soll hOchstens 7% Asche und 2% Sand (in verd. Salzsaure [100/ 0 HOI] 
unloslich), weiller Pfeffer hOchstens 4% Asche und 1 % Sand enthalten. 

2. Der Rohfasergehalt soll bei schwarzem Pfeffer 17,5% , bei weillem Pfeffer 7% nicht liber
Bchreiten. Pfefferschalen enthalten 24-27% , taube Korner 30-33% Rohfaser. 

3. Der Piperingehalt Bchwankt nach HAERTEL bei Bchwarzem Pfeffer zwischen 6,0 und 8,8% , 
bei weillem Pfeffer zwischen 6,6 und 7,6% , bei Pfefferschalen zwischen 3,6 und 4,7% , bei tauben 
Kornern zwischen 4,3 und 6,7°/0, 

4. Die Bleizahl nach BUSSE soll bei Bchwarzem Pfeffer nicht liber O,OS, bei weillem nicht liber 
0,03 je I g betragen. Bei Pfefferschalen erreicht sie 0,1 und mehr. 

5. Flir den Glykosewert bezeichnet HAERTEL als niedrigste Grenze 30%. 
6. Als Schwankungen fiir das fliichtige und nicht fluchtigeAtherextrakt werdengenannt: hei 

schwarzemPfeffer 0,65-1,00 bzw. 6,86-10,37% , bei weillem Pfeffer 0,49-0,95 bzw. 6,26-7,94%. 
7. Taube Korner und Stiele sollen nicht mehr ala 15% vorhanden sein. 
S. Das Hundertkornergewicht soll nach HAERTEL und WILL 2,08-5,22 g betragen. 
Mikroskopische Un tersuchung. Die charakteristischen Elemente des Pfefferpulvers 

sind ~reits S. 466 angegeben. Die Priifung hat sich zunachst darauf zu erstrecken ob schwarzer oder 
weiller Pfeffer vorliegt. Dem letzteren fehlen die beim schwarzen Pfeffer unter der Epidermis be
findlichen gelben Steinzellen (Abb. 6S), ferner die in braunen Schollen auftretende Epidermis mit 
daran befindlichem Hypoderm. In beiden Sorten wird das Gesichtsfeld des Mikroskops beherrscht 
durch die oft noch zus<tmmenhangenden Inhaltsklumpen aus den starkefiilIrendenZellen des Peri. 
sperms (Abb. 69), ferner die rotbraunen Fetzen der Gerbstoffschicht der Samenschale, die hufeisen. 
fiirmig verdickten Zellen der Fruchtschale (Abb. 66 u. 67), die zarten Gefalle und Fasern derselben. 

Die weitere mikroskopische Untersuchung wird sich alsdann auf Verfalschungsmittel pflanz
Hcher Art zu richten haben. Es werden in der Literatur folgende genannt: 
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1. Teile des Pfefferstrauches. 
Pfefferschalen (die AbfiiJ1e der Weillpfeffergewinnung) fallen durch ihre zu grolle Menge 

schon auf, wenn man die Starke durch Kochen mit Salzsil.ure beseitigt und den Rest im Spitzglase 
absetzen lallt. 

Pfefferstiele, die Fruchtspindeln von Piper nigrum, sind charakteriRiert durch viel. 
zellige Gliederhaare (Abb. 70), derbes getiipfeltes Parenchym und reichliche Faserbiindel. 

2. Andere Friichte und Samen oder Teile solcher. 
Olivenkerne und ·trester. Sie sind kenntlich: l,an den auch an den Kernen in geringer 

Menge befindlichen Zellen des Fruchtfleisches, die 01 und einen violetten Farbstoff enthalten, der 
mit Schwefelsil.ure rot wird; 2, an den Steinzellen der Steinschale, die teils langgestreckt, fast faser. 
artig, teils kurz sind; sie sind groSer als die des Pfeffers und nicht gelb, sondern farblos. 

Kaffee bohnenschalen (Bd. I, S. 1064). 
Nullschalen mit rundlichen, farblosen Steinzellen; neben stark verdickten, werden 

aus dem inneren, lederartigen Teile der Schalen schwil.cher verdickte gefunden. 
Mandelschalen und Olkuchen der Mandel (Bd. I, S. 411). 
Haselnullschalen mit farblosen Steinzellen. Besonders charakteristisch sind die Haare 

von der Spitze der Haselnull, sie sind 74-260 P. lang, einzellig, dickwandig. 
Kakaoschalen (Bd. I, S. 712). 
Gewiirznelken (Bd. I, S. 858). 
Piment S. 449. 
Olkuchen von Raps und Senf, kenntIich am Bau der Samenschale mit den Stein· 

z:llen und den charakteristischen Sklereiden (vgl. Sinapis). 
W acholder beeren, die gemahlen und entolt sind; sie fallen durch die tafelformigen 

braungelb gefjj,rbten Zellen der Oberhaut und durch die Steinzellen auf. 
Koriander, kenntIich an Biindeln wellenformig gebogener Fasern und dem Gewebe des 

Endosperms mit Aleuronkornern und Oxalatdrusen. 
Eicheln (Bd. I, S. 1065). 
Olkuchen der Olpalme (Bd. I, S. 1191). 
Cocos. und Steinnullsamen sowie Steinnullabfil.lle (Bd. I, S. 1058 u. 1065). 
Paradieskorner, die Samen von Amomum melegueta RoscoE. Bei ihnen sind die Stil.rke· 

mehl fiihrendenZellen durchweg gri>ller,lagern mit den Lil.ngsseiten aneinander und bildenparallele, 
an den Enden meist zugespitzte Blindel. 

W ein beer kern pulver. 
Mohnsamenprellkuchen (S. 337). 
Pfefferpulver enthielt ferner ala absichtliche Beimengung die Friich te von Myrsine afri. 

cana L. und Embelia ribes BUBM. Der Nachweis gelingt folgendermallen: Man zieht den ver· 
dil.chtigen Pfeffer mit Ather aus und setzt dem Auszug wenig Wasser sowie einige Tropfen Ammo· 
niakfliissigkeit zu; bei Gegenwart der genannten fremden Friichte tritt eine rotviolette Farbung der 
wil.sserigen Fliissigkeit ein, die bei reinem Pfeffer au~bleibt. 

3. StArkereiche Fil.lschungsmittel. 

Ceralienmehl, Kartoffelstil.rke, Buchweizenmehl, Bohnenmehl, Reismehl, 
Sago, Kleie, Hirsekleie (Matta), (Bd. I, S. 428). 

4. Andere P£lanzenteile. 

Holzmehl, an den groBen Gefil.llen zu erkennen, wenn Coniferenholz, an den Tracheiden 
mit Hoftiipfeln. 

Baumrinde, wird KorkzeDen, Bastfasern, meist auch OxalatkristaDe enthalten. 
Galgantrhizom, kenntlich am Stil.rkemehl (Bd. I, S. 1325). 
Zwie back und gepulvertes Brot, beide mit verquoDenen Stil.rkekornern. 
Reisspelzen. 

Anwendung. Als Gewiirz. Als Heilmittel benutzte man den schwarz en Pfeffer in 
Pulverform gegen Wechselfieber, auch zu 0,5-1,0 als Stomachicum; ferner im Aufgull zu 
Gurgelwassern, aullerlich in Sallien gegen Kopfgrind. AuBer als Bestandteil der Pilulae asiaticae 
nur in der Volksmedizin gebrauchlich. - Der weWe Pfeffer wird bisweilen im Volke noch 
gegen Hamorrhoidalleiden angew&ndt; man verschluckt 5-15 ganze Korner auf einmal. 

Oleoresina Piperis. Extractu m Pi peris. Oleoresin of Pepper. - Amer.: 500 g 
gepulverter (Nr. 40) schwarzer Pfeffer werden im Perkolator mit Ather erschOpft. Der Ather 
wird zum groBten Teil abdestilliert. Den Destillationsriickstand lallt man in einer flachen 
Schale an einem warmen Ort Bolange stehen, bis der Rest des Athers verdunstet und die 
AUBscheidung von Piperinkristallen beendet ist. Von den letzteren wird die olige Fliissigkeit 
durch Filtrieren durch BaumwoDe befreit. 
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Confectio Piperis (Brit.). 
Electuarium Piperis. Confection of 

Pepper. 
Piperis nigri subt. pulv. 
Fructus Carvi " 
Mellis depurati 

40,0 
60,0 

300,0. 

Piper. 

Piperinum. Piperin. C17H19NOa' Mol.-Gew. 285. 

Tinctura piperita. 
Pfefferessenz. 

Piperis nigri 
Fructus Capsici annui 
Granorum Paradisi 
RhizOID. Zingiberis 
Spiritus (87"/0) 

50,0 
75,0 
25,0 
30,0 

1000,0. 

Darstellung. Gepulverter weiBer Pfeffer wird mit Weingeist (90-95%) ausgezogen, 
und von dem Auszug der Weingeist abdestilliert. Der Riickstand W'ird mit stark verdiinnter 
Kalilauge oder Natronlauge gut verrieben und dann mit Wasser ausgewaschen. Das zuriick
bleibende rohe Piperin W'ird dann aus Weingeist umkristallisiert, notigenfalls unter Entfarbung 
mit Tierkohle. 

Eigenschaften. F arblose oder schwach gelbliche, geruchlose Kristalle, die sich am 
Licht gelb farben, Smp.128-129°. Reines Piperin schmeckt anfangs fast gar nicht, weil es sehr 
schwer loslich ist, nach und nach tritt aber der brennend schade Pfeffergeschmack hervor. Mit 
Harz verunreinigtes Piperin schmeckt sofort schader. Losungen von Piperin (in Weingeist) 
schmecken sofort brennend scharf. In Wasser ist es fast unlOslich, loslich in 30 T. kaltem, in 1 T. 
siedendem Weingeist, leicht loslich in heiBem Eisessig, lOslich in Ather, Chloroform, Benzol. Die 
Losungen verandem Lackmuspapier nicht. Es ist kaum basisch und gibt mit Sauren keine Salze, 
wird deshalb von verd. Sauren auch kaum mehr gelOst als von Wasser. Das Piperin ist Piperin-

saurepiperidid, CH2<g>C6HsCH:CH.CH:CH.CO.NC.H10 es wird beim Iangeren Kochen 

o mit weingeistiger Kalilauge in Piperinsaure, CH2<O>C6HsCH:CH.CH:CH.COOH und 

Piperidin, C6HnN, (s. S. 424) zerlegt. 

Erkennung. In konz. Schwefelsaure lost es sich mit blutroter Farbe, die allmahlich 
in Gelb iibergeht und beim Verdiinnen mit Wasser verschwindet. Durch konz. Salpetersaure 
wird es in eine orangegelbe harzige Masse verwandelt, die sich in Kalilauge mit blutroter Farbe lost. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Es ist zeitweise an Stelle von Chinin gegen Wechselfieber zu 0,2-0,5 g 
in Pulvem und Pillen versucht worden, auch als Peristaltikum bei habitueller Verstopfung, findet 
aber jetzt kaum noch Anwendung. 

Piper officinarum DC. (Cha vica officina rum MIQ.), und 

Piper longum L. (Cha vica Roxburghii MIQ.), ersterer heimisch im indischen 

Archipel, kultiviert auf Java, Sumatra, Celebes, Timor, letzterer wild wachsend in 
Bengalen, angebaut in der Gegend von Kalkutta, Madras, an der Malabarkiiste, 
auf Ceylon, Timor, den Philippinen, liefern: 

Fructus Piperis longi. Langer Pfeffer. Long Pepper. Poivre long. Piper lon

gum. Pimenta larga (longa). Macropiper. Brasilianischer Pfeffer. Fliegenpfeffer. 
Stangenpfeffer. 

Die ganzen, vor der Reife gesammelten, an der Sonne getrockneten, kolbenartigen Frucht
stan de. Bis 6 cm lange, walzige, an beiden Enden abgerundete, unten haufig noch mit einem bis 
2 mm langen diinnen Stiel versehene, 6-8 mm dicke Kolben mit zahlreichen zusammen
geklebten, um die diinne hohle Ahrenspindel dicht spiralig angeordneten kleinen Friichten. Die 
AuBenseite matt aschgrau oder graubraun, wie erdig bestaubt, abgewaschen dunkelbraun, rauh 
von den als kleine Warzen vorspringenden Narbenresten der beerenartigen Friichtchen. Der 
Geruch ist eigenartig, pfefferahnlich, der Geschmack brennend und scharf. Ein Querschnitt 
zeigt um die Kolbenspindel herum 8-10 im Kreise gestellte Friichtchen mit verkehrteiformigen 
wei Ben Samen. 

Mikroskopisches Bild. Das anatomische Bild stimmt mit wenigen Abweichungen 
mit dem des schwarzen Pfeffers fast iiberein. Die mehrreihige auBere Steinzellenschicht ist haufiger 
unterbrochen, auch im mittleren Teile des Fruchtfleisches vereinzelte Steinzellen. Eine Olzellen
schicht fehit. 1m Endokarp keine Becherzellen, vieimehr groBe, gestreckte, nur wenig verdickte 
Zellen. 1m Perisperm und Endosperm keine Olzellen. Die Starkekomer etwas groBer als beim 
schwarzen Pfeffer. Mit konzentrierter 8chwefelsaure dunkelkarminrote Farbung. 

Als Ersatz fiir langen Pfeffer werden die fruchttragenden Katzchen von Artan t he ad unc a L. 
angegeben. 

Bestandteile. Atherisches 01 etwa 1%, Piperin etwa 6%, Piperidin 0,2 0/0 , 

Starke etwa 40 % , Harz, Farbstoff. 
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Anwendung. Fast nur als Fliegengift; der zerstoBene Pfeffer wird mit der 10fachen 
Menge Milch aufgekocht. Da die Fliegen nur betaubt und nicht gettitet werden, muB man sie 
Ofters sammeln und verbrennen. 

Piper methysticum FORSTER (Macropiper methysticum MIQU.) Pipe
raceae. Heimiseh und kultiviert auf den Sudseeinseln, von Neu-Guinea bis 
zu den Sandwichinseln, liefert die Kavakavawurzel. 

Rhizoma Kava-Kava. Kavakavawurzel. Racine de poivre eni
vrant. Rhizoma Kawa-Kawa (Ava-Ava). Kawa- (Ava-, Kava-) Pfeffer
wurzel. Rauschpfefferwurzel. 

Der geschiUte, zerschnittene Wurzelstock ohne die Wurzeln und Wiirzelchen. 
Frisch bildet der Wurzelstock 1-2 kg schwere, sehr saftige, reich verastelte Stucke. 
In der Droge sind der Kork und die Wurzeln entfernt, der Wurzelstock kommt in 
etwa 1,25-5 em dicken und dicker en Langs- und Querstucken von verschiedener 
Form vor, an Farbe weilllich oder hellgraubraun, innen gelblichweill mit einzelnen 
hell- und dunkelbraunen Stellen. Sind die Wurzeln und Wiirzelchen nicht ent
fernt, so sind diese haufig in Form einer Flechte zusammengewunden. Der 
nicht geschalte Wurzelstock ist wie die Wurzeln auEen grau bis graubraun. Der 
Querschnitt zeigt einen hellen Kern, umgeben von einem durch zahIreiche Holz
strahlen strahlig gefiicherten Holzkorper und einer ziemlich dunnen Rinde. Beim 
Betupfen mit konzentrierter Schwefelsaure fiirbt sich der Querschnitt rot. Altere 
Rhizome lassen infolge von J'.:erstorung des Parenchyms zahIreiche Spalten und 
Hohlungen erkennen. Der Geruch ist schwach aromatisch, der Geschmack schwach 
bitter, pfefferartig, seifig, zusammenziehend, kratzend. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. 1m Kollenchymgewebe der Rinde groBere 
Massen von Harzzellen und Steinzellen. Die Gefal3bundel haben die Form abgestumpfter Kegel, 
die sich gleichformig um das Mark erstrecken. Die Markstrahlen sind sehr breit. 1m Marke zer
streut selbstandige GefaBbundel und in unmittelbarer Nahe der Holzstrahlen isolierte GefaB
bundel von geschlossen konzentrischem Bau. In letzterem das Xylem aus tracheidenahnlichen 
Elementen, das Phloem aus auBerst zarten, dunnwandigen Zellen. Die WurzeIaste zeigen diese 
beiden Arten von GefaBbundeln nicht. Charakteristisch fUr dieselben sind Gruppen von Holz
elementen, die symmetrisch zwischen jedem Paar von Holzstrahlen liegen und in ihrer Gesamt 
heit eigentumliche, rosettenformige Figuren bilden. Das gesamte Parenchym des Markes, der 
Markstrahlen und der Mittelrinde ist sehr starkereich; daneben fUhrt es einen feinkornigen braunen 
Inhalt und Harzmassen. 

Bestandteile. 0,3% Methysticin oder Kawakin, [1, 2]CH2<g>C6H~'CH:CH'CH 
: CH . CO • CH2 • CO . OCHa, ein Abkommling des Methylenathers des Brenzkatechins, Smp. 
135-137°; etwa 0,27% Pseudomethysticin, Cl5Ng 0 5, Smp. 113-1140; etwa 0,18% Yan
gonin, C15H1404> etwa 0,02 0/u Alkaloide, 0,7% Glykoside, Harzsauren und Resine. 

Anwendung. Bei den Sudseeinsulanern zur Bereitung eines berauschenden Getrankes 
(Kawa-Kawa). Arzneilich W'ird das Kavakavaharz oder ein harzhaltiges Extrakt aus der Wurzel 
als Diaphoreticum bei Bronchitis und Katarrhen und besonders gegen Gonorrhoe angeW'andt. 

Extractum Kava-Kava fluidum. Kava-Kava-Fluidextrakt. Fluidextract of Kava. 
Erganib.: Aus mittelfein gepulverter Kavakavawurzel mit verd. Weingeist nach dem Verfahren 
der Germ. -Nat. Form.: Aus 1000 g gepulverter Kavawurzel (Nr.40) und einer Mischung aus 
3 Raumt. Weingeist (91 %ig) und 2 Raumt. Wasser. Man fangt die ersten 875 ccm Perkolat fUr 
sich auf und stellt 1. a. 1000 ccm Fluidextrakt her. - Nach DIETERICH: 1000g Kavawurzel, mit 
je 250 g verd. Weingeist und Glycerin befeuchtet, erschOpft man mit verd. Weingeist (68%ig), 
fangt die ersten 700 ccm fUr sich auf und bereitet 1. a. 1000 g Fluidextrakt. Es sind etwa 5000 g 
verd. W pingeist erforderlich. 

Gonosan-Kapseln (Kawasantal) enthalten je 0,3 g einer Mischung aus 20 T. a- und p. 
Kavaharz und 80 T. SandelOl. Gegen Gonorrhoe. - Als Ersatz fur Gonosan werden yom 
holland. Apothekerverein folgende Kapseln empfohlen: Resina Kawa·Kawa 0,05, 01. Santali 
0,25, Chloropbyll. 0,002. Misce et £iltra. d. t. d. Nr. 50 in caps. gelatinos. 

Kawakawin, Tabletten gegen Gonorrhoe, enthalten Kawa·Kawaextrakt und Hexa· 
methylentetratuin. 

Kawatropin heiBen Tabletten, die Hexamethylentetratuin, Sandelholzol und die wirk· 
samen Bestandteile der Kawa·KaW'awurzel enthalten sollen. 
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Piper betle L. Heimisch im indisch -malaiischen Gebiet, dort auch kultiviert, 
ebenso auf Madagaskar, Bourbon und Westindien. 

Die Blatter werden in Indien zum Betelkauen verwendet. 

Oleum Betle. BeteliH. Das aus den Betelbliittern gewonnene atherische 01 ist ein hellgelbes 
bis dunkelbraunes 01, spez. Gew. 0,958-1,057. aD 1 0 55' bis + 2 0 53'. Es enthalt"Betelphenol, 
CeHs(OH)(OCHs)CsH, (dem Eugenol isomer), Chavicol (nicht immer), Allylbrenzkatechin, 
CeHs(OH)2CsH5' Cineol, Eugenolmethylather, CeHa(OCHs)2CsHs, Caryophyllen, C adi
n en und wahrscheinlich mehrere Terpene C1oHl6' 

Anwendung. Gegen Entziindungen der Hals- und Bronchialschleimhaute, und bei Diph
therie und Mittelohrentziindungen. 
Piper angustifolium s. u. Matico S. 143. 
Piper Novae Hollandiae MIQ. Australian Pepper. Die Wurzel bildet 
Scheiben von 5-9 cm Durchmesser, 5-8 mm Dicke, von weichem, hellbraunem 
Kork bedeckt, Rinde etwa. 1 cm dick. Drei konzentrische Holzkreise. In der Rinde 
und in den Markstrahlen SekretzelIen, deren Inhalt mit konz. Schwefelsaure rot wird. 
Beim Kauen scharf brennend, die Zunge gefiihllos machend. Gegen Erkrankungen 
der Schleimhaute, besonders gegen Gonorrhoe. 

Piperazinum. 
Piperazinum, Piperazin (CHEM. FAlIRIK vorm. E. SOBERING, Berlin), Piperazidin, 
Arthriticin, Diathylendiam in. RN<g~: = g~:>NH. Mol.-Gew. 86. 

Das Piperazin lallt sich vom Piperidin, (CH2)5NH, ableiten durch Ersatz einer 
CH2-Gruppe durch die NH-Gruppe; daher die Bezeichnung Piperazin oder Piperazidin 
(Azote = Stickstoff). 

DaTstellung. Durch Einwirkung von Anilin auf Athylen bromid entsteht Diphenyl
diathylendiamin. Dieses wird durch Salpetrige Saure in die Dinitrosoverbindung 
iibergefiihrt, die beim Kochen mit alkoholischer Alkalilauge in Piperazin und Nitro
phenol zerfallt. 

Eigenschajten. Farblose, feucht aussehende Kristallmassen (Tafeln) von 
schwachem eigenartigem Geruch und laugig-salzigem Geschmack, leicht losIich in 
Wasser und Weingeist; die Losungen blauen Lackmuspapier stark. Smp. (waBserfrei) 
104-107°; das kristallwasserhaltige Piperazin des HaudeIs schmilzt bei 440, 
Sdp. 1450; die Dampfe verdichten sich beim Erkalten zu langen Kristallnadeln. Es 
zieht aus der Luft leicht Feuchtigkeit und Kohlensaure an und zerfliellt unter Dber
gang in das kohlensaure Salz. Es ist schon bei gewohnIicher Temperatur etwas fliichtig 
und bildet bei der Annaherung von Salzsaure Nebel. 

ETkennung. Die wasserige Losung gibt mit Quecksilberchloridlosung einen 
weillen Niederschlag, mit Gerbsaure einen weilllichen Niederschlag, der im ttber
schull von Gerbsaurelosung loslich ist. Pikrinsaure fallt Piperazinpikrat in citronen
gelben Nadeln, aus Kupfersulfatlosung falIt es Kupferhydroxyd, das sich im ttber
schull von Piperazin nicht lost (vgl. Lysidin). Die schwach salzsaure Losung gibt 
mit Kaliumwismutjodid einen scharlachroten kristallisierten Niederschlag. 

Kaliumpermanganat wird schon bei gewohnlicher Temperatur reduziert. Mit 
der Harnsaure bildet das Piperazin ein verhaItnismaBig leicht losliches Salz, das 
neutrale Piperazinurat, C4,H10N2 .C5H4,N4,Os, das bei 170 in etwa 50 T. Wasser los
Hch ist. 

Priljung. a) Schme]zpunkt (nach dem Trooknen iiber Atzkalk) 104-107". 
- b) Die wasserige Losung (0,1 g + 5 ccm) mull durch NESSLERsches Reagens weill, 
nicht gelbrot gefalIt werden (Ammoniumsalze). - Nach dem Ansauern mit Salpeter
saure darf die wasserige Losung (0,1 g + 20 ocm) nicht verandert werden: - c) durch 
Silbernitratlosung (Chloride), - d) durch Bariumnitratlosung (Sulfate). - e) Beirn 
Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 
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Aufbewahrung. In gut geschlossenen kleinen Gefii.J3en, vor Feuchtigkeit und ~auren, 
auch Kohlensaure, geschiitzt. Zerflossenes Piperazin ist iiber Atzkalk, nicht iiber konz. Schwefel
saure zu trocknen; letztere wiirde die Base allmahlich aufnehmen. 

Anwendung. Als Harnsaure-Losungsmittel bei Gicht, Nierenkolik, Harngries, auch bei 
Blasenkatarrh und Diabetes mellitus. Innerlich 1,0 g taglich in 1/2 Liter Selterswasser gelbst. 
Fiir Ausspiilungen der Blase, um harnsaure Konkretionen in Lbsung zu bringen, die 1-20/oige 
Liisung. Da Pipe~azin mit Pikrinsaure einen Niederschlag gibt (s. S. 472), kann beim Gebrauch 
des ESBACHschen Reagens nach Piperazineinnahme EiweiJ3 im Ham vorgetanscht werden. 

Piperazinum chinicum. Chinasaures Piperazin. Sidonal (VEREIN. CHEM. WERRE, 
Charlottenburg). C4HI0N2(C7H1206). Mol.-Gew. 470. Wird dargestellt durch Neutralisation 
von Pi perazin mit Chinasaure. Farbloses Salzpulver von sauerlichem Geschmack und sauerer 
Reaktion. Smp. 168-171 0. In Wasser sehr leicht loslich. Die wasserige Liisung wird durch 
Ferrichlorid nicht veriindert, mit Kaliumwismutjodid gibt sie einen scharlachroten kristalli
nischen Niederschlag. 

Anwendung. In Tagesgaben bis zu 8,0 g (in wasseriger Liisung, auch mit Mineralwasser) 
als spezifisches Mittel gegen Krankheiten, die auf harnsaurer Diathese bemhen. - Es ist durch 
Neuaidonal (s. unter Chinasaure, Bd. I, S. 975) ersetzt worden. 

lycetol (FARBENFARRmEN LEVERKUSEN) ist Dimethylpiperazintartrat, weinsaures 
Dimethylpiperazin, C6HI4,N2·C4,H606. Mol.-Gew. 264. 

Darstellung. Durch Destillation eines Gemisches von Glycerin 
chlorid, -bromid oder -carbonat entsteht HC=C.CH 
Dimethylpyrazin, CoHsN2' das bei der Re- /" s 
duktion mit Natrium in alkoholischer Losung N, /,N 
in Dimethylpiperazin iibergeht. Letzteres bildet CH .C-CH 
eine dickliche, stark alkalische Fliissigkeit. Es wird 3 Dimethylpyrazin. 
mit W einsa ure in das weinsaure Salz iibergefiihrt. 

mit Ammonium
H 2C-CH·CHs 

HN< )NH 
CHs·C-CH2 

Dimethylpiperazin. 

Eigenschaften und Erkennung. WeiJ3es kristallinisches Salzpulver, in Wasser 
leicht liislich; die wasserige Losung rotet Lackmuspapier und achmeckt sauerlich. Smp. 250°. 
Die wasserige Losung gibt noch in groJ3er Verdiinnung mit Kaliumwismutjodid einen braunroten 
Niederschlag, der aus wiirfelformigen Kristallen besteht. 

Anwendung. Ala Harnsaure-Losungsmittel, in Tagesgaben von 1-2 g in Mineralwasser, 
gleichzeitig mit Natriumbicarbonat, Magnesia. 

lysidin (FARBWERKE HOOHST) ist Methylglyoxalidin oder Aethylenithenyldiamin. 
C4,HsN 2. Mol.-Gew. 84. 

Darstellung. Man destilliert vorsichtig 1 Mol. Aethylendiaminhydrochlorid 
mit 2 Mol. Natriumacetat, wobei folgende Umsetzung eintritt: C2H4,(NH2HCI)2 + 2C2Hs0 2Na 
= C2~N2HCCH3+2NaCI+CHsOOOH + 2H20. Man dampft CH -NH 
das Destillat mit verdiinnter Salzsaure zur Trockne, kristallisiert I 2 ""C-CH 
den Riickstand unter Entfarbung mit Tierkohle aus Alkohol um, OH _ N~ 3 

setzt die Base durch starke Kalilauge in Freiheit, schiittelt sie 2 
mit Chloroform aus, destilliert das Chloroform ab und reinigt Lysidin. 
die Base durch Destillation unter vermindertem Druck (LADENBURG). 

Eigenschaften. Farblose, sehr hygrokospische Kristalle (Nadeln); in Wasser, Alkohol 
und Chloroform leicht loslich, in Ather fast unloslich. Die wasserige Losung blaut Lackmus stark 
und rotet Phenolphthalein; es riecht schwach nach Mausen. Smp.l05-1060. Sdp.195-1980. 
An der Luft zieht es Wasser und Kohlendioxyd an und zerflieJ3t. Es ist eine starke, ein
saurige Base und bildet mit Sauren gut kristallisierende SaIze. Das harnsaure Salz ist leicht 
loslich, 1 T. lOst sich bei 180 schon in 6 T. Wasser. 

Erkennung. Die wasserige wsung gibt mit Quecksilberchloridliisung einen weiJ3en, 
mit Jodlosung einen braunen Niederschlag. 

Prilfung. a) Lysidin muB in Wasser und in Weingeist klar und farblos lbslich sein. 
- b) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch 
Silbernitratlosung nicht verandert werden (Chloride). - c) Eine wsung von 1 g Lysidin (im 
Vakuumexsiccator iiber Schwefelsaure getrocknet) in etwa 20 ccm Wasser soIl zur 'Neutrali
sation 11,8-11,9 ccm n-Salzsaure verbrauchen (Dimethylaminoazobenzol als Indikator) 
= 99-1000/0 der reinen Base. - d) Beim Verbrennen darf es Mohstens 0,1 % Riickstand 
hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut geschlossenen Glasern. 
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Lysidinum bitartaricum. Lysidinbitartrat. Saures weinsaures Lysidin. 
C4 HsN2 • C4 H 60 6• Mol.-Gew. 234. 

Dal'stellung. Man JDischt wasserige Lbsungen von 84 T. Lysidin und 150 T. Wein-
saure und dunstet diese zur Trockne. • 

Eigenschaften. Farblose Kristalle oder kristallinisches Pulver von saurer Reaktion. 
Anwendung. Das Lysidin wird als freie Base oder in Form des weinsauren Salzes 

als Harnsaure lOsendes Mittel bei gichtischen Krankheiten angewandt. Die freie Base taglich 
zu 1-5 g in reichlichen Mengen kohlensauren Wassers; das saure weinsaure Salz zu 2-10 g. 

Piperidinum. 
Piperidinum. Piperidine C6HuN. Mol.-Gew. 85. 

Das Piperidin ist in kleiner Menge im Pfeffer enthalten. Es entsteht bei der Spaltung des 
Piperins (s. S. 470) durch weingeistige Kalilauge und wird kiinstlich dargestellt durch Re· 
duktion von Pyridin, CoH5N, das 6 H-Atome anlagert und in Hexahydropyridin = Piperi-

din, CH2<g~:=g~:>NH, iibergeht. 

Eigenschaften. Farblose, pfefferartig riechende Fliissigkeit, die Lackmuspapier stark 
blaut. Sdp. 106°. Mit Wasser und Weingeist ist es in jedem Verhiiltnis mischbar. 

Guajaperol oder Guajaperon ist eine Verbindung von Piperidin mit Guajacol, siehe 
unter Guajacol, Bd. I S. 1394. 

Neu-Cesol (E. MERCK, Darmstadt) ist das Brommethylat des N -Methylhexahydro
pyridin.p -car bonsauremethylesters (des N -Methylpiperidincarbonsauremethyl. 

CHa"" 
esters). Br -/- NC6H 9COOCH3, Mol. Gew. 252. 

CHa 
Darstellung: Durch Hydrierung von Cesol (s. S. 534). 
Eigenschaften: Farblose Kristalle, Smp. 185-197°, leicht loslich in Wasser und heiBem 

Methylalkohol, weniger in Athylalkohol, unloslich in Ather. Die wasserige Losung ist neutral. 
Erkennung: Die wasserigeLOsung (0,2 + 10 ccm) gibt mit Silbernitratlosung einen Nieder

schlag von Silberbromid. Wird die mit Salzsaure angesauerte wasserige Losung (0,2 g + 10 ccm) 
mit Chlorwasser versetzt und mit Chloroform geschiittelt, so farbt sich dieses rotbraun (durch Brom). 
Die wasserige Losung gibt mit allgemeinen A1kaloidreagenzien Fallungen wieCesol, mitQuecksilber
chloridlosung sofort einen weiBen Niederschlag; Gerbsaure und Pikrinsaure geben keine Fallung. 

P riifung: Die Losungvon 0,2 g Neu-Cesolin 20ccm Wasser darf zur Neutralisation hochstens 
0,2 ccm l/lO-n-Kalilauge verbrauchen (Methylrot ala Indicator). - Beim Verbrennen darf es hoch
stens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Zur Bestimmung des Bromgehaltes (31,7%) versetzt man die Losung von 0,25 g Neu
Cesol in 50 ccm Wasser mit 10 ccm Salpetersaure und 15 cern 1/10-n-Silbernitratlosung und titriert 
nach Zusatz von etwa 10 ccm FerriammoniumsulfatlOsung mit l/lO-n-Ammoniumrhodanidlosung. 
1 ccm 1/10-n-Silbernitratlosung = 8 mg Br. 

Anwendung: Zur Bekampfung von Durstzustiinden (z. B. nach Operationen, bei Diabetes 
insipidus) und zur Erleichterung der Durstkur, da es starken SpeichelfluB erzeugt. Innerlich und 
subcutan zu 0,025-0,05 g. Auch in Suppositorien. 

Eucain, Eucain-B (Germ. 5) Beta-Eucain (CHEM. FABRIK vorm. E. SCHERING, Berlin), 
Eucainum hydrochloricum, ist Benzoyltrimethyloxypiperidin
hy d roc h lor id oder Trimethyl benzoxypiperi dinhydrochlorid, 
C6H.CO· OC6H7(CHalaN· HCl. Mol.-Gew. 283,5. 

C6H6CO·OCH 

H2C(,CH2 

(CHa)2CVCH.CHa 

NH·HCI 
Eucain-B. 

(Eucain-A oder a-Eucain war daB Hydrochlorid des 
Pentamethylbenzoyloxypiperidincarbonsauremethylesters. Es ist 
nicht mehr im Handel.) 

Dal'stellung. Eucain-B wird nach dem D.R.P. 97672 
in folgender Weise erbalten: Das saure oxalsaure Salz des 
durch Einwirkung von Ammoniak auf Aceton entstehenden 
Diacetonamins (I) wird mit Paraldehyd bei Gegenwart von 
Alkohol erhitzt; man erhiilt so zuniichst oxalsaures Vinyldi
acetonamin, aus dem man mit Alkalilauge das Vinyldiaceton

amin (II) frei macht. Dieses liefert bei der Reduktion mit Natriumamalgam zwei isomere Vinyl. 
diacetonalkamine, die man als a· (Smp. 138°) und p- (Smp. 161°) unterscheidet und die 
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sich auf Grund der verschieden groBen Loslichkeit ihrer Hydrochloride in Alkohol trennen 
lassen. Das a-Vinyldiacetonalkamin (III) liefert dann durch Benzoylieren mit Benzoylchlorid 
das Benzoylvinyldiacetonalkamin (IV), oder Benzoyltrimethyloxypiperidin, dessen Hydro-
chlorid das Eucain-B ist. . 

CO 

H 2C('''''CH3 
I I 

(CH3)2C~ 

NH2 

--~--+ 

CO 

H 2C("'ICH2 
III 

(CHa)2C~/CH . CH3 
NH 

Eigenschaften. WeiBes, kristallinisches Pulver von schwach bitterem Ge
schmack, liislich in etwa 30 T. Wasser, leicht loslich in Weingeist und Chloroform, 
unloslich in Ather. Die wasserige Losung verandert Lackmuspapier nicht. 

Erkennung. In der Losung von 0,1 g Eucain-B in 5 cem Wasser und 5-6 Tr. 
Salpetersaure ruft Silbernitratlosung einen weiBen Niederschlag von Silberchlorid 
hervor. Wird die Losung von 0,1 g Eueain-B in 1 cem konz. Schwefelsaure 5 Minuten 
lang auf etwa 1000 erwarmt und vorsiehtig mit 2 cern Wasser versetzt, so scheiden 
sieh beim Erkalten der Fliissigkeit reichlich Kristalle von Benzoesaure abo 

Priifung. a) 0,1 g Eucain-B muE sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure farblos 
losen (organische Verunreinigungen). - b) Bei der Erkennungsprobe mit Schwefel
saure darf kein Geruch von Benzoesauremethylester auftreten (Eucain-A, Cocain). 
- c) Wird die Losung von 0,02 g Eucain-B in 2 ccm Wasser mit 2 ccm Quecksilber
chloridliisung versetzt, so muE die Mischung klar bleiben. - d) Beim Verbrennen 
darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

A nmer kung zu b) Germ. 5 forderte bei dieser Probe irrtumlich das Auftreten des Ge
ruches nach Benzoesauremethylester. Das Eucain-A kann Benzoesauremethylester geben, ebenso 
auch das Cocain, nicht aber das Eucain-B, da.s kein Methylester ist, also keinen Methylalkohol, 
der zur Bildung des Benzoesaureesters erforderlich ist, abspalten kann. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Die wasserige Losung bewirkt, auf Schleimhaute gebracht oder subcutan 

injiziert, vollkommene Anasthesie. Die Empfindungslosigkeit der Hornhaut und Bindehaut des 
Auges tritt nach Eintraufeln einer 2 0/ oigen Losung sehr schnell ein und dauert 15-20 Minuten. 
Es tritt nur geringe Pnpillenerweiterung ein. Das Eucain ist nur 1/4 so giftig wie Cocain. 
In der Hals- und Nasenheilkunde in 5-12 0/oiger Losnng (besser noch das Jeichter losliche 
Eucainum lactiwm in etwas starkerer L03ung, S. d.). Bei Behandlung der Harnrohre und 
Blase 1-20/oige Losung, bei der Zahnbehandlung 1-2 ccm der 2-30/oigen Losung. Fur 
Infiltrationsanasthesie und bei Ischias 0,1 O/oige Losung mit 0,8 0/ 0 Natriumchlorid, bei Ischias 
70-100 ccm. Bei schmerzenden und juckenden Wunden und Hauterkrankungen in 100/oiger 
Salbe. EucainlOsungen konnen vorteilliaft mit Suprarenin (Adrenalin) kombiniert werden. 

Eucain lacticum. Beta-Eucainlaktat (CHEM. FABR. vorm. E. SCHERING, Berlin). Milch
saures Beta-Eucain. 
C,H&COOC6H7(CHalaN ·CHaCH(OH)COOH. Mol.-Gew. 337. 

Eigenschaften. WeiBes, leichtes Pulver, Smp. etwa 152 0, loslich in 4 T. Wasser; die 
Losung blaut Lackmuspapier Bchwach; auch loslich in Weingeist. 

Erkennung. 0,1 g Eucainlactat gibt beim Erwarmen mit 1-2 ccm verd. Schwefel
saure und 0,1 g Kaliumdichromat den Geruch des Acetaldehyds. Die wasserige Losung (0,1 g in 
5 ccm) gibt nach Zusatz von 5-6 Tr. Salpetersaure mit Silbernitratlosung keinen Niederschlag 
(Unterschied von Eucainhydrochlorid). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie daB Hydrochlorid, vor dem es den Vorzug del' groBeren Loslichkeit 

in Wasser hat. Es kann in Losungen von lO-150/0 angewandt werden. 
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Euphthalmin (CHEM. FABRIK vorm. E. SCHERING, Berlin), Euphthalmin hydro
ohlorioum, Euphthalminhydroohlorid, ist das Hydroohlorid des Phenyl
glykolyl-N - methyl-vinyldiaoetonalkamins .. 

CH2 C(CHS )2 

CsH 6CH(OH)CO.OIIC( )NCHs·HCl oder C17H26NOs·HCl. Mol.-Gew.327,5. 

CH2 CH·CHa 

Es ist dem Eucain nahe verwandt; enthiHt an Stelle der Benzoylgruppe des Eucains den 
Rest der Phenylglykolsaure (Mandelsaure) und am Stickstoff eine Methylgruppe. 

Darstellung. Vinyldiacetonalkamin wird zunachst durch Einwirkung von Methyl
jodid am Stickstoff methyliert, dann wird durch Einwirkung von Mandelsaure in sehr ver
diinnter wasserig-salzsaurer Losung der Phenylglykolyl-Rest eingefiihrt. - Die freie Base 
kristallisiert aus siedendem Petrolather in sechsseitigen Prismen, die bei 108-113° schmelzen. 
- Das salzsaure Salz wird in kristallinischer Form erhalten, indem man in die atherische Lbsung 
der Base trockenes Salzsauregas einleitet und das sich ausscheidende Salz aus absolutem Ather 
umkristallisiert. 

Eigenschaften und Erkennung. Farbloses, kristallinisches Pulver, luftbestandig; 
es sintert bei 1810 zusammen und schmilzt bei 180-183°. Sehr leicht ltislich in Wasser ferner 
in 2 T. absolutem Alkohol, schwerer loslich in Ather. Wird die wasserige Losung (0,1 + 5 ccm) 
mit einigen Tropfen verd. Schwefel,saure und Kaliumchromatlosung versetzt und erhitzt, so tritt 
der Geruch des Benzaldehyds auf. 

Priifung. O,2g Euphthalmin muE sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure fast ohne Farbung losen. 
- Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Es unterscheidet sich in seiner Wirkung ganz wesentlich vom Eucain-B. 

Wahrend dieses namlich anasthcsierend wirkt, aber keine mydriatische Wirkung auf das Auge 
ausiibt, erzeugen die Losungen des Euphthalmins, in das Auge eingetraufelt, betrachtliche Pu
pillenerweiterung, aber keine Anasthesie oder AkkQmmodationsstorung. 2-3 Tropfen einer 
20/oigen Losung erzeugen nach 20-30 Minuten eine 2-5 Stunden anhaltende Mydriasis. Man 
gebraucht es daher wie Homatropin und Atropin, gewohnlich in 5 0/oiger Losung, bei alteren 
Leuten in 100/oiger Losung. 

Unguentum Eucalni 10%. 
Eucainl hydrochlorici 1,0 
Oiel Olivarum 2,0 
Lanolinl 7,0. 

Zur Erzeugung von Aniisthesie auf Schlelmhiiuten 
nnd Wunden. 

Unguentum Eucalnl cum Mentholo. 
Eucalnl hydrochloricl 1,0 
Mentholi 0,2 
Oiel Olivarum 2,0 
Lanolini 7,0. 

Bel juckenden Hiimorrholden, Pruritus. 

Andolin, ein Injektions-Anasthetikum, ist eine Mischung aus 2 0/0 iger ,(l-Eucain- und 10/0 iger 
Stovain-Kochsalzlosung im Verhaltnis von 3: I, die bis nahe zur Kochhitze erwarmt wird, worauf 
2 Tropfen einer 10/ooigen Adrenalinlosung zugegeben werden. 

Euoain-Schnupfpulver besteht aus 2-30/0 Eucainhydrochlorid und Milchzucker. Das
selbe mit Adrenalin wird aus 0,2 g Eucainhydrochlorid, 0,001 g Adrenalin und Milchzucker 
ad 10,0 g hergestellt. 

Piperonalum. 
Piperonal oder Heliotropin 1st Methylenprotocatechualdehyd, [3,4] CH2<g>C6H s ' CHO[I) 

Mol.-Gew. 150. 

Darstellung. Durch Oxydation von 1sosafrol, CH2<g>CoH sCH: CH·CRa , mit 

Chromsaure und Schwefelsaure. Das Isosafrol entsteht aus dem im atherischen Camphertil 

(auch im Sassafrasol) enthaltenen Safrol, CR2<g>CoHaCH2 • CH: CR2, durch Einwir

kung von Alkalien. Zuerst ist das Piperonal durch Oxydation von Piperin und Piperin
saure (s. S. 470) dargestellt worden und hat daher den Namen erhalten. 

Eigenschaften. Farblose, glanzende, heliotropartig riechende Krlstalle. Smp. 37°, 
Sdp. 263°, loslich in 500-600 T. kaltem Wasser, leicht in Alkohol und in Ather. Es verfliichtigt 
sich allmiihlich schon beim Erhitzen auf dem Wasserbad. 

Prilfung. Heliotropin iet friiher hiiufig verfiilscht worden, meist mit Natriumsulfat und 
mit Acetanilid. - a) Schmelzpunkt 35-37°. - b) Beim Verbrennen darf es htichstens 0,10f0 
Riickstand hinterlassen. - c) Kocht man 0,2 g Heliotropin eine Minute lang mit 2 ccm Salz 
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saure und mgt 4 ccm Karbolsaurelosung (1: 20) hinzu, so darf die Mischung auf Zusatz von 
Chlorkalkliisung nicht violett gefarbt werden (Acetanilid, beirn "Obersattigen mit Ammoniak. 
fliissigkeit geht die Farbung in Blau iiber). 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. AlB Riechstoff. 

Piscidia. 
Piscidia erythrina L. Papilionaceae-Dalbergieae-Lonchocarpinae. 

Heimisoh auf den westindisohen lnseln und dem naheliegenden Kiistengebiet 
(Texas, Mexiko, dem nordlichen Siidamerika). Baum mit unpaarig gefiederten Blat
tern, Bliiten in Rispen, weiB oder blutrot. HUlse linealisoh, flaoh, jede Naht seit. 
lich in zwei breite, quergeaderte Fliigel erweitert. 

Cortex Piscidiae. Piscidiarinde. Dogwood Bark. Ecorce de 
piscidie. Cortex Radicis Piscidiae. 

Die getrocknete Wurzelrinde. Diese kommt in bis 1 m langen, oft bis 8 om 
breiten, beinahe flaohen, rinnenformigen oder auoh rohrenformigen, oft verbogenen, 
harten Stiioken vor, die bis 3 mm diok sind. AuBen zeigt die Rinde stellenweise einen 
weiBliohen, grauen oder braunen, sehr unebenen, rissigen Kork, der haufig abgesprun
gen ist und unter dem dann ein griinliohes, querrissiges Gewebe siohtbar ist. Die 
Innenseite dunkelbraun bis sohwarzbraun und langsstreifig. 1m Bruoh sind die 
auBeren Teile der Rinde blatterig, die inneren grobsplitterig. Bei Lupenbetraohtung 
laBt der Quersohnitt unter dem Kork eine diinne griinliohe, darunter eine breitere 
weiBliohe und endlioh eine gefelderte braunliche Zone erkennen. Der Geruch ist 
sohwaoh, der Gesohmaok anfangs unbedeutend mit einem wenig auffallenden Nach
gesohmaok, der sich aber langsam zu einer gewissen Scharfe entwiokelt. 

Mikroskopisohes Bild. Die Korkschicht aus diinnwandigen, schmalen, tafel
fiirmigen Zellen. Darunter als primare Rinde zunachst ein wenigreihiges chlorophyllhaltiges Ge
webe, dann ein breites, diinnwandiges Parenchym. In letzterem Zellen mit Chlorophyll und mit 
Einzelkristallen, dane ben reichlich griiBere mit einem harzartigen Stoffe gefiillte Raume, ferner 
nur vereinzelte Gruppen von Sklerenchymfasern. Die sekundare Rinde wird von 1-3, meist 
3 Reihen breiten Markstrahlen durchzogen. In den Rindenstrahlen sehr zahlreiche breite Biindel 
sehr schmaler, stark verdickter Sklerenchymfasern, die viillig von Kristallkammerfasern mit 
Einzelkristallen von Kalkoxalat umkleidet sind. Die Sklerenchymfaserbiindel sind zu tangentialen 
Reihen vereinigt. Der Weichbast liWt zwischen den Bastfaserbiindeln je eine Schicht stark licht
brechender zusammengefallener Siebriihren erkennen. Das Parenchym der ganzen Rinde fiihrt 
reichlich Starke. 

El'kennung und Pl'iifung. Der wasserige Auszug (1 + 20) gibt mit Gerb
saurelOsung eine Triibung. Durch Eisenchloridlosung darf del' Auszug nicht dunkler 
gefarbt werden. 

Bestandteile. Nach FREER und CLOVER Piscidinsaure, C7H120 7, Smp.182-185; ferner 
Piscidin, das aber wahrscheinlich nicht einheitlich ist, sondern aus zwei Verbindungen, Smp. 
201 0 und 216 0, besteht. Das Piscidin ist giftig. 

Anwendung. Als Sedativum und Hypnoticum, besonders zur Stillung des Hustens bei 
Lungentuberkulose, als Fluidextrakt 1/2-1 Teeliiffel. In der Heimat wird die Rinde als Fisch· 
gift verwendet. 

Extractum Piscidiae fluidum. Piscidia-Fluidextrakt. - Ergiinzb.: 100 T. mittelfein 
gepulverte Piscidiarinde befeuchtet man mit einer l\fischung aus 10 T. Glycerin und 25 T. Wein
geist und stellt mit verd. Weingeist nach dem Verfahren der Germ. (siehe Extracta flnida, Bd. I, 
S. 1226) 100 T. Fluidextrakt her. Es sind etwa 450 T. verd. Weingeist erforderlich. Rotbraune, 
bittere Fliissigkeit, aus der Wasser ein weiBes Harz abscheidet. 

Tinctura Piscidiae. Piscidia-Tinktur. - AUB 1 T. mittelfein gepulverter Piscidiarinde 
und 10 T. verd. Weingeist (60%) durch 8tagige Mazeration. 
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Pistacia. 
Pistacia vera L. Ana cardia ceae -Rho idea e. Heimischin Vorderasien, im Mittel
meergebiet kultiviert. 

Semen Pistaciae. Pistazien. Pistache. Nuolpi Pistaoiae. Amygdalae virides. 
Die Frucht ist etwa 2 cm lang, braunrot und runzlig mit diinnem, nach Terpentin schmeckendem 
Fleisch. Der Same ist in eine weiJ3liche, knochenharte Steinschale eingeschlossen und hat eine diinne 
Samenschale. Die Kotyledonen des Embryos sind griin; sie enthalten Fett, Aleuron und wenig 
Starke. Man verwendet sie wie die Mandeln. 

Auch die Friichte anderer Arten werden wegen des sauerlichen oder angenehm an Terpentin 
erinnemden Geschmackes des Pericarps gegessen. 

Aus dem Samen von P. vera und anderen Arten gewinnt man fettes 01 von mildem Ge
schmack, das als Speiseol benutzt wird. 

Pistacia lentiscus L. Heimisch im ganzen Mittelmeergebiet. Liefert Mastix. Bd. II, 
S. 141. - Die Blatter sind als "Sennes blatter aus Tunis" in den Handel gekommen. Sie 
enthalten schizogene Sekretbehii.lter in den GefaJ3biindeln und in den Palisaden kleine Oxalat
kristalle. Das Blatt ist bilateral gebaut. Die Blatter dienen auch als Verfii.lschung derjenigen 
von Rhus coriaria L., des Gerbersumachs. Auf den Blattem erzeugt Aploneura 
lentisci eine Galle, die ihres Gerbstoffgehaltes wegen technisch verwendet wird. 

Pistacia terebinthus L. Heimisch im Mittelmeergebiet. Liefert nach Einschnitten 
in die Rinde aus den schizogenen Sekretbehaltem den Chiosterpentin, Tere binthina 
chiotica (cypria). Der Chiosterpentin ist braun mit einem Stich ins Griinliche und von ziem
lich fester Konsistenz. Er enthii.lt 9-12 % atherisches 01, Harz und angeblich Benzoe
saure. 

Die Rinde enthii.lt 25 0/ 0 Gerbstoff; man verwendet sie zum Gerben. Auf den Blattem 
erzeugt Pemphigus cornicularius eine groBe, meist hornformige Galle, Judenschote, 
Garobbe di Giudea, Galle en corne, die man gegen Asthma und zur Verbesserung des 
Weines verwendet. Auch Gallen anderer Pistacien-Arten, die von Pemphigus-Arten erzeugt 
werden, finden technische Verwendung. Vgl. Bd. I, S.1333. 

Pix. 
Die Bezeiohnung Pix (Pech) kommt eigentlich nur der festen, beim Erwarmen 

knetbaren Masse zu, die als Riiokstand bei der Destillation von Holz- und Steinkohlen
teer erhalten wird. Mit dem Namen Pix bezeiohnet man aber auoh die Teerarten, 
die bei der trookenen Destillation von Holz, Steinkohlen, Braunkohlen und Torf er
halten werden. 

Pix alba (flava, burgundica) siehe unter Resina Pini S.462. 

Pix liquida. (Germ. Amer. Brit. Relv.). Holzteer. Nadelholzteer. Tar. 
Goudron vegetal (Gall.). Resina empyreumatica liquida. Pyroleum Pini 
(Dan., Norv., Suec.). 

Der durch trockne Destillation verschiedener Nadelholzer, besonders von 
Pinus silvestris L. und Larix sibirica LEDEBoUR gewonnene Teer. 

Eigenschajten und Erkennung. Braunsohwarze, in diinner Schioht 
durchsoheinende, klebrige Fliissigkeit von eigenartigem brenzlichen Geruoh. Er enthii.lt 
komige Aussoheidungen; unter dem Mikroskop erkennt man Kristalle. Er sinkt in 
Wasser unter, und untersoheidet sich daduroh von dem meist leichteren Teer aus 
Braunkohlen, Torf und bituminosem Schiefer. Mit Schweinesohmalz laBt er sich 
zusammensohmelzen, was z. B. bei dem Buohenholzteer nicht der Fall ist. In abso
lutem Alkohol ist Holzteer vollig, in Terpentinol zum Teilloslioh. Das mit Holzteer 
gesohiittelte Wasser (1 + 10) ist gel blich (bei Braunkohlenteer oft blauschwarz) und 
reagiert infolge der Anwesenheit von Essigsaure sauer (bei Kohlenteer in der.Regel 
alkalisch);- Der mit der doppelten Menge Wasser verdiinnte wasserige Auszug wird 
durch wenig Eisenchloridlosung griinbraun gefarbt. Mit der gleiohen Menge Kalk
wasser farbt sioh der wasserige Auszug dunkelbraun. 



Pix. 479 

Bestandteile. Kohlenwasserstoffe: Benzol, Toluol, Xylol, Styrol, Naphthalin, 
Reten, Paraffin; Essigsaure und andere organische Sauren, ferner Phenol, Kresole, 
Phlorol, Brenzcatechin. Pyrogallolather, Coerulignon, Cedriret, Pittakal, Eupitton 
u.a.m. 

Anwendung. Durch seinen Gehalt an Phenolen wirkt der Teer antiseptisch. Inner
lich selten und in Form von Pillen und Kapseln, dreimal tiiglich zu 0,2-1,0 g, in Form von Teer
wasser gegen Krankheiten der Atmungsorgane. Nebenwirkungen: Reizung der Nieren. AuLler
lich gegen verschiedene Hautkrankheiten. 

Oleum Picis liquidae rectificatum (Amer.), Rectified Oil of Tar, wird durch De
stillation von Holzteer gewonnen. RiitJich braunes OJ. Geruch und Geschmack stark brenzlich, 
teerartig. Spez. Gew. etwa 0,960-0,990. LtisJich in Weingeist; die Liisung riitet Lackmus
papier. 

Oleum Fagi empyreumaticum. (Erganzb.) Buchenteer. Pix Ii q uida 
(Austr.). Der durch trockene Destillation von Buchenholz gewonnene Teer. 

Eigenschaften und Erkennung. Schwarz braune, dicke Fliissigkeit, in 
diinner Schicht klar, schwerer als Wasser. Geruch kreosotartig und brenzlich, Ge
schmack unangenehm bitter und brennend. Der Teer lOst sich in Anilin klar, nicht 
vollstiindig in Chloroform und Ather, wenig in Terpentinol. Mit dem Teer geschiit
teltes Wasser (1 g + 20 ccm) zeigt den Geruch und Geschmack des Teers und rotet 
Lackmuspapier. 10 ccm der filtrierten Fliissigkeit werden durch 1-2 Tr. stark 
verd. Eisenchloridlosung (1+ 100) voriibergehend rot gefarbt. 

Bestandteile. Der Buchenholzteer enthalt die meisten der Bestandteile des Nadelholz
teers; er ist reicher an Athern zweiwertiger Phenole als letzterer (siehe Kreosot S.34). 

Anwendung. Wie Nadelholzteer. 

Oleum Rusci, Birkenteer, siehe unter Betula, Bd. I, S.668. 

Pix Lithanthracis (Erganzb.). Steinkohlenteer. Coal Tar. Goudron de 
houille. Coaltar. Oleum Lithanthracis. Pix carbonis. 

Der bei der trockenen Destillation der Steinkohlen in Gasanstalten und Kokereien 
gewonnene Teer. Der fiir pharmazeutische Zwecke bestimmte Teer wird erwarmt 
und durch ein engmaschiges Drahtnetz koliert. 

Eigenschaften. Braunschwarze bis schwarze dickfliissige Masse von stark 
brenzlichem Geruch. An der Luft erhartet er allmahlich. Spez. Gewicht 1,120 
bis 1,200. An Wasser gibt er nur wenig ab; das mit Steinkohlenteer geschiittelte 
Wasser blaut Lackmuspapier im Gegensatz zu den Holzteerarten, die an Wasser 
Sauren abgeben. In Weingeist, auch in Ather, Benzin und fliichtigen Olen ist er ZUlli 

groBen Teile lOslich, fast vollig lOslich in Benzol und in Chloroform. 
Bestandteile. Der Steinkohlenteer besteht aus einem Gemenge einer sehr groLlenrZahl 

von Verbindungen, besonders der Benzolreihe. Er dient zur Gewinnung von Benzol, Toluol, 
Xylol und anderer fliissiger Kohlenwasserstoffe, von Phenol und Kresolen, Anilin, NaphthaJin, 
Anthracen, Phenanthren. Er ist das wichtigste Rohmaterial flir die DarstellunglkiinstJicher 
Farbstoffe. 

Pix navalis (Erganzb.). Schiffspech. Schwarzpech. 
nigra. Pix solida. Resina empyreumatica solida. Wird 
stand bei der Destillation des Holzteers. 

Hartpech. Pix 
erhalten als Riick-

Eigenschaften. Harzartige, schwarze, glanzende, an den Kanten etwas durch
scheinende, durch die Warme der Hand weich, klebend und zahe werdende, in der 
Kalte leicht zerbrechliche Masse, die schwach nach Holzteer riecht. Es schmilzt beim 
Erhitzen zu einer teerartigen Fliissigkeit. Pechstiicke flieBen allmahlich und kleben 
fest an ihrer Unterlage. 

Anwendung. Zur Herstellung von Salben und Pflastern. Auch zur Herstellung von 
Schusterpech. Pix 8utaria, das aus Schiffspech, Holzteer, wenig Terpentin und Wachs durch 
Erwarmen gemischt wird. AuLlerlich benutzte man es friiher als Klebmittel zur Beseitigung 
der Krusten und Haare bei Tinea favoso.. 
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Pix nigra (Gall.), Poix noire, ist der bei der Destillation von Terpentin und Harz ver
bleibende Riickstand. Zur Reinigung wird das Pech geschmolzen und durchgeseiht (Poix noire 
purifiee). 

Liquor Piels Carbonis. Liquor Picis Lithanthracis. Solution of Coal Tar. -
Brit.: 100 T. gepulverte Quillajarinde werden mit 1000 ccm Weingeist (90%) durch Perkolation 
ausgezogen; die Tinktur wird in mit 200 T. prii.pariertem Steinkohlenteer (Brit.) 2 Tage dige
riert und filtriert. - Netlerl.: Gleiche Teile Steinkohlenteer und Weingeist (90%) werden unter 
Schiitteln 1/. Stunde auf 600 erhitzt, 14 Tage kalt gestellt, dann filtriert. Spez. Gew. 0,872 
bis 0,880. 

Aqua Pic is. Teerwasser.Tar Water. Ea u de goudron. Aqua 
picea. Aqua Pyrolei Pini. Solutio Picis. 

Ergiinzb.: Auf Verordnung frisch zu bereiten! 1 T. Holzteer wird mit 3 T. grobgepulvertem, 
vorher mit Wasser gewaschenem und wieder getro,cknetem Bimsstein verrieben und die Mischung 
mit 10 T. Wasser 5 Minuten lang geschiittelt und filtriert. Die Mischung von Holzteer und Bim
stein kann vorratig gehalten werden. - Helv., Netlerl., Norv.: ebeneo. - Gall.: Quarzsand 
statt Bimssteinpulver, Bonet ebeneo. - Hisp.: 30 T. Holzteer werden mit Bimssteinpulver oder 
Sand verrieben, die Mischung mit 1000 T. erwarmtem Wasser iibergossen, unter ofterem Um
schiitteln 8 Tage stehen gelassen und das Wasser dann abfiltriert. 

Elixir Piels eompositum. Compound Elixir of Tar. -;- Nat. Form.: 0,35 g Morphin
sulfat lOst man in 10 ccm Wasser, fiigt je 200 ccm Sirupus Pruni virginianae (Amer.) und Sirupus 
tolutanus (Amer.) und 50 ccm Weingeist (92,3%) hinzu, fiillt mit Vinum Picis (Nat. Form.) auf 
1000 ccm auf und filtriert nach 1-2 Tagen. 

Resineonum Piels. Tar Oil. Resineone de goudron. Resineon. - 1000 T. Holz
teer werden nach Zusatz von 60 T. Pottasche oder gepulvertem Natriumcarbonat der Destillation 
aus dem Sandbad unterworfen, so lange ein farbloses oder gelbliches 01 iibergeht. Das nach 
einiger Zeit der Aufbewahrung dunkelbraun gewordene 01 kann durch Rektifikation aus dem 
Sandbad farblos gemacht werden. 

Sirupus Pieis Iiquidae. Teersirup. Syrup of Tar. Sirop de goudron. - Amer.: 
Eine Losung von 5 g Holzteer in 50 cem Weingeist (95 Vol,-%) wird mit 10 g Magnesiumcarbonat 
und 50 g Zucker verrieben, mit 410 ccm Wasser ofters geschiittelt und filtriert. Nach 2 Stunden 
filtriert man, lOst in dem Filtrat 800 g Zucker unter gelindem Erwarmen und fiillt den Sirup 
mit Wasser auf 1000 ccm auf. - Gall.: 100 T. des Filtrate einer Mischung aus 10 T. Teer, 
15 T. Bimsstein und 1000 T. Wasser sind mit 180 T. Zucker zu verkochen. - Hisp.: Solutum 
Picis alcalin. (Hisp.) 120 T., Aquae Pieis 240 T., Sacchari 640 T. 

Solutum Piels liquidae alealinum.- Hisp.: Eine Mischung von 400T. Holzteer und 200T. 
Natriumbicarbonat wird mit 850 T. Wasser von etwa 450 iibergossen und unter ofterem Umriihren 
5 Tage stehen gelassen. Nach 5tagigem Stehen wird die wasserige Fliissigkeit abgegossen, wenn 
notig filtriert und mit Wasser auf 1000 T. ergii.n:zt. 

Unguentum Pieis. Teersalbe. Tar Ointment. Pommade (Onguent) de goudron. 
Pomatum Picis. Ungt. Pyrolei Pini. - Amer.: 50 T. Holzteer, 15 T. gelbes Wachs, 35 T. 
Schweinefett. - Belg.: 20 T. Holzteer, 80 T. Ungt. simpleL - Brit.: Picis liquidae 70,0, Adipis 
suilli 5,0, Cerae flavae 25,0. - Dan.: 150 T. Pottasche werden in 100 T. Wasser gelOst. Der 
LOsung fiigt man 450 T. Teer zu, zuletzt 300 T. Schweinefett und mischt unter gelindem Erwarmen. 
- Gall.: 10 T. gereinigter Holzteer, 80 T. Schmalz. Onguent de pied (Gall. vet.) besteht aus 
gleichen Teilen Holzteer und Hammeltalg. - Hisp.: 15 T. Holzteer und 85 T. Schweinefett. -
Porlug.: 10 + 90 mit Schweinefett. - Netlerl.: 15 T. Colophonium, 15 T. Pix solida (also kein 
Holzteer!), 10 T. gelbes Wachs und 60 T. Sesamol. 

Unguentum Piels, eomposltum. Compound Tar Ointment. Unguentum contra 
Tineam Capitis. -Netlerl.: Man verfliissigt 16T. Pix solida und 4T. Colophonium durch Er. 
warmen mit 20 T. Wasser, fiigt ein Gemisch aus 16 T. Weizenmehl und 30 T. Wasser hinzu und 
erhitzt weiter, bis ein gleichmiiBiges Gemisch entstanden ist, dem man, wenn es etwas erkaltet ist. 
4 T. Lii.rchenterpentin und weiterhin 8 T. verd. Essigsii.ure (30%) und soviel Wasser zusetzt, daB 
das Gesamtgewicht der Salbe 100 T. betragt. 1m Bedarfsfalle frisch zu bereiten. - Nat. Form.: 
2 T. Tinctura Benzoini (Amer.) mischt man mit einem verfliissigten Gemisch aus 25 T. gelbem 
Wachs, 32 T. Schweinefett und 35 T. Baumwollsamenol, erhitzt, bis der Weingeist verdunstet 
ist, und verreibt das Gemisch nach dem Erkalten mit 4 T. Holzteer und 3 T. Zinkoxyd. 

Vinum Piels. Teerwein. - Nat. Form.: 100 T. Holzteer werden mit 250 T. Wasser an· 
gerieben und einige Zeit stehen gelassen. Dann gieBt man das Wasser ab, verreibt den zuriick. 
bleibenden Teer mit 125 T. Bimssteinpulver, fiigt 875 ccm WeiBwein und 125<lcm Weingeist 
zu und mazeriert unter ofterem Schiitteln 4, Stunden. Darauf wird filtriert und daB Filtrat, wenn 
n6tig, mit Wein zu 11 aufgefiillt. 
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Aqua Plels demulslva (F. M. Germ.). 
Decoct. Sem. Lini 10,0 :150,0 
Aquae Picis 10,0 
Sirup. Papaver. 15,0. 

Emplastrum Plels Ilquldae eomposltum 
(Nat. Form.). 

Resinae Pini Burgundici 
Picis liquidae 
Podophyllini 

50,0 
40,0 

Radicis Phytolaccae 
Rhizomatis Sanguinariae iii!. 10,0. 

Emplastrum basllleum fuscum. 
Picis navalis 
Colophonii 
Cerae fla vae aa 30,0 
Olei Olivae 10,0. 

Man gieBt in geolte Papierkapseln oder direkt in 
Holzschachteln aus. 

Emplastrum Plels (Suec.). 
Picis navalis 4,0 
Colophonii 6,0 
Terebinthinae veneto 1,0 
Cerae fla vae 2,0. 

Emplastrum Plcls navalls (F. M. Germ.). 
Resinae Pini 24,0 
Picis navalis 48,0 
Cerse flavae 14,0 
Terebinthinae 5,0 
Picis liquidae q. s. 

Emplastrum Plcls canadensis (Nat. Form.). 
Canada Pitch Plaster. 

Piris canadens. (Picis navalis) 9,0 
Cerse flavae 1,0. 

Emulslo coaltarl8 (Gall.). 
Emulsion de coaltar. 

Tinct. Quillajae et Coaltari (Gall.) 100,0 
Aquae destillatae 400,0. 

Zum Gebrauch mit der zehnfachen Menge Was
ser zu verdlinnen. 

Emulsion m~re (Ramb. V.). 
Liquoris Carbonis detergentis 1,0 
Aquae destillatae 4,0. 

Emulslo Plels Ilqu\dae ADRIAN. 
Emulsion de goudron vegetale. 

Picis liquidae 10 0 
Vitelli ovi 15:0 
Aquae 75,0. 

Nach JEANNEL. 
Emulsion de goudron. 

1. Natrii carbonicl crystallisati 
2. Picis liquidae aa 10,0 
3. Aquae 1000 0 

Man reibt 1 mit 2 an, gibt kleine Mengen 'v~n 3 
zu und schlittelt in einer Flasehe bis zur Emul
sionsbUdung. Mit Wasser verdlinnt zum auBe
ren und innerlichen Gebrauch. 

Gall. 1884_ 
1. Picis liquldae 20,0 
2. Spiritus (90"/0) 100,0 
3. Tincturae Quillajae 100,0 
4. Aquae fervidae 780,0. 

Man lost lin 2, fligt 3 hinzu und emulgiert durch 
allmahllche Zugabe von 4. 

Glyeeratum (Glycerltum, GIyeerolatum) 
Plels Ilquldae (plceum). 

Hisp. u. Portug. 
Pieis liquidae 10,0 
Unguenti Glyeerini 90,0. 

Hag e r, Handbuch II. 

Nat. Form. 
1. Picis liquidae (Germ.) 65,0 g 
2. Magnesii carbonici 125,0 " 
3. G lyeerini 250,0 ecm 
4. Spiritus 120,0 .. 
5 Aquae dest. q. s. ad 1000 ccm. 

Man wAseht 1 dreimal mit je 200 cem Wasser. 
Naeh Beseitigung der Auszlige miseht man zu 
dem gewsschenen Teer 2, 3 und 4, ferner 
625 ccm Wasser,fUtriertund waseht mit Wasser 
bis zu 1 I nacho 

Goudron glye6rlne (ADRIAN). 
Pieis liquidae 
Vitelli ovorum 
Glyeerini 

iii!. 25,0 
50,0. 

Llnlmentum Plcls LASSAR. (Erglinzb.). 
Olei Fagi empyreumatici 
Olei Rusei 
Olei Olivae 
Spiritus diluti (70 Vol. "/0) 

iii!. 40,0 

1i1i 10,0. 

Liqueur de goudron GUYOT. 
GUYOTS Teerwasser. 

Pieis liquidae 25,0 
Natrii bicarboniri 22,0 
Aquae destillatae 1000,0. 

Man mareriert unter Umrlihren 1 Tag und filtriert. 
Liquor I,lthanthraels aeetonatus 

(Dresd. Vorschr.). 
Steinkohlenteer 10,0 
Benzoli 20,0 
Acetoni 70,0. 

Man lost und filtriert die Fllissigkeit nach mehr
tligigem Absetzen. 

Liquor Llthanthraels eomposltus 
(Dresd. Vorschr.). 

Kalii suliurati 5,0 
werden mit 

Liquor. Natrii caustirl 4,0 
verrieben und mit 

Spiritus 20,0 
im gesehlossenen GefAS eine Stunde bei 40· 
erwarmt. Das nach dem Erkalten gewonnene 
Filtrat wird mit Weingeist auf ein Gesamt
gewicht von 29,0 gebracht. Dieser Fllissigkeit 
werden zugesetzt: 

Liquor Litbantracis simp). 
(Dresd. Vorschr.) 50,0 

ferner eine Losung von 
Resorcin. ' 10,0 
Acidi salicylici 2,0 
Spintu8 20,0 
01. RICini 0,5. 

Liquor Llthanthraels simplex (Dresd. Vorschr.) 
Steinkohlenteer 10,0 
Benzoli 20,0 
Spiritus 20,0. 

Der Teer wird im Benzol gel6st, der Spiritus 
zugesetzt und die Mischung bei 35· einige 
Stunden unter ofterem Umschlltteln stehen ge
lassen. Von dem gebildeten Bodensatz wird 
die Fllissigkeit moglichst klar abgegossen, fer
ner wird 

Spiritus 5,0 
mit 

Liquor. Natri caust. 4,0 
gemischt zugesetzt und der ganzenFllissigkeit noch 

hlnzugefligt 
01. Ricini 1,0. 

Uquor Plels. 
Ersatz flir Liquor Picis GUYOT. 

Picis liquidae 25,0 
Natr. bicarbonici 25,0 
Aquae destillat. 1000,0 
Spiritus 5,0 
Vanillinl 0,25. 

Der Teer wird mit dem Natriumbicarbonat ge
mischt, dann das kochend heiBe Wasser zu
gesetzt und umgeriihrt. Nach 24 Stunden fil
triert man liber Sigespline und parflimlert mit 
der Vanillinlosung. 

31 



482 Pix. 

Mlxtura mel Plels (Nat. Form.). 
Extracti Liquiritiae 65,0 g 
Olei Picis liquidae 35,0 ccm 
Sacehari 250,0 g 
Chloroformii 10,0 eem 
Olei Menthae pip. 3.0 .. 
Spiritus (95"/0) 160,0 .. 
Aquae q. s. ad 1000,0 .. 

Pllulae Piela. 
Teer-Pillen. 

Pieis liquid. 
&ad. Liquirit. pulv. 
Suee. Liqulrit. pulv. 
Glyeerini 
M. f. pilul. Nr.100. 

U 5,0 
1,6 

Man verreibt den Teer mit dem Glycerin und 
miseht dann Radix und zuletzt Succus Li
q uiri tiae zu. 

Sapo Plels liquidus (F. M. Germ.). 
Flilssige Teerseife. 

Pieis liquidae 40,0 
Sapon. kalin. venalis 
Spiritus U 60,0 
Aq. destillatae ad 200,0 

Sapo Buperadlpatus cum Pice lIqulda (Nederl.). 
Adipis lanae 4,0 
Pieis Iiquldae 5,0 
Saponis kaIini 15,0 
Saponis medieati 76,0 

werden gemiseht und zu Stileken geformt. 

Sirupus Piela cum Codelno (Helv.). 
1. Aquae Picls (Helv.) 324,0 
2. Sacchari 505,0 
3. Glycerini 150,0 
4. Codeini 1,0 
5. Spiritus dlIuti 20,0. 

Man lOst 2 dureh ErwArmen in I, fUgt 3 und nach 
dem Erkalten die LOsung von 4 In 5 hinzu. Der 
Sirup ist zu koIieren oder zu filtrieren. 

Solutio Piela IIquldae aleallna coneentrata 
ADRIAN. 

"Piels Iiquidae 10,0 
Liquoris Natri eausticl (15"/0) 5,0 
Aquae destillatae 90,0. 

Man llUlt unter UmschUtteln 1 Tag einwirken 
gieLlt ab, bringt mit Wasser auf 100,0 und 
filtriert. 

Solutum Plels aleallnum (Hisp.). 
Liquor Piela Iiquldae. 

1. Natrii biearbonlel 200,0 
2. Pieis Iiqllidae 400,0 
3. Aquae destillatae 850,0. 

1 und 2 mit warmem Wasser anrUhren, unter 
Umrilhren 5 Tage stehen lassen, filtrieren und 
mIt 3 auf 1000,0 ergAnzen. 

Telnture de quUIaya eoaltar~e (Gall.). 
Tinetura Quillajae et Coaltaris_ 

Pieis Lithanthmeis 1,0 
Tinctura Quillajae (1 :5) 4,0. 

Tlnetura L1thanthracls (MIELCK). 
Pieis Lithanthraeis 3,0 
Spiritus (95"/0) 2,0 
Aetheris 1,0. 

Kann von der Raut mit 01 abgewasehen werden. 

Tlnctura RU8el eompORita (Dresd. Vorsehr.). 
Zusammengesetzte Birkenteertinktur. 

Olei Rusei 20,0 
Spiritus 30,0 
Aetheris 80,0 
Olei Lavandulae 1,0 
Olei Rosmarini 1,0 
Olei Rutae 1,0. 

Die Tinktur wlrd einige Tage kUhI gestellt und 
filtriert. 

Tlnetura RU8el Hebrae (Rambg. Vorsehr.). 
HEBRAB Birkenteertinktur. 
01. Rusei 70,0 
Aetheris 12,0 
Spiritus 12,0 
OJ. Lavandulae 
01. Rutae 
01. Rosmarlni lUi. 2,0. 

Unguentum fuseum LABSAR (Ergilnzb. III). 
LAssARBehe braune Salbe. 
Piels Fagi 15,0 
Sulfur. pulv. 15,0 
Vaselin. flay. 30,0 
Sapon. domest. pulv. 30,0 
Calcii carbonic. pulv. 10,0. 

Ungul'ntum Plcls LASSAR. 
Olei Rusei 
Sulfuris praeeipltati 
VaseIini 
Lanolini e. aqua 

U 5,0 

M 15,0. 

Unguentum basillcum nlgrum. 
Brunsilkensalbe (Hamb. V.). 
Ceme flavae 
Colophonii 
Pieis navalis 
Sebl ovilis 
Tereblnthinne 
OlelOlivae 

M 12,0 
40,0. 

Pommade Basilleum (Gall.). 
Piels ni grae dep. 70,0 
Colophonii 70,0 
Ceme fla vae 70,0 
Olei Olivarum 290,0. 

Anthrasol, eine Mischung gleicher Teile gereinigten Steinkohlen· und Wacholderteers mit 
einem Zusatz von Pfefferminziil, ist ein leichtfliissiges, hellgelOOs, in Alkohol, Aceton, fetten Olen 
nnd fliissigem Paraffin liisliches 01. Es wird wie Pix liquida zu dermatologischen Zwecken ver
wendet in Liisungen und Sal ben usw. bei zahlreichen Hautkrankheiten. 

Antbrasolin wird eine 20 % Anthrasol enthA.ltende Glycerinseife genannt, die vornehmlich 
bei Hauterkrankungen von Tieren Anwendung finden soli. 

Casanthrol-UNNA ist Unguentum Caseini·UNNA mit 10% Extractum Lithanthracis. 
Empyroform (Chern. Fabr. vorm. E. SCHERING, Berlin) ist ein Kondensationsprodukt von 

Holzteer und Formaldehyd (vg. Pittylen). Graubraunes Pulver, IOslich in Aceton uDd Chloroform. 
Anwendung: Bei Ekzemen und anderenHauterkrankungen in Saloon, Pasten, Tinktur, 

Schiittelmixtur. 
Extractum Lithantbracis. Die in Ather und Benzolliislichen AnteiJe des Stf'inkohlenteers. 
Fagacid ist ein aus Buchenholzteer isolierter, fester, in Alkalilaugen liislicher, schwarzer 

Kiirper, der als inneres Antisepticum sowie zur Darstellung von Seifen, Pflastern usw. auBerlich 
angewandt wird. 

Geraudelpastillen gegen Husten. Schnupfen, Asthma UBW., enthalten je 25 mg gereinigten 
norwegischen Holzteer. 
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Goudrogenin, Goudrogtlnine, ist ein in Wasser 100liches trocknes Holzteerpraparat. 
Inosol ist ein Teerpraparat zur Behandlung der Raude der Pferde. 
Kresophen ist ein reizloses, angenehm riechendes und kaum fiirbendes Holzteerpraparat. 
Lianthral. Steinkohlenteer wird mit einem fliichtigen LOsungsmittel (BenzoI1) extrahiert. 

Der nach dem Verdunsten dieses Losungsmittels hinterbleibende Riickstand ist das Lianthral 
oder Extractum Picis Lithanthracis. 

Liquor Anthracis compositus FISCHEL enthalt Steinkohlenteer, Schwefel, Resorcin 
und Salicylsaure. 

Liquor Carbonis detergens. Steinkohlenteerlosung. - DrelId. Vorschr.: SteinkohleD
teer 32,0, Quillajatinktur 76,0; nach 8 Tagen filtrieren. - Ergiinib.: 1 T. Steinkohlenteer mit 
2 T. Quillajarindentinktur 8 Tage zu macerieren, dann zu filtrieren. - Germ. 6 s. S. 1338. -
Ale Desinfiziens, gegen Ekzeme usw. 

Liquor Lianthrali saponinatus ist ein Auszug von Lianthral mit Quillajatinktur; ihm 
kommt dieselbe Wirkung zu, wie dem Liquor Carbonis detergens, dem er auch in der Zusammen
setzung nahe steht. 

Liquor Llthanthracis acetonatus SACK. Steinkohlenteer 10,0, Benzol 20,0, Aceton 70,0. 
Liquor Rusci detergens. 1st ein wasseriges Destillat aus Steinkohlenteer. 
Dr. NIESSENS Buchenteerwein wird als Spezifikum gegen Erkrankungen der Atmungs

organe empfohlen. 
Pinosol, ein Holzteerpraparat, bildet eine gelbbraune, in Wasser unlosliche, in den meisten 

organischen Losungsmitteln leicht losliche, sirupdicke Fliissigkeit, die sich mit Fetten und Olen 
gut mischt und mit schwach alkalischem Wasser haltbare Emulsionen gibt. 

Pittylen, Pix methylenata, ist ein Kondensationsprodukt von Holzteer mit Form
aldehyd. Es ist ein lockeres amorphes Pulver von gelbbrauner Farbe und schwachem, schwach 
an Teer erinnerndem Geruch. Loslich bis zu 10 % in starkem Alkohol, Ather, Chloroform, Aceton, 
Terpineol, Collodium u. a. mit dunkelbrauner Farbe. Die Losungen hinterlassen nach dem Ver
dunsten einen braunen elastischen Riickstand (Teerlack). 

Pixavon, ein Haarwaschmittel, soli eine fliissige Pittylenkaliseife sein. Pixavon hell 
enthalt an Stelle von Pittylen das nach einem besonderen Verfahren hergestellte, farb- und ge
ruchlose Teerpraparat Pitral. 

Pix Carbonis praeparata. Prepared Coal Tar. - Brit.: Kauflicher Steinkohlenteer 
wird in einem flachen GefaBe 1 Stunde lang unter haufigem Umriihren auf 50 0 erwarmt. 

Pix solubilis ist ein wasserloslicher Teer, den man durch Behandlung des Holzteers mit 
Schwefelsaure erhaIt. Mit Natronlauge wird der SaureiiberschuB wieder entfernt. 

POTHS weiGe Teerseifen werden aus von Pech befreitem Teer hergestellt. Die weiBe Teer
seife enthiilt 10 0/ 0 Teer, die Teerschwefelseife 8% und 5% Schwefel. 

Purium ist ein Steinkohlenteerpraparat, das von dem Rersteller als Steinkohlen
teerester bezeichnet wird und Benzoyl- und Salicyl-Verbindungen der im Steinkohlenteer 
enthaltenen Phenole, ferner auch Schwefel-, Rhodan- und Cyanverbindungen enthalten soli, 
nicht aber die pechartigen Stoffe, Kohlenwasserstoffe und basische Verbindungen wie Pyridin u. a. 
Schwarze, salbenartige Masse, die bei etwa 60 0 zu einer dunkelbraunen klaren Fliissigkeit 
schmilzt. Der Geruch ist gewiirzig, wenig an Teer erinnernd. Der Geschmack zusammenziehend, 
gefiihllos machend. Es ist in Wasser unloslich, 100lich in Weingeist, auch in fetten Olen, be
sonders Ricinusol. Durch Kochen mit Laugen wird es verseift, beim Ansauern scheidet sich 
ein dunkles, wie Creolin riechendes 01 abo - Anwendung: Als Teerpraparat bei Raut
krankheiten. 

Purium oleosum ist eine Losung von 1 T. Purium in 2 T. RicinusOl. Es solI zur 
Herstellung der Puriumzubereitungen wie weingeistigen und oligen Losungen, Salben, Pasten 
usw. dienen. 

Radebeuler Sana-Seife ist eine Karbolteerschwefelseife. 
Rbeumapapier, das Rheumatismus, Gicht und aIle moglichen Schmerzen vertreiben soIl, 

enthiilt pro Blatt durchschnittlich 4 g einer Pflastermasse aus Pech, Terpentin und Wachs 
(BEYTHIEN). 

Sapo Carbonis detergens liquidus. Saponis kalini 300,0, Glycerini 200,0, Liquoris Car
bonis detergentis 50,0. Man erwarmt im Wasserbad bis zur Verfliichtigung des Alkohols, fiigt 
hinzu Olei Melissae Germanicae 2,5, Olei Geranii 1,2 und filtriert im Dampftrichter. 

Saprol. Ein Nebenprodukt bei der Destillation des Steinkohlenteers, aus Kohlenwasser
stoffen bestehend. Schwimmt auf Wasser. Wird zur Desinfektion von Aborten verwendet. 

Universal-Braune -Einreibung und Dipbtberitis-Tinktur LAMPERTS besteht wahr
Bcheinlich aus einem mit Nelkenol versetzten Gemisch von Holzteer, Kreosot, Spiritus und Zucker 
(A Ull'RECHT). 

Urpin ist ein wasserlosliches Teerpraparat zur Stalldesinfektion 
31* 
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Plantago. 
Plantago major L., P. lanceolata L., P. media L. Plantaginaceae. We
gerich. Heimisch in Europa, nach Amerika eingeschleppt, liefem: 
Herba (Folia) Plantaginis. Wegedchkraut. Common Plantain Herb. Feuille s 
de plain tain. Folia (Herba) Arnoglossi. Folia (Herba) Plantaginis majoris (lati. 
foliae). Herba Planta.ginis lanceolatae (angustifolia.e). Herba Plantaginis mediae. 
Hundsrippenkraut. Breitwegerichkraut. Spitzwegerichkraut. Sohlenkraut. Wege
breit. Wegetritt. Wegwartkraut. 

Das frische oder getrocknete, zur Bliitezeit gesammelte Kraut oder nur die Blatter. 
Plantago major L. Die Blatter grundstii.ndig, rosettenformig angeordnet, aufrecht, lang

gestielt, lanzettlich-breiteiformig, eirund oder elliptisch, meist bis 10, auch bis 20 cm lang, nach 
beiden Seiten, besonders aber nach der Basis, in den starknervig-rinnigen, gefliigelten, unten 
hautigen Blattstiel verschmii.lert, ganzrandig oder nur schwach gezahnt, kahl oder schwach be
haart, unterseits mit 5-9 stark hervortretenden Nerven. Die Bliitenschii.fte fiinffurchig, etwas 
lii.nger als die Blatter, wie diesa bald schwach behaart, bald kahl. Die Bliiten in 5-10 cm langer, 
eiformiger oder eiformig-wa1ziger Ahre, die Deckblatter eiformig, stumpflich, gekielt, am Rande 
trockenhautig, kahl. Der Kelch aus 4 hiiutigen, umgekehrteiformigen Blattchen mit griinem 
MitteInerv, die seitlichen Blattchen gekielt, am Kiele gewimpert oder kahl. Die vierspaItige 
Krone braunllch trockenhiiutig. Die Frucht eine stacheIspitzige, lii.ngIiche, zweifii.cherige Kapsel, 
enthii.lt 8 lii.ngIiche Samen. Das Kraut ist geruchlos, von salzigem, bitterem, etwas herhem Ge
Bchmack. 

Plantago lanceolata L. hat gefurchten, bis 50 cm hohen kantigen Schaft, schmale, 
lii.ngliche- bis lineaIlanzettliche, spitze oder zugespitzte, in den kurzen bis sehr langen Blattstiel 
verschmii.lerte, bis 30 cm lange, weitlaufig und undeutlich geziihnte, kahle oder kurz- und seiden
artig-, oder mehr oder weniger zottig-behaarte Blatter mit drei, fiinf oder sieben Nerven. Die 
Ka pseIn zweisamig. 

Plantago media L. hat einen stielrunden Bliitenschaft und kurz- und breitgestielte, 
fast sitzende, breit elliptische, fast ganzrandige oder schwach gezahnte, dicklige, beiderseits fein
haarige Blatter mit sieben oder neun Nerven, die KapseIn zweisamig. 

Plantago psyllium L., Plantago cynops L., Plantago arenaria WALST. et KrTAIBEL. 

Die erste ist heimisch in Siideuropa, Nordafrika, dem westlichen Asien und wird in 
Siidfrankreich (besonders in den Mittelmeergebieten) angebaut. PI. cynops findet 
sich im siidlichen ItaJien, Spanien und Frankreich. Pl. arenaria in Deutschland, 
Ungam, Frankreich usw. 

Semen Psyllii. Flohsamen. Flea Wort Seed. Graine de puces. Semen 
PuIicariae. Heusamen. 

Die Samen von Plantago psyllium, die fast ausschlieJ3lich in den Handel kommen, sind 
etwa bis 3 mm lang, 1-1,5 mm breit, lii.nglich bis zugespitzt oval, auf der Riickenseite konvex, 
auf der Bauchseite von den heiden Lii.ngsseiten her zusammengebogen, an Farbe schwarzbraun, 
gIii.nzend, auf dem Riicken mit einer lebhaft rotbraunen Stelle. In der Mitte der durch Einrollen 
entstandenen, flachen Lii.ngsrinne der Nabel. Bei Pl. arenaria sind die Samen im allgemeinen 
kleiner, meist nur 2-2,5 mm lang, auch schwarzer, die von Pl. cynops sind durchweg 3 mm 
und dariiber groJ3, heller braun, mehr eiformig, weniger gIii.nzend und zeigen keine auffii.llige Ein· 
biegung der Lii.ngsrii.nder. Ohne Geruch, von fadem, schleimigem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Die Epidermis der Samenschale aus radial
gestreckten, diinnwandigen, prismatischen, von der Flache gesehen 5-6seitigen Zellen, die sich 
an der AuJ3enseite kuppelformig auswolben und von einer zarten Cuticula iiberzogen sind. In 
Wasser quellen diese Oberhautzellen mii.chtig auf, sie enthalten im Innem eine Schleimmasse. 
Darunter eine einreihige Schicht aus reohteckigen, in der Flii.chenansicht gestreckt polygonalen 
Pigmentzellen mit braunem Inhalt. Das Endosperm aus diokwandigen, porasen, polyedrischen. 
in der auJ3eren Reihe radial gestreckten Ze11en mit kleinen, runden Aleuronkomem; keine Starke. 

Bestandteile. Viel Schleim, ein Glykosid Aucubin, ein Kohlenhydrat Xylin, En
zyme (Invertin und Emulsin). 

AnweMung. Die unzerkleinerten Samen dienen zur Herstellung von Schleim. der inner. 
lich und auJ3erlich bei Entziindungen, technisch als Appretur zum Steifen von Geweben ver
wendet wird. Neuerdings auch a1s gelindes Abfiihrmittel empfohlen. 

Extractum Plantaginis, Spitzwegerichextrakt, wird aus getrockneten Spitzwegerich
bliittem wie Extract. Be11adonnae hergestellt. 
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Mucilago PsylIii. Mucilage de semence de psyllium. - Gall. 1884: Wie Mucilago 
Cydoniae zu bereiten. 

Sirupus Plantaglnls. Spitzwegerichsaft. - F. M. Berol.: Extr. Plantagin. 1,0, Mellis 
depur., Sirup. simp!. aa 50,0. - Austr. Elench.: Man digeriert 10 T. zerschnittene Spitzwegerich
blatter mit einem Gemisch aus 10 T. Weingeist (86 Gew.-%) und 90 T. heiBem Wasser 1 Stunde, 
preBt ab, filtriert die PreBfliissigkeit und verkocht sie mit Zucker im Verhii.ltnis von 10+ 16 zu 
einem Sirup. . 

Platinum. 
Platinum. Platin. Platina. Pt. Atom-Gew. 195,23. 

Gewinnung. Aus dem im Ural sich findenden Platinerz, das auBer Platin die 5 
iibrigen Metalle der Platingruppe, Palladium, Iridium, Osmium, Rhodium und Ruthenium und 
daneben Gold, Kupfer und Eisen enthalt. Letztere werden aus dem Platinerz zunii.chst durch 
Behandlung mit kaltem verd. Konigswasser entfernt. Dann werden die iibrig bleibenden Platin
metalle in heiBem Konigswasser gelOat, und das Platin aus der LOaung durch Ammoniumchlorid 
als Ammonium-Platinchlorid (Platinsalmiak) abgeschieden. Beim Gliihen hinterlaBt dieses 
Platinachwamm, der bei hoher Temperatur zusammengeschweiBt oder im Knallgasgeblase zu
sammengeschmolzen wird. Erhebliche :Mengen von Platin werden jetzt auch in Bolivien und 
in Siidafrika gewonnen. 

Eigenschajten. Weilles Edelmetall, spez. Gewicht 21,5, Smp. 1780°. Reines 
Platin ist ziemlich weich, ein kleiner Gehalt an Iridium macht es harter, aber auch 
briichiger. Bei heller Rotglut ist es schmiedbar und schweillbar. An der Luft ist 
es bei jeder Temperatur bestandig. Von Sauren wird es nicht angegriffen, von Konigs
wasser und anderen Chlor entwickelnden Fliissigkeiten wird es gelost. Mit vielen 
anderen Metallen gibt es leicht schmelzende Legierungen. Bei hoheren Temperaturen 
verbindet es sich mit Schwefel, Selen, Phosphor, Arsen, auch mit Kohlenstofi, Sili
cium und Bor. 

Anwendung. Besonders zur Herstellung von Geraten fiir chemische Laboratorien und 
Fabriken, fiir physikalisohe Apparate, in der Elektrotechnik, in der Zahnheilkunde. Zur Dar
stellung der Platinsalze. 

Platingeriitschaften. Platingerate, auch Blech und Draht, aus reinem Platin 
sind weicher aIs die aus iridiumhaltigem Platin, aber doch den aus letzteren' her
gestellten Geraten vorzuziehen, well sie weniger briichig sind. Bei Nichtgebrauch 
schiitzt man die Tiegel durch einen Kork, der gerade hineinpallt. Bei der Benutzung 
von Platingeraten, besonders von Tiegeln und Schalen sind folgende von der 
Platinschmelze von W. C. HERAEUS in Hanau angegebenen Regeln zu beachten: 

"Eine Zerstorung der Platingerii.te ist stete auf eine chemische Veriinderung zuriickzufiihren, 
die um so leichter eintritt, je hoher die Temperatur ist. Unnotig hohe Temperaturen sind des
halb zu vermeiden. 

Die Verbindungen des Platins mit Kohlenstoff, Silicium, Bor, Phosphor u. a. entstehen 
durch Reduktion der betreffenden SaIze erst bei verhii.ltnismaBig hoher Temperatur. 

Die Durchlii.ssigkeit des Platina fiir Wasserstoff und Kohlenwasserstoffe in der Gliihhitze 
erleichtert diese Reduktion wesentlich, ebenso ist beim Gliihen im Gasofen, ROEssLERschen 
Ofen u. a., sorgfaltig darauf zu achten, daB keine reduzierende Atmosphare im Ofen herrscht. 

Die Verwendung der Acetylenbrenner zum Gliihen von Platintiegeln ist aus gleichem Grunde 
auBerordentlich gefahrbringend fiir das Platin. 

Das Veras chen organischer Su bstanzen solI stets bei moglichst niedriger Tem
peratur vorgenommen werden, das Gliihen auf der Geblaseflamme oder im Of en jedenfaUs erst 
dann geschehen, wenn aIle Kohle verbrannt ist. 

Schmelzende Alkalien, kohlensaure Alkalien bei Gegenwart von Schwefel, ebenso Cyan
kalium, greifen die Platintiegel bei hohen Temperaturen stark an. 

Leicht sohmelzende Metalle und leicht reduzierbare Metalloxyde sind selbstverstii.ndlich 
ganz vom Gliihen in Platintiegeln auszuschlieJ3en, ebenao alle Stoffe, die Chlor, Brom, J od, 
Schwefel oder Phosphor abgeben konnen. 

Ein hii.ufiges Reinigen der Tiegel durch Abreiben mit Seesand trii.gt durch jedes
malige Entfernung etwa oberflii.chlich gebildeter Legierung wesentlich zur Erhaltung der Platin· 
tiegel bei." 

AuBerdem hiite man sich davor, Stoffe unbekannter Natur in Platintiegeln zu 
gl iihen, ehe man ihre Unschadlichkeit fiir das Platin festgestellt hat. 

Zur Reinigung der Platingerate ist es in manchen Fii.llen zweckmaBig, Kaliumbisulfat 
(oder Kaliumsulfat und Schwefelsaure) darin zu sohmelzen und bis zur hellen Rotglut zu erhitzen. 
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Platinum spongiosum. Platinschwamm. 
DaTstellung. Durch Erhitzen von Ammonium-Pla.tinchlorid (siehe Verarbeitung von 

Pla.tinriickstinden S. (88). 
Eigenschaften. Graues, schwammiges Pulver. Der Platinschwamm bringt ausstro· 

menden Wasserstoff an der Luft zur Entziindung, indem er katalytisch die Vereinigung von 
Wasserstoff und Sauerstoff bewirkt (DOBEREINERS Feuerzeug). Zu stark gegliihter Platin· 
schwamm hat diese Eigenschaft verloren, er wird wieder witksam durch Befeuchten mit Salpeter. 
saure und wiederholtes maBiges Gliihen, oder durch Befeuchten mit Salpetersaure und Trocknen 
bei 2000, auch durch Befeuchten mit Ammoniumchlorid· und Pla.tinchloriditiBung und schwaches 
Gliihen. Methyla.lkoholdampf wird an der Luft durch erhitzten Platinschwamm in Formaldehyd 
ii bergefiihrt. 

Anwendung. Zur Herstellung von Formaldehydlampen, friiher zur Herstellung des 
DOBERElNERschen Feuerzeugs. Ala Katalysator bei Oxydationen und Reduktionen •. 

PlatinschwalllDlkugeln, die in der Ga.sa.nalyse zur Befreiung des Wasserstoffs von Sauerstoff 
verwendet werden, stellt man her, indem man feinen Ton mit Wasser und Pla.tinsalmiakltiBung 
mischt, kleine Kugeln (6 mm im Durchmesser) daraus formt, diese trocknet und schwach gliiht. 
Die erkalteten Kugeln werden sofort in dicht verkorkte Fla.schen gebracht. Sie bewirken die Ver. 
einigung von Sauerstoff und Wasserstoff allmii.hlich, ohne daB ein Ergliihen oder eine Verpuffung 
eintritt. Ihre Wirkung geht sehr bald verloren, wenn sie mit Chlorwasserstoff, Kohlenwasserstoffen, 
Schwefeldioxyd, Schwefelwasserstoff, Ammoniak in Beriihrung kommen. 

Platinum nigrum. Platinmohr. Platinsohwarz. 
DaTstellung. Man lOst 50 g Platinchlorid·Chlorwasserstoff in Wasser zu etwa 

60 ccm Fliissigkeit, vermischt diese LtiBung mit 70 ccm Formaldehydlosung (etwa 35% 
HCHO) und versetzt diese Mischung a.llmii.hlich und unter guter Abkiihlung mit einer Auf· 
ltiBung von 50 g Atznatron in 50 g Wasser. Nach 12stiindigem Stehen wird das ausgeschiedene 
schwarze Pulver auf einem Saugfilter gesammelt und mit Wasser ausgewaschen. Sobald der 
groBte Tell des beigemengten Salzes entfemt ist, beginnt das schwarze Pulver sich zu liisen. Man 
unterbricht da.nn das Auswaschen und lii.Bt den feinen schwarzen Schla.mm auf dem Filter stehen, 
bis er sich infolge Adsorption von Sauerstoff in eine lockere Masse verwandelt hat. Diese wiiacht 
man bis zur voUstindigen Entfemung des Natriumchlorids aus, preBt sie sllhlieBlich ab und 
trocknet sie iiber Schwefelsaure. Nach dem Trocknen bewahrt man den Pla.tinmohr in kleinen 
engha:lsigen Gliiaem auf, die mit Korken gut zu versohlieBen sind. 

Eigenschaften. Sehr feines, schwarzes Pulver. Der Platinmohr kann auf seiner Ober· 
flii.che etwa das 200fache seines eigenen Volums Sauerstoff verdichten und diesen katalytisoh 
auf oxydierbare Stoffe iibertragen. Er entziindet Wasserstoff, Leuchtgas und Knallgas, fiihrt 
Schwefeldioxyd in Schwefeltrioxyd iiber, oxydiert Athylalkohol zu Aldehyd und Essigsaure und 
Ather zu Kohlensii.ure und Wasser. - Mit der Zeit geht diese Eigenschaft des Platinmohrs mehr 
oder weniger verloren. Durch schwaches Ausgliihen oder durch Befeuchten mit 25 0/oiger Sal. 
petersii.ure, Trooknen und schwaches Gliihen kann unwirksam gewordener Pla.tinmohr in vielen 
Fallen wieder wirksam gemacht werden. 1st die Wirksamkeit nicht wieder zu erreichen, so lOst 
man den Platinmohr in Konigswasser zu Pla.tinchlorid und faut von neuem mit Formaldehyd. 
losung in der angegebenen Weise. 

Anwendung. Zur Herstellung von Gasziindem, alB Katalysator bei Oxydationen. 

Platinasbest ist Asbest mit einem fest haftenden Uberzug von fein verteiltem Platin. 
DaTstellung. Asbest wird mit Pla.tinchloriditiBung befeuohtet, getroc~et und gegliiht. 
Eigenschajten. Der Platin·Asbest iibt die Wirkungen des Platinschwamms aus. 
Anwendung. AlB Katalysator bei Oxydationen, besonders zur Darstellung von Schwefel· 

Bii.ureanhydrid nach dem Kontaktverfahren. 
Ala Ersatz fur Platin zur Herstellung von Geriiten dienen Legierungen von Gold 

mit Platin oder Palladium. 
PIatlno (H. DRYFHAUT u. SOHN, Amsterdam) ist eine Legierung von etwa 11 T. Platin 

und 89 Teilen Gold. 
Palau ist eine Legierung von 20 T. Palladium und 80 T. Gold. DieBe Legierung wurde 

in Amerika alB Ersatz fiir Pla.tin empfohlen. 

Platinum chloratum. Platinchlorid. Platinum bichloratum. Platinum 
perchloratum. 

Unter diesen Bezeiohnungen kommt eine Chlorverbindung des Platins in den 
Handel, die nioht das eigentliohe Platinohlorid PtC~ ist, sondern 
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Platinchloridchlorwasserstoff, eine kristallwasserhaltige Verbindung von PtCI, mit 
2HCI oder H 2PtCls + 6H2 0. Mol.-Gew. 518. 

(Irrtiimlich wird von den GroBhandlungen alB Platinum chloratumnicht selten Platinchloriir, 
PtCl2, oder Platinchlorii rchlorwasserstoff, H2 PtCl4, zuweilen auch Kaliumplatinchlorid, 
K2PtCls' oder Natriumplatinchlorid, Na2PtCI., geliefert.) 

Darstellung. Platinschnitzel werden zur Entfernu'ng etwa vorhandener Spuren fremder 
Metalle in einem Kolben mit konz. Salpetersaure iibergossen und einige Stun den auf dem Wasser
bad erwarmt, hierauf die Saure abgegossen und das Metall mit Wasser abgewaschen. Dann iiber
gieBt man das Metall mit einer 10fachen Menge eines Gemisches aus 5 T. reiner Salpetersaure 
(25% HNOa) und 15 T. reiner Salzsaure (25% HCI) und erhitzt anfangs auf dem Wasser bad, 
nachher auf freier Flamme oder im Sandbad zum Sieden. Die mit etwa der gleichen Menge 
Wasser verdiinnte Losung wird durch Glaswolle filtriert und das Filtrat bis zur Sirupdieke ein
gedampft. Zur vollBtandigen Entfernung dflr SalpetersaurA lost man den Riiekstandin der gleiehen 
Gewiehtsmenge reiner Salzsaure und dampft wieder zur Sirupdieke ein. Dies wiederholt man so 
oft, bis sich keine Salpetersaure mehr naehweisen laBt (s. Priifung). Dann dampft man die Lo
sung so weit ein, daB ein Tropfen, auf eine kalte Porzellanplatte gebraeht, kristalliniseh 
erstarrt, laBt sie im Exsiccator erstarren und bringt die Kristallmasse in gut sehlieBende Glas
stopfenglaser. 

Eigenschaften. Braunrote Kristalle oder kristallinische Masse, an der Luft 
leicht zerflielllich, leicht in Wasser, auch Alkohol und Ather mit gelber Farbe loslich. 
Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier. Beim vorsichtigen Erhitzen verliert es 
zuerst sein Kristallwasser; bei starkerem Erhitzen entweicht Chlor unter Bildung 
von Platinchloriir PtCI2; schlielllich hinterbleibt metallisches Platin. 

Erkennung. Schwefelwasserstoff erzeugt zunachst nur eine Braunfarbung; 
allmahlich, namentlich beim Erwarmen, entsteht ein schwarzbrauner Niederschlag 
von Platinsulfid, PtS2, loslich in gelbem Ammoniumsulfid. Kaliumchlorid und 
Ammoniumchlorid erzeugen in nicht zu verdiinnten Losungen von Platinchlorid
chlorwasserstoff gelbe, kristallinische Niederschlage von Kalium- und Ammonium
platinchlorid; durch Zusatz von Weingeist wird die Fallung vollstandig. Versetzt 
man die wasserige Losung mit Kaliumjodidlosung im Uberschull, so erhalt man 
eine tief dunkelrote, bei sehr verdiinnten Losungen eine rosarote Farbung. 

Prifung. a) In Wasser, Weingeist und Ather mull es sich klar mit gelber 
Farbe losen (Platinchloriir ist unloslich, Platinchloriirchlorwasserstoff lost sich mit 
braunroter Farbe). - b) Mischt man eine Losung von 0,1 g Platinchloridchlor
wasserstoff in 1 ccm Wasser mit 2 ccm Schwefelsaure und iiberschichtet diese 
Mischung mit 2 ccm Ferrosulfatlosung, so darf an der Beriihrungsstelle auch nach 
langerem Stehen keine braune Zone auftreten (Salpetersaure). 

Gehaltsbestimmung. Man erhitzt 0,2-0,3 g Platinchloridchlorwasserstoff 
in einem Porzellantiegel bis zum gleichbleibenden Gewicht, H 2PtCl. + 6H20, 
liefert 37,64% Platin. Das gegliihte Platin darf an warme Salpetersaure keine 
wagbaren Mengen loslicher Bestandteile abgeben (Kalium- und N atriumplatinchlorid 
hinterlassen mehr Riickstand, und dieser gibt an Wasser oder Salpetersaure KCI 
oder NaCl ab). 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in kleinen gut geschlossenen Glasern oder in Glasrohren 
eingesehmolzen. 

Anwendung. Friiher innerlich als Alterans in Gaben von 0,005-0,02 g drei- bis vier
mal taglieh in Pulvern und Pillen bei Syphilis und Epilepsie. Die Anwendung ist jetzt ganz ver
lassen. - In der Analyse als Reagens zum Nachweis und zur quantitativen Bestimmung des 
Kaliums, in der organischen Chemie zur Darstellung der Platindoppelsalze von Alkaloiden. -
Teehniseh zum Platinieren und auch zum Schwarzen von Kupfer, Messing, Tombak und an
deren Kupferlegierungen, des Silbers, indem man die Metalle mit der Lbsung einreibt. 

Platinchloridlosung (Reagens). 1 T. Platinchloridchlorwasserstoff wird in 19 T. Wasser gelOst. 

Natrium platinochloratum. Natriumplatinchlorid. Platinum bichloratum 
natronatum. Na2PtCl. + 6 H 20. Mol.-Gew.562. 

Darstellung. Man lost 10 T. Platinchloridchlorwasserstoff und 2,26 T. Natriumchlorid 
in 20 T. Wasser und dampft diese LOsung zur Troclme. 
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Eigenschaften. Braungelbe, nicht hygroskopische Krietalle, leicht liislich in Wasser, 
in Weingeist und in Atherweingeist. Der Platingehalt betragt 34,7%. 

Eine weingeistige Liisung von Natriumpla.tinchlorid wird als Reagens auf Kalium. und 
Ammoniumverbindungen benutzt. 

Barium platinocyanatum. Bariumplatincyaniir. BaPt(CN),+4H20. Mol..Gew.508. 
Da1'stellung. Durch Einleiten von C y a n was s e r s t 0 ff in ein mit Wasser auf· 

geschwemmtes Gemenge von Platinchloriir, PtCl2' und Bariumcarbonat. Man erhalt es 
auch leicht durch Umsetzung von Kupfer.Platincyaniir mit Barytwasser. 

Eigenschaften. GroBe rhombische Kristalle, die in der Richtung der Hauptachse be· 
trachtet zeisiggriin, senkrecht darauf sChwefelgelb erscheinen und violettblauen Flachen. 
schimmer zeigen. 

Anwendung. Zur Herstellung der RONTOENschen Fluorescenz-Schirme. 
Vera1'beitung von Platin ·Riickstiinden. Die getrockneten Riickstiinde werden in 

einem Kolben mit Konigswasser iibergossen, durch Erwarmen auf dem Wasserbad geliist. Be· 
stehen die Riickstiinde aus Kaliumplatinchlorid, so werden sie vor dem Auflo~en in Konigswasser 
in einem Porzellantiegel stark gegliiht und mit Wasser ausgewaschen. Die erkaltete Liisung wird 
durch Glaswolle filtriert, durch Eindampfen konzentriert und mit Ammoniakfliissigkeit versetzt, 
bis der "OberschuB an Siiure zum groBen Teil abgestumpft iet. Die Losung muB noch deutlich 
sauer sein. Man gibt hierauf einen "OberschuB an Ammoniumchlorid und das 1l/2fache Volum 
der Fliissigkeit Alkohol (95%) zu. Das A=oniumplatinchlorid wird nach 24stiindigem Stehen 
abfiltriert, mit Weingeist gewasohen, getrocknet und im Por7ellantiegel gegliiht. Der Platin. 
schwamm wird auf dem Wasserbad mehrmals mit Salpetersaure (60 0/ 0 HNOa) ausgezogen. 
mit Wasser gewaschen und auf Platinchloridchlorwasserstoff verarbeitet (s. d.). 

Ve1'platinierung. 1. Auf heiBem nassem Wege fiir Kupfer und Messing. In eine 
kochend heiBe Losung von 1 T. Platinsalmiak (Ammoniumplatinchlorid) und 8-10 Ammonium. 
chlorid in 30-40 T. Wasser werden die Metalle einige Sekunden eingetaucht, dann mit Schlamm· 
kreide geputzt. Der Uberzug ist etahlgrau. 

2. Auf kaltem nassem Wege. Kupfer, Messing und Stahl im polierten Zustande werden 
mit einem mit Wasser durchfeuchteten Gemisch aus Platinsalmiak und Weinstein berieben. -
N \loch FEHLING taucht man Kupfer oder Messing in eine mit Atznatron alkalisch gemachte Losung 
von 1 T. Platinperchlorid und 20 T. Natriumchlorid in 100 T. Wasser und beriihrt das Metall dabei 
mit einem oder zwei blanken Zinkstaben. 

3. Auf galvanischem Wege fiir Kupfer und Messing. Dieses Verfahren liefert einen 
starkeren Platiniiberzug. Die elektrolytische Fliissigkeit besteht aus lOT. Platinsalmiak, 1000T. 
destilliertem Wasser und soviel Ammoniakfliissigkeit (6-8 T.), daB sie gerade neutral ist. oder in 
einer Losung von Platinsalmiak in Natriumcitratliisung. Der Platinbeschlag erfolgt sehr langsam. 

4. Die Verplatinierung von Glas und Porzellan wird in verechiedener, zum Teil 
geheimgehaltener Weise ausgefiihrt, zum Teil sind die Verfahren der Verplatinierung schwierig 
und umstandlich. Einfach iet das ANGENARDSche Verfahren, nach welchem der Gegenstand mit 
einer nicht zu diiunen Losung von entwiLssertem Pla.tinchlorid in wasserfreiem Weingeiet iiberzogen 
und nach dem Trocknen des "Oberzuges der dunklen Rotglut ausgeeetzt wird. - Um Porzellan einen 
Metallustre zu geben, bestreicht man den Gegenstand nach LUDERSDORF mit einer Losung, bereitet 
durch Losen von 20 T. trocknem Platinchlorid in 20 T. absolutem Weingeist und Vermischen dieser 
Losung mit 25 T. Lavendelol, und verfahrt nach ANGENARD. 

Nach R. BOETTGER solI man in einem porzellanenen Morser das trockne Platinchlorid mit 
Rosmarinol durchreiben und kneten, bis eine weiche, pflasterartige schwarze Masse entstanden ist, 
dann das RosmarinOl abgieBen und nun die schwarze Masse mit der 5fachen Menge Lavendelol 
verreiben, so daB ein vollkommen homogenes diinnes 01 erhalten wird. Nachdem man dieses eine 
halbe Stunde sich selbst iiberlassen hat, tragt man es mit einem weichen Pinsel auf das Porzellan, 
Glas, Steingut in moglichst diiuner Schicht auf. Dann werden die Gegenstande in einer Muffel 
oder mit Vorsicht iiber der Flamme eines BUNSENschen Leuchtgasgeblases einer nur sehr schwachen, 
kaum sichtbaren Rotgliihhitze ausgesetzt. 

Zum "Oberziehen von Porzellanschalen mit Platin solI man noch ELSNER das Porzellan im 
vergliihten Zustande mit einem iiberzuge von Platinmohr mit Terpentinol versehen und dann im 
starksten Glattbrandfeuer brennen. 

Plumbum. 
Plumbum. Blei. Lead. Plomb. Pb. Atom·Gew. 207,21. 

Eigenschaften. Weiches, leicht dehnbares, blaulich.graues, auf der mschen 
Schnittflache glanzendes Metall, das an feuchter Luft bald seinen Glanz verliert. 
Spez. Gewicht 11,4, Smp. 327 0• Wird Blei an der Luft geschmolzen, so bedeckt es 
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sich mit einem grauen Hautchen (Blei.Asche), das aus Bleioxydul und Bleioxyd 
besteht; bei langerem Erhitzen geht es vollstandig in Bleioxyd iiber. Bei Rotglut 
beginnt das geschmolzene Blei zu verdampfen, im luftleeren Raum siedet es bei 
etwa 1150°. Beim Erstarren zieht sich das geschmolzene Blei betrachtlich zu· 
sammen. 

In trockner Luft, in luftfreiem Wasser behalt das Blei seinen Glanz. In luft. 
haltigem Wasser oxydiert es sich unter Bildung von Bleihydroxyd, Pb(OH)2' Dieses 
ist nicht ganz unloslich in Wasser und geht, wenn das Wasser auch Kohlensaure 
enthalt, in Bleicarbonat iiber. Weder das Bleihydroxyd, noch das Carbonat hangen 
der Metalloberflache fest an. Die Oxydation des Bleies unter Wasser wird lange Zeit 
zuriickgehalten oder ist nur eine sehr unbedeutende, wenn das Wasser Carbonate und 
Sulfate des Calciums und Magnesiums enthii.lt, sie wird aber gefordert, wenn grofiere 
Mengen freier Kohlensaure, Chloride, Carbonate der Alkalien und Atzalkalien, orga. 
nische Sauren im Wasser enthalten sind. Verd. Schwefelsaure greift das Blei auch beim 
Erhitzen nicht an. Konz. Schwefelsaure und hochst konzentrierte Salzsaure losen Blei 
in der Kii.lte nicht, wohl aber, wenn auch langsam, beim Erhitzen. Mafiig verd. 
Salpetersaure lost Blei leicht unter Entwickelung von Stickoxyd. 

Bleisorten. In den Handel kommt reines (oder fast reines) Blei unter dem 
Namen Weichblei, ferner Hartblei, das wechselnde Mengen Antimon und auch 
kleine Mengen von Arsen enthalt. 

VeTwendung. Die groBten Mengen Blei werden zur Darstellung von BleiweiB und an
deren Bleiverbindungen verwendet, sehr groBe Mengen des Metalls dienen zur Herstellung von 
Wasserleitungsrohren und Akkumulatorenplatten, von Apparaten fiir die chemische Industrie, 
ferner zur Bekleidung von elektrischen Kabeln und lOur Herstellung von Bleischrot. Auch in Le. 
gierungen mit Zinn werden betrachtliche Mengen von Blei verbraucht. 

ETkennung. Kalilauge und Natronlaug e 'fiiJlen aus Bleisalzlosungen wei8es Blei
hydroxyd, Pb(OHh. das im '6berschuB der Laugen IOsIich ist (Unterscbied von Cadmium und 
Wismut). - A mmoni a k fiiUt Bleihydroxyd oder ein basisches Salz, nicht 10slich im 'Oberschu B des 
Fii.Ilungsmittels. - Alkalicar bona te fallen weiSe basiscbe Bleicarbonate, unl6slich im 'OberschuB 
des FiiJlungsmittels, liislich in atzenden Alkalien, ferner in Essigsaure oder in Salpetersaure. -
Verd. Schwefelsaure oder Alkalisulfate fii.Ilen weiBes Bleisulfat, PbS04, nicht ganz unlbslich 
in Wasser, ziemlich leicbt 10slich in Salzsaure, besonders bei Gegenwart von Ferrichlorid, fast 
unl6slich in verd. Schwefelsaure, unl6sIich in Weingeist. Sahr leicht wird das Bleisulfat gel6st 
von basisch·weinsaurem Ammonium. d. h. einer mit Ammoniakfliissigkeit im 'OberschuB ver· 
setzten Weinsaurel6sung. - Kaliumchromat fiiJlt gelbes Bleichromat. PbCrO., leicht 10slich 
in Rali· oder Natronlauge, unI6slich in Essigsaure und in verd. Salpetersaure; von Salzsaure 
und verd. Schwefelsaure wird es zersetzt. - Salzsaure oder Alkalichloride fallen aus der 
nicht zu verdiinnten LOsung weiBes Bleichlorid, PbCl2, das aus siedendem Wasser in glanzenden 
Nadeln kristallisiert. - Kaliumjodid fiiJlt gelbes Bleijodid, PbJ2• 10000ch in einem sehr graBen 
'OberschuB von KaIiumjodidl6sung. - Schwefelwasserstoff fant aus der nicht aIlzustark 
sauren L6sung braunschwarzes Bleisulfid. Diesas wird von verd. Salpetersaure beim F..rbitzen 
IOU Bleinitrat gel6st, von starkerer Salpetersaure zum Teil zu Bleisulfat oxydiert. Aus Lllsungen, 
die vie! Salzsaure enthalten, wird durcb Soh wefelwasserstoff braunrotes Bleisulfochlorid, PbsSCI2 , 

gefiiJlt. - Schwefelammonium fant braunschwarzes Bleisulfid. - Magnesium und Zink 
scheiden das Blei aus neutraler oder schwach saurer L6sung als Metall abo - Mit Natriumcarbonat 
gemischt und auf Kohle vor dem Lotrohr gegliiht, geben s.Jle Bleiverbindungen ein weiSes, 
metallisch gliinzendes, dehnbares Metallkorn und einen in der Hitze dunkelgelben, erkaltet schwefel· 
gelben, nicht fluchtigen Beschlag. 

Bestimmung. Als Bleisulfat. Die LOsung soIl weder Salpetersaure in gro8eren Mengen, 
noch Salzsaure enthalten. Sind diesa nicht zugegen, so fiUlt man die Bleil&ung mit einem Uber
schuB von verd. Schwefelsaure in der Kilte. Um die FiiJltwg quantitativ zu gestalten, mischt 
man der Fliissigkeit ein doppeltes Volum Alkohol von 95% zu. 1st dies, wie Z. B. bei gleich· 
zeitiger Gegenwart von Kupfersulfat, nicht angiingig, so fiigt man eine gr6Sere Menge verd. 
Schwefelsiure zu. 

Nach mehrstiindigem Absetzen filtriert man abo Ratte man aus weingeistiger LOsung ge· 
fiUt. so wascht man den Niederschlag mit Weingeist aus, andernfaIls zunii.chst mit ve.-d. Schwefel
saure (1 + 5) und dann mit Weingeist. Der Niederschlag wird getrocknet. Dann bringt man 
die Rauptmenge des Niederschlages auf ein Uhrglas (die Reste mit Hilfe eines scharlen Messers). 
Das Filter verascht man in einem gewogenen Porzellantiegel. Die Asche wird mit wenig Sal· 
petersaure gelOst, dann fiigt man einige Tropfen verd. Schwefelsaure zu, dunstet ab und erhitzt, 
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bis das zuriickbleibende Bleisulfat trocken ist. Dann gibt man die Hauptmenge des Rleisulfats 
hinzu und erhitzt einige Zeit zur dunklen Rotglut. PbS04 xO,68316=Pb. PbS04 xO,73597=PbO. 

Sind in der zu fiillenden Losung groBere Mengen Salpetersiiure oder Salzsiiure zugcgen, 
so dampft man die !.fu,Ullg mit einem "OberschuB an verd. Schwefelsiiure ein, erhitzt auf dem 
Sandbad, bis Schwefelsiiurediimpfe entweichen, verdiinnt nach dem Erkaiten mit Wasser 
und fiihrt die Bestimmung wie vorher zu Ende. 

Toxilcologisches. Werden groBere Mengen von Bleiverbindungen in den Magen ein. 
gefiihrt oder infolge Injektion von Bleisalzlosungen in die Harnblase oder Scheide von Schleim· 
hauten aus resorbiert, so kann es zu einer akuten Vergiftung kommen, die zum Tode fiihren kann. 

Die Oftere Einfiihrung kleiner Mengen von Bleiverbindungen, das Einatmen bIei· 
haltigen Staubes, die wiederholte Resorption von Bleiverbindungen durch die Haut und die Haare 
verursachen eine chronische Blei vergiftung, die 80genannte Malerkolik, Bleikolik, Lithar. 
gyrismus, die selten einen todlichen Verlauf nimmt, wohl aber den Korper siech macht und das 
Leben verkiirzt. Chronische Bleivergiftung hat man auch beobachtet bei liingerem GenuB von 
Brot aus bleihaltigem Mehl, zu dessenHerstellung mit Blei oder bleihaltigem Kitt ansgebesserte 
Miihlsteine benutzt worden waren. Symptome chronischer Bleivergiftung sind im allgemeinen 
bleiche Gesichtsfarbe, trockne Haut, Trockenheit im Munde, Bleisaum des Zahnfleisches, Koliken, 
Ekel, Brechneigung, eingezogener Unterleib, erschwerter trockener brockiger Stuhlgang, Nieren. 
erkrankungen, bei Frauen Abort, Schwinden der Kriifte, Aniimie, Kriimpfe, Liihmungen, Ab. 
magerung. Bei geringeren Graden der chronischen Bleivergiftung kann eines oder das andere 
dieser Symptome fehlen. Nach dem liingeren Gebrauch von bleihaltigen Haarfiirbemitteln 
pflegen sich repetierendes Kopfweh, Augenschmerzen oder Steifigkeit des Nackens einzustellen, 
nach liingerem Gebrauch von bleihaltigen Umschliigen oder Einreibungen treten Erscheinungen 
auf, die fiir Rheuma, Gicht und dergleichen gehalten werden. 

Als Gegenmittel bei akuten Bleivergiftungen werden Alkalisulfate, frisch ge· 
falltes Schwefeleisen, Gerbsii.ure, Opium angesehen. Bei chronischen Bleivergiftungen sind diese 
Mittel so gut wie nutzlos. Zur Ausscheidung des Bleis aus dem Korper eignet sich Kaliumjodid. 

Zum N ach weis von Blei i m Mehl mischt man dieses mit Kalisalpeter, trii.gt das Ge· 
misch nach und nach in einen gliihenden Tiegel ein und zieht die Asche mit heWer verd. Sal peter. 
sii.ure aus. Die bleihaltige LOsung wird en~weder mit Ammoniak alkalisch gemacht und mit Schwe· 
felwasserstoff behandelt, oder durch Eindampfen von Salpetersii.ure befreit, mit verd. Salzsiiure 
versetzt und mit bleifreiem Zink oder Magnesium behandelt. Das auf diese Weise gewonnene 
Bleisulfid oder metallische Blei wird in Sulfat verwandelt und gewogen. 

Die Glasuren der gewohnlichen Topfergeschirre sind fast stets bleihaltig. Ver· 
langt wird, daB sie an Essig, der 4 0/ 0 Essigsii.ure enthii.lt, kein Blei abgeben. Man scheuert die 
GefiiBe Euniichst mit ESSIg aus, spiilt sie mit Wasser nach und kocht nun in ihnen Essig 
1/2 Stunde lang. Wird der Essig dann in einer Porzellanschale auf ein kleines Volum verdampft, 
die riickstiindige Fliissigkeit mit wenigen Tropfen Salpetersaure versetzt und mit Schwefel. 
wasserstoff gesattigt, so darf weder eine braunschwarze Farbung noch ebensolche Fallung auf. 
treten. SolIte dies der Fall sein, so ware ein entstehender Niederschlag in verd. Salpetersaure 
zu 100en und naher auf Blei zu untersuchen. 

In der gleichen Weise erfolgt die Priifung von emailliertem Geschirr. 
Zum Nachweis von Blei in Wachstuch, Gummiwaren usw. verkohlt man die 

Objekte in einem geraumigen und bedeckten Porzellantiegel, zieht die Kohle heiB mit Salpeter. 
saure (25 0/ 0 HNOs) aus, dampft das Filtrat zur Trockne, lOst den Riickstand unter Zusatz von 
wenigen Tropfen Salpetersii.ure in Wasser und behandelt mit Schwefelwasserstoff. 

Wasserleitungsrohren aus Blei. Trinkwasser kann in Leitungsrohren aus Blei geleitet 
werden, wenn es hinreichende Mengen von kohlensauren oder schwefelsauren Salzen der Erden und 
dabei nicht allzuviel freie Kohlensaure enthiilt. In diesem Falle bedeckt sich das Innere der Rohren 
ziemlich bald mit einer Sinterschicht von Carbonaten der Erden, die den Angriff des Wassers auf 
das Blei verhindert. 1st dagegen das Wasser sehr arm an gelosten Bestandteilen, und enthalt es 
gleichzeitig viel Kohlensiiure (oder Sauerstoff) gelost, so konnen merkliche Mengen Blei in Losung 
gehen. So sind Z. B. in Dessau wiihrend des Jahres 1887-1888 Massenvergiftungen durch den Ge· 
nuB des bleihaltigen Leitungswassers beobachtet worden. Der Angriff der Bleirohren wurde auf 
den reichlichen Kohlensauregehalt des Wassers zuriickgefiihrt. Man schaffte dadurch Abhilfe, daB 
man dem Wasser Xtzkalk zusetzte und dadurch die freie Kohlensiiure band und zugleich die Menge 
des Calciumcarbonats vermehrte. 

Die Frage, ob ein gegebenes Wasser Bleileitungen angreifen wird, ist nicht schematisch zu 
entscheiden. Man wird zwar zunil.chst den Gehalt des Wassers an gebundener, halbgebundener und 
freier Kohlensiiure bestimmen (Bd. I, S. 480), ausschlaggebend aber ist namentlich der pra k tis c he 
Versuch, d. h. man fiillt mit dem zu priifenden Wasser eine Bleischlange von 5-6 m (spiralig ge· 
wunden), die mit Zapfhahn versehen ist und priift das Wasser, nachdem es 1-2-5-10 Tage in 
der Leitung gestanden, ob es Blei aufgelost hat. Diese Versuche sind natiirlich liingere Zeit fort· 
zusetzen. - 1m Innern geschwefelte Bleirohre bieten keinen hinreichenden Schutz gegen den 
Angriff des Leitungswassers. 
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Relchs- Gesetz, betr. den Verkehr mit blei- uod zlnkhaltigeo Gegeostindeo yom 
26. Juoi 1887. 

§ 1. EB-, Trink- und Kochgeschirre, sowie FliissigkeitsmaBe diirfen nicht: 
1. ganz oder teilweise aus Blei oder einer in lOO Gewichtsteilen mehr ala 10 Gewichtsteile 

Blei enthaltenden Metall-Legierung hergestellt, 
2. an der Innenseite mit einer in lOO Gewichtsteilen mehr ala 1 Gewichtsteil Blei enthaltenden 

Metall-Legierung verzinnt oder mit einer in lOO Gewichtsteilen mehr ala lO Gewichtsteile Blei ent
haltenden Metall-Legierung gelotet, 

3. mit Email oder Glasur versehen sein, welche bei halbstiindigem Kochen mit einem in 
lOO Gewichtsteilen 4 Gewichtsteile Essigsaure enthaltenden Essig an den Ietzteren Blei abgeben. 

Auf Geschirre und FliissigkeitsmaBe aus bleifreiem Britanniametall findet die Vorschrift in 
Ziffer 2 betreffs des Lotes nicht Anwendung. . 

Zur Herstellung von Druckvorrichtungen zum Ausschank von Bier, sowie von Siphons fiir 
kohlensaurehaltige Getranke und von Metallteilen fiir Kindersaugflaschen diirfen nur Metall-Legie
rungen verwendet werden, welche in 100 Gewichtsteilen nicht mehr ala 1 Gewichtsteil Blei enthalten. 

§ 2. Zur Herstellung von Mundstiicken fiir Saugflaschen, Saugringe und Warzenhiitchen 
darf blei- oder zinkhaltiger Kautschuk nicht verwendet sein. 

Zur Herstellung von Trinkbechern und von Spielwaren, mit Ausnahme der massiven Balle, 
darf bleihaltiger Kautschuk nicht verwendet sein. 

Zu Leitungen fiir Bier, Wein oder Essig diirfen bleihaltige Kautschukschlauche nicht ver
wendet werden. 

§ S. GefaBe und Geschirre von Getranken und Fruchtsaften diirfen in denjenigen Teilen, 
welche bei dem bestimmungsgemaBen oder vorauszusehenden Gebrauche mit dem Inhalte in un
mittelbare Beriihrung kommen, nicht den Vorschriften des § 1 zuwider hergestellt sein. 

Konservenbiichsen miissen auf der Innenseite den Bedingungen des § 1 entsprechend her
gestellt sein. 

Zur Aufbewahrung von Getranken diirfen GefaBe nicht verwendet sein, in welchen sich Riick
stande von bleihaltigem Schrot befinden. Zur Pac kung von Schnupf- und Kautabak, sowie Kase 
diirfen MetallfoIien nicht verwendet sein, welche in lOO Gewichtsteilen mehr ala 1 Gewichtsteil 
Blei enthalten. 

§ 4. Mit Geldstrafe bis 150 M. oder Haft wird bestraft: 
1. wer Gegenstande der im § 1, § 2 Absatz 1 und 2, § 3 Absatz 1 und 2 bezeichneten Art den 

deselbst getroffenen Bestimmungen zuwider gewerbsmaBig herstellt: 
2. wer Gegenstande, welche den Bestimmungen im § 1, § 2 Absatz 1 und 2 und § 4 zuwider 

hergestellt, aufbewahrt oder verpackt sind, gewerbsmaBig verkauft oder feilhaIt; 
3. wer Druckvorrichtungen, welche den Vorschriften in § 1 Absatz 3 nicht entsprechen, 

zum Ausschank von Bier oder bleihaltige Schlauche zur Leitung von Bier, Wein oder Essig ge
werbsmii.Big verwendet. 

§ 6. Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher zur Verfertigung von Nahrungs- oder GenuB
mitteln bestimmte Miihlsteine unter Verwendung von Blei oder bleihaltigen Stoffen an der Mahl
fiii.che herstellt, oder derartig hergestellte Miihlsteine zur Verfertigung von Nahrungs- oder GenuB
mitteln verwendet. 

§ 6. Neben der in den §§ 4 und 5 vorgesehenen Strafe kann auf Einziehung der Gegenstande, 
welche den betreffenden Vorschriften zuwider hergestellt, verkauft, feilgehalten oder verwendet 
sind, sowie der vorschriftswidrig hergestellten Miihlsteine erkannt werden. 

1st die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht ausfiihrbar, so kann auf 
die Einziehung selbstandig erkannt werden. 

§ 7. Die Vorschriften des Gesetzes, betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln, GenuBmitteln 
und Gebrauchsgegenstii.nden Yom 14. Mai 1879 bleiben unberiihrt. Die Vorschriften in den §§ 16, 
17 desselben finden auch bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des gegenwartigen Gesetzes 
Anwendung. 

Uber den Nachweis von Blei im Trinkwasser siehe Bd. I, S.482. 
Akremninseife zur Verhiitung von BIeierkrankungen der Bleiarbeiter, Anstreicher u. a. ent

MIt Polysulfide, durch die beim Waschen die auf der Haut haftenden Bleiverbindungen in un
scMdliches Bleisulfid iibergefiihrt werden. 

Plumbum aceticum. Bleiacetat. Essigsaures Blei (neutrales). 
Lead Acetate. Acetate neutre de plomb. Plumbi Acetas. Saccha
rum Saturni. Bleizucker. (CHSCOO)2Pb + 3H20. Mol.-Gew.379. 

Daf"stellung. Man lOst 1 T. fein zerriebene Bleiglatte unter Erwarmen in 2 T. verd. 
Essigsiiure (30%), filtriert noch heiB und liiBt des Sa1z an einem kiihlen Ort kristallisieren. 

Eigenschaften. Farblose, durehsehimmernde, leieht verwitternde Kristalle 
oder weille Kristallmassen, die sehwaeh naeh Essigsaure rieehen und sieh an der Luft 
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oberflachlich allmiihlich mit einer Schicht von Bleisubcarbonat bedecken. Loslich in 2,3 T. 
Wasser von 15 0 , in 0,5 T. Wasser von 100 0 , auch in 28 T. Weingeist, kaum in Ather. 
Die wiisserige Losung ist infolge des Gehaltes des Wassers an Kohlensaure in der Regel 
etwas opalisierend getriibt, sie blaut Lackmuspapier, wird durch Phenolphthalein
losung aber nicht gerotet; sie schmeckt anfanglich sil, nachher adstringierend
metallisch. Bei 40 0 oder iiber Schwefelsaure verliert es alIes KristalIwasser. 

Gehalt und spez. Gewicht wiisseriger Losungen von (CHaCOO)2Pb + 3H20 
bei 20 0 nach SALOMON: 

5% 
1,031 

10% 
1,062 

20% 
1,124 

30% 
1,184 

40% 
1,244 

50% 
1,303. 

Erkennung. Die gesattigte wiisserige Losung blaut Lackmuspapier, ver
diinnte Losungen roten es schwach. Die wiisserige Losung (etwa 1 + 10) schmeckt 
siiBlich und zusammenziehend; sie gibt mit Schwefelwasserstoff einen schwarzen 
Niederschlag (PbS), mit verd. Schwefelsaure einen weiBen Niederschlag (PbS04); 
durch Eisenchloridlosung wird sie rot gefarbt (Essigsaurereaktion) unter Ausschei
dung eines weiBen Niederschlages (PbCI2). 

Prilfung. a) 2 g Bleiacetat miissen mit 10 ccm frisch ausgekochtem Wasser eine 
klare oder hOchstens schwach opalisierende Losung geben. - b) Wird die Losung a 
mit 20 ccm verd. Schwefelsaure versetzt und nach etwa 5 Minuten filtriert, so diirfen 
10 ccm des Filtrates sich beim "Ubersattigen mit Ammoniakfliissigkeit (etwa 5 ccm) 
auch beim Erhitzen nicht verandern (Eisen, Kupfer). - c) 10 ccm des Filtrates von 
b diirfen beim Abdampfen und Gliihen hochstens 1 mg Riickstand hinterlassen (AlkaIi
acetat). 

Anmerkungen. Zu b) Man kann das Filtrat auch mit Kaliumferrocyanidlosung auf 
Kupfer und Eisen (auch Zink) priifen. 

Zu c) Zur Priifung auf fremde SaIze kann man auch 0,5 g Bleiacetat in 5 ccm Wasser losen" 
mit 5 ccm AmmoniuIDBulfidlosung fallen und nach dem Ansauern der Mischung mit 10 ccm verd. 
Essigsaure 10 ccm des Filtrates eindampfen und den Riickstand gliihen; as diirfen hochstens 
2 mg Riickstand hinterbleiben. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut geschlossenen Glasern. . 
Anwendung. Bleiacetat gilt als Adstringens, Koagulans und Raemostaticum und wird 

nur selten in Gaben von 0,005-0,05 g mehrmals taglich bei Diarrhoen, Blutungen, Lungen
tuberkulose, Rerzleiden, Epilepsie gegeben. - GroBte Einzelgabe 0,1 (Austr. Germ. Relv.), TageB
gabe 0,3 (Germ. Relv.), 0,5 (Austr.). - AuBerlich dient es alB entziindungswidriges, au strock
nendes Mittel, es ist jedoch besser durch Liquor Plumbi B'Ubacetici zu ersetzen. Man beachte, 
daB auch bei auBerlichem Gebrauch Vergiftungen durch Resorption eintreten konnen. 

Plumbum aceticum crudum. Robes Bleiacetat. Roher Bleizucker. (CRaCOO)zPb 
+ 3Hs0' Mol.-Gew. 379. 

Darstellung. Aus Bleiglatte und technischer Essigsaure. 
Eigenschaften und PTilfung. Das rohe Bleiacetat hat alle Eigenschaften des reinen, 

nur bildet as meist grobere Kristallmassen, die oft oberflachlich verwittert und mit basischem 
Bleiacetat bedeckt sind. Die Losung von 2 g rohem Bleiacetat in 10 ccm Wasser darf schwach 
triibe sein. Mit Kaliumferrocyanidliisung muB die LOsung einen weiBen Niederschlag geben (Eisen, 
Kupfer). Auf Alkaliacetat priift man wie bei reinem Bleiacetat. Zinkacetat laBt sich nach Aus
fallung des Bleis mit verd. Schwefelsaure im Filtrat durch Kaliumferrocyanidlosung nachweisen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Zur Rerstellung von Siccativ und Firnis. 

Plumbum aceticum tribasicum. Dreibasiscbes Bleiacetat. Kristallisiertes Blei. 
au bacetat. (CHaCOO)4Pba(OH)2' 

Darstellung. 2 T. krist. Bleiacetat und 1 T. Bleihydroxyd werden mit 3 T. Wasser 
zum Sieden erhitzt; beim Erkalten Bcheidet sich das Salz kristallinisch aUB. 

Eigenschaften. WeiBe Kristallmasse, in Wasser 10000ch. Die wasserige Liisung verhaIt 
sich wie Bleiessig. 

Anwendung. In Pastillen von 6 gals Ersatz fiir Bleiessig; 1 Pastille gibt 11 Bleiwasser 
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Liquor Plumbi subacetici. Bleiessig. Bleisubacetatlosung. Strong 
Solution of Lead Subacetate. Acetate basique de plomb dissous. 
Plumbum subaceticum (aceticum basicum) solutum. Liquor plumbi sub
acetatis fortis. Acetum plumbicum. Acetum saturninum. Extractum 
Saturni. Bleiextrakt. GOULARD'S Extract. 

Eine wasserige Losung von basischem Bleiacetat, CHaCOOPbOH. Gehalt 
= etwa 25% CHaCOOPbOH = 18 -19% Pb. 

Darstellung. (Austr. Germ. Helv.) In einer Reibschale mischt man 300 T. zerriebenes, 
krist. Bleiacetat mit 100 T. Bleiglatte, schiittet die Mischung in einen tarierten Ko1ben und 
gibt 50 T. Wasser hinzu. Man erhitzt nun unter Ofterem Umschwenken auf dem Wasserbad, bis 
die Mischung weiB geworden ist (mindestens 11/2 Stun de lang). Man kann das Erhitzen auch iiber 
einem Drahtnetz und freier Fla=e ausfiihren bis zum Aufkochen, wobei die Mischung in kurzer 
Zeit weiB wird. Dann gibt man allmahlich noch 950 T. Wasser hinzu unter weiterem Erhitzen, 
bis nur noch sehr kleine Mengen eines Bodensatzes zu bemerken sind. Dann laBt man das Ge
misch erkalten, gibt es zum Absetzen in eine Flasche, me geschlossen wird, und filtriert nach 
1-2 Tagen unter Bedeckung des Trichters mit einer Glasscheibe. - Die Mengenverhaltnisse 
in den Vorschriften anderer Pharm. weichen etwas ab: Gall.: 300 T. krist. Bleiacetat, 
100 T. Bleiglatte, 700 T. Wasser. Brit.: 250 T. Bleiacetat, 175T. Bleiglatte, Wasser ad 1000 T. 
Amer.: 180 T. Bleiacetat, no T. Bleiglatte, Wasser ad 1000 T. Germ. 6 s. S. 1339. 

Eigenschaften. Der Bleiessig ist eine klare, farblose, zusammenziehend
siiBlich schmeckende Fliissigkeit, die Lackmuspapier blaut, durch Phenolphthalein
losung aber nicht gerotet wird. Spez. Gew. Germ. u. Helv. 1,235-1,240, Austr., 
Hung. u. Japon 1,23-1,24, Brit. 1,275, Amer. 1,245 (25 0 ), Gall. 1,32, Norv. u. Suec. 
1,167-1,175 (etwa 20 % CHaCOOPbOH), Hisp. 1,32. Er mischt sich klar mit kohlen
saurefreiem destillierten Wasser, auch mit Weingeist, triibt sich aber unter .Ab
scheidung von basischem Bleicarbonat auf Zusatz von Brunnenwasser oder durch 
den Zutritt von kohlensaurehaltiger Luft . .Ammoniakfliissigkeit (carbonatfreie) gibt 
in der Kalte keinen Niederschlag, beim Erwarmen wird Bleihydroxyd abgeschieden. 

Erkennung. Eine Mischung von 10 Tr. Bleiessig und etwa 5 ccm Wa.sser 
gibt mit 5-6 Tr. EisenchloridlOsung eine rote Fliissigkeit und einen weiBen Nieder
schlag; fiigt man etwa 20 ccm Wasser hinzu und erhitzt, so lOst sich der Niederschlag 
auf; beim Erkalten scheidet sich Bleichlorid kristallinisch aus. Mit Schwefelwasser
stoffwasser gibt die Mischung von Bleiessig mit Wasser einen schwarzen (PbS), mit 
verd. Schwefelsaure einen weiBen Niederschlag (PbS04 ). 

Priifung. a) 5 ccm Bleiessig miissen nach Zusatz von verd. Essigsaure (etwa 
3 ccm) bis zur sauren Reaktion mit Kaliumferrocyanidlosung einen rein weiBen 
Niederschlag geben (Kupfer, Blei). - Germ. 6 s. S. 1339 . 

.Anmerkung. Wenn der Bleiessig farblos ist, kann er Kupfer nur in sehr geringen 
Spuren enthalten. Eisen kann auch in farblosem Bleiessig zugegen sein; beim Zusatz von Essig
saure tritt aber eine rotliche Farbung auf, wenn mehr als eine Spur Eisen zugegen ist. Spuren 
von Eisen und Kupfer sind zulassig, weil unschii.dlich und weil das zur Herstellung dienende 
Bleioxyd auch Spuren von Eisen und Kupfer enthalten darf. Auf Zinkacetat kann man wie bei 
Plumhum aceticum priifen, ebenso auf Alkaliacetat. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in moglichst gefiillten, gut geschlossenen Flaschen. 

Anwendung. Der Bleiessig dient nur ala auBerliches, austrocknendes, mild adstringie
rendes Mittel, meist in Verdiinnung mit viel Wasser oder gemischt mit fettem 01. Mit der 40· bi~ 
60fachen Menge Wasser verdiinnt gebraucht man ihn zu Waschungen und Umschlagen, bei Ver· 
brennungen, Quetschungen, auch ala Augenwasser und zu Injektionen bei BlennorrhOe. Eine an· 
haltende Anwendung kann bei Menschen und Tieren Bleikolik verursachen (s. S. 490). 

Aqua Plumbi. Bleiwasser. Lead Water. Eau blanche. Lotion 
a l'aceta te de plom b. Aqua plumbica. Aqua saturnica. Liquor Plumbi 
Subacetatis dilutuB. (Brit.) 

Als Bleiwasser bezeichnet man eine Mischung aus Bleiessig und destilliertem Wasser, die 
nach allen Arzneibiichern 2 0/ 0 Bleiessig enthalt mit Ausnahme der Amer., die 4 0/ 0 vorschreibt, 
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und Brit., die 12,5 ccm Liq. Plumbi, Aqu. dest. ad 1000 ccm vorschreibt. Dan., Norveg. und Buec. 
schreiben als Aqua saturnina bzw. Solutio Subacetatis plumbici diluta Weingeist ent
haltendes Bleiwasser vor. Aqua Plumbi Goulardi Ergiinzb. s. unten. 

Bleiwasser darf etwas triibe sein (durch basisches Bleicarbonat), muB vor der Abgabe 
umgeschiittelt werden und wird am besten nur in kleinen Mengen vorratig gehalten. 

AquaPlumbi Goulardi. GoULARD's Bleiwasser. Lotion de Goulard. Aqua Plumbi 
spirituosa. Aqua vegeto-mineralis. Aqua Goulardi. Wird aus Bleiessig, Weingeist und 
gewohnlichem oder destilliertem Wasser in folgenden Verhiltnissen gemischt: 

Erganzb. Belg. Austr. Croat. Hisp. Ital. Nederl. 
Liquor. Plumbi subacetici 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 
Spiritus dilut. 8,0 3,0 5,0 8,0 
Spiritus 90 % 5,0 2,0 5,0 
Aqua destillata 95,0 93,0 97,0 90,0 
Aqua communis 90,0 100,0 93,0 

Eine, je nach Anwendung von gewohnlichem oder destilliertem Wasser, weiBliche oder 
nur wolkig triibe Fliissigkeit, die einen weiBen Bodensatz bildet und vor der Abgabe umzuschiit
teln ist. 

Unguentum Plumbi. Bleisalbe. Pommade de saturne. Onguent 
de sous- aceta te de plom b. Ceratum Plumbi Subacetatis. Ungt. 
Acetatis (Subacetatis) Plumbi. Ungt. Plumbi acetici. Pomatum cum 
Acetato Plumbi basico. 

Einl' Mischung von Bleiessig oder einer Losung von Bleiacetat mit einem Salbenkorper. 
Nerlerl. laBt die Salbe im Bedatfshlle frisch bereiten. Die Salbe wird, besonders wenn sie 
Schweineschmalz enthii.lt, leicht ranzig und miBfarbig, es empfiehlt sich deshalb, nur kleine 
Mengen vorratig zu halten. 

Germ.: 1 T. Bleiessig mit 9 T. Ungt. moUe zu verreiben. - Austr.: 1 T. Bleizucker, 9 T. 
Wasser und je 45 T. wasserfreies Wollfett und gelbes Vaselin. - Belg.: 1 T. Bleiessig, 9 T. Ungt. 
simplex. - Brit.: 12,5 Bleiessig, 25,0 Wollfett, 12,5 Hartparaffin, 50,0 Weichparaffin. - Croat.: 
5 T. Bleizucker, 16 T. Wasser, 80 T. gelbes Wachs, 240 T. Schweinefett. - Dan.: 1 T. Bleiessig, 
9 T. Schweinefett. - Helv.: 10 T. Bleiessig, 10 T. wasserfreies Wollfett, 35 T. festes und 
45 T. fliissiges Paraffin. - Ital.: 10 T. Acetas Plumbi basicus (Ita!.) und 90 T. Benzoefett oder 
Lanolin oder gelbes oder weiBes Vaselin. - Nederl.: Je 25 T. Solutio Acetatis plumbici basici 
(Nederl.) und wasserfreies Wollfett und 50 T. Ungt. simpl. (Nederl.). - Norv.: 2 T. 
Bleiessig, je 4 T. Wollfett und weiBes Vaselin. - Ros8.: Je 1 T. Bll'iessig und Glycerin, 10 T. 
Ungt. cereum. - Buec.:, 15 T. Bleiessig, 15 T. weiBes Vaselin, 70 T. Wollfett. 

CeratumPlumbi Subacetatls (plumbleum). Ceratum of LeadSubacetate. Ceratum 
Saturni. - Amer. VIII: 20 T. Bleiessig verriihrt man mit 20T. erwii.rmtem Wollfett und mischt 
hinzu ein durch Schmelzen bereitetes Gemisch aus 20 T. Paraffin (Amer.), 38 T. Petrolatum 
album (Amer.) und 2 T. Campher. - Hisp.: 10 T. Bleiessig, 90 T. Cerat. Galeni (Risp.). -
Portug.: 10 T. Bleiessig, 90 T. Ceratum simplex (Portug.). 

Cataplasma plumblca (Iaturnlna). 
Portug. Hisp. 

1. Micae pania 200,0 200,0 
2. Aquae 780,0 quo s. 
3. Llqu. Plumbl subacet. 20,0 20,0 

1 und 2 zum Brei erhitzen, durch ein Sieb treiben 
und 3 hinzufilgen. 

. Ceratum Plumbl tabulatum. 
Bleicerat.' Kllhl- und Heilcerat. 

Cerae flavae 30,0 
Adlpis suUII 50,0 
Liqu. Plumbi subacet. 
Aquae Rosae AI 10,0 

In PapierkapseIn auszugiellen. 

Gelatlna Plumbl acetlcl UNNA. 

Gelatinae albap 5,0 
Aquae destillatae 65,0 
Glycerlnl 20,0 
Plumbi aceticl 10,0. 

GlycerlnumPlumbl lIub acetatll (c.Subacetato 
plumbleo). 

Glycerin of Lead Subacetate. 
(Brit.) 

Llqu. Plumbi subacetlcl 500,0 ccm 
Glycerlni 400,0 ccm 

Portug. 
Liqnori8 Plumbi subaceticl 10,0 
Glycerini 90,0 

InJectlo composlta (F. M. Bero!.). 
Zinci 8ulfuric. 
Plumbi acetic. AI 1,0 
Aquae destl11. quo s. ad 200,0. 

InJectio Catechu compoRlta (F. M. Germ.). 
Injectio Baou. 

Zinc. sulfur. 
Plumb. acpt. 
Tinct. Opij crocat. 
Tinct. Catechu 
Aq. de8till. 

1,0 
2,0 

AI 4,0 
189,0. 
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Llnlmentum Plumbl Subacetatls (Nat. Form.). Unguentum ophthalmlcum LaUBannenBe. 
Llquoris Plumbi subaceticl 35,0 ccm 
Olei Gossypli 65,0 ccm. 
Lotio Plumbl et Opll (Nat. Form.). 

Lead and Opium Wash. 
Plumbi acetid 17,5 g Unguentum Plumbl FRoE:rER. 
Tincturae Opii simplicis 35,0 ccm FRoE:rER '.che Salbe. 
Aquae destillatae q. s. ad 1000 ccm Cerae albae 14,0 

Olei Olivae 40,0 
Supposltorla Plumbl composita (Brit.). Mucilaginis Cydoniae 30,0 

Plumbl acetici 2,4 Liquori. Plumbi subBcetlci 4,0. 

Hydrargyri oxydati rubri 0,5 
Liquorls Plumbi subacetlcl 3,0 
Tincturae Opii crocatae 2,0 
Adipls suilli 30,0. 

Opii pulveratl 0,8 
Olei Cacao q. s. ad. 12,0 Unguentum Subacetatls plumblcl compositum 

Fiant supposltcrla No. 12. (Norv.l. 1. Unguenti Plumbi 72,0 
Unguentum contra decubltum. 2. Olei Hyoscyami 16,0 

F M B G 3. Camphorae 8,0 
(. . erol. u. erm.). 4. Parafflnl solid. 4,0 

Zinci sulfurici 2,5 5. Spiritus q. sat. 
Plumbi acetici 6,0 3 wird mit 6 fein verrieben dem geschmolzenen 
Tinoturae Myrrhae 1,0 Gemisch von 2 nnd 4 zugesetzt, zuletzt wird 1 
Vaselini americani q. s. ad 50,0. zogemischt. 

KOCRS Kiihlsalbe solI enthalten: Bornylacetat 5,0, Bleiessig 3,0, Maisschleim 25,0, Benzoe
fett 40,0, W ollfett 40,0. 
Plumbum arsenicicum s. u. Arsenum Bd. I, S.565. 
Plumbum arsenicosum s. u. Arsenum Bd. I, S. 56l. 
Plumbum carbonicum neutrale. Neutrales Bleicarbonat. PbCOa• Mol.-Gew. 267. 

Da'l'stellung. Eine filtrierte Liisung von 10 T. krist. Bleiacetat in 100 T. Wasser wird 
unter Umriihren in eine Liisung von 3 T. Ammoniumcarbonat in 30 T. Wasser eingegossen. 
Der Niederschlag wird nach dem Absetzen auf einem Filter gp-Sammelt, mit Wasser gewaschen 
und bei etwa 30 0 getrocknet, am besten auf poriisen Tontellern. 

Eigenschajten. Schweres, weilles Pulver; chemisch verhii.lt as sich wie BIeiweill. 
Aufbewah'I'Ung. Vorsichtig. 

Plumbum subcarbonicum. Basisches Bleicarbonat. Cerussa (Germ. Helv.). 
BleiweiB. Lead Car bona teo Car bona te de plom b (Ga1l.). Plumbi Car
bonas (Brit.). Hydratocarbonas Plumbi (plumbicus). Carbonas plum
bieus (Nederl.). Zusammensetzung annahernd 2PbC03+ Pb(OH)2' 

Da'l'stellung. In Fa.briken durch Einwirkung von Essigsii.ure und Kohlendioxyd 
auf Blei oder von Kohiendioxyd auf basisches Bleiacetat. 

Das BleiweiB des HandeIs, das als Anstrichfarbe dient, ist sehr haufig mit Schwerspat, 
Kreide, Gips, Ton und anderen Stoffen "gastreckt", d. h. verfii.lscht. 

Eigenschajten und Erhennung. Schweres weilles Pulver oder leicht 
zerreibliche Stiicke, spez. Gew. 5,5-5,6, loslich in verd. Salpetersaure oder verd. 
Essigsaure unter KohlendioxydentwickIung. Die Losung von 1 g Bleiweill in etwa 
10 ccm verd. Essigsaure gibt die unter Bleiacetat angegebenen Reaktionen. 

Priljung. a) In einem Gemisch von 2 ccm Salpetersaure (25%) und 4 ccm 
Wasser muB 1 g Bleiweill bis auf einen Riickstand von hochstens 0,01 g loslich sein 
(Schwerspat und andere Verfalschungen und Verunreinigungen). - b) Wird die 
Losung a mit N atronlauge im ttberschuB versetzt, so muB der zuerst entstehende 
Niederschlag von Bleihydroxyd sich (beim Erwarmen) kIar wieder auflosen (Calcium
carbonat). - e) Wird die alkalische Losung b mit 1 Tr. verd. Schwefelsaure ver
setzt, so muB die an der Einfallstelle entstehende weiBe Triibung beim Umschiitteln 
verschwinden (Bariumcarbonat). - d) Wird 1 g BleiweiB mit 10 ccm verd. Schwefel
saure geschiittelt, so darf das Filtrat durch Kaliumferrocyanidlosung nicht so fort 
verandert werden (Zink, Kupfer, Eisen). - d) Werden 1,5 g Bleiweill in 15 ccm verd. 
Essigsaure gelOst, die Losung mit 15 ccm Wasser verdiinnt, und das Blei durch Ein
leiten von Schwefelwasserstoff ausgefallt, so diirfen 20 ccm des Filtrates beim Ver
dampfen und Glillien hOchstens 5 mg Riickstand hinterlassen (Alkali- und Erdalkali
saIze). - e) Wird 1 g BleiweiB mit 10 ccm Wasser gekocht, so darf das Filtrat durch 
Schwefelwasserstoffwasser hochstens schwach gebraunt werden (losliche Bleisalze). 
- f) Wird 1 g BleiweiB gegliiht (im Porzellantiegel), so muB das Gewicht des hinter-
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bleibenden Bleioxyds mindestens 0,85 g betragen = 78,9% Blei. Der Formel 
2 PbCOa + Pb(OH)2 entsprioht ein Gehalt von 86,33% Bleioxyd. Germ. 6 s. S. 1315. 

Anmerkung zu a) Bleibt ein deutlicher Riickstand, so wird dieser auf einem gewo· 
genen Filter gesammelt, mit Wasser gewaschen, getrocknet und gewogen. AuBer aus den un· 
loslichen VerfiiJ.schungsmitteln kann der Riickstand auch aus Bleiteilchen bestehen, wenn das 
BleiweiB nicht gut durch Schlammen gereinigt war. 

AuJbewahrung. Vorsichtig. 
Verwrbeitung. Das Pulvern -geschieht unter Reiben im bedeckten Marser, das Sieben 

im bedeckten Siebe. Der Arbeiter bindet sich vor Mund und Nasa eine Schutzmaske oder wenig· 
stens ein feuchtes Tuch. Wenn es angeht,' nimmt man das Pulvem im Freien vor. Morser und 
Sieb mUssen hierauf mit viel Wasser gewaschen werden. Geschah das Pulvem in einem Baume, 
80 ist dieser auch wieder zu reinigen, wenn BleiweiB verstii.ubt wurde. 

Anwenaung. BleiweiB wurde friiher vielfach ala austrocknendes Mittel ii.uBerlich an· 
gewandt, unvermischt oder mit Talkum, auch mit Leinal vermischt in Form von Pasten, jetzt 
meist in der Form der BleiweiBsalbe. Die Verwendung von BleiweiB zu kosmetischen Mitteln 
ist verboten. - Wenn im Handverkauf BleiweiB als Einstreupulver fiir kleine Kinder gefordert 
wird, so gebe man an dessen Stelle Talkum oder Zinkoxyd abo 

Die groBten Mengen von BleiweiB weraen als Austrichfarbe verwendet, doch sllcht man es 
wegen seiner Giftigkeit moglichst durch Zinkoxyd, Lithopone und andere weiBe Farben Zll 
ersetzen. Es hat aber von allen wei Ben Farben die groBte Deckkraft, allch sind BleiweiB· 
anstriche haltbarer als Austriche mit anderen wei Ben Farben. "Ober die Verwendung von BleiweiB zu 
Farben fiir bestimmte Zwecke (Gebrauohsgegenstii.nde, Spielzeug) bestehen gesetzliche Vorschriften. 

Emplastrum Cerussae. BleiweiBpflaster. Empl. album coctum. 
Empl. Plumbi carbonici. 

Ein Gemisch von Bleipfiaster mit iiberschiissigem BleiweiB, das unter sorgfiUtiger Vermei. 
dung jeder "Oberhitzung(!) am besten Mch Germ. wie folgt bereitet wird: 7 T. feingepulvertes 
BleiweiB werden mit 2 T. ErdnuBol sorgfiUtig angerieben und dann mit 12 T. geschmolzenem 
Bleipfiaster gemischt. Das Gemisoh wird unter Umriihren und unter bisweiligem Wasserzusatz 
gekocht, bis die Pflasterbildung vollendet ist. Das BleiweiBpflaster ist sehr weiB, wird aber 
bei lii.ngerer Aufbewahrung hart und sprode. Man bereite deshalb immer nur geringe Vorrii.te. -
AU8tr.: 30 T. BleiweiB, 10 T. Sesamal und 60 T. Bleipflaster. 

Emplastrum Cerussae rubrum. Rotes BleiweiBpflaster. - Bamb. Vor8chr.: Je 
16 T. gelbes Waohs und Talg, 6 T. ErdnuBol, 4 T. BleiweiB,2 T. Mennige und 1 T. Campher 
werden zum Pflaster verarbeitet. 

Unguentum Cerussae. BleiweiBsalbe. Lead Carbonate Ointment. 
Pommade de car bona te de plom b. Ungt. album (de RhaSis). Ungt. 
Hydrocarbonatis Plumbi. Ungt. (Ceratum) Carbonatis Plumbi (plumbici). 

Eine Verreibung von BleiweiB mit einem Salbenkorper, die um so weniger dem Ranzig. 
werden ausgesetzt ist, je weniger Schweinefett und 01 die Salbengrundlage enthii.lt. Das Blei. 
weill ist vor dem Verarbeiten zu sieben und dann auf das feiuste zu verreiben. 

Am haltbarsten ist die BleiweiBsalbe der Germ., die aus 3 T. BleiweiB und 7 T. weiBem 
Vaselin hergestellt wird. - Austr.: 3 T. BleiweiB,2 T. Bleipflaster, 5 T. ge:rbes Vaselin. -Croat.: 
12 T. BleiweiB, 20 T. Schweinefett, 4 T. Bleipflaster. - Gall.1884: 1 + 5 mit Schweinefett 
stets frisch zu bereiten! - Bi8p.: 17,5 T. BleiweiB, 26,5 T. Olivenol, 6 T. weiBes Wachs. -
Bung.: 30 T. BleiweiB, 45 T. Schweinefett, 15 T. gelbes Vaselin, 10 T. Diachylonpflaster. -
Norveg.: 35 + 65 mit Schweinefett. - Portug.: 2 + 8 mit Schweinefett. - ROB8.: 1 + 2 mit 
gelbem Vaselin. - Buec.: 1 + 2 mit Benzoeschmalz. 

Unguentum Cerussae camphoratum, Campherhaltige BleiweiBsalbe, wird Mch 
Germ. durch Anreiben von 1 T. Campher mit 19 T. BleiweiBsalbe hergestellt. -Ned-erl.: 5 T. 
Campher, 5 T. Sesam61, 20 T. BleiweiB, 70 T. Schweinefett. 

Gelatlna Plumbl earbonlcl UNNA. 
Gelatina Cerussae UNNA. 

Gelatlnae albae 6,0 
Aquae destUlstae 66,0 
Glycerini 20,0 
Plumbi carbonicl 10,0. 

I:'lumbum chloratum. Bleichiorid. Chlorblei. Lead Chloride. Chlorure de 
plom b. PbCI2• Mol.·Gew.278. 

Da'l'stellung. Man verdiinnt Bleiessig mit der fiinffachen Menge kaltem Wasser und 
fiigt unter Umriihren in kleinen Anteilen verd. Salzsiure hinzu, bis kein Niederschlag mehr 
entsteht. Ein groBerer "OberschuB von Salzsii.ure ist zu vermeiden. Der Niederschlag wird nach 
einigen Stun den gesammelt, mit moglichst wenig kaltem Wasser gewaschen, dann an einem Iau· 
warmen Ort, vor Schwefelwasserstoff geschiitzt, getrocknet. Durch Umkristallisieren aus heiBem 
Wasser kann es leicht in glinzenden Kristallen erhalten werden. 
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Eigenschajten. WeiBes, kristallinisches Pulver oder glanzende Kristalle, spez. Gew. 5,8, 
von suBlich-zusammenziehendem, metallischem Geschmack, liislich in 140 T. kalt.em oder 30 T. 
siedendem Wasser, unlOslich in AlkohoL Es schmilzt gegen 6000 und erstarrt beim Erkalten 
zu einer homartigen Masse. 

Aufbewah'I"Ung. Vorsichtig, vor Schwefelwasserstoff geschutzt. 
Anwendung. Als Zusatz (2-5%) zu Silbemitrat zur Herstellung harter HOllen

steinstifte. 

Basische Bleichloride von gelber Farbe und verschiedener Zusammensetzung dienen 
unter den Bezeichnungen Kasseler Gelb, Mineralgelb, TURNERS Gelb, Veronese1:" Gelb, 
Pariser Gelb, Patent-Gelb als Anstrichfarbe. 

Plumbum chromicum. BleichroIDat. Chromsaures Blei. Chromgelb. PbCr04,' 
Mol.-Gew.323. 

Darstellung. Durch Fillen einer mit Essigsaure angesauerten l1Isung von Bleiacetat 
mit Kaliumchromat oder Kaliumdichromat. 

Eigenschajten. Schweres, gelbes Pulver, unliislich in Wasser und verd. Essigsiure, 
leicht 10000ch in Natronlauge oder Kalilauge. 

Das Bleichromat kommt rein oder mit Zusatzen in den Handel unter den Bezeichnungen: 
Chromgelb, KOlner Gelb, Citronengelb, Neugelb, Leipziger Gelb, KOnigsgelb, 
Kaisergelb, Pariser Gelb. Gemische aus Berliner Blau und Chromgelb sind: Gruner 
Zinno ber, Olgrun, Neapelgrun, Laubgrun. 

Die Bleichromat enthaltenden Farben zahlen zu den giftigen Farben im Sinne des Gesetzes 
vom 5. Juli 1887 und der Polizeiverordnung, betreffend den Verkehr mit Giften. 

Aufbewah'I"Ung. V orsi c h tig. 
Anwendung. Ala Malerfarbe. 

Plumbum chromicum fusum. Geschmolzenes Bleiehromat. Bleichromat wird geschmolzen 
und in diinne Platten ausgegossen, die dann zerkleinert werden. Rotbraune, kristallinische 
Stuckchen. Anwend ung. In der Analyse organischer Verbindungen. 

Plumbum chromicum basicum. BasischesBleichromat. Chromrot. PbCr04,·PbO. 
Darstellung. Durch Kochen von Bleichromat mit Kaliumchromatliisung (das Kalium. 

chromat geht dabei in Kaliumdichromat uber). Auch durch Behandlung von Bleichromat mit 
kalter verd. Natronlauge. 

Eigenschaften. Schweres, rotes Pulver, unliislich in Wasser. Es kommt rcin oder mit 
Zusatzen in den Handel unter den Bezeichnungen: Chromrot, Chromzinno ber, Osterreicher 
Rot. Chromorange ist ein Gemisch von Cbromgelb und Chromrot. 

Anwendung. Als Maledarbe. 

Plumbum jodatum. Bleijodid. Lead Iodide. Iodure de plomb. 
PbJ2 • Mol.·Gew. 461. 

Darstellung. Eine siedend heiSe l1Isung von 10 T. Kaliumjodid in 6 T. Wasser wird 
mit einer siedend heiSen LOsung von 10 T. BIeinitrat in 50 T. Wasser unter Umriihren versetzt. 
Der Niederschlag wird nach dem Erkalten gesammelt, mit kaltem Wasser ausgewaschen (his das 
Waschwasser keine Salpetersiurereaktion mehr gibt) und zwischen Filtrierpapier an einem lau
warmen Ort getrocknet (Helv.). Als lockereres Pulver erhilt man das Bleijodid, wenn man eine 
kalte l1Isung von lO T. Kaliumjodid in 50 T. Wasser mit einer kalten Liisung von lO T. Bleinitrat 
in 150 T. Wasser fant, den Niederschag abfiltriert, auswascht und trocknet. 

Eigenschaften. GellJes, schweres, kristallinisches, geschmackloses Pulver. 
Erhitzt schmilzt es zu einer braunen Fliissigkeit, entwickelt dann Joddampfe und 
hinterHi.Bt eitronengelbes Bleioxyjodid. Loslieh in 1300 T. kaltem Wasser oder in 
200 T. siedendem Wasser. Letztere Losung ist farblos und seheidet beim Erkalten 
das Bleijodid in glanzenden, goldgelben, sechsseitigen Blattchen abo Nur wenig 
loslich in Alkohol und in Ither, sowie in verd. Kaliumjodidlosung, loslieh in 
konz. Kaliumjodidlosung und in Alkalilauge und in Losungen der Alkaliaeetate, von 
Ammoniumchlorid und Natriumthiosulfat. 

Priifung. a) Wird 1 g Bleijodid mit 3 g Ammoniumehlorid und 2 cem Wasser 
in einer Reibsehale verrieben, so muB die gelbe Farbe vollig versehwinden (Blei· 
ehromat, Cadmiumsulfid). - b) Wird die Misehung a mit 30 ccm heiBem Wasser ver· 
setzt und das Blei durch Einleiten von Schwefelwasserstoff ausgefaIlt, so diirfen 
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20 ccm des Filtrates hOchstens 3 mg Riickstand hinterlassen (Alkali- und Erd
alkalisalze ). 

AuJbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Friiher innerlich in Gaben von 0,1-0,3 g drei- bis viermal taglich gegen 

Skrofeln, Phthisis und Syphilis. AuJ3erlich in Salben und PfIastem (10-20%ig). GroSte 
Einzelgabe 0,3 g, Tagesgabe 1,2 g (Erganzb.). 

Emplastrum Plumbi Iodldi. - Brit. 1898: 50 T. Bleijodid werden mit einer Schmelze aus 
400 T. Bleipfiaster und 50 T. Kolophonium aufs feinste verrieben. 

UnguentumPlumbi jodati (Iodldi). Bleijodidsalbe. Pommade d'iodure de plomb. 
-Helvet. u.Portug.: 1 T. Bleijodidmit 9 T.Schweinefett - Brit.: u.Gall.: 1 + 9 mitBenzoefett.
Hisp.: 1 + 9 mit Vaselin. - Es empfiehlt sich, was Helvet. auch vorschreibt, die Salbe stete 
frisch zu bereiten. 

Gelatlna Plumbl Jodatl UNNA. 
Gelatinae albae 5,0 
Aquae destillatae 80,0 
Glycerini 25,0 
Plumbi jodatl 10,0. 

Plumbum nitricum. Bleinitrat. Lead Nitrate. Azotate de plomb. Salpeter
saures Blei. Pb(NOa)2' Mol.-Gew. 331. 

Darstellung. Man verdiinnt in einem Kolben 100 T. Salpetersii.ure (von 25%) mit 
100 T. Wasser und trii.gtdn die erwii.rmte Mischung in kleinen Anteilen 40 T. gepulverte Blei
glii.tte ein. Wenn diese bis auf einen klcinen Rest gel6st ist, filtriert man heiJ3, setzt dem Filtrat 
etwas Salpetersii.ure zu und lii.J3t in der Kii.lte kristallisieren. Die Mutterlauge gibt beim Einengen 
weitere Mengen Kristalle. Die Kristalle werden nach dem Abtropfen zwischen FJieJ3papier ge
trocknet. 

Eigenschaften. Farblose, luftbestandige Kristalle, spez. Gewicht 4,5, 11islich in 2 T. 
kaltem oder 0,75 T. siedendem Wasser, unlOslich in Alkohol. Die wii.sserige Losung reagiert sauer. 
Baim Erhitzen verknistert as, da.nn schmilzt as und zersetzt sich schlieJ3lich unter Entweichen von 
Stickstoffoxyden und Hinterlassen von Bleioxyd. Eine konzentrierte Losung von Blcinitrat lOst 
beim Erwii.rmen betrii.chtliche Mengen Bleioxyd oder Bleihydroxyd auf unter Bildung basischer 
Bleinitrate. 

PriiJung. Eine Losung von 0,5 g Bleinitrat in 50 ccm Wasser wird mit einigen Tropfen 
Salzsii.ure versetzt, mit Schwefelwasserstoff gesii.ttigt und filtriert: a) 10 ccm des Filtrates 
diirfen beim Ubersii.ttigen mit Ammoniakfiiissigkeit nicht verandert werden (Eisen, Zink). -
b) 20 ccm des Filtrats diirfen beim Verdampfen und Gliihen htichstens 2 mg Riickstand hinter
lassen (Alkali- und Erdalkalisalze). - c) Wird 1 g zerriebenes Bleinitrat mit 10 ccm verd. 
Schwefelsii.ure geschiittelt, so dar{ das Filtrat durch Kaliumferrocyanidlosung nicht rot (Kupfer) 
oder blau (Eisen) gefii.rbt werden. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Therapeutisch sehr selten wie Plumbum aceticum; zur Herstellung von 

Ziindholzem. 

Plumbum nitrlcum lusum. Bleinitrat wird in cine:.- Porzellanschale bei moglichst gelinder 
Hitze geschmolzen und da.nn in Metallformen gegossen, die mit etwas Talg ausgerieben sind. In 
Ermangelung von Metallformen kann man zum AusgieBen auch Glasrohren benutzen. 

Plumbum oxydatum. Bleioxyd. Lead Oxide. Oxyde de plomb. 
PbO. Mol.-Gew. 223. 

Das durch Oxydation von geschmolzenem Blei an der Luft entstehende Blei
oxyd wird als Bleiglatte (Lithargyrum), das durch Erhitzen von Bleinitrat 
oder Bleiwei.B erhaltene als Massikot bezeichnet. Pharmazeutische Verwendung 
findet die Bleiglatte. Massikot wird als Anstrichfarbe verwendet. 

Lithargyrum (Germ.)_ Bleiglatte. Bleioxyd. Litharge (engl. u. franz.). 

Ooldglatte. Silberglatte. Oxyde de plomb fondue. 
Darstellung. Durch Oxydation von geschmolzenem Blei an der Luft bei der Gewinnung 

von Silber aus silberhaltigem Blei. Durch rasohes Abkiihlen erhii.lt man Bleioxyd von gelber Farba 
(Silberglatte). bei langsamem Abkiiblen hat das Bleioxyd cine rotliche Farbe (Goldglatte). 
Fiir pharmazeutische Zwecke wird die Bleiglii.tte gepulvert. 

Eigenschajten. Gelbes oder rotgelbes Pulver, spez. Gew. 9,2-9,5, in Wasser 
fast unlosIich, loslich in verd. Salpetersaure und verd. Essigsaure. Beim Erhitzen 
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wird as dunkelrot, beim Erkalten wieder rotliohgelb. An der Luft zieht as allmahlioh 
Kohlensaure an; die Bleiglatte des Handels enthalt deshalb immer basisohes Blei
oarbonat (bis zu etwa 10 %). 

E'rkennung. Die Losung von Bleiglatte in verd. Salpetersaure gibt mit 
Sohwefelwasserstoffwasser einen sohwarzen, mit verd. Sohwefelsaure einen weHlen 
Niedersohlag, der in Natronlauge loslioh ist. 

Prilfung. 8) 2 g Bleiglatte miissen sioh in einer Misohung von 500m Salpeter
saure und 5 oom Wasser zu einer farblosen, hoohstens sohwaoh getriibten Fliissigkeit 
losen; dabei darf nur eine geringe Gasentwioklung auftreten (Bleioarbonat). -
b) Wird die Losung a mit 10 oom verd. Sohwefelsaure versetzt, so diirfen 1000m 
der naoh 5 Minuten abfiltrierten Fliissigkeit beim "Ubersattigen mit Ammoniak
fliissigkeit (etwa 500m) hOohstens blaulioh gefarbt werden (Kupfer) und hOohstens 
Spuren eines gelbbraunen Niedersohlages geben (Eisen). - 0) Werden 5 g Blei
glatte mit 500m Wasser angesohiittelt (in einem Kolben von etwa 100 oom), naoh 
und naoh mit 20 oom verd. Essigsaure (30 %) versetzt, und die Misohung einige Minu
ten gekooht, so muE die Losung klar sein; das Gewioht des unlosliohen Riiokstandes 
darf hOohstens 0,05 g betragen (metall. Blei, Sand und andere Verunreinigungen). -
d) Beirn Gliihen (im Porzellantiegel) darf sie hoohstens 1 % an Gewioht verlieren 
(Feuohtigkeit, basisohes Bleioarbonat). 

Anmerkungen. Zu 8) Rotgelbe Bleiglatte !mnn Mennige entha.lten; sie ltist sich 
dann nicht vollstii.ndig in verd. Salpetersiure, weil aus der Mennige braunes Bleidioxyd abgeschie
den wird. Letzteres liBt si<.'h durch einen Zusatz von etwas WasserstoffBuperoxydltisung in Lti
sung bringen. Ein geringer Gehalt an Mennige ist nicht zu beanstanden. 

Zu b) Zeigt das Filtrat nach dem Zusatz von Ammoniakfiiissigkeit einen gallertartigen, 
farblosen Niederschlag, so ist Aluminium zugegen; geringe Mengen ktinnen zugela.sBen werden. 
Na.ch dem Zusatz von Ammoniakfiiissigkeit kann man die ntitigenfalls filtrierte Ltisung durch 
weiteren Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser auf Zink priifen; es darf keine weiBe Triibung 
eintreten. Ebenso darf da.s mit Ammoniakfiiissigkeit versetzte Filtrat durch AmmoniumoxaIat
ltisung keine weiBe Triibung geben (Calcium, von einer Verfalschung mit Kreide herriihrend). 

Aujbewah'rUng. Vorsichtig, in gut geschlossenen Glasem. 
Anwendung. Selten auBerlich in Salben und Streupulvem. Zur Herstellung von Blei

pfiaster, Bleiessig, von Bleisalzen, von Kitt, von GIas. 

Plumbum oxydatum hydricum. Bleihydroxyd. Plum bum hydroxydatum. 
Pb(OH)2' Mol.-Gew. 241. 

Da'rstellung. Durch Fii.llen einer Bleinitratltisung mit Ammoniakfiiissigkeit. Der Nieder
schlag wird ausgewaschen. bis sich im Filtrat Salpetersiure nicht mehr nachweisen liBt, abge
preBt und bei 30-400 getrocknet. 

Eigenschajten und E'rkennung. WeiBes Pulver, in verd. Essigsaure und verd. 
Salpetersiure klar ltislich. An der Luft zieht es leicht Kohlendioxyd an unter Bildung von basi
schem Bleicarbonat. Eine Ltisung von Bleihydroxyd in verd. Essigsiure gibt aIle Reaktionen 
des Blt!1a.cetats (S. 492). 

Priljung. In essigsaurer Ltisung wie bei BJeia.cetat. 

Plumbum oxydatum rubrum. Minium (Germ. Helv.). Mennige. Rotes 
Bleioxyd. Red Lead Oxide. Oxyde rouge de plomb. Plum
bum hyperoxydatum rubrum. Bleirot. Zusammensetzung annahernd PbS0 4 • 

Mol.-Gew. 685. 
Die Mennige kann angesehen werden als das Bleisalz der Orthobleisaure, 

Pb(OH)4, also Pb04Pb2 • 

Da'rstellung. Durch Oxydation von Bleioxyd. Gepulverte und geschlimmte Bleiglitte 
oder da.s bei der Darstellung von Natriumnitrit gewonnene Bleioxyd wird unter Luftzutritt und 
Umriihren lingere Zeit auf 450-500 0 erhitzt. Auch durch Erhitzen von BleiweiB an der Luft 
erhilt man Mennige; dabei gibt das BleiweiB zunachst Bleioxyd, das dann weiter oxydiert wird. 

Handelsso'rten. 1. Gewbhnliche rote Mennige. auch als Kristallmennige bezeichnet, 
wird aus Bleiglatte gewonnen. 2. Orange-Mennige, die aus BleiweiB gewoDDen wird und als 
Pariser Rot, Goldzinno ber, Mineralorange. Saturn zinno ber u. a. bezeichnet wird. 
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Die Orange-Mennige hat einen hoheren Preis als die gewohnliche Mennige. Die Mennige des Han
dels, die als Anstrichfarbe dient, ist hii.ufig mit anderen roten Stoffen, auch mit .Ba.riumsulfat 
und Kreide gestreckt. 

Eigenschaften und Erhennung. Lebhaft rotes, feines Pulver, spez. Gew. 
8,6-9,0, in Wasser unloslieh. Beim Gliihen wird die Mennige violett, dann schwarz, 
beim Erkalten wieder rot; beim starkeren Gliihen, iiber 550°, gibt sie Sauerstoff 
ab und hinterlallt Bleioxyd. Mit Salpetersaure, oder aueh mit verd. Essigsaure 
oder Bleiaeetatlosung gesehiittelt, zerfallt sie in Bleioxyd, das sieh auflost, und 
ungelost bleibendes braunes Bleidioxyd. Dureh Behandeln der Mennige mit Sal· 
petersaure unter Zusatz von reduzierenden Stoffen, besonders von Wasserstoff
superoxyd, lost sieh aueh das Bleidioxyd. Beim Erhitzen mit Salzsaure wird 
Chlor entwiekelt und Bleiehlorid gebildet (0,5 g Mennige mit 10-15 Tr. Salzsaure). 
Eisessig lost beim Erwarmen Mennige auf; die Losung bleibt im gesehlossenen 
Gefall unverandert, beim Verdiinnen mit Wasser seheidet sieh naeh einiger Zeit 
Bleidioxyd aus. 

Prilfung. 8) 2,5 g Mennige werden in ein Gemiseh von 10 cem Salpetersaure 
und 10 eem Wasser eingetragen; dabei darf keine Gasentwieklung auftreten (Carbo. 
nate). Wird dureh Zusatz von 10 eem Wasserstoffsuperoxydlosung das Bleidioxyd 
in Losung gebraeht, so darf das Gewieht des ungelost bleibenden Riiekstandes bOeh· 
stens 0,035 g betragen (unlosliehe Verfiilsehungen, metall. BIei). - b) Wird 1 g 
Mennige mit 10 (lem verd. Sehwefelsaure erhitzt, 80 darf die naeh dem Erkalten A.b· 
filtrierte Fliissigkeit beim 1l'bersattigen mit Ammoniakfliis~igkeit (etwa 5 com) sieh 
bOehstens blaulieh farben (Kupfer) und nur Spuren eines gelbbraunen Niedflrsehlags 
geben (Eisen). - c) 2 g Mennige werden mit 10 eem Wasser und 10 eem Salpeter
saure erhitzt; 10 eem des Filtrates miissen mit Natronlauge einen rein weillen Nie
dersehlag geben, der sieh im 1l'bersehull von Natronlauge (10 crm) klar losen mull 
(Erdalkalien). - d) Wird die alkalisehe Losung von emit 1 Tr. verd. Schwefelsaure 
versetzt, so mull die entstehende w(lille Triibung beim Umsehiitteln wieder ver· 
sehwinden (Barium). 

Anmerkungen. Zu 8) Statt Wasserstoffsuperoxyd lii.Bt sich nach J. F. SACHER zur 
Reduktion des Bleidioxyds auch Forma.ldehydl6sung verwenden. 

Zu b) Man kann auch da.s schwefelsaure Filtrat na.ch dem Verdiinnen mit der gleichen 
:Menge Wasser mit KaIiumferrocyanidl6sung auf Kupfer, Eisen und Zink priifen; es darf hOoh
stens eine geringe Triibung oder Fii.rbung eintreten. 

Zur Bestimmung von freiem Bleioxyd kocht man nach E. E. DUNLOP 1-2 g Mennige 
mit ungefii.hr der gleichen Menge Bleiacetat und 150 g Wasser 10-30 Minuten lang; der Riick
stand wird ausgewaschen, getrocknet und gewogen, der Gewichtsverlust entspricht dem freien 
Bleioxyd. 

Zur Bestimmung des Bleidioxydgehaltes werden etwa. 0,0 g Mennige mit 100 ccm 
verd. Salpetersii.ure (10% HNOa) 1/2 Stunde auf dem Wasserbad erwii.rmt. Das Bleidioxyd wird 
dann auf einem gewogenen Filter abfiltriert, mit Wasser ausgewaschen, bei 1000 getroclinet und 
gewogen. Von dem Gewicht des Bleidioxyds wird notigenfalls die Menge des in Salpetersii.ure 
unter Zusatz von Wa.sserstoffsuperoxyd unlOslichen Anteile abgezogen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut geschlossenen Glii.sem. 
AntDet'ldung. Zur Herstellung einiger Salben und Pflaster. Technisch als Malerfarbe. 

Zur Darstellung von Bleidioxyd. Zur Herstellung von Glas und Glasuren, von Ziindholzem, 
zur Herstellung von Kitten verschiedener Art. Mennige gehOrt zu den gesundheitsschii.d
lichen Farben im Sinne des Reichsgesetzes vom 5. Juli 1887. 

Emplastrum Lithargyri. Bleipflaster. Lead Plaster. Emplatre 
simple. Empl. diachylon simplex. Empl. simplex. Empl. plumbicum. 
Empl. Plumbi simplex. Empl. Oxydi plumbici. 

Das Bleipflaster besteht aus fett· und olsauren Salzen des Bleis, die durch Erhitzen von Blei. 
oxyd mit einem Fettgemisch und Wasser entstehen. Das aus den Fetten a.bgeschiedene Glycerin 
wird durch Auswaschen des Pflasters mit Wasser entfernt. 

DMstellung. Die Bereitung des Bleipflasters geschieht am besten mit Hilfe eines Kessels, 
der mit Wasserda.mpf von 1-2 Atmosphii.ren geheizt werden kann. Bei deJ' Bereitung des 



Plumbum. 50] 

Pfiasters auf freiem Feuer ist groBe Aufmerksamkeit erforderlloh. Die verwendete Blei
gli~tte, sowie das 01 und Fett miissen von bester Besehaffenheit sein. Die Bleiglatte vor alIem 
muB gut gesiebt und moglichst frei von fremden Bestandteilen (Bleiearbonat, Mennige und 
metallisehes Blei) sein. 

Wii.hrend des Erhitzens oder Koehens der Masse d&rf es dieser nie an Wasser fehlen. So
lange die Masse blasig aufsehiumt, Wasserdii.mpfe entweiehen und die entweiehenden Dimpfe 
keinen steohenden Geruoh haben, ist aueh noeh Wasser geniigend vorhanden. Fehlt dieses, 
so fillt die Masse auf ihr urspriingliehes Volum zuriick, iiberhitzt sieh, und die entweiehenden 
Dimpfe rieohen steehend und unangenehm. Gibt man nun Wasser hinzu, so entsteht so
gleieh ein heftig poltemdes und knattemdes Geriuseh. Soweit darf man es nieht kommen lassen. 
Dem ungeiibten Arbeiter ist daher anzuraten, lieber etwas mehr Wasser zuzusetzen als zu wenig. 

Die Bereitung des Pflasters auf gespanntem Dampf erfordert nur wenige Stun
den und'sohlieBt Uberhitzung und Anbrennen der Masse aus. 1m iibrigen sind die gleiohen Be
dingungen einzuhalten wie bei der Bereitung auf freiem Feuer. Unter Zugrundelegung 
der Vorsohrift der Germ. gL'staltet sich letztere foJgendermaBen: 

In einen blankgescheuerten kupfemen Kessel von 50 l Inhalt gibt man 5 kg ErdnuBol und 
5 kg Schweinefettl), setzt den Kessel auf einen Windofen und heizt mit miBigem Kohlenfeuer. 
Sobald das Fett bis auf ungefihr HOo erhitzt ist, nimmt man den Kessel vom Feuer und setzt 
5 kg vorher durch ein feines Sieb geschlagene (!) und hierauf mit 11 heiBem destillierten 
Wasser angeriebene Bleiglitte hinzu. Nachdem die geschmolzene Fettmasse, Bleiglatte und Wasser 
gut durcheinander geriihrt sind, wird der Kessel wieder auf das Feuer gesetzt und das Gemisch 
unter bestindigem Umriihren (!) mit einem holzemen, an seinem unteren Ende glatten 
und breiten Spatel zum Kochen gebracht und darin unterhalten. Nach Verlauf ciner Viertel
stunde setzt man nun von 5 zu 5 Minuten je ungefihr 15-20 ccm warmes destilliertes Wasser 
hinzu. Das Umriihren und Kochen wird ohne Unterbrechung fortgesetzt. LiBt sich nach dem 
Zusatz von Wasser ein starkes Poltem und Knacken horen, so ist dies ein Zeiehen zu hoher 
Temperatur. Man nimmt sogleich den Kessel vom Feuer und riihrt mit abgewendetem Gesicht 
um, weil das plOtzlich in Dam pf verwandelte Wasser die Pflastermasse emporschleudem kann. 
Unter Umriihren fiigt man nun kleine Mengen Wasser hinzu, setzt, wenn das Poltem nachlaBt, 
wieder aufs Feuer und fihrt im Zusetzen von Wasser und im Umriihren fort. Man kann das 
Wasser auoh aus einem hochstehenden GefaBe mittels Tropfhahnes langsam in die Pflaster
masse tropfen lassen. 

Die anfinglich rotliche Farbe dar Mischung geht wihrend des Kochens allmihlich in eine 
weiBlich-graue, zuletzt in eine weiBliche iiber. Solange die Masse hinreichend Wasser enthilt, 
schaumt sie hooh auf, anfanglich in kleinen, spater, wenn die Verseifung vorschreitet, in 
groBeren Blasen. Die Temperatur der kochenden Masse steigt um so hoher, je weniger Wasser 
die Pflastermasse enthilt. Steigt sie auf 120°, so muB wieder Wasser zugesetzt werden. Nach 
2--21/. Stunden ist die Pflasterbildung beendigt. Man erkennt dies, indem man einige Tropfen 
der fiiissigen Masse in bItes Wasser tropfelt und die erkalteten Tropfen zwischen den Fingem 
knetet. Dabei darf das Pfiaster nicht mehr kleben; es muB sich vielmehr plastisch kneten lassen. 

Man koliert nun die Pfiastermasse in lauwarmes Wasser und knetet sie unter wieder
holtem Ersatz des Wassers krii.ftig durch, bis alles Glycerin daraus entfemt ist. d. h. bis das 
Waschwasser nicht den geringsten siiBlichen Gesehmack mehr erkennen liBt. Dabei nimmt das 
Pflaster eine nicht unbedeutende Menge Wasser auf, das sorgfiiltigst wieder zu entfernen ist. 
Hat man gespannten Dampf zur Verfiigung, so erhitzt man die Masse unter stetem Riihren, bis 
alles Wasser verdampft ist. Soll dagegen das Entwassem auf einem gewohnlichen Dampfapparat 
geschehen, so muB das Entweichen des Wassprs dadurch unterstiitzt werden, daB man wahrend 
des Riihrens hin und wieder je etwa 50 g Weingeist zufiigt. Dabei muB so lange erhitzt 
werden, bis das Pfiaster in diinnen Faden fast durchsichtig und nach dem Erkalten grauweiB 
erscheint. 

Die Vorschriften der einzeInen Arzneibiicher geben folgende Mengenverhii.ltnisse zwischen 
BIeiglatte, 01 und Fett an: . 

Amer. 
Gall. 18PC11l. 

Austr. Brit. Belg. Croat. ~. Relv. Rung. Itsl. Nedrrl. Norv. Port. Ross. Suee. 
~ 

BIeiglatte 10 10 10 10 35 32 10 10 10 10 10 10 10 
Schweinefett 10 10 20 10 10 10 10 
Olivenol 20 10 70 60 20 10 20 10 10 20 
Sesamol 10 10 

Eigenschaften. Kunstgerecht hergestelltes Bleipfiaster bildet grauweille (nicht gelbe) 
Massen mit hochstens 3 % Wassergehalt. Es darf nicht schmierig sein, mull nach dem Schmelzen 
Fiden ziehen und eine hohe Klebkraft zeigen. 

1) Oder an Stelle dieser Mischung die von den einzelnen Pharmakop6en vorgeschriebene 
Fettmischung. 
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Aufbewahrung. Man bewahrt das Pflaster kiihl und trocken, vor Licht und Luft 
geschiitzt auf, am besten in griiBeren Blbcken. In diinne Stangen soli man immer nur soviel 
rollen, als in verhiHtnismii.Big kurzer Zeit verbraucht werden kann. 

Emplastrum Uthargyri compositum. Gummipflaster. Gelbes Zug
pflast~r. Zusammengesetztes Bleipflaster. Emplatre diachylon 
gomme. Empl. diachylon (Plumbi) compositum (gummatum, gummo
sum, gummi-resinosum). Empl. gummosum. 

Die Bereitung des Gummipflasters geschieht in der Weise, daB man die gepul verten, 
vollkommen trockenen (!) Gummiharze auf dem Dampfbad (nicht auf freiem Feuer!) in be
deckter Porzellanschale bis zum Erweichen erhitzt, dann den Terpentin dazu riihrt und 
weiter (aber nicht iiber WOo!) erhitzt, bis eine gleichmii.Bige Liisung erzielt ist. Dieser, wenn 
niitig kolierten, Liisung fiigt man das noch etwa 70-80 0 heiBe Gemisch aus Bleipflaster und 
Wachs zu (nicht umgekehrt, wie manche Arzneibiicher vorschreiben), riihrt die Masse bis zum 
Erkalten und rollt sie mit wenig Wasser zu Stangen aus. Man halte nicht allzu groBe Vorrate, 
da das PfJaster mit der Zeit spriide wird und an Wirksamkeit einbiiBt. 

Germ. Japon. Ross. Belg. Dan. Helvet. Hisp. Nederl. 

Ammoniakgummi 20 7 6 6 8,5 8 
Galbanum 20 7 6 6 8,5 8 
Terpentin*) 20 7 6 7 6,0 6 
Bleipflaster 240 72 72 72 73,5 70 
Wachs, gelbes 30 7 10 9 8,5 8 
Weingeist 

*) Hetti., Dan., Nedert.: Larchenterpentln. 

Portug. 1) 

20 
20 
50 
75 

40 

Suec. 

10 
10 

60 
20 

Der Zusatz von geringen Mengen Weingeist oder Terpentinbl, mit denen die Gummiharze 
angerieben werden sollen, erscheint iiberfliissig, wenn man die oben angegebene Bereitungsvor
schrift genau befolgt. - Nach Austr. mischt man eine Liisung von lO T. Ammoniakgummi 
in 10 T. Weingeist (86 Gew.-OJo) mit den verfliissigten Gemischen von einerseits 6 T. Kolophonium 
und 4 T. Terpentin und anderseits 10 T. gelbem Wachs und 70 T. Bleipflaster. - ltal.: Man lost 
je 1 T. Ammoniakgummi und Galbanum in Weingeist (95 Vol. - 0J0) q. s., koliert, dampft zur 
Sirupdicke ein und mischt 12 T. Bleipflaster und je 1 T. Terpentin und gelbes Wachs hinzu. -
Norv.: 6 T. Ammoniakgummi und 6 T. Galbanum werden mit 2 T. Terpentiniil und 2 T. verd. 
Weingeist angefeuchtet und nach einiger Zeit erwarmt, bis eine gleichmaBige Masse entstanden ist. 
Diese wird mit 6 T. Terpentin versetzt, die Mischung warm koliert und mit einem geschmolzenen 
Gemisch von 70 T. Bleipflaster und 12 T. gelbem Wachs gemischt. 

Emplastrum lithargyri molle. Weiches Mutterp£laster. - Erganzb.: 
3 T. Bleipflaster, 2 T. Benzoeschmalz, 1 T. Benzoetalg, 1 T. gelbes Wachs, werden geschmolzen, 
gemischt und durchgeseiht. 

Emplastrum fuscum camphoratum. Mutterpflaster (braunes). Em
pIa strum Minii (camphoratum, adustum). 

Dieses Pflaster wird nach allen Arzneibiichern iibereinstimmend dadurch bereitet, daB 
man Fette mit Mennige ohne Zusatz von Wasser bis zur Pflasterbildung erhitzt und dem 
geschmolzenen Pfla.ster noch Zusatze von Wachs und dgl. macht. Wir geben im nachstehenden 
die Bereitung nach Germ. ausfiihrlich wieder; die Pflaster der anderen Pharmakopben werden 
ebenso bereitet: Man bringt 600 T. ErdnuBbl in einen reichlich groBen Kupferkessel und siebt 
300 T. Mennige hinein. Man erhitzt nun iiber freiem, aber ruhigem Feuer die Mischung von 01 
und Mennige unter bestandigem Umriihren. Wenn die letzten Anteile des entstehenden Wassers 
unter knatterndem Gerausch verdampft sihd, zeigt sich in der Regel eine geringe Gasentwick
lung. Allmahlich wird die Masse schmutzig rot, braunrot, braun. Pliitzlich kommt ein Punkt, 
wo die Masse anfangt, unter lebhaftem Schaumen blauliche, ahnlich wie Moschus riechende 
Dampfe zu entwickeln. Sobald dieser Punkt eingetreten ist, hebt man sofort den Kessel vom 
Feuer, setzt ihn auf den Boden, bzw. auf einen Strohkranz, und mildert die Reaktion durch 
Umriihren. Die Pflasterbildung geht nun ohne weitere Warmezufuhr von selbst zu Ende. DaB 
die Pflasterbildung beendet ist, erkennt man daran, daB eine Probe, in kaltes Wasser oder auf 
eine kaJte Stein platte getropft, sich nicht mehr schmierig, sondern plastisch anfiihlt. 1st dies 
der Fall, so setzt man 150 T. gelbes Wachs hinzu, das ohne weitere Erwarmung zum Schmelzen 
kommt. SchlieBlich, wenn das PfJaster auf 60-800 abgekiihlt ist, setzt man eine Anreibung 

1) Die oben angegebene Vorschrift gibt das Em pI. Diachylon com p. der Portug. 
Daneben gibt dieselbe noch folgende abweichende Vorschrift zu einem Emplastr. Plumbi 
com p.: 850 T. Bleipflaster, 100 T. Fichtenharz und 50 T. Terpentin werden zusammengetlChmolzen. 
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von 10 T. Campher mit 10 T. ErdnuBol hinzu, riihrt gut um und gieBt das Pfla.ster in geeignete 
Formen aus. Benutzt man Papierkapseln, so mache man sie aus starkem Papier und streiche 
sie kurz vor dem AusgieBen mit Olivenol ziemlich stark aus. Das Papier laBt sich dann, 
sobald das Pflaster erstarrt ist, mit Leichtigkeit von dem letzteren abziehen. 

Ein schwarzbraunes, zahes, nach Campher riechendes Pflaster, da.s bei langerem Auf· 
bewahren etwas verblallt. 

Austr.: 30 T. Mennige, 60 T. Sesamol, 6 T. gelbes Wachs, 2 T. Campher. - Dan.: 40 T. 
Mennige, 70 T. Olivenol, 5 T. Campher, 1,25 T. Petroleum. - HeJvet.: 30 T. Mennige, 30 T. Oliven· 
01,15 T. Schweinefett, 10 T. H'8.mmeltaJg, 15 T. gelbes Wachs, 1 T. Campher. -Fortug.: 270 T. 
Olivenol, je 140 T. Schweinefett, Talg, gelbes Wachs, Butter, Mennige und 30 T. schwarzes Pech. 

Emplastrum fuscum. Empla.tre bruno - BeJg.: Man verkocht 300 T. Mennige mit 
600 T. offizinellem 01 zu einem Pflaster, setzt der halb erkalteten Masse 150 T. veriliissigtes 
gelbes Wachs zu und riihrt bis zum ErkaJten. - Gall.: 1000 T. Olivenol, je 500 T. Schweine· 
sohmalz, Ta.lg, gelbes Wachs und Butter, 100 T. schwarzes Pech. 

Emplastrum adhaesivum. Heftpflaster. Adhesive Plaster. Resin 
Plaster. Emplatre adhesif. Empl. adhaerens. Empl. Resinarum gIu· 
tinans. Emplastrum Resinae (Amer. Brit.). 

Zur Erzielung eines gut haftenden und gut streichbaren Hepftflasters ist es unbedingt notig, 
tJamtliche Bestandteile sorgfaltigst zu entwassern. Es geschieht dies am besten durch langeres 
Erhitzen der Pflastermasse auf gespanntem Dampf (aber nicht iiber 1050 !) unter starkem Um. 
riihren. Freies Feuer ist nur mit der notigen Vorsicht zu benutzen. Zur Verarbeitung gelangen 
a.m hesten helles, franzosisches Kolophonium, filtriertes Wachs und durch Schmelzen nnd 
Kolieren geklarter Terpentin. 

Das Streichen des HeftpfIasters gesphieht mit den Bd. IS. 1196 beschriebenen mo.. 
schinellen HiHsmitteln. 

Germ.: 100 T. Bleipflaster, je 10 T. gelbes Wachs, Dammar und Kolophonium und 1 T. 
Terpentin. - Amer.: 800 T Bleipflaster, 140 K. Kolophonium, 60 T. gelbes Wachs. - Austr.: 
100 T. Bleipflaster, je 10 T. Wollfett, gelbes Wachs, Terpentin, Kolophonium und Dammar. -
BeJg.: 800 T. Bleipflaster, je 50 T. Wachs, Terpentin, Elemi und Kolophonium. - Brit.: 850 T. 
Bleipflaster, 100 T. Kolophonium und 50 T' gepulverte OIseife. - Croat.: 400 T. Bleipflaster, 100 T 
Kolophonium, 25 T. Wollfett. - Dan.: 800 T. Bleipflaster, 200 T. Kolophonium. - HeJvet.: 80 T. 
Bleipflaster, je 5 T. Elemi, Wachs, Kolophonium und Terpentin. - Hisp.: 60 T. Bleipflaster, je 75 T. 
Olivenol und Terpentin, 90 T. Wachs, 180 T. Elemi und 570 T. Fichtenharz. - ltal.: 40 T Blei· 
pflaster, 7 T. Fichtenharz, 3 T. Wachs. - Norveg.: 70 T. Bleipflaster, je 10 T. Wollfett, Wachs 
und Mastix. - R088.: 11 T. Mennige, je 10 T. Olivenol und Schweinefett, 8 T. Kolophonium 
zum Pflaster zu kochen wie bei EmpJ. fuscum. - Suec.: 800 T. Bleipflaster, 200 T. Kolophonium. 

Emplastrum adhaesivum linteo extensum nach Croat.: 50 T. EmpJ. adhaes. Croat., je 2 T. 
Ricinusol und Terpentin. 

Emplastrum ad Fonticulos. Fontanellpflaster. Eine bei gelinder Warme bewirkte 
Mischung aus 15 T. Fichtenharz, 5 T. RindertaJg und 180 T. Bleipflaster wird diinn auf diinne 
Leinwand gestrichen, diese dann mit Zwischenlagen Paraffinpapier iibereinander geschichtet 
und mit einem 3 cm im Durchmesser messenden eisernen Hohlzylinder durchgestollen, so daB 
Pflasterscheiben von 3 cm Durchmesser erhalten werden. Das Pflaster wurde friiher zum Fest· 
halten der sog. Fontanell·Erbsen (Kiigelchen aus Veilchenrhizom) in kiinstlich geschaffenen 
Wunden angewandt, jetzt veraltet. 

Unguentum Diachylon (Hebrae). Bleipflastersalbe. Diachylonsalbe. 
Diachylon Ointment. HEBRASche Salbe. Ungt. Plumbi oxydati (Oxydi 
Plumbi). Ungt. Hebrae. 

Die Originalvorschrift zu dieser von Dr. HEBRA gegen Hyperhydrosis der FiiBe, Ms· 
tJende Ekzeme, Akne, Impetigo usw. empfohlenen Salbe war eine Mischung aus gleichen Teilen 
Leinol und Bleipflaster. Eine salcha Mischung ist aber nur sehr kurze Zeit haltbar. Sie wird 
miBfarbig und brocklig. Man hat die Originalvorschrift deshalb im Laufe der Zeit vielfach ge· 
andert, wie aus den Angaben der einzelnen Arzneibiicher hervorgeht. Dabei ist aber im Auge 
zu behalten, daB die HEBRAsche Salbe eine ausgesprochene Decksalbe sein soIl. AIle Versuche, 
dieselbe weicher zu machen, als dies die Vorschrift der Germ. hedingt, erscheinen demnach 
unzweckmaBig. 

Germ. 6: 2 T. Bleipflaster und 3. T. weiBes Vaselin werden im Wasserbad geschmolzen; 
die geschmolzene Mischung wird bis zum Erkalten geriihrt, 24 Stunden lang an einem kiihlen 
Orte stehen gelassen und dann nochmals gut durchgeriihrt. Eine hellgelbe Salbe, die sich ver· 
haltnismaBig lange Zeit unverandert halt. - A mer.: 50 T. Bleipflaster, 49 T. weiBes Vaselin, 1 T. La· 
vendeW!. - Austr.: 20 T. Bleioxyd und je 40 T. Sesamol und Schweinefett werden unter Wasser· 
zusatz bis zur Verseifung gekocht. Dr. HEBRAS Sal be wird durch Vermischen von 100 T. dieser 
Salhe mit 2 T. LavendelOl bereitet. - Croat.: Ex tempore aus je 50 T. Bleipflaster und Olivenol, 
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2,5 T. LavendelOl und 5 T. Wasser. - Dan. u. Buee.: 65 T. Bleipflaster, 36 T. fliissiges Paraffin.
Helv.: Einem geschmolzenen Gemisch von 50 T. Bleipflaster und 43 T. weiBem Vaselin werden 7 T. 
Glyzerin und, wenn die Masse nahezu erkaltet ist, noch 5 T. Tinct. Benzoes aeth. zugefiigt. Man 
riihrt, bis der Ather verduns~et ist. - Hung.: 50 T. Bleiglatte, 20 T. Wasser, je 100 T. gelbes 
Vaselin und Schweinefett zum Pfiaster zu kochen, zuletzt 2,5 T. Lavendelol zuzusetzen. - Japon. 
u. Ross.: Gleiche Teile Bleipfiaster und Oliveno!. - Nederl.: Gleiche Teile Bleipflaster und 
Sesamo!. - Norveg.: 40 T. Bleipflaster, 60 T. weiBes Vaselin. 

Unguentum plumbicum (Suoo.). Bleisalbe. Je 5 T. Schmeineschmalz, Butter, Talg 
und Wachs, 10 T. Olivenol, 5 T. Bleiglatte, 1 T. Schiffspech werden wie bei der Bereitung von 
Emplastrum fuscum camphoratum bis zur Pfiasterbildung erhitzt. 

Ceratum fuscum (Austr.). 
1. Emplastrl Plumbl slmplicls 250,0 
2. Cerae flavae 100,0 
3. Adipis sullli 150,0. 

Mau erhitzt I, bls es schwarzbraun ist, und ftlgt 2 
und 3 blnzu. 

Collodium satumlnum. 
Collodium dlacbylatum (Mllnch. V.). 
1. Emplastrl Plumbl simpllcls 10,0 
2. Spiritus (90"/0) 10,0 
3. Aetherls 20,0 
4. Collodil 60,0. 

Man dlgeriert 1 mit 2 und 3 wAhrend 6 Stunden, 
JaEt absetzen, gleBt ab und gibt 4 zu. TrUbe 
FIUssigkeit. 

Emplastrum adhaeslvum Wlrceburglcum. 
WUrzburger Reftpflaster. 

Emplastrl Plumbl slmpllcls 
Resinae Pini 
Tereblnthinae 

Uquatis Immisce 
Boll Armenae praeparatae 

50,0 
25,0 
10,0 

Lapldls Raematites praeparatl U 5,0. 

Emplastrum adhaeslvum Bavarlcum. 
Emplastrum Leodlense. Emplastrum 

domus misericordlae. Bayerlscbes oder 
LUttlcher Reftpfiaster. 

1. Minii 350,0 
2. Sebl ovlIis 55,0 
3. Olel Olivae 430,0 
4. Cerae flavae 40,0 
5. Resinae Pinl colatae 55,0 
6. Terebinthlnae larlcinae 115,0. 

Man erhitzt 1 mit 2 und 3 zum dunk I en Pflaster 
nnd fUgt 4-6 zn. 

EmplAtre de dlapalme (Gall. 1884). 
Emplastrum dlapalmae. 

1. Emplastrl Plumbi simplicis 800,0 
2. Cerae albae 50,0 
3. Zincl sulfurlcl cryst. 25,0. 

Man llist 3 in mliglichst wenig Wasser, glbt die 
L1isung IU der geschmolzenen Mischung von 1 
und 2 und erhltzt 1m Wasserbad, bls das Was· 
ser verjagt 1st. 

Emplastrum domostlcum. 
Austr. Elench. 

Emplastri Plumbl 90,0 
Olei Ollvarum 4,0 
Camphorae 4,0 
Balsaml peruvlani 2,0. 

Emplastrum Hyaemel (Suec.). 
]. Saponls albi 7,0 
2. Olel Olivarum 30,0 
3. Lithargyri 16,0 
4. Aquae destlilatae 4,0 
5. Tereblnthinae veneto 1,0. 

1 wlrd In 2 gel list, mit 3 und 4 zu PfJaster gekocbt 
. und 6 hinzugefUgt. 

Emplastrum L1thargyrl cum Resina Plnl 
(Dresd. Vorschr.). 

Emp!. Llthargyri 4,0 
Resinae Pini 1,0. 

Emplastrum Llthargyrl molle (ErgAnzb.). 
Weiches Mutterpflaster. 

Emplastrl Plumbl simpllcls 3,0 
Adipis benzoati 2,0 
Seb! benzoat! 
Cerae f1avhe M 1,0. 

Emplastrum Mlnll rubrum. 
Rotes Mennlgepflaster. 

(Ramb. Vorschr.). 
1. Cerae fIavae 
2. Sebi benzoinatl aa 100,0 
3. Olel Olivae 40,0 
4. Minii 100,0 
6. Camphorae 3,0 
6. Olei OUvae 60,0. 

Zu der ges('hmolzenen Mischung von 1-3 mlscht 
man die Anreibung von 4-6 hinzu. 

ErgAnzb. 
Cerae flo. vae 100,0 
Seb! benzoinat. 100,0 
OJ. Arachidis 100,0 
Minii 100,0 
Camphorae 3,0. 

EmplAtre de mlnlum camphr6 (Gall. 1884). 
EmplAtre de Nuremberg. 

Emplastri Lithargyri 600,0 
Cerae f1avae 300.0 
Olei Olivae 100,0 
Mlnll 150,0 
Campborae 12,0. 

Die Mennige ist mit dem OlivenlH feln anzureiben. 

Emplastrum Plumb I rubrnm (Rlsp.). 
Emplastr. confortativum de VIGo. 
Mastichis pulv. 20,0 
Boli rubrae pulv. 20,0 
Olibani pulv. 20,0 
Myrrbae pulv. 20,0 
Sanguinis Draconls pulv. 30,0 
Minli pulv. 60,0 
Terebinthlnae 40,0 
Olei Olivarum 60,0 
Cerae flavae 70,0 
Emplastr. Lithargyrl simp!. 710,0. 

Emplastrum stomachleum KLEPPERBEIN. 
KLEPPERBEINsches Magen· und Nerven· 

stArkeudes PfJaster. 
Emplastrl Plumbl simpllcls 
Cerae fla vae 
Resillae Plnl 
Tereblnthinae communis 
Camphorae tritae 
Ole! Pet rae Italici 
Olel A bsinthii 
Olel Calami 
Olel Lavandulae 
Olel Menthae piperitae 
Olei Aurantii cortici! 
Olel Caryophyllorum 
Olei Rosmarilli 

450,0 
80,0 
40,0 
20,0 
5.0 
8,0 

lUl 1,0 

U 2,0. 

Gelatlna Uthargyrl UNNA. 
Gelatinae alhae 5,0 
Aquae destillatae 65,0 
Glycerin! 20,0 
Lithargyri 10,0. 
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Pasta Llthargyrl cum Amylo UNNA. 
1. Llthargyri 6,0 
2. Aceti 18,0 
3. Amyli Trltlci 0,0 
4. Aquae 15,0 
6. Glycerini 20,0. 

Man lost 1 in 2 und dampft zum Brei eln; dlesem 
setzt man die Anrelbung von 3-5 zu und er· 
hltzt aufs neue, bis 40 T. einer Pasta entstan· 
den sind. 

Pulvls Inspersorlus dlachylatus (ErgAnzb.). 
Diach ylonstreupul ver. 

Acidi boricl pulv. 3,0 
Plumbi stearinici pulv. 9,0 
Amyli 88,0. 

Sparadrap de dlapalme (Gall. 1884). 
Emplastri diapalmae (Gall.) 1200,0 

Unguentom antekzematleulll UNNA. 
1. Llthargyrl 25,0 
2. Acetl 75,0 
3. Olel Ollvae 25,0 
4. Adlpls benznaU 26,0. 

Man kocht 1 mIt 2 bis zum Gewichtvon 50,0 und 
mischt 3 und 4 darunter. 

Unguentum dlachylon carbollsatum LASSAR 
(ErgAnzb.). 

LABSARSche Bleisalbe. 
Acidl carbolici 1,0 
Ungt. diacbylon 49,0. 

Unguentum fuaeum (Nat. Form.). 
Brown Ointment. Unguentum matrls. 

MOTHERS Salve. 
Olel Ollvae Emplastri fusei campborati 60,0 
Cerae albae iii 100,0 Olei Ollvae 
Tereblntbinae venetae 20,0. Adipls suilli M 26,0. 

GLOECKNERSches Heil- undZugpfIaster von MATHILDE RINGELHARDT, geb. GLOECKNER, 
in Leipzig. Eine Mischung aus 65 T. Emplastrum fuscum und 35 T. Baumo1. 

LAMPERTS Heil- und Zugpflaster besteht aus 5 T. Bleipflaster, 3 T. gelbem Wachs, 
1 T. Talg und 1 T. Terpentin (WITTSTEIN). 

HELLS antiseptisches Diachylonstreupulver enthiilt Borsaure, Zinkoxyd und Diachylon. 
pflaster in feinster Verteilung. 

HOFSCHNEIDERS Heilmittel gegen Flechten besteht aus Bleipflaster mit BleiweiJ3, Zink· 
oxyd oder kohlensaurem Zinkoxyd (Galmei) und einem Eisenfarbstoff, hochstwahrscheinlich 
armenischem Bolus. 

Dr. SPRANGERS Heilsalbe. Eine Salbe aUB Mutterpflaster, Harz und Wachs (B. FISCHER). 
Universal- und Heil-FlullpfIaster, sogenanntes echtes Hamburgerpflaster, ist ein 

Gemisch aus 40 T. Emp1. fuscum camrboratum mit I T. feingepulvertem Bernstein. 
WILHELM DICKS Wundensalbe wird nach Angabe des Herstellers nach folgender Vor. 

Bchrift bergestellt. 01. Oliv'ar. 1000,0, Minii 500,0, Cerae flav. 300,0, Cetacei 30,0 Mastichis 
50,0, Olibani 30,0, coque ut fiat massa e fusco nigra, tum adde Campborae oleo tritae 35,0, 
Terebinth. venetae 15,0. 

Plumbum hyperoxydatum. Bleidioxyd. Bleisuperoxyd. Plumbum superoxydatum 
(peroxydatum, oxyrlatum fuscum). Pb02 • Mol.·Gew. 239. 

Das Bleidioxyd wird noch haufig als Bleisuperoxyd bezeicbnet; as ist aber kein eigent. 
liches Superoxyd wie Z. B. Bariumsuperoxyd Ba=O=O. 1m Bleidioxyd sind beide O·Atome 
an dem 4.wertigen Pb.Atom gebunden. O=Pb=O. Das Bleidioxyd ist das Anhydrid der 
Bleisii.ure, deren Salze als Plumbate bezeichnet werden, z. B. PbOaK 2 bleisaures Kalium, 
PbO,K, orthobleisaures Kalium, PbO,Ca2 orthobleisaures Calcium. PbO,Pb2 orthobleisaures 
Blei = Mennige. 

Darstellung. 100 T. Mennige werden in einem Kolben mit einer Mischung von 250 T. 
Wasser und 200 T. Salpetersii.ure (25 0/ 0) einen Tag lang unter wiederholtem Umschiitteln stehen 
gelassen. Nach Zusatz von 200 T. Wasser wird das Bleidioxyd abfiltriert, ausgewaschen und bei 
gelinder Wiirme getrocknet. Ausbeute etwa 25-30 T. Aus dem Filtrat erhii.lt man durch Ein
dampfen zur Kristallisation Bleinitrat. 

Eigenschaften und Erkennung. Dunkelbraunes, schweres Pulver, unl6slich in 
Wasser und Salpetersaure, lOslich in Salpetersaure unter Zusatz von Wasserstoffsuperoxydlosung 
oder reduzierender Stoffe. Mit Salzsaure gibt es Chlor und Bleichlorid. Wird Schwefel mit Blei· 
dioxyd zusamm«:ngerieben, so entziindet er sich. 

Priifung. Bleidioxyd, das zur chemiscben Analyse verwendet wird, darf kein Bleichlorid 
entbalten. Wird I g Bleidioxyd mit 10 ccm verd. Salpetersaure erwiirmt, so dad das Filtrat 
durch Silbernitratl6sung nicht verandert werden. Die weitere Priifung auf fremde Beimengungen 
kann wie bei Mennige ausgefiibrt werden (8. 500). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. In der Analyse; technisch als Oxydationsmittel bei der Darstellung vieler 

kiinstlicher Farbstoffe, zur Herstellung von Ziindholzern. Zu letzterem Zwecke wird auch ein 
Gemisch von Bleidioxyd mit Bleinitrat verwendet (oxydierte Mennige), das man durch 
Behandeln von Mennige mit Salpetersaure und Eindampfen deB Gemiscbes zur Trockne erbii.lt. 

Plumbum stearinicum. Stearinsaures Blei. 
Darstellung. Eine L6sung von 3 T. Stearinseife in 12 T. Wasser wird mit einer 

LOsung von 2 T. Bleiacetat in 8 T Wasser gefallt. Der Niederscblag wird so lange aUB· 
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gewasohen, bis das Wasohwasser duroh Eisenohloridlosung nur nooh sohwaoh gefiirbt wird, 
darauf gesammelt, abgepreBt, bei gewohnlioher Temperatur getrooknet und fein zerrieben. 

Eigenschajten. Feines., fettig anzufiihlendes weiBgelbliches Pulver mit einem 
Stich ins Rotliche, in Wasser unlOslich. 

Prujung. Wird 1 g stearinsaures Blei mit 20 ccm Wasser geschiittelt, so dad 
das Filtrat: - a) durch Schwefelwasserstoffwasser hochstens braunlich gefarbt werden 
(Schwermetalle, lOsliche Bleisalze). - b) durch Eisenchloridlosung nicht rotlich oder 
rot gefarbt werden (Essigsaure). 

Plumbum tannicum. Bleitannat. Gerbsaures Blei. 
Darstellung. (Erganzb.) 30 T. Bleiessig werden unter bestandigem Umrtihren in 

eine kalte Losung von 10 T. Gerbsaure in 180 T. Wasser eingetragen. Der Niedersohlag wird 
auf einem Filter ausgewasohen, bei nioht tiber 30° getrooknet und zerrieben. 

Eigenschajten. Feines, gelblich-graues, im Wasser unlosliches, geschmack
loses Pulver. Beim Erhitzen verkohlt es und hinterlaJ3t zuletzt Bleioxyd. 

Aujbewahrung. Vorsiohtig. 
Anwendung. AuBerlioh ala Streupulver und in Balben bei Exkoriationen, brandigen 

Gesoh wiiren. 

Plumbum tannicum pultiforme. Feuchtes Bleitannat. 
ad Decubitum. Unguentum (Linimentum) ad Decubitum 
A UTENRIETHS Salbe gegen das Durchliegen. 

Cataplasma 
Autenriethi. 

Ergiinib.: 8 T. mittelfein zerschnittene Eichenrinde werden mit der hinreiohenden Menge 
Wasser 1/2 Stunde gekocht, so daB 40 T. wiisseriger Auszug erhalten werden. Der filtrierten Ab
kochung wird nach dem Erkalten (!) unter Umriihren so lange Bleiessig (etwa 4 T.) zugesetzt, 
wie ein Niederschlag entsteht. Der abfiltrierte, nicht ausgewasohene, noch feuchte, ungefiihr 
12 T. betragende Niederschlag wird in ein Glas gebracht und mit 1 T. Weingeist vermischt. 
Zur Abgabe frisch zu bereiten. Zur Herstellung verschiedener Gewichtsmengen des breiformigen 
Bleitannats sind folgende Substanzmengen erforderlich: 

Plumb. tann. pultil. 10,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 80,0 90,0 100,0 
--~~~----~--~~~~~~~~--~~-=~~~~--~~-=~ Cort. Quercus 7,0 14,0 17,5 21,0 28,0 35,0 42,0 56,0 63,0 70,0 

Colatur 35,0 70,0 87,5 105,0 140,0 175,0 2lO,0 280,0 315,0 350,0 
Liq. Plumbi subacet. 3,5 7,0 8,75 10,5 14,0 17,5 21,0 28,0 31,5 35,0 
Spiritus 0,9 1,8 2,2 2,6 3,5 4,4 5,3 7,0 7,8 9,0 

Unguentum Plumbi tannici. Gerbsaure-Bleisalbe. Unguent. Tannatis 
plumbici. Ungt. ad Decubitum. 

Eine Verreibung von frisch hergestelltem Bleitannat mit einem Fettkorper, die nach Germ., 
Croat. und HeJvet. stets frisch zu bereiten ist. 

Germ. Croat. Austr. Helvet. Ross. Suec. 
Acidum tannicum 1 1 1 5 1 1 
Liquor Plumbi subacetici 2 2 2 10 6 3 
Adeps suilIus 17 
Vaselin. flav. 17 85 61) 
Ungt. simplex 17 24 
Glycerinum 3 

Die Gerbsaure wird mit dem Bleiessig zu einem gleichmiiBigen Brei verriehen und dieser 
mit dem Fettkorper gemischt. 

Plumbum thiosulfuricum. BleithiosuUat. Unterschwefligsaures Blei. Plumbum 
subsulfurosum. PbS~03' Mol.-Gew. 319. 

Darstellung. Durch Fallen einer Losung von 10 T. Bleiacetat mit einer Losung von 
8 T. Natriumthiosuifat. 

Eigenschajten. Das kalt gefallte Bleithiosulfat ist rein weiB. Feucht mit Kaliumchlorat 
gemischt und getrocknet liefert es eine Masse, die sich auf Druck oder Schlag entziindet. 

Anwendung. Zur Herstellung von ZiindhOlzern. 

1) Gleiche Teile W ollfett und Vase lin. 
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Podophyllum. 
Podophyllumpeltatum (L.) WILLDENOW. Ber beridaceae-Podophylloideae. 

Heimisch im atlantischen Nordamerika (Hudsons-Bay bis Neu-Orleans und 
Florida). Mit kriechendem Rhizom und 2 schildformigen, handfOrmig gelappten 
Bliittern. Bliite weill, einzeln, terminal. Frucht eine gelbe Beere, die Samen der 
pulpos werdenden Placenta eingesenkt. 

Rhizoma Podophylli. Podopbyllwurzel. Podophyllum Root. Rhizome de 

pod 0 p h y 11 um. Radix Podophylli. Maiapfelwurzel. FuBblattwurzel. May Apple Root. 
Der Wurzelstook ist krieohend, fast horizontal waohsend, in seiner Gesamtausdehnung oft 

von 1 m Lange und dariiber, von 6-7, seltener 8-10 mm'Durohmesser, auBen mit einer sehr 
diinnen, braunen Rinde, im Innern weiB. 1m Handel in versohieden langen, oft hin und her ge
bogenen Stiioken. Der Bruoh hornartig. Das Rhizom ist in Zwisohenraumen von 6-15 om duroh 
knotige Ansohwellungen, die auf der Oberseite siegelartige Abbruohsnarben tragen, in Glieder ge
teilt, die einem Jahreswaohstum entspreohen. Die Abbruohsnarben, an denen die mit einer Einzel
bliite absohlieBenden Liohtsprosse angeheftet waren, sind kreisrund, etwa 1 om im Durchmesser. 
Auf der Ausdehnung eines Jahresgliedes in Abstanden von 1,5-2,5 om Narbeninsertionskurven 
von Niederblattern. Das Rhizom verzweigt sioh in der unmittelbaren Nahe der verdiokten Stellen 
unter der Abbruchsnarbe, hier entspringen auoh die 0,2 om dioken, 12-15 om langen Wurzeln. Ge
sohmaok der gepulverten Droge siiBlich, hernaoh bitter, soharf, ekelhaft. 

Mikroskopisches Bild. Quersohnitt. Das Rhizom an Ober- und Unterseite sohwaoh 
abgeplattet. GroBes Mark; ein Kreis von Holzbiindeln, die selbst bei sehr alten Rhizomen nur 
wenig langer in der radialen als in der tangentialen Riohtung sind; eine dioke Rinde, die vorzugs
weise aus Parenohym besteht, aber hier und da kleine GefaBbiindel (Blattspurstrange und Wurzel
gefaBbiindel) und eine diinne Sohioht nioht sehr entwiokelten Kollenohyms innerhalb der Epi
dermis oder des Korkes, der diese vertritt, zeigt. Zahl der GefaBbiindel durohsohnittlioh 20, kann 
bis auf 36 steigen. Kork meist nur 3-4 Reihen, da die mit dioker Cutioula bedeokte Oberhaut 
bald reiBt und dann weitere Korkbildung nicht stattfindet. Parenchymzellen der Rinde dick
wan dig mit reichlich Starke, Interoellularen nehmen naoh innen an GroBe zu. GefaBe von maBiger 
GroBe, einzeln oder zu wenigen in Gruppen vereinigt, die kleinsten an der Innenseite des Biindels. 
1m Siebteil Siebrohren von maBiger GroBe, in alten Rhizomen kollabiert. Bei alteren Wurzel
stooken hier und da an der inneren Begrenzung der Biindel einzelne Sklerenchymfaserbiindel. 
1m Mark groBe Drusen von Caloiumoxalat. Die Starke kleinkbrnig, viele Korner mehr oder weniger 
lappig. 

Bestandteile. Etwa 6% Podophyllumharz oder Podophyllin (s. d.). Naoh DOTT 
und LOHMANN enthalt die frische Wurzel kein Harz; dieses bildet sich erst beim Trocknen 
und Lagern; der Hoohstgehalt an Harz wird erst naoh zwei J ahren erreioht. Hieraus erklaren sioh 
auoh die von versohiedenen Autoren beobaohteten Sohwankungen im Harzgehalt von 1,6-6,6 0/ 0 
und mehr. Es wird daher vorgesohlagen, die Wurzel vor der Eliite der Pflanze zu sammeln und 
erst nach zweijahrigem Lagern auf Harz zu verarbeiten. 

Aufbewahrung. V orsioh tig. 
Anwendung. Als Abfiihrmittel zu 0,5-1,5 g, als Brechmittel zu 1,5-2,5 g. Meist wird 

aber an Stelle des Rhizoms das daraus gewonnene Harz, das Podophyllin, angewandt (s. d.). 

Extractum Podophylli fluidum. Fluidextract of Podophyllum. 
Amer.: 1000 g gepulverte (Nr. 40) Podophyllumwurzel werden naoh Verfahren A (Bd.l, s. 1227) 
mit (92.3 Gew.- %) Weingeist zu 1000 ccm Fluidextrakt verarbeitet. 

Podophyllinum. Podophyllin. Resina Podophylli. Podophyllumharz. 
Eill Gemellge verschiedeller harzartiger Stoffe, die aus dem weingeistigen Auszug 

der Podophyllumwurzel durch Wasser abgeschiedell werden. 

Darstellung. (Nederl.) 100 T. mittelfein gepulverte Podophyllumwnrzel werden mit 
Weingeist (90 Vol.-%) durch Perkolation ausgezogen, bis 5 oom des Perkolats sioh mit 2 oem 
Wasser nioht mehr triiben. Darauf destilliert man den Weingeist ab, dampft den Riickstand 
auf 50 T. €lin und laBt die so erhaltene Fliissigkeit naoh dem Erkalten in feinem Strahl (!) unter 
stetem Riihren (!) langsam in eine Mischung aus 200 T. Wasser und 4 T. Salzsaure einflieBen. 
Dabei wird das Podophyllharz als feinkorniges Pulver ausgesobieden. Man laBt absetzen, sammelt 
das Harz auf einem Tuch und wascht mit kaltem Wasser aus, bis das Ablaufende nioht mehr 
sauer reagiert. Darauf wird das Harz leicht abgepreBt und bei gewiihnlicher Temperatur vor
getrocknet. SchlieBlioh trooknet man vollends iiber Kalk oder bei gelinder Warme und pulvert 
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die so erhaltenen leioht zu zerbrockelnden Massen. Bei hoherer Temperatur wiirde das Harz zu 
einer braunen Masse zusammen backen. Au s beu te 3-60/0' Brit., Gall. und Amer. haben iihnliehe 
Vorsehriften. 

Eigenschaften. (Germ.) Ein gelbes, amorphes Pulver oder lockere, zerreib. 
liche, gelblich. oder braunlich.graue Masse, ]oslich in 100 T. Ammoniakfliisaigkeit; 
die gelbbraune Loaung mischt sich klar mit Wasser und scheidet mit Salzsaure 
braune Flocken aus. In 10 T. Weingeist ebenfalls loslich, dagegen nur teilweise 
loslich in Schwefelkohlenstoff und Ather. Bei 100 0 farbt es sich dunkler, schmilzt 
aber noch nicht. Mit Wasser geschiittelt liefert as ein fast farbloses, bitter schmecken· 
des Filtrat, das Lackmus nicht verandert und durch Eisenchloridlosung braun gefarbt 
wird. Bleiessig ruft in diesem wasserigen Auszug eine gelbe Farbung und sehr 
schwache Opaleszenz hervor; al1mahlich scheiden sich rotgelbe Flocken aus. - Beim 
Verbrennen darf es hochstens 0,5% Riickstand hinterlassen. 

Verfiilschungen. Es sind Verfalschungen mit Aloepulver und mit Aluminium. 
hydroxyd beobaehtet worden. 

Bestandteile. Der Hauptbestandteil des Podophyllins, der aueh hautpsiiehlich die Wirkung 
bedingt, ist das Podophyllotoxin (s. d.). AuBerdem sind vorhanden: Pikropodophyllin, 
Podophylloq uercetin, harzartige Podophyllinsaure, harzartiges Podophylloresin 
unli eine cholesterinartige Verbindung. 

Priifung. (Naeh DOTT:) Sehi.ittelt man 0,5 g Podophyllin mit 60 eem verd. Ammoniak. 
fliissigkeit (5% NHs) innerhalb 5 Minuten otter um, filtriert dann und waseht aus, bis das Waseh. 
wasser farblos erscheint, so sollen naeh dem Troeknen des Filters im Wasserbad nieht mehr ala 
150/0 des zur Priifung verwendeten PodophyllinB als unloslieher Riiekstand hinterbleiben. DaB 
Harz aus P. emodi hinterlaBt bedeutend mehr, etwa 50 0/ 0 unloBliehe Anteile. 

Naeh TAYLOR nimmt die LOBliehkeit des Podophyllins in Weingeist mit dem Alter 
deB Harzes ab; als zulassige Menge der in Weingeist von 90 Vol.· 0/0 unlosliehen Anteile gibt TAYLOR 
20/0 an. 

Nach Beobachtungen von BERNEGAU enthielt Podophyllin in den meisten Fallen mehr als 
100/0 in Weingeist unloBliehe BestandteiIe 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Wirkung und Anwendung. In starken Gaben wirkt es draBtisch mit Brechreiz, 

in kleinen Gaben purgierend. Fiir einmaligen Stuhlgang 0,05-0,1 g, bei habitueller Verstopfung 
0,005-0,03 g ein· bis zweimal taglich in Pillen oder Pulver. Dient auch als gallentreibendes 
Mittel; groBe Gaben bewirken Darmentziindungen. GroBte Einzelgabe nach Germ. und Helv. 0,1, 
Austr. 0,05, groBte Tagesgabe 0,3, Austr. 0,2 g. Auch gegen die Wurmkrankheit der Bergarbeiter 
ist es mit gutem Erfolg angewandt worden. 

Podophyllotoxinum. Podophyllotoxin. Podophyllinum purissimum. 
C20H150s(OCHs}2 + 2 H 20 Cnach Kl1RSTEN), C15H 140, + 2 H 20 (nach DUNSTAN und HENRY). 

Darstellung. Das durch AUBziehen des Podophyllumrhizoms oder des PodophyllinB 
mit Chloroform und Eindampfen des AuszugeB erhaltene Extrakt wird mit Benzol ausgekocht. 
Beim Erkalten der Losung scheidet Bich das Podophyllotoxin kristallinisch abo 

Eigenschaften. Farblose Nadeln, Smp. 117 0, leicht loslich in Alkohol, Chloroform und 
heiBem Benzol, wenig loslich in Wasser nnd Ather. Es ist Iinksdrehend. Beim Erwarmen mit 
Alkalien gibt es Salze der nnbestandigen Podophyllinsanre, die leicht Wasser abspaltet nnd 
in das mit dem Podophyllotoxin isomere Pikropodophyllin iibergeht (Smp. 227 0). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Anwendung. Selten, wie Podophyllin, fiir Kinder 0,0005-0,005 g, fiir Erwachsene 0,015 g. 

Podophyllum emodi WALL. Heimisch im Himala,ya, vielfach in den Garten in Kul. 
tur. Mit roter Frucht. Verwendung findet ebenfalls das Rhizom, das dem der vorigen 
Art ahnlich ist und auch dieselben Bestandteile zu haben scheint; es enthiilt zwar 
etwa 12% Harz, aber nur halb so viel Podophyllotoxin wie das Rhizom von P. pel. 
tatum. Die Frucht wird gegessen. 

Bestandteile. Das Harz besteht nach UMNEY zn 50% ans Pikropodophyllin (s. 
Podophyllotoxin). 

Podophyllum pleianthum HANCE auf Formosa und P. versipelle HANCE in China 
finden ahnliche Verwendung wie Podophyllum peltatum. 
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Pastllll Podophyllin I DIETERICH. 

Podophyltinl 5,0 
Radle. Llqulrltiae pulv. 20,0 
Trallllc&nt.hae 2,0 
SaCl'hllri 60,0 
Glycellni 3.0 
Sirupl gumm08i q. s. 

IOO Pastlilen. 
Pl1l1lae Aloes at Podophylli composltae 

(Nat. Form.). 
Compound PUis of Aloes and Podo· 

phyllum. JANE WAYS Pills. 
Aloes puriflcat. (Amer. VIII) 8,5 
Podophylliul 3,25 
Extract. Belladonll. folior. alcohol. 

(Amer.) 1,8 
Extract. Nucis vomlc. (Amer.) 1,6. 

Zu 100 Pillen. 
Pllulae Alolnl composltaa (Nat. Form.). 

Compound Pills of Aloin. 
Alolnl 3,25 
Podophyllini 0,8 
Extract. Belladonn. follor. alcohol. 

(Amer.) 1,8. 
Zu 100 Plllen. 
Pllulae Colocynthldls at Podophylli (Nat.Form.) 

Pills of Colocynth and Podophyllum. 
Extractl Colocynthld. compo (Amer.) 16,2 
PodophyUlni 1,6. 

Man formt hleraus 100 Pillen. 
Pllulae drastlcae cum Extrado Belladonnae 

(F. M. Germ.). 
Podophyllin. 
Extr. BelladoDD. 
Rad. et Succ. Liqulrit. depur. 

Zu 10 Plllen. 

0,3 
0,1 

Ai 0,15. 

Pllulaa Podophylli c. Extracto Belladonnae 
(Gall.). 

Pillules de podophylline belladonnees. 
PodophYllinl pulv. 3,0 
Extractl Belladonnae 1,0 
Saponls medicinalis 3,0. 

Zu 100 Plllen. 
Pllulae Podophylli, Brlladonnae at Capllcl 

(Nat. Form.). 
Pills of Podophyllum, Belladonna and 

Capsicum. SQUIBBS Podophyllum Pills. 
Podophyllinl 1,6 
Extract. Belladonu. fol. 

alcohol. (Amer.) 
Fruct. Capslcl fastiglatl 
Sacchari Lactls 

0,8 
3,2 
6,0 

Gummi arablcl 
GlYcerlni, Sirupi 

1,6 
lUi q. 8. 

Zu 100 Plllen. 
Pllulae trlpUcel (Nat. Form.). 

Triplex Pills. Pilula triplex. 
Aloes purlficatae (Amer.VITI) 13,0 
Massae Hydrargyri (Amer.) 6,Ii 
Podophylliui 1,6. 

Zu 100 Pillen. 
Tlnctura Podophylll (Brit.). 
Tincture of Podophyllum. 

1. Reslnae Podophylli (Brit.) 36,5 
2. Spiritus (90 Vo!.·o/o) q. s. ad 1000ccm. 

Man stellt 1 mit 900 ccm von 2 unter blsweillgem 
SchUtteln 24 Stunden beiseite, fIltrlert und 
bringt durch Nachwaschen des Filters mit 2 
auf 1000 ccm. 

Pogostemon. 
Pogostemon patchouli PELLETIER, Labiatae - Stachyoideae - Pogoste. 
moneae, ist die Stammpflanze fiir das Patsohuli des europiiisohen Handels. 

Heimisch in Vorderindien, auf Penang und auf der malayisohen Halbinsel, vielfaoh 
kultiviert in Vorder· und Hinterindien, auf Ceylon, Java, dem malayisohen Archipel, 

in China., Westindien, Paraguay, auf Mauritius, Reunion usw. Pogostemon Hayneanus 
BEN-TH., fur Patsohuli von Bombay, Pogostemon comosus MIQ., fiir Patschuli 

von Java, Pogostemon patchouli PELL., fiir Patschuli ohne Bliiten von 
Java.. AuJlerdem Iiefern Microtaena oymosa PRAIN, Nordindien und Assam, 
und Pleotranthus patohouli CLARKE, China, Tonking, Hinterindien, Java, gleioh. 
falls Patsohuliblatter und 01. 
Folia Patchouli. PatlichullbJltter. Herba Patohouly. 

Die getrockneten Blatter, in der Droge meist zerbrochen und mit Zweigstiicken vermischt. 
Die Blatter sehr dUnn, langgestielt, 6-8 em lang, eiformig bis breiteiformig, spitz oder zuge· 
spitzt, gekerbt oder tief gesii.gt, an der Basis verschmalert, gelbbraunli{lh. Der Geruch ist stark 
eigenartig, an Moschus erinnernd. der Geschmack gewiirzhaft scharf, etwas bitter. Die frischen 
Blatter sind geruchlos. 

Mikroskopisohes Bild. Spaltoffnungen, von zwei quer zum Spalte gestellten Neben. 
zellen begleitet, entweder auf beiden Seiten des Blattes oder nur an der Unterseite, hier sehr reich· 
lich. 1m Mesophyll an der Oberseite ein einschichtiges Palisadengewebe. Oxalsaurer Kalk in 
Nii.delchen reichllch im Mesophyll. Haarbildungen: Mehrzellige, ziemllch dickwandige, weit. 
lumige, fein gestrichelte Gliederhaare. Kleinere, mit einzelligem, kurzem Stiel der Epidermis 
aufsitzende, mit einem zweizelligen Kopfchen versehene AuBendriisen. GroBere blasige Raut. 
driisen mit einer niederen Stielzelle und einer annahernd kugeligen, reichllch secernierenden 
Kopfchenzelle. Die inneren Driisen sind in ganz analoger Weise wie die auBeren gebaut; sie sit zen 
mit einem Stiel aus 2-3 kurzen, verkorktwandigen Zellen Mesophyllzellen auf und ragen mit 
ihrem kugeligen, schlauchformigen oder unregelmii.Big gelappten einzelligen Driisenkbpfchen 
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in die Intercellularrii.ume des Mesophylls hinein. Diese inneren Driisen sind sehr zahlreich und bei 
der Betrachtung des lebenden Blattes von der Oberseite her als durchscheinende Punkte im auf· 
faUenden Lichte sichtbar. 

Verfiilschungen. Hauptsachlich die Blatter von Ocimum basilicum L. var. pilo
sum, Labiatae, ferner die Blatter von Urena sinnata L. und Urena lobata L. var. 
sinnosa, Malvaceae, Hyptis suaveolens Pom. und Plectranthus fruticosus WIGHT., 
Labiatae. Welchen Umfang diese Verfalschungen erreichen, erhellt daraus, daB ofters Patschuli
ballen nach Europa gekommen sind, die nur 20% Patschuliblatter enthielten. Von andern Ver
falschungen ist noch die Beschwerung mit Sand oder Wasser zu nennen. 

Anwendung. Zur Gewinnung des Patschulioles. 

Oleum Foliorum Patchouli. Patschuliol. Oil of Patchouli. Essence de 
patchouli. 

Gewinnung. Die griinen Teile des Patschulikrautes werden auf Bambushorden bis zu 
einem gewissen Feuchtigkeitsgehalt getrocknet, dann in Haufen geschichtet einer Garung unter
worfen und schlieBlich mit Wasserdampf destilliert. Die Ausbeute an 6I betragt bis zu 4%. Durch 
die Garung werden die Zellwande fiir das 01 durchIassiger, eine nachtragliche Olbildung wahrend 
des Trocknens oder der Garung findet jedoch nicht statt. 

Eigenschaften. Gelblich- oder griinlichbraunes bis dunkelbraunes, sehr dickes 01 von 
intensivem, anhaftendem Geruch; zuweilen scheidet das 01 Kristalle abo Spez. Gew. 0,966 bis 
0,995 (15°); an -50° bis -68°; nn20. 1,507-1,513; S.-Z. bis 5,0; E.-Z. 2-12; meist Mslich 
in 0,5-1,5 Vol. Weingeist von 90 VoL-Ufo, einige Ole IOBen sich erst in 4-6 Vol. 

Bestandteile. 52-57% Patschulialkohol, C15H250H (der zuweilen aua dem 01 
sich abscheidende Anteil), Spuren Benzaldehyd, Eugenol, Zimtaldehyd, ein Alkohol 
von rosenahnlichem Geruch, zwei Ketone, zwei basische Su bstanzen, zwei Sesq uiterpene, 
Azulen (Coerulein), (vgl. 01. Chamomillae Bd. I S.912). 97% der Bestandteile sind fiir den 
Geruch des Oles wertlos; iiber den den Geruch bedingenden Bestandteil ist kaum etwas bekannt. 

Polygala. 
Polygala amara L. und Varietiiten. Polygalaceae. Zerstreut in Mitteleuropa. 
P. amara L. variiert in GroBe, Habitus und Gehalt an BitterstoffeD sehr nach den 
Standorten. KOCH faBt die vielen friiheren .Axten in drei Formen zusammen: Poly
gala austriaca, umfaBt P. austriaca CRANTZ, P. myrtifolia FRIES, P. uliginosa 
RCHB., P. decipiens BESSER, P. amara JACQ. u. SCHLECHT; P.amblyptera (P. buxi
folia RCHB.); P. alpestris RCHB. 

HerbaPolygalaeamarae. Bitteres Kreuzblumenkraut. Bitter Milk Wort. 
Her ba de polygale vulgaire. Her ba Amarellae. Herha cum Radice 
Polygalae amarae. Himmelfahrtskraut. Kreuzwurzkraut. Milchblumen
kraut. Bitteres Ramselkraut. 

Das getrocknete, zur Bliitezeit an trockenen ge birgigen Orten mit der 
Wurzel gesammelte Kraut. Auf feuchtem Boden gewachsen, enthalt die Pflanze 
wenig oder keinen Bitterstoff. 

Die Wurzel ist gelblich, holzig, diinn, bis 15 cm lang, mit diinner leicht ablos
barer Rinde. Sie tragt mehrere bis 15 cm hohe, fast kahle, beblatterte, mit einer 
Bliitentraube eDdende Stengel, deren untere Blatter zu eiDer Rosette zusammen
gedrangt sind. Diese Blatter sind spatelformig oder verkehrt eiformig, bis 3 cm lang 
und groBer als die zerstreuten, sitzenden, lanzettlichen Stengelblatter. Samtliche 
Blatter ganzrandig, ziemlich dick und glatt, die ganze Pflanze mehr oder weniger 
flaumhaarig. Die kleinen, meist blauen. rotlichen, seltener weiBen Bliiten mit einem 
fiinfblatterigen Kelch, dessen beide innersten Blatter groB und blumenblattartig sind. 
Die Blumenkrone meist drei-, auch fiinfblattrig, das vorderste Blatt (Kiel) helmartig, 
die iibrigen Kronbliitter mit dem Kiele verwachsen. Ohne Geruch, von sehr bitterem 
Geschmack. Schwach bitteres oder geschmackloses Kraut ist zu verwerfen. 

Mikroskopisches BiId. Bei den Blattern in beiden Epidermen Spaltbffnungen und 
einzellige, dickwandige, warzige, 70-100" lange Haare, deren Basis flaschenartig angeschwollen 
ist. 1m Mesophyll oberseits 3 Reihen Palisaden, darunter Schwammparenchym. 1m Stengel 
groBzelligeB, meist hohles Mark und ein vbllig geschlossener, schmaler Holzring. 
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Verwechslungen und VerJiilschungen. Haufigist der Droge da.s Kraut von Poly
gala vulgaris L. uutergemischt oder dieses kommt allein als Herba Polygala.e in den Handel. 
Es fehlt der charakteristische bittere Geschma.ck der echten Droge. P. vulgaris ohne Blatt
rosette, Blatter schmallanzettlich, die uuteren elliptisch, langstengeliger, die Bliiten mehr rot. 
lich. Die Farbe wechselt zwischen duukelviolett, rot oder weiB. Die Ha.a.re in der Blattepidermis 
sind diinnwandiger uud langer (150-180!L lang uud 10-12 !L breit). Weitere Verwechsluugen 
sind P. comosa ScHKUHR, P. avioulare L., P. oalcarea SCHULTZ u. a. 

Bestandteile. Geringe Mengen atherisches 01, Polygamarin (Bitterstoff), Poly. 
galasaure, Polygalit (ein Alkohol), Saponin (= Senegin), Zucker. 

Anwendung. In der Volksmedizin in Abkochungen (15-20,0:200,0) ale Ma.genmittel 
und bei Katarrhen. 

Sirupus Polygalae, Sirop de polygala. - Gall.: Wie Sirupus Adianti pedati 
(Gall.). Siehe Bd. I, S.276. 

Polygala butyracea HECKEL, in Westafrika kultiviert; die Samen liefem 17-18% 
Fett. dasselbe besteht aus 4,8% Palmitinsaure, 31,5% Olein, 57,5% Palmitin, 

6 % Myristin. Ebenso liefert P. rarifolia D. C., Afrika und P. oleifera HECK. 

Malaeca, Fett. 
Polygala tinctoria FORSK., in Arabien, liefert einen blauen indigoartigen Farbstoff. 

Zahlreiche Polygala·Arten enthalten Salicylsauremethylester, und zwar 
anseheinend nicht frei, sondem in glykosidischer Bindung, namlich P. senega L., 
P. Baldwinii NUTT., P. variabilis H.B.K., P. javana D.C., P.oleifera HECKEL, 
P. serpyllacea WEmE, P. calcarea F. SOUULTZ, P. vulgaris L. Andere enthalten 
Saponine. 

Polygala senega L. siehe Senega S.688. 

Polygonatum. 
Polygonatum officinale ALL. (P. vulgare DESF.). Liliaceae-Asparagoi
deae-Polygona teae. Heimisch in Europa, Sibirien uud dem westlichen Hima.la.ya.. Mit 
dickem Rhizom, da.s aus den FuBstiicken der alljahrlich iiber die Erde hervortretenden Sprosse 
gebildet ist, die nach ihrem Absterben ruudliche, flache Hohluugen (daher der Name "Salomons
siegel") hinterlassen, auBerdem mit den Narben der Wurzeln uud geringelt durch die Insertions
stellen der Niederblatter. Mit kantigem Stengel, der abwechselnd zweizeilig ganzrandige Laub
blatter uud in deren Achsel je 1-2 iiberhangende Bliiten tragt. 

Rhizoma Polygonati. Salomonssiegel. Rhizome de sceau-de-Salomon. Radix Si
gilli Salomonis. Enthalt Asparagin. 
Polygonatum multiflorum ALL. Verbreituug wie P. officinale, aber auch in Japan. 
Stengel stielruud. Anzahl der Bliiten in jeder Blattachsel groBer. 

Polygonatum biflorum (WALT.) ELLIOTT. Heimisch in den atlantischen Staaten 
Nordamerika.s. Rhizom von zwiebelartigem Geruch uud schleimig-bitterlichem Geschmack. 

Polygonatum giganteum DIETR. var. folia tum MAXIM. In Yesso. Das RhiZOID 

wird gegen Geschwiire im Muude verwendet. 

Polygonum. 
Polygonum aviculare L. Vogelkniiterich. Polygonaceae. KosmopoIitiseh, je 
nach dem Standort sehr variierend. 

Herba Polygoni. Vogelkn6terichkraut. Herba Centumnodii (Sanguinariae). Herba 
sanguinalis. Aekerminze. Blutkraut. Homerianatee. Sanguinariatee. Russischer 
Knoterichtee. 

Das getrocknete bliihende Kraut, mit oder ohne Wurzel. Stengel sehr astig, stielruud oder 
etwas kantig, gestreift. Blatter wechselstandig, elliptisch, elliptisch-Ianzettlich oder lineal-Ianzett
formig, kurzgestielt, spitz, ganzrandig, kahl, am Rande zart gewimpert, driisig-gezahnelt, rauh; 
die unten etwas krautigen Tuten silberweiB, zweispaltig, zerschlitzt oder borstig. Bliiten gestielt, 
zu 2-4 in den Achseln, mit fiinfteiligem Perigon, dessen gekielte Zipfel aufrecht abstehen, griin 
mit oben weiBlichem oder rotem Rande. Ohne Geruch, Geschmack etwas zusammenziehend. 
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Mikroskopisches Bild. Zahlreiche etwas vertiefte Spaltoffnungen, von 2 seitlichen 
Nebenzellen begleitet. Dicke, wellig-streifige Cuticula. An beiden Blattseiten eine vorwiegend 
einfache Palisadenschicht, dazwischen ein schmales Schwammgewebe mit groBen Kalkoxalat
drusen und kleinen runden Kristallrosetten. Der farblose Inhalt der Epidermiszellen wird mit 
Kalilauge tief indigoblau; Eisenchlorid farbt aIle Zellen fast schwarz. 

Bestandleile. Etwa 0,05% atherisches 01, das zum groBten Teil aus fliichtigen Fett
sauren bestehen und eine kristallinische Verbindung, Persicariol, enthalten solI. Etwa 1,5 0/ 0 

Gerbsaure, 5,4 0/ 0 Schleim- und Pektinstoffe. 
Anwendung. Das Kraut ist unter den Bezeichnungen Homerianatee, WEIDEMANNS 

Knoterichtee oder .. russischer" Knoterich mit groBer Reklame als Mittel gegen Hals- und Brust
leiden, Bogar gegen Schwindsucht angepriesen worden. Eine gewisse Wirkung bei Katarrhen 
solI vorhanden sein. 

Crescentpillen nnd -Tee der Firma' .. Tisania" sollen enthalten Calamintha Acinos CLAIRR. 
40,0, Polygonum aviculare 20,0, Polygonum persicaria 10,0, Polygonum convolvulvus 10,0, An
themis arvensis 20,0. 

Knoterichtee, russischer, WEIDE MANNS, besteht aus Herba und Radix Polygoni avi
cularis. 

Polypec, Tee gegen Lungenleiden usw., der Polypec-Gesellschaft m. b. H. in Liebenburg, 
solI eine neue Form von WEIDEMANNS Knoterichtee sein. 

Spergulamella gegen Husten von OTTO SOHULZ in Berlin W. soIl Bienenhonig mit dem 
Saft des russischen Knoterichs sein. 

Polygonum bistorta L. Heimisch in der aI:ktischen und gemiiBigten nordlichen 
Zone. Ausdauernd, bis 90 em hoch. Bliitter eiformig, wellig, mit gefliigeltem Blatt
stiel. Stengel einfach mit einfacher Bliiteniihre am Ende, Bliiten rotlich-weill. 
Rhizoma Bistortae. Natterwurzel. Bistort Root. Racine de bistorte. Radix 
Bistortae (colubrina, Polygoni bistortae). Drachenwurz, Krebswurz. Otterwurz. 
Schlangenknoterich wurzel. Schlangenwurzel. 

Der von mehrjahrigen Pflanzen gesammelte, von den Wurzeln moglichst befreite, ge
trocknete Wurzelstock. Fingerdick, etwas zusammengedriickt, gewunden, quer geringelt, dunkel
braun, an der Unterseite mit zahlreichen AnsatZBtellen der Wurzeln, hart, briichig, am Bruche 
braunrot. Fast ohne Geruch, von stark zusammenziehendem, herbem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. 1m Querschnitt ein Kreis von GefaBbiindeln, unterbrochen 
von 2-8 Zellen breiten Markstrahlen. Der Kork aus wenigen Reihen gelbgefarbter Zellen; die 
starke Mittelrinde aus lockerem Parenchym mit vielen Intercellularraumen. Die GefaBbiindel 
kollateral. Ein weites Mark aus starkereichem Parenchymgewebe. 1m Parenchym auBer der Starke 
Oxalatdrusen und Gerbstoff. 

Beslandleile. 15-20% Gerbstoff, 0,5 0/ 0 Gallussaure, 0,45% Glykose, Par
arabin, Bistortarot, 30 0/ 0 Starke, 10 0/ 0 EiweiB. 

Polygonum hydropiper L. EurQpa und Nordamerika. Die scharf schmeckende Pflanze 

wurde frillier als Herba Hydropiperis (Herb. Persicariae urentis) angewandt, 
jetzt unter dem Namen Chilillo (von "Chilli", einer amerikanischen Bezeichnung 
der ebenfalls scharf schmeckenden Capsicumfriichte) als Antirhenmaticum und Di· 
ureticum empfohlen. Enthiilt etwa 3,5% Gerbstoff. 

Polygonum hydropiperoides MICHX. Heimisch in Amerika und Australien. Wird 
unter demselben N amen wie die vorige angewandt. 

Polygonum tinctorium LOUR. In China. Liefert Indigo. Auch P. rivulare KON. 
und P. barbatum L. enthalten Indigo. 

Polygonum cuspidatum SIEB. und Zucc., Japan, in Frankreich angebaut. Das 
Rhizom ist alB Abfiihrmittel in Anwendung. Glei~hen Zwecken dient das Kraut von 

Polygonum dumetorum L. 

Polypodium siehe Filix Bd. I, S.1302. 
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Populus. 
Populus nigra L. Schwarzpappel. Salicaceae. Heimisch im Himalaya, in der 
Krim, in Oberitalien, bei uns angepflanzt; andert ab in P. pyramidalis ROZIER, 
P. dilatata AITON, und andere. Gleiche Verwendung finden Populus monilifera 
AITON (P. canadensis DESF.), Rosenkranzpappel, P. balsamifera L., Balsam
pappel, beide in Nordamerika heimisch, bei uns angepflanzt, und andere heimische 

und angepflanzte Arten. 

Gemmae Populi. Pappelknospen. Poplar Buds. Bourgeons de 
peuplier. Oculi (Turiones) Populi. Pappelsprossen. Bellenknospen. 

Die im Friihjahr vor dem Offnen gesammelten frischen oder getrockneten Blatt
knospen. Sie sind etwa 2,5 cm lang, bis 5 mm dick, spitz-kugelformig, glanzend
braun, mit aromatischem Harz bedeckt und bestehen aus dachziegelformig an
geordneten, fast iibereinander liegenden, ungleichgroflen Deckschuppen, die die 
eigentliche Laubknospe einschlieflen. Geruch eigenartig, angenehm balsamisch, Ge
schmack gewiirzhaft, bitter. 

Bestandteile. 0,5 0/0 atherisches 61, Harz, Wachs, Gummi, Gerbstoff, Chrysin
saure, ClsH1004' Farbstoff, Mannit, Fett, Gallussaure, Apfelsaure, EiweiJ3, Sa
licin, Populin, Tectochrysin. 

Das atherische Pappelknospenol ist dickfliissig, blaJ3gelb bis hellbraun, von ange
nehmem, kamillenahnlichem Geruch; spez. Gew. 0,890-0,905 (15 0); aD + 1 054' bis + 6 0, Saure
zahl 2-11, Esterzahl 8-14; mit 1/2 und mehr Vol. Weingeist von 95 Vol._% gibt es manchmal 
eine klare Losung. Es besteht der Hauptsache nach aus a-Caryophyllen, C1sH24 ; ferner 
enthalt es noch ein zweites Sesquiterpen, 0,5 0/0 Paraffine, die wahrscheinlich die Formel 
C24H.u haben. 

Anwendung. Zur Bereitung der Pappelsalbe, die zuweilen bei Hamorrhoidalleiden und 
bei Verbrennungen in der Volksmedizin angewandt wird. 

Oleum Populi (populeum). Pappelbl. Oleum aegirinum. Aus 100 T. trocknen, 
zerquetschten Pappelknospen, 100 T. Atherweingeist, 2 T. Ammoniakfliissigkeit und 1000 T. 
ErdnuJ301 wie Oleum Belladonnae (Bd. I, S. 640) zu bereiten. 

Unguentum Populi. Pomatum Populi. Pa ppelsal be. 
Eine griinlichgelbe, angenehm riechende Salbe, die man nach Erganzb. durch Erhitzen 

von 1 T. zer3toJ3enen, frischen Pappelknospen mit 2 T. Schweinefett (im Dampfbad) erhalt, bis 
aIle Feuchtigkeit verdunstet ist. Damuf wird abgepreJ3t und filtriert. 

Pomatum Populi compositum.Pommade de bourgeons de peuplier. - Gall.: Je 
100 T. gepulverte, getrocknete Belladonna-, Bilsenkraut-, Mohn- und Nachtschattenblatter 
werden gemischt, mit 400 T. Alkohol (95 0/0) durchfeuchtet, nach 24 Stunden im Wasser bad 
3 Stunden lang mit 4000 T. Schweineschmalz digeriert, dann 800 T. getrocknete Pappelknospen 
(nicht liber 1 Jahr alt) zugefiigt, weitere 10 Stunden im Wasserbad stehen lassen, stark aus
gepreJ3t, absetzen lassen und koliert. - Hisp.: Wie Gall. aus 380 T. frischen oder 150 T. ge
trockneten Pappelknospen, je 130 T. frischen Veilchenbliiten, Bilsenkrautblattern, Hauslauch
blattern, Fol. Umbilici veneris (Blatter von Umbilicus pendulinus D.C.) und 260 T. schwarzen 
Nachtschattenblattern und 1000 T. Schweinefett. - Portug.: Aus 200 T. frischen Pappelknospen, 
200 T. frischen Belladonnablattern, 200 T. frischen Bilsenkrautblattern und 1000 T. Schweine
schmalz durch Digestion zu bereiten. 

Die Rinden von Populus alba L. und P. tremuloides MICHX. werden medi
zinisch benutzt, die erstere gegen Harnbeschwerden, die zweite als Fiebermitte1. 
Beide sollen Salicin enthalten. 

Primula. 
Primula officinalis JACQUIN (Primula veris a L.). Primulaceae-Pri
muleae. Schliisselblume. Heimisch in Europa, Vorderasien und Sibirien. Mit 
dieht bewurzeltem Rhizom und einer Rosette grundstandiger, stark gerunzelter, 
am Rande wellig gezahnter und unterseits sammethaariger Blatter. Bliitenschaft 
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bis 30 em hoch mit nickenden Bliiten. Ihr Kelch ist aufgeblasen, mit kantig vor
springenden Nerven und zugespitzten Zahnen. Bliite heterostyl. Krone gelb. 

Flores Primulae. Scbliisselblumen. Primrose Flowers. Cowslip. Fleurs de 

primevere. Flores Paralyseos. Aurikeln. Himmelsschliisselblumen. Primeln. 
Die im Friihjahr gesammelten, sorgfliltig getrockneten, vom Kelch hefreiten Blumen

kronen. Die trichteriormige, bis 2,5 cm lange, frisch citronengelbe bis dottergelhe, einblitterige 
Blumenkrone besitzt einen 51appigen, glockenformig vertieften, etwa 1 cm breiten Saum und lillt 
im Grunde 5 orangegelbe Flecken erkennen. Fiinf Staubfiden, in der Kronenrohre vor den Ab
schnitten der Blumenkrone eingefiigt. Es gibt 2 Formen der Bliiten, solche mit kurzen und mit 
langen Griffeln. Der Fruchtknoten ist frei, fast kugelig, einficherig. Getrocknet sind die Bliiten 
schwefelgelb, sie diirfen nicht griin sein. Der Geruch der frischen Bliiten ist honigartig, heim 
Trocknen verschwindend, der Geschmack siilllich-schleimig. Sind Kelche der Droge beigefiigt, so 
sind diese rohrigfiinfkantig, fiinfspaltig, gelblich-griin, dicht flaumig, so lang wie die Kronenrbhre. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermiszellen der Kronenrohre und Basis der Blumen
blitter langgestreckt, gewellt, feinknotig verdickt, die Cuticula gestreift. Die Epidermiszellen des 
iibrigen Telles des Blumenblattes aus kurzen, polygonalen Zellen mit stumpf-kegelformigen Pa
pillen und von oben herab gestreifter Cuticula. Die Zellen der unteren Epidermis k1einer als die der 
Oberseite. 1m Mesophyll sehr viele Intercellularriume. An den Blumenblattem nur vereinzelt 
2-3zellige Haare mit breit aufgetriebener Kopfzelle. Zwischen den Papillen im oheren und mitt
leren Teile der Kronenrohre an der Au Ben- und Innenseite diesel ben Haare reichlicher, der untere 
Teil der Kronenrohre ist vollig frei. Die Pollenkomer kurz zylindrisch, an den Enden gerundet, 
mit netzartiger Struktur; auf Wasserzusatz werden die Komer rund, die Struktur verschwindet. 

Verwechslungen. Die Bliiten von Primula elatior JACQUIN (P. veris {J L.), Blumen
kronensaum flach, schwefelgelb, ohne orangegelbe Flecken; ohne Geruch. Diese finden gleich
falls als Volksmittel Verwendung. 

Bestandteile. Ein Glykosid Cyclamin, ein Enzym Primverase, das mit der Betulase 
aus Gaultheria procumbens wahrscheiulich identisch ist. 

Anwendung. Friiher als Volksmittel bei Brustleiden. 
Die Wurzel ist wahrend des Krieges als Ersatz fiir Senegawurzel vorge

schlagen worden. 
Sie enthlilt ein saponinartiges Glykosid Primulinsaure, das bei Kochen mit verd. Schwefel

saure Primuligensaure und einen Zucker gibt. Die frischenWurzeln der meistenPrimelarten 
enthalten nach GORIS die beiden Glykoside Prim verin und Prim ula verin, die beim Zer
quetschen der Wurzeln durch das Enzym Prim verase (das der Betulase sehr ahnlich ist) zer
legt werden. Dabei tritt der Geruch nach Anis, dann nach Salicyisauremethylester auf. Der Ge
ruch ist bedingt durch die Bildung von p -Methoxyresorcylsauremethylester und 
m-Methoxysalicy lsa ure me thy les ter. 

Primulatum fluidum ist ein fliissiges Extrakt aus Primelwurzel und Veilchenwurzel (von 
Viola odorata). - Anwendung. AlB Expektorans an Stelle von Senega und Ipecacuanha. 

Propylium. 
Alcohol propylicus. PropyJalkobol. Primarer Propylalkohol. Athylcarbinol. 
CHsCH2CH20H, Mol.-Gew. 60. 

Gewinnung. Der primare Propylalkohol entsteht in k1einen Mengen hei der wein
geistigen Garung; er wird aus dem FlUlelol durch fraktionierte Destillation gewonnen. 

Eigenschaften. Farblose, f1iichtige und leicht brennbare Fliissigkeit, die dem Athylalkohol 
ii.hnlich rieeht und schmeekt. Sdp. 97,40, Spez. Gew. (150) 0,8066. Mit Wasser ist er in jedem Ver
hliltnis misehbar; aus den Mischungen wird er durch manche Salze, Z. B. Calciumehlorid, abgesehieden, 
im Gegensatz zu Athylalkohol. Bei der Oxydation entsteht zunichst Propionaldehyd, CHsCHsCHO, 
und dann Propionsaure, CH3CHaCOOH. 

Priifung. Auf Verunreinigungen bnn der Propylalkohol in gleieher Weise gepriift werden 
wie der Weingeist. 

Anwendung. Als Losungsmittel, ii.hnlieh wie Weingeist, zur Herstellung von Pariii
merien. Fiir Genullzweeke ist er nieht geeignet. Zur Herstellung von Arzneizubereitungen darf 
Propylalkohol nieht verwendet werden. 

Alcohol isopropylicus, IsopropyJalkobol,. Sekundarer Propylalkohol, 
Dimethylcarbinol, Propol, Petrohol (amerikanische Bezeichnung). 

CHsCH(OH)CHs. Mol.-Gew.60. 
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Darstellung. Durch Reduktion von Aceton mit entstehendem Wasserstoff. Isopropyl
alkohol wird in Amerika aDS Propylen, CHaCH: CHa, gewonnen, das in den Gasen der Petroleum
und Erdgasquellen enthalten ist. Die Gase werden durch Schwefelsaure geleitet, wobei Isopropyl
schwefelsaure CHa·CH(OSOaH)·CHa, entsteht, die beim Erhitzen mit Wasser Isopropylalkohol 
liefert. 

Eigenschajten. Farblose, fhichtige undleicht brennbare Flussigkeit. Geruch und Geschmack 
weingeistahnlich. Sdp. 82°, spez. Gew. (15°) 0,7903 (wasserfrei). Mit Wasser in jedem Verhaltnis 
mischbar. Es bildet mit Wasser ein Hydrat, CHaCH(OH)CHa + H20, dem das Wasser durch 
schwach wasserentziehend wirkende Mittel nicht entzogen wird. und das sich auch durch Destilla
tion • nicht trennen laBt. Der Isopropylalkohol des Handels besteht meist aDS diesem Hydrat oder 
aDS einem Gemisch des Hydrates mit noch weiteren Mengen Wasser. Das iiberschussige Wasser 
kann dem Gemisch durch wasserentziehende Mittel, z. B. durch Kaliumcarbonat, leicht entzogen 
werden. Bei der Oxydation gibt der Isopropylalkohol Aceton, CHa · CO . CHao 

Priijung. Auf Verunreinigungen kann der Isopropylalkohol wie Weingeist geprilft werden. 
Anwendung. A1s Losungsmittel wie Weingeist, zur Herstellung von Parfiimerien. FUr 

GenuBzwecke ist er ebensowenig geeignet wie der primare Propylalkohol. Zur Herstellung von 
Arzneizubereitungen darf er nicht verwendet werden. 

Persprit (TETRALINGESELLSOHAFT, Berlin W 8) ist IsopropylalkohoI. 

sopral (FABBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist Trichlorisopropylalkohol, CCla • CH (OH)· CHao 
Darstellung. D.R.P.151545. Magnesiumspii.ne werden unter Kiihlung mit Eis

wasser mit alkoholfreiemA ther iibergossen. Dann liiBt man aDS einem Scheidetrichter langsam 
und unter °bestii.ndigem Riihren Jodmethyl, das mit dem gleichen Volum Ather verdiinnt 
ist, zutropfen. Unter Erwiirmen lOst sich das Metall, wobei sich eine Verbindung von 
Methylmagnesiumjodid und Ather biJdet. Zu der LOsung wird nach und nach bei sorg
fiiltiger Kiihlung und unter Riihren Chloral, gelOst in trockenem Ather, hinzugefiigt. Dabei 
entsteht die Verbindung CCla·CH(O:\fgJ)CHao Das Gemisch wird darauf vorsichtig mit Eis und 
Wasser versetzt, wodurch die Verbmdung CCIa oCH(OMgJ)CHa in Trichlori~opropylalkohol und 
basisches Magnesiumjodid zerlegt wird. Dann gibt man so viel verdiinnte Siiure hinzu, bis die 
ausgefalJene Magnesiumverbindung in LOsung gegangen ist. Hierauf wird die Atherschicht abo 
gezogen, getrocknet und durch Abdestillieren des Athers konzentriert. Durch DestilJation des 
oligen Riickstandes wird der Trichlorisopropylalkohol isoliert. Er kann durch Umkristallisieren 
aus Ather und Ligroin noch weiter gereinigt werden. 

Eigenschaften und Erkenflung. Farblose, durchRichtige Kristallprismen, schon 
bei gewohulicher Temperatur fliichtig, Geruch stechend, an Campher erinnemd, Geschmack bren
nend. Es lOst sich leicht in Alkohol, Ather und in fetten Olen, schwerer in Wasser. Smp.49 0• 

Durch wii.sserige Alkalilauge wird es unter Bildung von Kohlenoxyd und Acetaldehyd neben 
wenig Ameisensiiule und Milchsiiure zersetzt, bei der Einwirkung von weingeistiger Lauge ent
stehen hauptsii.chlich Ameisensiiure und Acetaldehyd neben wenig Milchsiiure. Beim vorsichtigen 
Erwiirmen von Isopral mit Natronlauge tritt zuniichst eine Gasentwicklung (Kohlenoxyd) auf; 
die Fliissigkeit fiirbt sich bald gelb unter Triibung und Auftreten eines eigenartigen aromatischen 
Geruches; schlieBlich erfolgt die Abscheidung brauner, harziger Massen, die aus dem zuerst ent
standenen Acetaldehyd durch Einwirkung des Natriumhydroxyde gebildet werden. Erwiirmt 
man mit Natronlauge nur auf etwa 40° und verschlieBt dabei das GefaB durch einen Korken, der 
einen mit fuchsinschwefliger Siiure befeuchteten Papierstreifen triigt, so fiirbt dieser letztere 
sich rotviolett durch die Einwirkung des entstandenen Acetaldehyde. Beim Erhitzen von 0,1 g 
Isopral mit einer LOsung von 0,02 g ,8-Naphthol in 2 ccm konzentrierter Schwefelsiiure fiirbt sich 
die Fliissigkeit gel b braun und nimmt gleichzeitig eine stark griine Fluorescenz an. 

Priifung. a) 0,5 g Isopral, auf einem Uhrglas auf dem Wasserbad verdampft, sollen 
keinen Riickstand hinteriassen. - b) In konz. Schwefelsiiure soli es sich farblos Ibsen. - c) Die 
wiisserige LOsung muB neutral reagieren und darf - d) durch Silbemitratl6sung nioht getriibt 
werden. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut versohlossenen Gefii.Ben an einem kiihlen Ort. 
Anwendung. Als schnell wirkendes Hypnoticum; Gabe 0,75-1-2 g in Wasser; groBere 

Gaben wirken schiidigend auf das Herz. Auch percutan anwendbar. 

Prunus. 
Prunus domestica L. (P.domestica SU bspec. oeconomica C. K. SCHNEIDER) 
und Kulturformen. Pflaume. Rosaceae-Prunoideae. Heimisch im Orient, 
doch wildwachsend nicht sicher bekannt. vielfach kultiviert und auch verwildert. 
Bis 7 m hoher Baum mit kahlen Zweigen. Blatter elliptisch, gekerbt-gesiigt. Bliiten-

33* 
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stiele flaumhaarig, Bliitenknospen meist zu zweien. Blumenblatter langlich-eirund. 
Frucht eiformig. 

Fructus Pruni. Pllaume. Zwetsche. Prune. Pruneau a medicine. Drupae Pruni. 
Pruna_ 

Die getrockneten reifen Friichte. Die frischen Friichte (Steinfriichte) eirund oder fast eifor
mig, braunlichrot oder violett, kahl, blaubereift und mit einer seitlichen Rinne. Das Frucht
fleisch griin, gelb oder braunlichgriin, siiB oder sauerlichsiiB, leicht ablosbar von der eirunden, 
beiderseits spitzen, an den scharlen Nahten fast gefurchten, einsamigen Steinschale. Getrocknet 
sind die Friichte stark zusammengeschrumpft, grobrunzelig, auBen fast schwarz, in guten Sorten 
von kristallisierter Zuckerausscheidung weW bestaubt. Das Fruchtfleisch dann braunrot und 
angenehm sauerlich-siiB schmeckend. 

Bestandteile. Frische Pflaumen enthalten im Fruchtfleisch etwa 85% Wasser, 10 bis 
20% Zucker (deuts~he 8-9%. ungarische 10-11%' franzosische und californische 20%) und 
1,50/0 freie Saure (Apfelsaure)_ Getrocknete Pflaumen: Etwa 30% Wasser, bis 45% Zucker, 
2,750/ 0 freie Saure. 

Anwendung. Als Obst und zur Herstellung von Pflaumenmus. 

Prunus persica (L.) SIEB. et ZUCCo Pfirsichbaum. Wahrscheinlich in Persien oder 
China heimisch, von hler nach Griechenland und Italien, vielfach kultiviert. Baum 
mit lanzettlichen, spitzgesagten Blattern, kurzem Blattstiel, hell- oder dunkelrosa
roten Bliiten. Frucht filzig- behaart, nur bei der N ektarine (Brugnon) sind 
sie kahl. 

Folia Persicae, Pfirsichbliitter, gebrauchte man friiher zur Herstellung des Aqua 
Persicae Foliorum, das jetzt durch verd iinn tes (!) Bittermandelwasser ersetzt wird. 
Die Blatter werden mit Folia Laurocerasi verwechselt, sie sind lanzettlich, papier
diinn, am Rande stachelspitzig gesiigt. 

Oleum Nucum persicarum. PUrsichkernOi. Oleum Amygdalarum gallicum. Das 
durch Pressen aus den Pfirsichkernen gewonnene fette (n. Es ist dem Mandelol sehr ahn
lich und wird unter der Bezeichnung "Mandelol aus Pfirsichkernen" wie Mandelal verwendet. 
Spez. Gew. 0,923. Bei -200 ist es noch fliissig. - Germ. 6 s. S. 1346. 

Prunus armeniaca L. Aprikosenbaum. Aus den Kernen der Aprikosen wird wie aus 
Mandeln fettes 01 gewonnen (siehe unter Oleum Amygdalarum, Bd. I, S. 420). 

Aus den PreBkuchen der Pfirsich - und Aprikosenkerne wird ein dem Bittermandelwasser 
ahnliches Destillat gewonnen. 

Pulpa Prunorum. Pflaumenmus. - Hung.: 1000 T. von den Kernen befreite 
und geschalte reife Pflaumen werden in einer Nickel- oder Porzellanschale auf dem Dampfbad unter 
Umriihren erhitzt. bis ein gleichmaBiger Brei entstanden ist. Diesen reibt man durch ein Haar
sieb (10) und dampft zur Extraktkonsistenz ein. Je 4 T. des so erhaltenen Extraktes werden 
mit 1 T. Zuckerpulver vermischt. Bei 100 ° getrocknet sollen 3 g Pflaumenmus mindestens 2 g 
Trockenriickstand hinterlassen. Das Mus ist jahrlich frisch zu bereiten. Zu pasteuri
sieren und in kleinen GefaBen aufzubewahren. Es ist wie die Extrakte auf Metalle zu priifen. 

Aqua Pruni armenicae. Apricot Water. - Japan.: Wird aus ge~chalten Aprikosen
kernen wie Bittermandelwasser bereitet und soIl in bezug auf Gehalt und iibrige Eigenschaften 
diesem entsprechen. 

Aqua Pruni macrophyllae. Bakuchi Water. - Japan.: 12 T. zerquetschte frische 
Blatter von Pr. macrophyllus werden mit 36 T. Wasser angeriihrt. Man destilliert 5 T. in 3 T. 
vorgelegten Weingeist (90%) ab und verdiinnt das Destillat mit einem Gemisch aus 1 T. Wein
geist und 3 T. Wasser bis zum spez. Gew. 0,965-0,969 und 0,10f0 Blausauregehalt. Wird an 
Stelle von Bittermandel- und Aprikosenwasser verwendet. 

Prunus spinosa L. Schlehe. Heimisch in Europa. Dorniger Strauch mit weich
haarigen Zweigen und langlich-elliptischen, gesagten, zuletzt kahlen Blattern. Bliiten
stiele kahl, meist einbliitig. Blumenblatter weiB. Friichte kugelig, blauschwarz. 

Flores Acaciae. Schlehenblfiten. Blackthorn Flowers. Fleurs de 
prunellier. Flores Acaciae nostratis. Flores Pruni silvestris (spinosae). 
Eschenbliiten. Heckendornbliiten. Schlehdorn (Schwarzdorn-) bliiten. 
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Die im Marz, April bei trockenem Wetter gesammelten, sorgfilltig getrockneten, 
vollig entfalteten Bliiten. Diese sind etwa 6-8 mm im Durchmesser groB, weill 
und zwitterig. Der Bliitenstiel ist kahl und etwa 4 mm lang, die 5 Kelchblatter sind 
breitlanzett.lich, ganzrandig und halb so lang wie die 5 'langlichen, bis 4 mm langen 
Blumenblatter, dit' mit den zahlreichen Staubblattern dem krugformigen Bliiten· 
boden eingefiigt sind, der den freien, ans einem Fruchtblatte gebildeten Frucht
knoten mit Griffel umgibt. Ohne Geruch, von schwach bitterlichem Geschmaek. 

VerwechslufUJen. Die Bliiten von Prunus padus L. Diese sind etwas groBer, Hinger 
gestielt, die Kelchblatter eiformig zuriickgeschlagen, viel kiirzer a.ls die verkehrt-eiformigen, nach 
oben gezahnten Blumenblatter, die doppelt so lang sind wie die StaubgefaBe. 

Bestandteile. Die Bliiten geben bei derDestillation mit Wasserdampf geringeMengen von 
Blausaure und Benzaldehyd. 

Anwendung. In der Volksmedizin als mildes Abfiihrmittel, im AufguB 5,0-7,0 auf eine 
Tasse Wasser. Als Dornschleh bliite Bestandteil KNEIPPscher Heilkrauter. 

Prunus serotina EHRH. (Prunus virginiana MILLER). Heimiseh in Nord
amerika. Strauch mit fast lederigen, einfaeh gesagten, oberseits glii.nzenden Blattern, 
loekeren Bliitentrauben und schwarz purpurnen Friichten. 

Cortex Pruni virginianae. Virginische Traubenkirs{'henrinde. Virginian Prune 
Bark. Wild Cherry Bark. 

Die im Herbst gesammelte Rinde. Flache oder halbflache, etwas gebogene oder unregel
mii.Bige Stiicke, meist bis hoohstens 6 cm lang, 1-4 cm breit und 2-5 mm dick. Die AuBenseite 
ist eben undetwas glii.nzend, hellgriin oder brii.unlichgriin, mit zahlreichen groBen, quergestreckten, 
ziemlich regelmaBig angeordneten Lenticellen. Die Innenseite ist rotlich, braun, durch netzartige 
Riefen oder Furchen gezeichnet. Der Bruch ist kurz, fast kornig, der Geruch der feuchten Rinde 
nach bitteren Mandeln, der Geschmack aromatisch, adstringierend und bitter. In der offizinellen 
amerikanischen Ware ist die AuBenrinde entfernt bis auf die darunter liegende griine Schicht. 
Die Droge soIl nicht iiber ein Jahr aufbewahrt werden, do. sie mit dem Alter an Wirkung einbiiBt. 
Es solI keine Rinde zu diinner oder zu alter Zweige Verwendung finden. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Die Mittelrinde aus diinnwandigen, etwas 
tangential gestreckten Parenchymzellen, dazwischen reichlich Steinzellen in tangentialgestreckten 
Gruppen, beinahe zu einem geschlossenen Ringe vereinigt. In den auBeren Partien der Rinden
strahlen der Innenrinde reichlich kleinere und groBere Steinzellengruppen neben zahlreichen 
verholzten und stark verdickten Sklerenchymfasern. Der innere Teil der Rindenstrahlen zeigt 
nur Weichbast aus Siebrohren und Parenchymgewebe. In letzterem morgensternformige Drusen 
(Rosetten) von Kalkoxalat, in senkrechten Zellreihen angeordnet. In der Umgebung der Stein
zellennester usw. Zellen mit groBen rhomboederahnlichen Einzelkristallen. Im Parenchym all
gemein Starkekorner, ferner Gerbstoff, der sich mit Eisenchlorid braunt. Die Markstrahlen vier
reihig. 

Bestandteile. Ein Blausaure und Benzaldehyd lieferndes Glykosid. Gerbstoff. 
Die Menge der Blausaure wechselt sehr mit der J ahreszeit und dem Alter der Rinden, von etwa 
0,05% bis 0,22%, Im Herbst gesammelte Rinde liefert etwa 0,15%, im Friihjahr gesammelte 
nur 0,050/0-

Anwendung. In Amerika gegen Lungenleiden, als Beruhigungsmittel. 
Extraetum Pruni virginianae fIuidum. Fluidextract of Wild Cherry. - Amer. VIII: 

1000 g gepulverte (Nr. aO) virginische Kirschbaumrinde durchfeuchtet man mit 300 ccm 
eines Gemisches aUs je 200 ccm Glycerin und Weingeist (92,3 Gew.-Proz.) und 600 cem Wasser, 
packt die Masse in den Perkolator, gieBt die zur Maceration notige Menge des namlichen Men
strunms hinzu und perkoliert nach 48 Stunden ganz langsam ab, indem man zuerst den Rest 
des Glycerinmenstrums, weiterhin so lange ein Gemisch von 1 Vol. Weingeist und 4 Vol. Wasser 
naehgieBt, bis insgesamt 1000 cern Perkolat erhalten sind. 

Infusum Proni virginianae. Infusion of Wild Cherry. - Amer. VIII: 40 g gepulverte 
virgin. Kirschbaumrinde maceriert man 1 Stunde mit 60 eem Wasser und sammelt dann durch 
Perkolation mit Wasser 1000 ccm Fliissigkeit. 

Sirupus Proni virginianae. Syrup of Virginian Prune (of Wild Cherry). - Brit. 
150 g virgin. Kirschbaumrinde (Nr. 20) perkoliert man mit Wasser, so daB man 450 ccm 
Auszug erhii.lt, lOst darin ohne Erwarmung 750 g Zucker, fiigt 65 cern Glycerin zu, seiht durch 
und bringt durch Nachwaschen mit Wasser auf 1000 ccm. - A mer. : 150 g virgin. Kirschbaum
rinde (Pulv. Nr. 20) werden mit 100 ccm einer Mischung aus 50 cem Glycerin und 200 ccm Wasser 
angefeuchtet, in einen Perkolator gepackt, mit dem Rest von 150 cem Glycerinwasser iibergossen 
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und mit Wasser iiberschichtet 24 Stunden stehen gelassen. Dann werden langsam mit Wasser 
500 ccm Fliissigkeit abperkoliert. In dieser lost man 80 g Zucker ohne Anwendung von Warme, 
koliert und bringt durch Auswaschen des Kolatoriums mit Wasser das Gauze auf 1000 ccm. 

Tinctura Prnni virginia~ae. Tincture of Wild Cherry (of Virginian Prune). -
Brit.: 200 g virgin. Kirschbaumrinde (Nr. 20) stellt man mit 365 ccm Wasser 24 Stunden beiseite, 
fii/l,t 525 ccm Weingeist (90 Vol.- %) hinzu, maceriert 1. a. und versetzt die abgeprellte filtrierte 
Tinktur mit 100 ccm Glycerin. 

Vinum Pruni virginianae. - Nat. Form.: 250 g virgin. Kirschbaumrinde werden mit 
200 ccm Wasser angefeuchtet. Nach 2stiindiger Maceration wird das Gemisch in den Perkolator 
gebracht und mit einer Mischung aus 100 ccm Weingeist (96%) und 650 ccm Angelica-Wein l ) 

iiberschichtet und weitere 12 Stunden maceriert; dann werden durch Perkolation 900 ccm ge
wonnen, in denen 165 g Zucker gelost werden. Der Wein wird mit 15 T. Talcum purificatum2) 

geschiitteJt, filtriert und durch Nachwaschen des Filters mit Angelica.Wein auf 1000 ccm gebracht. 
Vinum Pruni virginianae lerratum. - Nat. Form.: 920 ccm des vorstehenden Weines 

und 80 ccm Tinctura Ferri Citro-Chloridi (Nat. Form, Bd. I S. 1286) werden gemiseht. 

Prunus laurocerasus siehe Laurocerasus, S. 70. 

Prunus cerasus siehe Cerasus, Rd. I, S.900. 

Psidium. 
Psidium guayava L. (Psidium pomiferum et pyriferum L.). Myrta
ceae-Myrtoideae. Heimisch in Ostindien, Westindien, Siidamerika, iiberall 

in den Tropen der Friichte wegen in KuItur. 

Folia Djamboe. Djambubliitter. Guava Leaves. Feuilles de goyavier. Folia 

Psidii pyriferi. Guajava. Djamboe ist der malaiische, Guajava der siidameri
kanische Name der Pflanze. 

Die Blatter sind etwa 6-12 em lang, 3-6 em breit, elliptiseh, nach der Spitze und dem Grunde 
zu ziemlieh spitz auslaufend, lederartig, durehseheinend punktiert, briichig, ganzrandig, an Farbe 
weillliehgrau, griinlieh bis rot braun. Der Rand meist etwas verstarkt. Auf der Unterseite tritt 
die Nervatur mehr odeI' weniger stark hervor. . 

Mikroskopisches Dild. Quersehnitt. Typiseher Bau del' Myrtaceenblatter mit ge· 
ringen Ausnahmen. Ein bis iiber die Blattrander ausgedehntes Hypoderm; die Oberseite ohne 
Spaltoffnungen; kein Schwammparenchym. 

Bestandteile. Xtherisches 01 (etwa 0,36%), Harz (3%), Gerbstoff (9%). 
Anwendung. Als Stypticum und Stomachicum bei Magen- und Darmerkrankungen, 

fiir Kinder zu 0,5 g, fiir Erwachsene zu 1,0 g im Aufgull, Pulver, Tabletten, aueh als Tinktur und 
Extrakt. 

Extractum Psidii pyriteri Uuidum Extract. Djamboe (Guajava) fluid., aus den Blat
tern von Psidium pyriferum gewonnen, steUt ein wirksames Stypticum, besonders bei hart. 
nii.ckigen Durchfallen, dar. Dosis: 20 Tropfen mehrmals taglich. 

VinumDjamboe. Djamboe-Wein. Tinctura Djamboe vinosa. - Sachs. Kr.- V.: Aus 
grob gepulverten Blattern mit Xereswein 1: 10 durch Perkolation. 

Ptisanae. 
Ptisanae, Tisanes (Gall.), sind Tranke, die in Frankreich gebrauchlich sind. Sie 
werden entweder durch einfache Losung oder d urch Maceration oder Infusion hergestellt. 
Durch Losen hergestellt: 

Gramm Droge 
auf 1000 eem 

Tisane de gomme du Senegal (Gummi 
arab.) 20,0 
durch fiinfstiindige Maceration: 

•. de reglisse (Rad. Liquiritiae) 10,0 
gentiane (Rad. Gentianae) 5,0 
quassia (Lign. Quassiae) 5,0 
rhubarbe (Rhiz. Rhei) 5,0 

l) Ein kalifornischer Siillwein. 

Gramm Droge 
auf 1000 cern 

durch hal bstiindiges Infundieren: 
Tisane de anis (Fruct. Anisi) 10,0 

armoise (Fo!. Artemisiae) 10,0 
busserole (Fo!. Uvae ursi) 10,0 
capillaire duCanada(FoI.Adianthi) 10,0 
centauree (Herb. Centaurii) 10,0 
ciehoree (Herb. Cichorei) 10,0 

2) Talcum purificatum zum Klaren triiber Fliissigkeiten erhalt man nach Nat. Form. 
durch zweimaliges Auskochen von 1000 T. fein gepulvertem Talcum mit 500 T. Wasser + 10 T. 
Salzsaure, dann 500 T. Wasser + 5 T. Salzsiiure und sorgfaltiges Auswaschen. 
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Gramm Droge auf 1000 eem 
de coca (Fo!. Cocae) 10,0 

eucalyptus (Fol. Eucalypti) 10,0 
guimauve (Flor. Althaeae) 10,0 

" racine (Rad. Althaeae) 10,0 
houblons( cones)(SGrobuIiLupuli) 10,0 
lierre terrestre(Herb.Hederaceae )10,0 
lin (Sem. Lini) 10,0 
mais (Stigmata Maydis) 10,0 
mauve (Flor. Malvae) 10,0 
polygala (Rad. Senegae) 10,0 
the (Fol. Theae) 10,0 
tilleul (Flor. Tiliae) 10,0 
valeriane (Rad. Valerianae) 10,0 
violette (Flor. Violae) 10,0 
bouillon blanc (Flor. Verbasci) 5,0 
bourrache (Flor. Borraginis) 5,0 
camomille (Flor.Chamomill.rom) 5,0 

Gramm Droge auf 1000 cern 
Tisane de coquelicots (Flor. Rhoeados) 5,0 

especes pectorales (Spec. pectoral) 5,0 
hysope (Herb. Hyssopi) 5,0 
melisse (Herb. Melissae) 5,0 
menthe (Fo!. Menthae pip.) 5,0 
oranger (Fol. Aurantii) 5,0 
sauge (Fol. Salviae) 5,0 
tussilage (Flor. Farfarae) 5,0 

" safran 0,2 
durch zweistiindiges Infundieren: 

Tisane de asperge (Rad. Asparagi) 20,0 
consoude (Rad. Consolidae) 20,0 
douce-amere (SGip. Dulcamarae) 20,0 
pin (Strobuli Pini) 20,0 
quinquina(Corl.Chinae succirubr.)20,0 
ratanhia (Rad. Ratanhiae) 20,0 

Tisane de carragaheen. - Gall.: 5 g Carrageenmoos werden gut gewaschen, 10 Minuten 
mit der notigen Menge Wasser aufgekocht und zu 1 Liter aufgefiillt. 

Tisane de chiendent. Ptisana Graminis. - Gall.: 20 g Rhiz. Graminis werden mit 
Wasser q. s. eine halbe Stunde zu 1 Liter Kolatur gekocht. 

Tisane de lichen d'Islande. Ptisana Lichenis islandici. - Gall.: 10 g Islandischmoos 
werden mit etwas Wasser einmal aufgekocht. Man koliert und gieBt die Kolatur, die die groBere 
Menge des Bitterstoffs enthalt, fort. Dann wird das Moos mit kaltem 'Wasser gewaschen und 
mit Wasser quo s. ad I Liter eine hal be Stunde gekocht. 

Tisane d'orge. Ptisana Hordei. - Gall.: 20 g PerIgraupen werden mit kaltem Wasser 
gewaschen und dann mit quo s. Wasser gekocht, bis sie gequollen sind. Man laBt kurze Zeit stehen, 
kolierl und erganzt zu 1 Liter. 

Tisane de salsepareille. Ptisana Sarsaparillae. - Gall.: 50 g geschnittene Sarsaparill
wurzel werden mit reichlich 1000 g Wasser 6 Stunden maceriert, dann mit demselben Wasser 
gerade bis zum Aufkochen erhitzt. Man laBt noch 2 Stunden digerieren, koliert, laflt gut ab
setzen und gieBt klar abo Auf I Liter aufzufiillen. 

Pulmonaria. 
Pulmonaria officinalis L. Borraginaceae-Anchuseae. In Mittel- und 
Siideuropa. 

HerbaPulmonariae. Lungenkraut. Shop Lungwort. Herbe de pul
monaire officina Ie. Folia (Herba) Pulmonariae maculosae. Flecken
kraut. Fuchslungenkraut. Hirschkohl. Blaue Schliisselblumen. 

Das getrocknete, wahrend und nach der Bliitezeit gesammelte Kraut ohne die 
Wurzel. Die Stengel sind kantig, borstig, weich. Die grundstandigen Blatter der 
Nebentriebe sind 6-10 em lang, 3-5 cm breit, langgestielt, eiformig-Ianzettlich, 
am Grunde abgerundet oder herzformig, oder am Blattstiel herablaufend, ganzrandig 
oder kleinzahnig. D,ie Blatter der Bliitenstengel sind kleiner, sitzend oder am Stengel 
herablaufend, spatel£ormig oder langlich-eifOrmig, ganzrandig. AIle Blatter sind 
-steifhaarig, oberseits dunkelgriin, oft hell gefJeckt, unterseits blafigriin. An der 
Spitze des meist zweigeteilten Stengels die kurzgestieIten, doldenartig angeordneten, 
anfanglich rosenroten, spater hellviolettblauen Bliiten. Von schwachem Geruch 
und Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Das bifacial gebaute Blatt hat Spaltoffnungen nur in der 
Unterseite. Haarbildungen: kleine, helmspitzenartige Borstenhaare, einzelne im erweiterten Grunde 
mit einem Cystolithen; groBe, pfriemenformg zugespitzte Borstenhaare, einzelne mit Cystolithen, 
Kopfchenhaare aus 3-4zylindrischen Zellen, die Endzellen kugelig oder keulenformig; Haar
narben. 1m Mesophyll oberseits eine Reihe Palisaden, darunter ein breiteres Schwammparenchym 
aus quergestreiften, der Blattflache parallel gestreckten Zellen. 

Ve1'fiilschungen. Die Blatter von Pulmonaria moHis WOLFF und P. angustifoJia 
BESSER. Ais Hauptcharakteristikum fiir erstere dient das ganzliche Fehien der bei P. officinalis 
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vorhandenen helmspitzartigen Borstenhaare und der Haamarben. Das gleiche gilt fiir die Blatter 
von P. angustifolia, die auch ein vollig anderes anatomisches Bild des Blattquerschnittes zeigen 
P. mollis hesitzt Spaltoffnungen auf heiden Blattseiten, P. angustifolia hat ein 1-2reihiges Pali
sadengewebe, die zweite Schicht ist hedeutend kiirzer als die obere, biischelformige Anordnung 
nur in del' zweiten Reihe. 

Bestandteile. Schleim. 
Atawendung. Ala Volksmittel bei Lungenleiden. 

Herba Pulmonariae arboreae. Lungenflechte. Oaklungs. Lichen pulmonaire. 
Lichen Pulmonariae. Baumflechte. Baummoos. Buchen- (Eichen-) Moos. Lungen
moos. Lungenkraut. Der Thallus einer Flechte, Sticta pulmonacea ACHARD 

(Lichen pulmonarius L.), Parmeliaceae, die in Waldern an Buchen und 
Eichen sehr haufig ist. 

Die ganze getrocknete Flechte. Der Thallus bis iiber 30 cm groB, flach ausgebreitet, leder
artig, tiefbuchtig-lappenformig zerschnitten. Die Oherseite braunlich oder braunlichgriin, kahl 
mit grubig-rundlichen Vertiefungen, die Unterseite gelb, am Rande rostfarben, gewolbt, diinnfilzig. 
mit kurzen Haftfasem im Zentrum. Apothecien klein, rotbraun. Geschmack schleimig-bitter. 
Enthii.lt Stictinsaure odeI' Cetrarsaure. 

Atawendurag. Als Volksmittel bei Lungenleiden. 

Pulsatilla. 
Pulsatilla vulgaris MILLER (Anemone pulsatilla L)., Pulsatilla pratensis 
MILLER (Anemone pra tensis L.) und andere Arten, doch hauptsachlich 

diese beiden. Ranunculaceae-Anemoneae. Durch ganz Europa. In den 

Vereinigten Staaten Nordamerikas dient Pulsatilla hirsutissima (PURSH.) BRITTON, 
gleichen Zwecken. 

Herba Pulsatillae. Kiichenschellenkraut. Pasque Flower. Herbe 
de pulsa tille. Herba Pulsatillae nigricantis. Kuhschellenkraut. Oster
blumenkraut. Windblumenkraut. 

Die getrockneten, gegen Ende der Bliitezeit gesammelten, oberirdischen Teile_ 
Zottig behaarte Krauter mit grundstandigen, scheidig gestielten, zwei- bis dreifacb 
fiederteiligen, bis 15 cm langen, ganzrandigen Blattern. Der Stengel tragt am oberen 
Teil eine H iilIe aus drei sitzenden und verwachsenen, handformig geteilten Blattern 
und eine hell- oder dunkelviolette Eliite. Dieselbe ist bei P. vulgaris aufrecht oder 
wenig geneigt, die 6langlichen, spitzen, am Grunde glockig zusammengeneigten, auBen 
seidig behaarten Blatter des blumenkronarligen Kelches sind nicbt zuriickgerolIt 
und doppelt so lang wie die zahlreichen gelben Staubblatter. Bei P. pratensis ist die 
Bliite nickend, die Blatter des Kelches sind an der Spitze zuriickgerollt und wenig 
langer als die Staubblatter. Das frische Kraut riecht und schmeckt brennend scharf, 
das getrocknete ist geruchlos und von herbem, etwas bitterem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Spaltoffnungen in beiden Epidermen des Blattes. Aile Teile 
del' Pflanze tragen sehr lange, diinne, verholzte, einzellige Haare mit starker, glatter Wand und 
engem Lumen, daneben einzellige, diinnwandige, keulenformige Driisenhaare. 1m Mesophyll an 
der Oberseite eine Reihe einfacher und gegabelter Palisaden, darunter Schwammparenchym. 
Auf der AuBenseite der Bliitenblatter die Trichome der Laubb!atter. 1m Blattstiel 16-20 
kleinere und groBere GefaBbiindel, ein hohles Mark und eine schmale Rinde. 

Bestandteile. Das frische Kraut enthii.lt einen fliichtigenStoff, der auch in anderenRanun
culaceen enthalten ist, das Anemonol, das aus dem Destillat des Krautes durch Ausschiitteln mit 
Ather erhalten wird und ein gelbes 61 bildet, das sehr scharf riecht und schmeckt und die Augen 
heftig zu Tranen reizt. Das Anemono! ist wenig bestandig und geht leicht in Anemonencampher 
iiber, der farblose Kristalle bildet und ebenfalls scharf schmeckt und riecht. Aus dem Anemonen
campher und dem Anemonol entstehen bei langerer Aufbewahrung Isoanemonsaure, CloHlOOS' 
und Anemonin, ClOHsO" die auch beirn Trocknen des Krauts entstehen. Letzteres enthalt 
deshalb nur noch diese beiden Stoffe. 



Pyrazolonum. 521 

Aufbewah'I'UfI(J. Vorsichtig. 
AntDet'lduag. Das fmche Kraut wird zur Bereitung einer Tinktur und eines Extrakts 

verwendet. Das getrocknete Kraut wurde bei Asthma, Keuchhusten, Krampfen, einseitigem 
Kopfschmerz zu 0,1-0,4 g in Pulver oder Pillen oder im AufguJl 1: 20,0-50,0 angewandt. In 
der Homoopathie bei Bleichsucht und Menstruationsstorungen. 

Alcoolatura PulsatiUae. Alcoolature d'anemone pulsatille. - Gall.: Aus dem 
frischen, bliihenden Kraut wie Alcoolatura Aconiti zu bereiten. 

Extractum Pulsatillae. Kiichenschellenextrakt. - Erganzb.: Aus frischem Kraut. 
wie Extr. Conii herzustellen. 

AUfbe-wahrung. Vorsichtig. 

Extractum Pulsatillae fluldum. Kiichenschellen·Fluidextrakt. - Erganzb.: Aus 
100 T. mittelfein gepulvertem Kiichenschellenkraut und der notigen Menge eines Gemisches aus 
:I T. Weingeist und 7 T. Wasser werden 100 T. Fluidextrakt hergestellt. 

AUfbe-wahrung. Vorsichtig. 

Tinctura Pulsatillae. - Portug.: Durch IOtigige Maceration von 1 T. des frischen 
Krautes mit 1 T. Weingeist (90 Vol..%). 

Pyoktanin aureum u. coeruleum s. Bd. T, S. 454 u. 456. 

Pyramidon s. S. 526. 

Pyrazolonum. 
Das Pyrazolon leitet sich vom Pyrazol und dieses vom Pyrrol ab; im 

Pyrazol ist eine CH.Gruppe des Pyrrols durch ein N·Atom ersetzt. 
Durch Anlagerung von 2 H·Atomen an Pyrazol entsteht Pyrazolin. 
Pyrazolon istPyrazolin, in dem in dereinenCH2 -Gruppe diebeidenH-Atome 

durch ein O-Atom ersetzt sind, wobei gleichzeitig eine Verschiebung der Doppel
bind ung und eines H -Atoms eingetreten ist: 

HC-CH HC-CH 

Hcll IICH Nil IICH 
""'/ ""'/ NH NH 
Pyrro). Pyrazo). PyrazoJin Pyrazo)on. 

Pyrazolonum phenyldimethylicum (Germ. 5). Phenyldimethylpyrazolon. 
Antipyrin (FARBWERKE H()CBST). Ph e na zone. A n a 19 e sine. Anodynin. 
Metozin, Parodin, Phenazon, Phenylon, Sedatin. CIlH12N~O. Mol.-Gew.188. 

Die lateinische Bezeichnung PyrazoZorvum phenyldimethyZicum ist schlecht ge
wahlt, besser ware PhenyZdimethyZpyrazoZonum (Germ. 6 hat diese Bezeichnung). 

Darstellung. Durch Einwirkung von Acetessigester, CHaCO·CH2C02C2H5' auf Phe
nylhydrazin, CeH&NH.NH2, entsteht zunachst Phenylhydrazinacetessigester, CSH5NH. 

N=C<g:3CO C H ' der beim Erhitzen Alkohol abspaltet und in Phenylmethylpyrazolon 
2 2 2 & 

iibergeht; in diesem wird durch Einwirkung von Methyljodid oder anderen Methylierungs-
mitteln das H-Atom der NH-Gruppe durch eine Methylgruppe ersetzt, wodurch Phenyldimethyl
pyrazolon entsteht. 

CHaC=CH 

HNUCO 
N·CeH& 

Pheny)methy)pyrazo)on. 

CHaC=CH 

CHaNI"",)CO 

N·CeH5 

Phenyldimethylpyrazoion. 

Eigenschajten. Farblose, tafelformige Kristalle, Smp.110-112 0, Geruch 
kaqm wahrnehmbar, Geschmack schwach bitter; lOslich in 1 T. WaRser, 1 T. WAin· 
geist, 1,5 T. Chloroform, 80 T. Ather. 
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Erlr,ennung. Die wiisserige Losung (0,1 g + 10 ccm) gibt mit Gerbsaure 
losung eine starke weiLle Fallung. - Die wiisserige Losung (0,02 g + 2 ccm) wird 
durch 2 Tr. rauchende Salpetersiiure oder nach Zusatz von einigen Tropfen verd. 
Schwefelsiiure durch einige Kornchen Natriumnitrit griin gefiirbt (durch Bildung von 
Isonitrosophenyldimethylpyrazolon). Wird die zum Sieden erhitzte Fliissigkeit mit 
-cinem weiteren Tropfen rauchender Salpetersaure versetzt, so farbt sie sich rot. -
Die wiisserige Losung (0,01 g + 10 ccm) wird durch 1 Tr. EisenchloridlOsung tiet 
rot gefiirbt; durch Zusatz von 2-3 cern verd. Schwefelsaure geht die Fiirbung in 
Hellgelb iiber. 

Priljung. a) Schmelzpunkt nicht unter no 0. - b) Die Losung von 1 g Phenyl
dimethylpyrazolon in 15-20 Tr. Wasser mull farblos sein. Kach Zusatz von etwa 
10 ccm Wasser darf die Losung durch Schwefelwasserstoffwasser nicht veriindert 
werden (Schwermetalle). - c) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand 
hinterlassen. 

Aujbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Es setzt die Fiebertemperatur herab, ferner wirkt es antineuralgisch und 

analgetisch (bei Malaria ist es wirkungslos). Gaben: mehrmals taglich 0,5-1,5 g. GroJ3te Einzel
gabe 2,0 g, Tagesgabe 4,0 g, bei Kindem hochstens dreimal taglich soviel Dezigramm wie das 
Kind Jahre zahlt. Nebenwirkungen: Zuweilen ausgedehnte Exantheme, Kollaps. Der bei 
Antipyringebrauch auftretende SchweiI3 kann durchAgaricin unterdriickt werden. AuJ3erlich 
wirkt es schwach faulnisbemmend und blutstillend. 

Fiir die Verordn ung und A bgabe des Phenyldimethylpyrazolons ist zu beachten, 
daJ3 es mit einer Reihe von Arzneimitteln unvertraglich ist: 

Ph. + Salpetrige Saure. Arzneimittel, die Salpetrige Saure entbalten, oder entbinden 
konnen (z. B. Amylnitrit, Spintu8 Aetheris nitro8i, Natr. nttro8um usw.) veranlassen Bildung 
von griinem Isonitrosoantipyrin, das nicht ungiftig ist. Nebenbei soil Blausaure auftreten. 

Ph. + Mercurochlorid (Calomel). In diesen Mischungen soil sich eine organische, 
sehr giftige Quecksilberverbindung bilden. 

Ph. + Carbolsaure geben schon in verdiinnten wasserigen Losungen Ausscheidung 
einer oligen Verbindung. 

Ph. + Hexamethylentetramin vereinigen sich in wasseriger Losung zu einer schwer 
liislichen Verbindung, die nicht mehr die Wirkung der Komponenten hat. Die Verbindung 
entsteht auch, wenn Ph. mit Formaldehyd und Ammoniak in wasseriger Losung zusammen
kommt. 

Ph. + Natriumsalicylat geben, in Pulverform zusammengerieben, eine schmierige 
Masse. In Losung scheinen sich beide nicht zu beeiuflussen. 

Ph. + f3 -Naphthol geben eine feuchte Mischung. 
Ph. + Chloralhydrat geben beim Zusammenreiben eine olige Verbindung. 
Gerbsaure und gerbstoffhaltige Zubereitungen fallen Phenyldimethylpyrazolon als 

Tannat aus. 
Ph. + Eisen (Eisensalze) gibt Verfarbungen und Zersetzungen. 

Phenyldimethylpyrazolonum acetylosalicylicum, Ace top y r i n 
(G. HELL u. CQ., Troppau), Antipyrinum acetylosalicylicum (Ergiinzb.), 
ist acetylsalicylsaures Phenyldimethylpyrazolon. CllH 12N2 0· CeH4,(OOC· CHa) 
(COOH). MoI.-Gew. 368. 

Eigenschajten. Weif3es, kristallinisches Pulver, das schwach nach Essigsiiure 
riecht und siiInich-sauer schmeckt, Smp.64-65 0, lOslich in 36 T. kaltem, etwas 
leichter in warmem Wasser, sehr leicht in Weingeist, leicht in Ather. Die wiisserige 
Losung rotet Lackmuspapier. 

Erkennung. Die weingeistige Losung gibt mit einigen Tropfen Eisenchlorid
HiRung eine blutrote Fiirbung, die durch verd. Schwefelsiiure in Gelb iibergeht. -
Kocht man 0,2 g der Verbindung einige Zeit mit 3 ccm verde Schwefelsiiure, 
schiittelt nach dem Abkiihlen mit 10 ccm Ather aus und schiittelt den abgegossenen 
Ather mit 10 ccm Wasser nnd 1 Tr. Eisenchloridlosung, so fiirbt sich die wiisserige 
Fliissigkeit violett (Nachweis der abgespalteten Salicylsiiure). 

Pm/ung. Die wiisserige Losung (1 g + 20 ccm) darf durch Schwefelwasserstoff
wasser weder fiir sich, noch nach vorherigem Zusatz von Ammoniakfliissigkeit ver-
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andert werden (Schwermetalle). 0,1 g der Verbindung mull sich in 1 cern konz. 
Schwefelsaure ohne Fiirbung losen (organische Verunreinigungen). Beim Verbrennen 
darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ais Anti-pyreticum und Antineuralgicum, Antirheumaticum 0,5 g mehl. 

mala taglich, bis 5 g taglich. GroBte Einzelgabe 1,0 g, Tagesgabe 3,0 g. (ErganLb.) 

Phenyldimethylpyrazolonum salicylicum. Salicylsaures Phenyl
dimethylpyrazolon. Salipyrin (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz). Antipyrin sali
cylicum (FARBWERKE HOCHST). Pyrazolonum phenyldimethylicum salicyli
cum (Germ. 5). CUHI20N2·CsH4(OH)COOH. Mol.-Gew. 326. 

Darstellung. 96 T. Phenyldimethylpyrazolon und 69 T. Salicylsiiure werden auf 
dem Dampfbad zuaammengeschmolzen. Die Schmelze wird in 135 T. heillem Weingeist gelost 
und die I.osung noch heW filtriert. Das Filtrat wird bis zum Erkalten geriihrt, der abgeschiedene 
Kristallbrei abgcsaugt und zuerst an der Luft, dann bei 40° getrocknet. Die MutterJauge wird 
zur weiteren Kristallisation eingedampft. 

Eigenschaften. Wei13es, grob kristallinisches Pulver oder sechsseitige, schwach 
sii13lich schmeckende Tafeln. Smp.91-92 0, lOslich in 250 T. Wasser von 150 und 
in 40 T. siedendem Wasser, leicht in Weingeist, weniger leicht in Ather. 

Erl,ennung. Je 10 ccm der wasserigen Losung (0,1 g + 30 ccm) geben mit 
GerbsaurelOsung eine wei13e Triibung, mit einigen Tropfen rauchender Salpetersaure 
oder nach Zusatz von einigen Tropfen verd. Schwefelsaure mit einigen Kornchen 
Natriumnitrit eine Griinfarbung, mit 1 Tr. EisenchloridlOsung eine tiefrote Far
bung, die bei starkem Verdiinnen mit Wasser in Rotviolett iibergeht. - Werden 
0,5 g mit 15 ccm Wasser und 1 cern Salzsaure erhitzt, so entsteht eine klare, farblose 
Losung, aus der sich beim Erkalten feine wei13e Nadeln von Salicylsaure ausscheiden, 
die nach dem Auswaschen mit Wasser und Trocknen bei etwa 157 ° schmelzen. Die 
Losung der Kristalle in hei13em Wasser farbt sich mit 1 Tr. EisenchloridlOsung stark 
violett. 

Prilfung. a) Schmelzpunkt 91-92°. - b) Wird 1 g der Verbindung mit 
20 ccrn Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat durch Schwefelwasserstoffwasser nicht 
verandert werden (Schwerrnetalle). - c) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % 
Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, am besten vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als Antipyreticum und Antineuralgicum, bei akutem und chronischem 

Gelenkrheumatismus, Influenza. 1-2 g mehrmaIs taglich. GroJ3te Einzelgabe 2,0 g, Tages
gabe 6,0 g. 

Phenyldimethylpyrazolonum methylarsanilicum und Ph. kakodyJicum siehe unter 
Arsenum, Bd. I, S. 569 u. 571. 

Acopyrin (v. HEYDEN, RadebeuI) war acetylsalicylsaures Phenyldimethylpyrazolon. 
Es ist nicht mehr im Handel. 

Anilipyrin wird durch Zusammenschmelzen von Acetanilid mit Phenyldimethyl
pyrazolon erhalten. 

oc-Anilipyrin aus 188 T. Phenyldimethylpyrazolon und 135 T. Acetanilid. WeWes, 
kristallinisches Pulver, Smp. 75°, sehr leicht loslich in Wasser. 

;1-Anilipyrin aus 376 T. Phenyldimethylpyrazol'oll und 135 T. Acetanilid. WeiJ3es 
Pul ver, Smp. 05°, noch leichter in WaBBer 100lich als a-Anilipyrin. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ala Antipyreticum und Analgeticum 2-3mal tiiglich 0,5-1,0 g. 

Astrolin (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist methylathylglykolsaures Phenyldimet.hyl· 
pyrazolon, CUH120N2·C.HloOa' WeiJ3es kristallinisches Pulver, Smp. 64-65,5°, Geschmack 
al1genehm sauerlich, wenig bitter; leicht loslich in Wasser, Weingeist u. a. 

Anwendung. Als Antineuralgicum und Antipyreticum zu 0,5-1,0 g. 
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Eulatin (Dr. L. OESTREWHER, Berlin) soIl aminobromhenzoesaures Phenyldimethyl
pyrazolon sein. Nach ZERNIK enthalt es o-Aminohenzoesaure, p-Bromhenzoesaure 
und Phenyldimethyl pyrazolon im molekularen Verhaitnis. 

Cocapyrinum, Cocapyrin, ist ein Gemisch von 1 T. Cocainhydrochlorid mit 99T. Anti. 
pyrin. Wird in Form von Pastillen von O,2g hei Halsaffektionen empfohlen. Man liLBt 3-4Pa· 
stillen auf der Zunge zergehen. 

Ferripyrin (FARBWERKE HOCHST), Ferropyrin (Erganzb.), ist eine Ver hi nd ung 
von Phenyldimethylpyrazolon mit Ferrichlorid. 3 CllH 12N 2 0 
+ 2 FeCla. Mol.·Gew. 889. 

Darstellung. Eine LOsung von 5 T. kri~t. Ferrichlorid, FeCI3 + 6H20, in 10 T. Alkohol 
(96%) wird in eine Losung von 5 T. Phenyldimethylpyrazolon in 10 T. Alkohol und 50 T. Ather 
eingegossen. Der orangerote Niederschlag wird auf dem Filter gesammelt, mit Ather gewaschen 
und hel 30-40° getrocknet. 

Eigenschajten. Feines orangerotes Pulver, luftbestandig, liislich in 5 T. 
kaltem, in 9 T. siedendem Wasser. Die kaltgesattigte Losung scheidet beim Er· 
hitzen die Verbindnng in rnbinroten Blattchen ans, die bei 220-225 0 schmelzen. 
Die wasserige Losnng ist blutrot gefal'bt. Loslich in Alkohol nnd Benzol, aus 
Methylalkohol kristallisierbar, in Ather fast unliislich. Schwach salzsaure Losnngen 
sind halt bar ; durch Alkalien, auch schon durch Bicarbonate, wird aus del' wasserigen 
Losnng Eisenhydroxyd gefallt. Es enthiilt 64% PhenyldimethylpyrazoJon und 36% 
Ferrichlorid (FeCIs)' 

Erkennung. Die wasserige Losnng (1 g + 10 cem) gibt mit Ammoniakfliissig· 
keit einen brannen Niederschlag von Eisenhydroxyd. Die HuHte des Filtrats gibt 
nach dem Ubersattigen mit SaJpetersaure mit Silbernitratlosnng einen weiBen Nie· 
derschlag von Silberchlorid. Die andere Halfte des Filtrats gibt beim Verdunsten 
einen Riickstand, dessen wasserige Losung durch einige Tropfen rauchende Salpeter. 
saure griin gefarbt wird. 

Prujung. a) Die wasserige Losung (0,5 + 20 ccm) mull klar sein. - Wird aus 
del' wasserigen Losnng (1 g + 10 ccm) das Eisen durch Ammoniakfliissigkeit aus· 
gefallt, so solI das Filtrat nach dem Ansauern mit Salzsaure nicht verandert werden: 
- b) dureh Schwefelwasserstoffwasser (Sehwermetalle); - c) durch Bariumnitrat· 
lOsung (Sulfate). - d) Die mit einigen Tropfen Salzsaure angesauerte Losnng (0,5 g 
+ 20 ccm) darf durch frischbereitete KaliumferrieyanidlOsnng nieht blau gefarbt 
werden (Ferroverbindungen). 

Aujbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Innerlich als EisenpriLparat hei chlorotischen und aniLmischen Zustanden, 

die mit Neuralgien einhergehen. Drei. his viermal taglich 0,03- 0,05 g. Als Adstrlngens hel Darm. 
katarrhen und Magenhlutungen zu 0,5 g. AuBerlich als (nicht atzendes) Adstringens und hlut· 
stillendes Mittel gegen Blutungen aus Korperhohlen in Losung mit 10-20% oder mit Watte 
und Gaze. Bei Gonorrhoo eine Losung mit 1-1,5%. 

Ferripyrin-Watte mit 18% Ferripyrin dient als Ersatz fiir Eisenchloridwatte ala hlut· 
stillendes Mittel. 

Hypnal (FARBWERKE HOCHST) oder Monocbloral-Antipyrin ist eine Verhindung von 
Phenyldimethylpyrazolon mit Chloralhydrat. CllH12N20·CClsCH(OH)2' 

Darstellung. Man reibt 188 T. Phenyldimethylpyrazolon mit 165,5 T. Chloral· 
hydrat his zur Verfliissigung zusammen, lost die olige Masse in heiBem Wasser und iiherlaBt 
die Losung an einem kalten ort der Kristallisation. 

Eigenschajten. Farblose Oktaeder, in 15 T. kaltem Wasser lOslich, Smp. 66-67°. 
Aujbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Hypnoticum an Stelle des Chloralhydrates zu 1-2 g. Auch subcutan 

anwendbar. Kaum mehr in Gehrauch. 

Meligrin (HOECKERT U. MICHALOWSKY, Berlin) ist angeblich ein Kondensationaprodukt von 
Phenyldimethylpyrazolon mit Methylphenylaeetamid. WeiBes kristallini. 
sches Pulver, Smp. etwa 105°, Geschmack bitter, schwach brenncnd. In Wasser leicht loslich, 
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Naoh ZERNIK ist das Meligrin lediglioh ein Gemisch von 80 T. Phenyldimethylpyrazolon und 
14 T. Acetmethylanilid (Exalgin). 

Anwendung. Als Antipyretioum und Antineura.lgioum. 

Melubrin (FARBWERKE HOCHST) ist phenyldimethylpyrazolonamino
methansulfonsaures Natrium, CeH5CaN20(CHa)2·NH·CH2S0aNa. Mol.. 
Gew. 319. 

Darstellung. Duroh Einwirkung von formaldehydsohwefligsaurem Natrium, 
CH2(OH)OSO~a, in wasseriger LOsung auf Phenyldimethylaminopyrazolon (Aminoanti. 
pyrin) und wiederholtes Umkristallisieren. 

Eigenschajten. Weilles kristallinisohes Pulver, leioht loslioh in Wasser, schwer 
ioslioh in Weingeist. In wasseriger Losung zersetzt es sioh bald. 

Erhennung. Wird eine Losung von 0,2 g Melubrin in 500m Wasser mit 
300m verd. Salzsaure erhitzt, so tritt der Geruoh naoh Sohwefeldioxyd und Form
aldehyd auf. Wird die Hillte der Misohung naoh dem Erkalten mit 3 Tr. Natrium
nitritlosung versetzt und in eine Losung von etwa 0,2 g ,B-Naphthol in 5 oom Wasser 
und 2-3 oom N atronlauge gegossen, so entsteht ein roter Niedersohlag. Die andere 
Halfte der Misohung gibt naoh Zusatz von 1 g N atriumaoetat mit 15 oom gesattigter 
wiisseriger Benzaldehydlosung eine weiJ3e flookige Aussoheidung, die naoh dem 
Auswasohen und Troeknen bei 173 0 sohmilzt. 

Priifung. a) Die wasserige Losung (1 g + 10eem) mull klar sein, sie darf 
Laokmuspapier nieht verandern und naeh Zusatz von wenig Ammoniakfliissig
keit duroh Sohwefelwasserstoffwasser nieht verandert werden (Sohwermetalle). -
b) 0,5 g Melubrin werden mit 4 g Natriumnitrat innig gemiseht und die Misehung 
dureh allmiihliohes Eintragen in einen erhitzten Porzellantiegel gesehmolzen. Der 
erkalteten Sohmelze fiigt man 4 eem konz. Sohwefelsiiure hinzu und erhitzt vor
sichtig so lange, bis weille Dampfe entweiohen. Die nooh warme Masse wird zer
rieben und naoh dem Erkalten mit 10 oem Zinnohloriirlosung gemisoht; innerhalb 
einer Stunde darf die Misohung keine dunklere Fiirbung zeigen (Arsen). 

Aujbewahrung. Vor Lioht geschiitzt. 
Anwendung. Als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum, besonders 

hoi Pneumonie, Typhus, Grippe usw. zu 0,5 g-1 g mehrmals taglich in Pulver, Tabletten und 
Lasung. Auoh intramuskular und intraveniis. Fiir Injektionen verwendet man eine Lbsung 
von 10,0 g Melubrin in Wasser ad 20oom. loom dieser Liisung enthalt 0,5 g Melubrin. 1 ccm 
einer Losung von 10 g Melubrin in 10 g Wasser enthalt dagegen 0,6 g Melubrin. Es darf nicht 
mit Bittermandelwasser zusammen verordnet werden, weil das Aminoantipyrin, das in der La
sung abgespalten wird, mit dem Benzaldehyd eine unliisliche Verbindung gibt. 

Migraenin (FARBWERKE HOOHST) ist eine Misohung von 10 T. Antipyrin 
mit 1 T. Coffeineitrat oder von 90,5 T. Antipyrin, 0,6 T. Citronensaure 
und 8,9 T. Coffein. 

Darstellung: Durch Zusammenschmelzen von Antipyrin mit Coffein und Citronensaure 
und Pulvern der erka.lteten Schmelze. 

Eigenschajten: WeiBes kristallinisches Pulver, Smp. unscharf zwischen 105 und 110°. 
Liislioh in 2 T. Wasser; die Liisung rotet Laokmuspapier (0,1 g + 10oom). 

Erhennung: Die wiisserige Losung des Migriinins rotet blaues Lackmuspapier 
und gibt mit einigen Tropfen N atriumnitritlosung allmiihlieh eine Griinfiirbung. Eine 
warm bereitete Losung von 0,5 g Migranin in 1 eem absolutem Alkohol seheidet beim 
ErkaltenKristallnadeln aus, welohe gesammelt, mit kleinenMengen kaltem absolutem 
Alkohol gewasohen naoh dem Troeknen die Murexidreaktion des Coffeins geben 
(s. Bd. I, S. 1070). 

Prilfung: a) 1 g Migriinin soll sieh ohne Fiirbung sowohl in 2 eem Sehwefel· 
siiure wie in 2 ccm Salpetersiiure losen (fremde organische Verbindungen). - b) Die 
wasserige Losung (lg + 10cem) darf dureh Sllbernitratlosung nieht verandert werden 
(Salzsiiure). - c) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 
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Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut schlieBenden Glasstopfenglasern, vor 
Licht geschutzt. 

Anwendung. Als Analgeticum. GroBte Einzelgabe 1,0 g, Tagesgabe 3,0 g 
(Erganzb. ). 

Pyrazolonum phenyldimethylicum cum Coffeino citrico, Antipyreticum compo
situm, Antipyrinum cum coffeino-citricum (Helv., Austr., Hung.), ist wie das Migranin 
eine Mischung von Antipyrin, Coffein und Citronensaure. 

Hung. lii.Jlt 5 T. Citronensaure, 10 T_ Coffein und 85 T. Antipyrin feingepulvert mischen, 
bis zur Bildung eines Breies erwarmen und nach dem Erkalten pulvem. In gleicher Weise 
laJ3t Helvet. 1 Citronensaure, 9 Coffein, 90 Antipyrin und 8 Wasser mischen, erwarmen, bis das 
Wasser verdampft ist usw. Austr. laJ3t 90 T. Antipyrin, 9 T. Coffein und 1 T. Citronensaure 
in Wasser IOsen, filtrieren und zur Trockne eindampfen. 

Plejapyrin (Dr. VOSWINKEL, Berlin) ist eine Mischung (lockere Verbindung?) von je 1 Mol. 
Benzamid, CeH 5CONH2, und Phenyldimethylpyrazolon. WeiBes kristalliniscbes Pulver. 
Smp. etwa 75° (nicht konstant), geruchlos, Geschmack leicht bitter. Es lOst sich in 15 T. Wasser. 

Anwendung. Als Antipyreticum und Antineuralgicum zu 1 g mebrmals tagJich. 

Plejlpyrin-para (Dr. VOSWINKEI" Berlin) soIl eineVerbindung von je 1 Mol. p-Toluol
sulfonamid, C6Hl(CH3)S02NH2 [1,4] und Phenyldimethylpyrazolon sein. WeiJ3es 
kristallinisches Pulver, Smp.95, leicht liislich in Weingeist, schwerer in Wasser. 

Anwendung. Als Antipyreticum und Antineuralgicum zu 1 g mehrmals taglich. 

Pyrosal (Dr. HOFMANN. Nachf., Merane i. S.), ist salicyl-essigsaures Phenyldimetbyl

pyrazolon, Cl1H120N2·C6H4<gg~f.°OH. Farblose Nadeln oder Plattchen von bitterlichem, 

schwach saurem Geschmack, Smp. 149-1500, in Wasser schwer liislich. 
Anwendung. Wie Phenyldimethylpyrazolon in Gaben von 0,5 g. 

Sulfopyrin (EBERT und MEINCKE, Bremen) ist nach ZERNIK ein Gemisch von rund 86,5 T. 
Phenyldimethylpyrazolon und 13,5 T. Sulfanilsaure. WeiJ3es, in 3 T. Wasser lOsliches 
Pulver. Anwendung: Wie Migrarun, 1 g mehrmals taglich. 

Beta-Sulfopyrin ist ein Gemisch von rund GOT. sulfanilsaurem Natrium, 45 T. Phenyl
dimethylpyrazolon und 5 T. Sulfauilsaure (ZERNIK); weiees Pulver, in 11/2 T. Wasser 
lOslich. An wen dung: Gegen Jodismus, bei Katarrhen der Atmungsorgane. 1 g 4-5 mal taglicb. 

Tussol (FARBWERKE HiicHST) ist mandelsaures Phenyldimethylpyrazolon, Cn H 12N 20 
. CsHsOa' Mol.·Gew. 340. 

Darstellung. 188 T. Phenyldimetbylpyrazolon und 152 T. Mandelsaure 
werden im Dampfbad zusammengeschmolzen und die Masse nach dem Erkalten aus Alkohol 
umkristallisiert. 

Eigenschajten. Farblose, bitter schmeckende Kristalle. Smp. 52-550, in Wasser und 
in Alkohol loslich. - Die wasserige Losung (0,1 g + 20 ccm) .wird durch einige Tropfen rauchende 
Salpetersaure griin, durch einen Tropfen EisenchloridlOsung blutrot gefarbt. Wird die wiisserige 
Losung mit Kaliumpermanganatlosung (1: 100) versetzt und erhitzt, so tritt der Geruch des 
Benzaldehyds auf. Gerbsaure erzeugt wei Ben, im DberschuJ3 von Gerbsaurelosung IOslichen 
Niederschlag. 

Priifung. a) Schmelzpunkt 52-55°. - b) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 cern) darf 
durch Schwefelwasserstoffwasser ,nicht verandert werden (Schwermetalle). - c) Beim Ver. 
brennen darf es htichstens 0,1 % Riickstand binterlassen. 

Anwendung. Es wirkt antipyretisch, auch narkotisch bei Keuchhusten, fur Kinder his 
1 Jahr 2-3mal 0,05-0,1 g, von 1 Jahr 3mal 0,1 g, von 2-4 Jahren 3-4mal 0,25-0,4 g, 
dariiber 4mal taglich 0,5 g. Es soIl nicht mit Milch zusammen gegeben werden. 

Dimethylaminophenyldimethylpyrazolon, Pyramidon (FARBWERKE 

HOCHST), Dimethylaminoantipyrin, Pyrazolonum dimethylamin 0-

phenyldimethylicum, ClaH17NaO, 
/N(CHa)-C-CHa 

CaRiN", II 
CO----C·N(CHs)2. Mol.-Gew. 231. 

Dat·stellung. Das durch Einwirkung von Salpetriger Saure auf Antipyrin ent
stehende Isonitroso-Antipyrin wird durch Reduktion in Amino-Antipyrin und dieses durch 
Methylierung in die Dimethylaminoverbindung iibergefiihrt. 
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Eigenschaften. Weilles, kristallinisches Pulver, Smp. 108°, langsam liisHch in 
20 T. Wasser, sehr leicht in Weingeist, weniger leicht in Ather. Die wiisserige Losung 
bliiut Lackmuspapier schwach. 

Er/~ennung. Eisenchloridliisung fiirbt die wiisserige Losung (0,1 g + 10 ccm} 
tief blauviolett. - Versetzt man die wiisserige Losung (01, g + 10 ccm) mit einigen 
Tropfen Silbernitratliisung, so tritt zuniichst eine kriiftige Violettfiirbung auf; nll'ch 
kurzer Zeit scheidet sich metallisches Silber als grauschwarzer Niederschlag ab. 
Oxydationsmittel wie Wasserstoffsuperoxyd u. a. fiirben die Losung schwach violett, 
ebenso auch die im Gummi arabicum enthaltene Oxydase. Wird die Losung mit 
Ammoniakfliissigkeit und Chlorwasser versetzt, so fiirbt sie sich rot. 

Priifung. a) Schmelzpunkt 108°. - Die wiisserige Losung (je 0,5 g + 10 ccm) 
darf nichi veriindert werden; - b) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), 
- c) nach Zusatz von 2-3 ccm verd. Schwefelsiiure durch Silbernitratliisung 
(Chloride). - d) Werden 0,02 g Pyramidon in 5 ccm Wasser geliist und die Losung 
mit 10 Tr. verd. Schwefelsiiure und 2 Tr. Natriumnitritliisung versetzt, so mull die 
Fliissigkeit nach dem Verschwinden der blauvioletten Fiirbung farblos sein (Phenyl
dimethylpyrazolon gibt die griine Isonitrosoverbindung). - e) Beim Verbrennen 
darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als Antipyreticum und Analgeticum. Es wirkt dreimal so staTk wie Anti

pyrin; seine Wirkung entwickelt sich viel langsamer und dauert Hinger an. 0,2-0,5 g bei :Mi
grane, Neuralgie; 0,3 gals Antipyreticum besonders bei Tuberkulose, Typhus 1-2mal tiiglich. 
An Nebenwirkungen wurden beobachtet Kollaps, Erbrechen, Wiirgen, Hautausschlage. GrbJ3te 
Einzelgabe 0,5 g, Tagesgabe 1,5 g. 

Wird Pyramidon zusammen mit Gummischleim verordnet, so ist dieser vorher zur Zer
stiirung der Oxydase auf etwa 85° zu erhitzen. 

Pyramidonum camphoricum. Neutrales campbersaures PyramidoD. (C13lf17NaOh 
·ClOlf1UO,. Mol.-Gew. 682. Die Verbindung wird falschlich als Pyramidonum camphortifum 
bezeichnet. 

Darstellung. Durch Zusammenbringen kalter weingeistiger Liisungen von 462 T. Pyra
midon und 200 T. Camphersaure und Eindunstenlassen der Losung. 

Eigenschaften. WeiJ3es kristallinisches Pulver, loslich mit saurer Reaktion in 15 T. 
Wasser und 2 T. Alkohol. 

E,·/wnnung. Es gibt die Farbenreaktionen des Pyramidons; die Camphersaure lal3t sich, 
nachdem das Pyramidon der alkalischen Losung durch Chloroform entzogen wurde, aus der an
gesauerten Fliissigkeit mit Ather ausschiitteln und durch den Smp., 186°, erkennen. 

Priifung. a) Es soil in Wasser und Weingeist klar und farblos lbslich sein. - b) Die 
Priifung auf Halogen und Schwermetalle wird wie beim Pyramidon ausgefiihrt. - c) 2,5 g ver· 
brauchen zur Neutralisation 7,5-7,6 ccm n-Natronlauge (Phenolphthalein als Inwkator). -
d) Beirn Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrunf/. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. 0,5-0,75 g bei chronischen fieberhaften Erkrankungen, bei denen die 

gleichzeitige schwei13hemrnende Wirkung der Carnphersaure erwiinscht ist. 

Pyramidonum bicamphoricum. Saures campbersaures Pyramidon. C13H17NsO,CIOHlSO. 
MoI.-Gew. 44l. 

Darstellung. Wie das neutrale Salz aus 462 T. Pyrarnidon und 400'1'. Camphersaure. 
Eigenschaften. Weil3es kristallinisches Pulver, 16slich mit Baurer Reaktion in 20 T. 

Wasser und in 4 T. Alkohol. 
Erlwnnung und Priifung. Wie beim neutralen Salz 2,5 g Bollen zur Neutralisation 

1l,5-11,6 ccm n.Natronlauge verbrauchen (Phenolphthalein als lndikator). 
Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt 
Anwendung. 0,75-1 g wie das neutrale Salz; es hat starkere schwei13hemmende Wir

kung als weses. Gronte Einzelgabe 1 g. Tagesgabe 3 g. 

Pyramidonum salicylicum. Salicylsaures Pyramidon. C13H17NsO· C7HsOs' Mol.-Gew. 379. 
Darstellung. Durch Zusammenbringen von 231 T. Pyramidon und 138 T. Salicyl. 

saure in weingeistiger Losung und Eindunstenlassen der Losung. 
Eigenschaften und Erkennung. WeiJ3es kristallinisches Pulver, mit saurer Reak

tion in 16 T. Wasser und in 5-6 T. Alkoholloslich Die wasserige Losung wird durch EiBen-
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chlorid violettrot gefarbt. Silbemitratliieung erzeugt zunii.chst einen wei Ben Niederschlag; nach 
kurzer Zeit fii.rbt sich die Liieung violett. 

Priifung. Wie beim camphersauren Pyramidon. 2,5 g erfordem zur Neutralisation 
6,7-6,8 ccm n-Natronlauge (Phenolphthalein als Indikator). 

AufbewahTUng. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. 0,5-0,75 g bei fieberhaften rheumatischen Affektionen und bei Pleuritis. 

Allional (HOFFMANN-LA-RoOHE u. Co., Basel) ist eine salzartige Verbindung von Di
methylaminophenyldimethypyrazolon mit Isopropylallylbarbitursaure. 

CaH?", __ /CO-NH", 
Die Formel der letzteren ist /0<. )cO. 1m Schrifttum wirddie Verbin-

CH2=CH-CH2 "CO-NH/ 
dung alsIsopropyl propeny I bar bitursaure bezeichnet, sie ist aber keine Propenyl verbindung 
mit der Gruppe CHa-CH = CH-, sondern eine Ally I verbindung mit der Gruppe CH2 = CH-CH2-. 

Allional ist ein gelbliches Pulver, Smp. 93°, in Wasser wenig IOslich. Die wasserige Losung gibt 
die Reaktionen des Pyramidons. Es ist nur in Tabletten zu 0,16 g im Handel. - An wend ung. Ais 
schmerzstillendes Mittel und Schlafmittel, 1-4 Tabletten. 

Veramon (CHEM. FARR. vorm. E. SOHERING, Berlin). Das friihere Veramon (vgl. Bd. 1, S. 809) 
war ein Schmelzgemisch von 1 Mol Dimethylaminophenyldimethylpyrazolon (Pyramidon) 
mit Diathylbarbitursaure, das durch ein bei der Darstellung entstandenes Oxydationsprodukt 
des Pyramidons gelb gefarbt war. Das jetzige Veramon ist eine Mischung von 1 Mol Pyrami
don mit 1 Mol einer Verbindung von 1 Mol Pyramidon und 1 Mol Diathylbarbitur
saure. Ob die Verbindung ala ein Salz des Pyramidons mit der Diathylbarbitursaure oder als 
cine durch Nebenvalenzbindung entstandene Verbindung nicht salzartiger Natur anzusehen ist, 
ist noch nicht festgestellt. WeiBes kristallinisches Pulver. Anwendung S. Bd. 1 S. 809. 

Migrol (FRITZ KRIPKE U. Co., Berlin-Neukolln) ist eine Verbindung von Di
methylaminophenyldi methylpyrazolon mit Brenzcatechinmonoacet
saure. C13H17NOa,CeH4,(OH)OCH2COOH. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle, Geschmack schwach bitter, Smp. 76°. Es lOst sich 
sehr leicht in Wasser und Weingeist. Die Liieungen roten Lackmuspapier schwach. 

Erkennnung. Die wii.sserige Losung wird durch Eisenchloridlosung veilchenblau gefarbt, 
ebenso durch Silbemitratliisung; nach Zusatz der letzteren scheidet sich allmahlich metallisches 
Silber aus. 

Priifung. a) Schmelzpunkt 78°. - b) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riick
stand hinterlassen. 

Anwendung. Ala Antipyreticum und Antineuralgicum zu 0,5 g ein- bis zweimal taglich. 

Novalgin (FARRWERKE HOOHST) ist phenyldimethylpyrazolonmethylaminomethansuUon
saures Natrium. (CllH n N20)NCHa · CH2SOaNa+H20. Mol.-Gew. 351. 

Darstetlung. Durch Monomethylierung von Phenyldimethylaminopyrazolon und Konden
sation des erhaltenen Phenyldimethylmethylaminopyrazolons mit Formaldehydnatriumbisulfit. 

Eigenschaften. Fast weiBes, kristallinischesPulver, inWasser und Methylalkoholleicht, in 
Weingeist schwer, in Ather nicht loslich. Die wasserige Losung in Wasser ist neutral und wird un
beschadet ihres Wirkungswertes nach einiger Zeit gelblich gefarbt. 

Erkennung. Mit Salzsaure befeuchtet farbt es die Flamme gelb. Erhitzt man eine 
Losung von 0,2 g Novalgin in 5 ccm Wasser mit 3 ccm verd. Salzsaure, so tritt zunachst der Geruch 
nach Schwefeldioxyd, spater nach Formaldehyd auf. - Wird eine Losung von 0,2 g Novalgin in 
3 ccm Wasser mit 2 Tr. verd. Salzsaure und darauf mit 1 ccm Chlorkalklosung versetzt, so entsteht 
eine tiefblaue Farbung, die bald in eine karminrote iibergeht und beim Erwarmen gelb wird. 

Priifung. a) Die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) muB klar und neutral sein und darf 
nach Zusatz von wenig Ammoniakfliissigkeit dureh Sehwefelwasserstoffwasser nieht verandert 
werden (Sehwermetalle). - b) 0,5 g Novalgin werden mit 4 g Natriumnitrat innig gemiseht und 
dureh allmahliehes Eintragen in einen erhitzten Porzellantiegel veraseht. Der erkalteten Sehmelze 
mgt man 4 cem Sehwefelaaure hinzu und erhitzt vorsiehtig so lange, bis wei Be Dampfe entweiehen. 
Die noeh warme Masse wird zerrieben und darf dann naeh dem Erkalten mit 10 eem Zinnehloriir
losung gemiseht, innerhalb einer Stunde keine dunklere Farbung annehmen (Arsenverbindungen). -
c) Eine Losung von 0,1 g Novalgin in 2 eem Wasser wird mit 1 eem verd. Salzsaure gemiseht, 3 Mi
nuten lang-:gekoeht und mit Wasser auf 5 eem gebraeht. Fiigt man der Fliissigkeit darauf I g Na
triumaeetat und 5 eem kaltgesattigte wasserige Benzaldehydlosung hinzu, so darf die Misehung 
hOehstens seh waeh getriibt werden (Melubrin). 

Anwendung. Innerlieh als Antirheumatieum, Antipyretieum, Analgetieum bei Poly
arthritis, Muskelrheumatismus, Neuralgien, lsehias, Kopfsehmerz, Infektionsfieber, als Pulver oder 
Tabletten 3mal taglieh 0,5-1 g. Su beutan und intramuskular: 2-3mal taglieh 1-2 ccm 
der 50proz. sterilen Losung. 
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Neopyrin (KNOLL A .. G., Ludwigshafen) war Phenyldimethyl-isovalerylamino
pyrazolon oder Isovalerylaminoan tipyrin, Cll H 12 0NaOC ·C4 Hg. Mol.-Gew.323. 
Es ist nicht mehr im Handel. 

Trigemin (FARBWERKE H6cHST) ist Pyramidon-Butylchloralhydrat, ClsH17NsO·C.H7Cls02' 
Mol.· Gew. 424,6. 

Darstellung. (D.R.P. 150799.) 193,5 T. Butylchloralhydrat werden mit 231 T. 
Pyramidon auf dem Wasser bad unter gelindem Erwarmen geschmolzen. Beim Erkalten er
starrt das Ganze zu einer kristallinischen Masse, die aus Benzol umkristallisiert wird. 

Eigenschaften und Erkennung. WeiBes kristallinisches Pulver, mit dem Ge. 
ruch des Butylchloralhydrats, Smp. 82-840; IOslich in 65 T. Wasser oder 2 T. Alkohol oder 10 T. 
Ather. Die wasserige Losung ist neutral. An der Luft zieht es Feuchtigkeit an und zersetzt sich 
dann allmahlich unter Gelb. bis Braunfarbung. Es gibt die Reaktionen der Komponenten. Beim 
langeren Kochen mit Wasser oder mit verdiinnten Sauren Bpaltet es sich in Pyramidon und Butyl. 
chloralhydrat. Beim Erwarmen mit Atzalkali bildet sich durch Zersetzung des Butylchloralhydrats 
u. a. Dichlorpropylen und ameisensaures Alkali. 

Priifung. a) 1 g Trigemin muB sich in 3 ccm Weingeist klar und farblos IOsen. Die Lo
Bung muB beim Verdiinnen mit 70 ccm Wasser klar bleiben (fremde organische Verbindungen). -
b) Die Losung von 0,1 g Trigemin in 6ccm Wasser und 1 ccm verd. Schwefelsaure darf durch 
SilbemitratlOsung nicht Bofort getriibt werden (Chloride, Zersetzungsprodukte). - c) Beim 
Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. VorBichtig, vor Licht geschiitzt, in gut geschlossenen Glasem. 
Anwendung. Als Analgeticum und Sedativum bei den schmerzhaften Affektionen der 

Gehimnerven, bei Kopfschmerzen verschiedensten Ursprungs, Trigeminus. und Occipitaineural. 
gien, Zahnschmerzen usw., auch als mildes Antipyreticum, wenn gleichzeitig Kopfschmerzen zu 
bekampfen sind. 0,25-0,5-1,0 g (in charta rerata oder Kapseln) ein- bis dreimal taglich. Da es 
an der Luft sich allmahlich zersetzt und dann Nebenwirkungen auf den Magen ausiibt, ist es immer 
nur fiir den Bedarf fur wenige Tage zu verordnen. 

Tolypyrin (J. D.RIEDEL, Berlin-Britz) ist p-Tolyldimethylpyrazolon, C12H 14N 20. Mol.-Gew. 202. 
Darstellung. Wie Antipyrin, durch Einwirkung von Acetessigester auf p-Tolylhydra. 

zi n, CHa· CeH 4NH· NH 2, und Methylierung des p-Tolylmethylpyrazolons. 
Eigenschaften. Farblose Kristalle, sehr bitter schmeckend, Smp.136-1370, 

lOslich in 10 T. Wasser, leicht 16slich in Alkohol, fast unlOslich in Ather. 
• Erkennung und Priifung. Wie beim Phenyldimethylpyrazolon, von dem 

es sich durch den Schmelzpunkt unterscheiden liUlt. 
Aufbewahrung. Vorsich tig. 
Anwendung. Wie Antipyrin als Antipyreticum und Antineuralgicum mehrmals taglich 1 g. 

Tolysal (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist Tolypyrinsalicylat, Tolypyrinum sali
cylicum, C12H14N20,C7HsOa' Mol.-Gew. 340. 

Darstellung. Wie Salipyrin aus 202 T. Tolypyrin und 138 T. Salicylsaure. 
Eigenschaften. Farblose oder schwac4 rotliche Kristalle, von herbbitterlichem Ge

Bchmack, Smp. 101-102°, in Wasser nur wenig, schwer in Ather, leicht in Alkohol und in Essig
ather loslich. 

Anwendung. In Tagesgaben von 1-3 gals Antineuralgicum, von 4-8 gals Anti· 
pyreticum. 

Antidol ist eine Mischung aus Citronensaure, Coffein, Salicylsaure und Antipyrin, die 
als Antineuralgicum und Antipyreticum empfohlen wird. Hersteller Apotheker P. STERN in 
Breslau. 

Antiphlogin der "Concordia medica" in Erfurt ist Phenyldimethylpyrazolon. 
Bromopyrine, ein gekorntes Brausepulver. I Teel6ffel enthalt angeblich 0,06 g Coffein. 

bromhydrat, 0,18 g Antipyrin, 1,0 g Natriumbromid. 
Cephalin ist eine Mischung aus Antipyrin und gebranntem Kaffee je 5,0 g, Coffein und 

salicylsaurem Natrium je 2,0. 
Cerebrine ist eine alkoholische Loaung von Antipyrin, Coffein und Cocain. 
Citrovanille, gegen Migrane, Kopfschmerzen, Zahnschmerzen besteht im wesentlichen aus 

citronensaurem Pyramidon. 
Mensalin-Tabletten enthalten nach ZERNIK je etwa 0,25 g Dimethylphenylpyrazolon. 

salicyl. und 0,025 g Menthol. valerian. neben Zucker, Starke und indifferenten Vegetabilien. 
Otalgan (SKCHS. SERUMWERK, Dresden) ist eine Losung von Phenyldimethylpyrazolon 

(50/0) in Glycerin mit Zusatz eines schmerzstillenden Mittels. - Anwendung. Bei akuter Mittel
ohrentziindung. 
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Plejadin besteht angeblich aus Salzen des Antipyrins und Phenetidins. 
Pelagin, Mittel gegen die Seekrankheit, ist ein atherhaltiger Liktir mit Antipyrin, Cocain 

und Coffein. 

Pyrethrum. 
Anacyclus officinarum HAYNE. Compositae -Tubuliflorae -An themi
deae. Heimat unbekannt, in Bohmen und bei Magdeburg in Kultur, liefert: 

Radix Pyrethri germanici. Deutsche Bertramwurzel. Radix Dentariae. 
Zahnwurzel. Speichelwurzel. 

Die einfache, bis 30 em lange, bis 5 mm dicke Wurzel ist aullen graubraun, 
innen heller, Hingsrunzelig, leicht zerbrechlich, nimmt nach unten allmiihlich an 
Dicke ab, besitzt fadenformige Nebenwurzeln und an der Spitze oft einen reichlichen 
Schopf von Blattresten. Beim Kauen erzeugt Bertramwurzel Brennen im Munde und 
starke Speichelabsonderung. Vor der Verwendung mussen die meist noch anhiingenden 
Blatt· und Stengelreste entfernt werden. 

Mikroskopisches Bild. In der ziemlich breiten Mittelrinde in der auBeren Halfte 
ein weitlaufiger Kreis schizogener Sekretbehalter. Die Innenrinde nur diinn, zeigt kurze, breite 
Markstrahlen und noch kleinere Rindenstrahlen. Der starke Holzktirper aus breiten Markstrahlen 
und schmalen Holzstrahlen mit je 1-2 Reihen von TreppengefaBen. Sklerenchymfasern fehlen. 
Samtliches Parenchym der Rinde und des Holzktirpers enthalt Inulin in formlosen Klumpen. 

Anacyclus pyrethrum D.C. 
in Kultur. 

Heimisch in .Algerien. Marokko, Arabien, Syrien; 

Radix Pyrethri romani. Romiscbe Bertramwurzel. Pellitory Root. Racine 
de pyrethre d'Afrique. FranzosenwurzeI. Romische Speichelwurzel. Zahn
wurzel. 

Die Wurzel ist einfach, spindelftirmig, haufig gebogen, 6-14 cm lang, bis 3 cm, meist 1 cm 
dick, oberseits stark langsrunzelig, graubraun, frisch fleischig, getrocknet zerbrechlich, kurz
briichig. Ebenfalls beim Kauen Speichelsekretion erzeugend. 

Mikroskopisches Bild. 1m auBeren Teile der Rinde mehrere mit braunen Lagen 
von kleinen Korkzellen abwechselnde Reihen von groBen, mehr oder weniger stark verclickten 
Sklereiden. In der primaren Rinde und in den ziemlich breiten, glanzenden Markstrahlen der 
Rinde und des Holzes Balsamgiinge. 1m Parenchym der Rinde und des Holzes Inulin. Keine 
Starke. 

Bestandteile. Ein scharfschmeckendes Harz, Pyrethrin, atherisches 01, Gerbstoff; 
bis 50% Inulin. 

Aufbewahrung. In dichtschlieBenden GefaBen. Beim Pulvern ist das Gesicht vor dem 
Staub zu schiitzen wegen der reizenden Wirkung der Wurzel auf die Schleimhaute. 

Anwendung. Bei Zahnleiden, in Kaumitteln, Mund· und Gurgelwassern (10-15:200). 
auch in der Paratinktur (s. S. 755). Innerlich ist sie vorsichtig zu verwenden zu 0,1-0,25 g. 
ebenso als Niespulver. 

Tinctura Pyretbri. Bertramwurzeltinktur. Tincture of Pyrethrum. Teinture 
de pyrethre. - Erganzb.: Aus 1 T. grob gepulverter deutscher Betramwurzel und 5 T. 
verd. Weingeist (60 %ig). - Brit.: Aus 200 T. gepulv. rtimischer Wurzel und Weingeist (70 Vol.- %) 
durch Perkolation (zum Anfeuchten 150 ccm) 1000 cem Tinktur. - Amer.: Ebenso, doch 
mit Weingeist von 92,3 Gew .• % ' - Gall.: Aus 1 T. rtimischer Wurzel mit 5 T. 80 %igem Weingeist. 

Tinctura Pyretbri aetberea. Aus 1 T. Bertramwurzel und 10 T. Atherweingeist durch 
Maceration. 

Mlxtura Pyrethrl camphorata c. Extraeto 
Strychnl (F. M. Germ.). 

Extr. S trychni 
Camphorite 
Tinct. Rad. Pyrethri 

0,4 
2,0 

15,0. 

Tlnctura Pyrethrl composlta. 
Tlnctura odontalgica hamburgensis. 

Radic. Angelicae 
Radic. Pyrethri aa 10,0 
Cort. Cinnamomi 
Resin. Guajaci ali 40,0 
Ligni Santall rubri 150,0 
Spiritus diluti 2000,0. 

Man digeriert, preat und fiigt hinm 
Spiritus Cochleariae 600,0. 
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Pyrethrum cinerariaefolium TREV. (Chrysanthemum cinerariaefolium 
BENTR. et HOOK.), Compositae-Tubuliflorae-Anthemideae, wild
wachsend in Dalmatien, der Herzegowina, Montenegro, liefert das dalmatinische 
Insektenpul ver. 
Pyrethrum carneum MARSCH. BlEB. (Chrysanthemum roseum WEB. et 
MOHR), heimisch im Kaukasus, in Armenien, N ord·Persien, in Europa angebaut, ist die 
Stammpflanze fur das persische Insektenpulver. Statt dieser und der sehr ahn· 
lichen Bluten von Pyrethrum roseum MARsCH. BlEB. (Chrysanthemum 
Marschallii ASCHERS.), Kaukasus, Armenien usw., konnen auch, die Bluten von 

Pyrethrum parthenium SM. (Chrysanthemum parthenium PERS.), 
Orient, Verwendung finden, doch ist bei diesen die Wirkung eine schwachere. 
Alle vier sind ausdauernde Krauter oder Halbstraucher. 

Flores Pyrethri. Insektenbliiten. Flores Chrysantherni (Pyrethri) in
secticidi. Flores Chrysanthemi (Pyrethri) dalmatini (perRici, caucasici). 
Dalma tinische (montenegrinische) undkaukasische (persische }Insekten blUten. 

Die getrockneten, vor volliger Entfaltung gesammelten Blutenkopfehen. 
Pyrethrum einerariaefolium: Der nieder-
gedruckte, halbkugelige, bis 1 em Durchmesser 
erreichende HulIkeleh wird aus 4-6 mm langen, 
hellbraunliehen, am Rande und an der Spitze 
weiLIlieh·troekenhautigen, lanzettlieh· spatelfor. 
migen Bliittehen gebildet. Der naekte, flaehe 
Blutenboden tragt 15-20 weiBe, weibliehe, bis 
1,8 em lange, bis 4 mm breite, an der Spitze 
dreizahnige Randbluten, und zahlreiche gel be, 
zwitterige Rohrenbluten von bis 6 mm Lange. 
Die Zunge der Randbluten mit 4 spitzbogen. 
bildenden Hauptnerven. Der etwa 3 mm lange 
Fruchtknoten hat 5 fast flugelartig vorspringende 
Rippen und ist an der Spitze von einem sehmalen, 
hautigen, unregelmiif.\ig gezahnten Kelchsaum 
gekront, der Hinger ist als die Rohre der Blu· 
menkrone. Fruehtknoten und Eluten sind mit 
Drusenhaaren besetzt. Gerueh eigenartig gewurz. 
haft, Gesehmaek leicht bitter, etwas kratzend, 
gewiirzhaft. 

D Pyrethrum carneum. Der naekte, halb· 
kugelige Blutenboden tragt 20-30 rote oder 

Abb. 71. Chrysanthemum roseum. 
weiLIe, weibliehe, bis 2,6 em lange, bis 9 mm A BliitenkBpfchen. B Hiillkelch. C Getrock· 
breite Randbliiten und zahlreiche gelbe, zwit- netes BliitenkBpfchen. D Pollenkorn. 

terige, bis 5 mm lange Rohrenbluten. 
Pyrethrum roseum. Lange der Randbliiten 2,2 em, die Breite 8 mm. In der 

Nervatur 4 Hauptnerven, die mit Nebeniisten an der Spitze 6 Spitzbogen bilden. 
DieAeheniengrunlieh·gelbbraun, unregelmaBig 4-5kantig, 8-10riefig, mit Kronchen. 

Pulvis Florum Pyrethri. I nsektenpuIver. Insect Powder. Poudre 
persanne. Pulvis florum Chrysanthemi. Pulvis insectorum (contrainsectan 
insecticidus). Mottenpulver. Schnakenpulver. Kapuzinerpulver. 

Mikroskopisches Bild. Starkes Uberwiegen der dunnwandigen Bluten· 
elemente. T.formige Haare in der Epidermis der HulIkelchblatter mit 2-4zelligem 

34* 
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kurzem Stiel und langer spindelformiger derbwandiger Endzelle (letztere haufig 
abgefallen und im Pulver freiliegend); Fetzen des Mittelgewebes der Hullkelchblatter 
mit Steinzellen; einzelne Steinzellen und Steinzellengruppen. Fragmente der Zungen. 
bluten, die Zellen der oberen Epidermis zu breiten, fast halbkugeligen, fein gestreiften 
Papillen entwickelt. Fragmente der Epidermis des Fruchtknotens der Scheiben· 
bluten mit in der Flachenansicht ellipsoidischen, von der Seite gesehen kurzkeuligen 
blasigen Kompositendriisenschuppen mit 4-6 in 2-3 Etagen geordneten Sekret· 
zellen. Gewebsfragmente des Fruchtknotens und der Blumenkrone mit Kalkoxalat 
in Form rhomboederahnlicher oder prismatischer Einzelkristalle und seltener, sehr 
kleiner Kristalldrusen; freiliegende Kalkoxalatbildungen. Fragmente zarter Gefa£. 
bundel und Stucke von Sklerenchymfasergruppen. Zahlreiche kugelige staehelig. 
umrandete dreiporige gelbbraunliche Pollenkorner. 

Stengelfragmente in gro£erer Zahl diirfen nicht vorhanden sein. 
Ve1'falschungen des Insektenpulvers sind Quillajapulver, Euphorbiumpulver, 

Aloe pul ver, Gel bholzpul ver, Curcuma pul ver, Chromgel b; Flores Chrysanthemi 
leucanthemi (die sogenannten falschen Insektenbliiten), Flores Chamomillae vulg. et 
roman. und anderer Anthemisarten (Bd. I, S.91O); Flores Calendulae (Bd. I, S. 768), Folia 
Sennae (s. S.691), Flores Tanaceti (s. S. 847); die ganzen gepulverten Stammpflanzen usw. 

Bestandteile. Nach FUJITANI ist der wirksame Bestandteil eine stickstofffreie, gelbe 
olige Verbindung, das Pyrethron (Pyretrin nach SATO} , ein Ester des von SATO als Pyre. 
trol bezeichneten Alkohols C21H 230H. Das Pyrethron ist loslich in Ather, Alkohol und Chloro. 
form, unloslich in Wasser. Das Pyrethron ist ein Nervenmuskelgift, gegen das auBer Insekten 
auch Fische sehr empfindlich sind, ebenso auch Frosche. 

Nach THOMS enthalt das Insektenpulver ein Glykosid, ein Alkaloid, atherisches 01, 
Harzsauren, Gerbstoff, Wachs, Zucker. Der Feuchtigkeitsgehalt betragt nach 
DIETZE 5,5-14%. 

Aschengehalt: WIEBELITZ fand bei selbsthergestelltem Pulver 5,1 % , bei einem Handels· 
muster 4,7 %' nach zahlreichen Analysen von SIEDLER ist der Aschengehalt hoher, 7,0---8,6 0/0' nach 
FROMlllE 6,5-9,5%, nach JEAN 7-10%. 

P1'ufung. AuBer .. der Bestimmung des Wasser· und Aschengehalts empfiehlt FROMlllE 
die Bestimmung der in Ather lOslichen Anteile nach folgendem Verfahren: 7 g Insektenpulver 
werden mit 70 gAther unter ofterem Umschiitteln 2 Stunden lang stehen gelassen, dann der Ather. 
auszug rasch abfiltriert und davon 50,5 g (= 5 gPulver) in einer gewogenen Schale (oder Becher
glas) vorsichtig zur Trockne verdampft. Man trocknet den Riickstand im Exsikkator bis zur Ge
wichtskonstanz und wagt. Extrakt X 20 = Prozentgehalt. Das Extrakt soIl goldgelbe Farbe 
und einen eigenartigen, krii.ftigen wachsartigen, nicht kamillenartigen Geruch besitzen. Gehalt 
an wertlosem Stengelpulver verrat die mehr oder minder griinliche Farbung des Extraktes. Ge· 
schlossene Bliiten geben mindestens 7-9,5% Extrakt, geoffnete weniger (6-7%). 

Nach E. LEHMANN sind die Pollenkorner der Sitz des wirksamen Bestandteiles. Die 
geschlossenen Bliitenkapfchen bestehen weitaus zum graBten Teil aus den pollenhaltigen hoch
wirksamen Scheibenbliiten, wahrend die gebffneten Bliiten mehr andere, nicht wirksame Bliiten. 
elemente enthalten. Nach LEHMANN ist deshalb die Zahlung der Pollenkarner in 1 mg des Pulvers 
eine vorziigliche Probe zur Feststellung der Giite des Insektenpulvers. Man benutzt dazu Objekt. 
trager mit einer Zahlkammer (Quadrat von 1,5 cm Seitenlange, das durch Einatzen von Linien in 
100 Quadrate von je 1,5 mm Seitenlange eingeteilt iskund mit einem Rand von aufgeklebten 
Deckglaschen umgeben ist). Fiir die Zahlung wird das Insektenpulver mit Zucker verdiinnt. 
1 g bei 100° oder im Exsikkator getrocknetes Insektenpulver wird sorgfaltig mit 19 g feinem Zucker
pulver vermischt, indem man zunachst nur eine kleine Menge des Zuckers und nach und nach 
mehr hinzugibt. Von der Mischung werden 2,5 mg mbglichst genau abgewogen und in die Zahl. 
kammer gebracht und vorsichtig mit Hilfe einer spitz ausgezogenen Pipette mit einigen Tropfen 
Chloralhydratlasung (8 T. Chloralhydrat, 5 T. Wasser) befeuchtet, mit einer feinen Nadel mag
lichst gleichmaBig verteilt und einige Zeit stehen gelassen. Dann wird auf die Zahlkammer ein 
Deckglaschen so vorsichtig aufgelegt, daB weder Luftblasen unter dem Deckglaschen entstehen, 
noch Fliissigkeit aus der Kammer austritt. Dann werden in der Zahlkammer der Reihe nach 
alIe Felder ausgezahlt. Die Summe ergibt die Zahl der Pollenkbrner in 0,125 mg, und das 8fache 
dieser Zahl ist die fiir 1 mg gesuchte Zahl. Die Pollenkbrner sind kugelig, etwa 28 fl dick, mit 
stacheliger Exine und drei Austrittsbffnungen fUr den Pollenschlauch. 1st beim Auflegen des 
Deckglaschens etwas Fliissigkeit ausgetreten, so sind auch die auBerhalb der Kammer befindlichen 
Pollenkarner mitzuzahlen. LEHMANN fand im Pulver aus geschlossenen Bliiten 2880 und 2160 
Pollenkarner in 1 mg, im Pulver aus gebffnetenBliiten nur 545, 210 und 150. Das Insektenpulver 
darf nicht weniger als 2000 Pollenkarner in 1 mg enthalten, kann aber auch 3000-5000 enthalten. 
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Mittelgutes lnsektenpulver enthalt etwa 1000-2000 Pollenkorner in 1 mg. 1st die Zahl der Pollen· 
korner unter 1000, so ist das Pulver minderwertig. 

1m Gegensatz zu LEHMANN fand FROMME, daB auch lnsektenpulver mit einer sehr geringen 
Zahl von Pollenkornern (308 und 230) sehr wirksam war. 

Die einfachste und sicherste Priifung dilrfte in der Feststellung der Wirkung des 
Pulvers auf Fliegen bestehen, die man nach SIEDLER in folgender Weise ausfiihren kann: 
Man bringt 1 g des Pulvers in ein trockenes Probierrohr und schiittelt es darin 1 Minute lang. Dann 
wird das Pulver aus dem Probierrohr entfernt, eine Fliege hineingebracht, und die Zeit festgestellt, 
nach der das lnsekt mit eingezogenen Beinen auf dem Riicken liegt. Diese Zeit betragt bei gutem 
lnsektenpulver hochstens 11/2 Minuten. Man kann auch einfach in einem Probierrohr oder unter 
einem kleinen Trichter eine oder mehrere Fliegen mit etwas lnsektenpulver zusammenbringen. 

Anwendung. Gutes, frisches lnsektenpulver ist ein bewahrtes Vertilgungsmittel fiir 
Insekten aller Art, fiir Ungeziefer auf Menschen, Tieren und Pflanzen. Zum Ausstreuen bedient 
man sich kleiner Gazebeutel oder der aus einem Gummiball mit angesetztem Holzrohr bestehenden 
Insektenpulverspritzen, mit denen man das Pulver an Fenstern usw. verstaubt. Die gefallenen 
Fliegen werden m6glichst oft zusammengekehrt und verbrannt, denn bisweilen sind sie nur betaubt. 

Extractum Chrysanthemi (Pyrethri Florum), durch Ausziehen der Bliiten mit Wein· 
geist und Eindampfen zur Extraktdicke gewonnen, wird mit 4,0 Eigelb und 120,0 Wasser 
emulgiert im Klistier gegen Ascariden empfohlen. 

Tinctura Chrysanthemi (Pyrethri Florum). Aus 1 T. gepulverten Bliiten und 5 T. 
Weingeist (95 0/ oig) durch Maceration. Schiitzt, dem Waschwasser zugesetzt, gegen Miicken· 
stiche. Mit gleichen Teilen Wasser im Zimmer verstaubt zum Vertreiben der Fliegen. 

Tinctura Chrysanthemi aetherea. 1 T. gepulv. Bliiten, 5 T. Atherweingeist. 

Pyridinum. 
Pyridinum. Pyridin. Pyridine. CoHoN. Mol.. Gew. 79. 

Gewinnung. Aus dem Tierol, auch aus Steinkohlenteer und Braunkohlenteer. 
Eigenschaften. Farl;>lose, leicht bewegliche, fliichtige Fliissigkeit von eigen. 

artigem, widerlich scharfem, brenzligem Geruch und brennendem Geschmack; beim 
Annahern von Salzsiiure bildet es Nebel. Spez. Gew. bei 150 = 
0,985-0,988, Sdp. 114-116°. Sehr leicht !Oslich in Wasser, .Alkohol 
und Ather. Die Losungen blauen Lackmuspapier, roten dagegen 
Phenolphthalein nicht. Aus der Luft zieht es leicht Feuchtigkeit 
an, wodurch das spezifische Gewicht etwas steigt, der Siedepunkt 
betrachtlich erniedrigt wird. In Losungen der meisten Metallsalze 
(nicht aber in Bleiacetat· und Magnesiumsalz!Osungen) bringt es 
Niederschlage hervor. Mit Sauren gibt es kristallinische Salze. 

CR 

RCIrICR 

RC,\/CH 
N 

Pyrldin 

Priifung. a) Es mull farblos sein und darf sich im Licht nicht verandern 
(organische Verunreinigungen). - b) Es mull sich mit Wasser, Weingeist, Ather, 
Benzin und fetten Olen klar mischen (organische Verunreinigungen und Wasser). -
c) Die wiisserige Losung (1 g + 10 ccm) darf durch Phenolphthalein!Osung nicht ge~ 
rotet werden (Ammoniak). - d) Die wiisserige Losung (0,5 g' + 5 ccm) mull nach 
Zusatz von 2 Tr. Kaliumpermanganatlosung (1: 1000) 1 Stunde lang rot gefiirbt 
bleiben (reduzierende Verbindungen). 

Gehaltsbestimmung. 5 g Pyridin werden in Wasser zu 50 ccm gelost. 10 ccm 
der Losung miissen 12,6-12,7 ccm n·Salzsaure verbrauchen (2 Tr. Dimethylamino. 
azobenzollosung als Indikator) = mindestens 99,6% C5RsN (1 ccm n·Salzsiiure = 
79 mg CoHoN). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Innerlich zu 3-4 Tr. dreimal taglich, mit Wasser verdiinnt, ala erregen. 

des Mittel bei Herzkrankheiten. AuBerlich zu Inhalationen gegen Dyspnoe bei Herzleiden. 
3-5 g Pyridin werden auf einem Teller ausgebreitet in daa Zimmer des Asthmatikers gestellt. 
Bei 20-25° ist diese Menge in etwa 1 Stun de verdunstet. Dreimal tiiglich eine Sitzung von 20 
bis 30 Minuten Dauer. 

pyridinum nitricum. Pyridinnitrat. Salpetersaures Pyridin. CsH5N·HNOs' Mol.· 
Gew. 142. Lange farblose Nadeln, leicht loslich in Wasser, weniger loslich in Alkohol. Beim 
vorsichtigen Erhitzen nnzersetzt sublimierbar. 



534 Pyrocatechinum. 

Pyridinum sulfuricum. Schwefelsaures Pyridin. Pyridinsulfat. (C.HsN)a'H2SO" 
Mol..Gew.256. Kristallinisch, sehr leicht in Wasser und in Alkohol loslich. 

Cesol (E. MERCK, Darmstadt) ist das Chlormethylat des Pyridin-f1-carbonsauremethyl-

esters. Cl"'/NCsH4 CO OCH3 + H20. Mol.· Gew. 205,5. Neu·Cesol s, S. 474. 
CHa 

Darstellung. D. R. P. Durch Anlagernng von Methylchlorid an Pyridin.p. 
car bonsii uremethylester. 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver, leicht loslich in Wasser und Weingeist. 
Smp. 102-104° unter vorherigem Erweichen. 

Erkennung. Die wiisserige Losung 0,5 g + 10 ccm gibt mit SilbernitratlOsung einen Nieder· 
schlag von Silberchlorid, mit JodlOsung einen braunen, mit Kaliumwismutjodid einen zigelroten 
Niederschlag. Mit Quecksilberchloridlosung gibt die Losung zuniichst keinen Niederschlag; nach 
kurzer Zeit scheiden sich feine weiBe Nadeln aus. Gerbsaure und Pikrinsaure geben keine Fallung. 

Priifung. 0,5 g Cesol mussen sich in 2 ccm absolutem Alkohol klar und ohne Ruckstand 
IOsen. - 0,01 g Cesol muB sich in 2 ccm konz. Schwefelsaure unter Entwicklung von Chlorwasserstoff 
klar und ohne Farbung losen. - Die Losung von 0,2 g Cesol in 20 ccm Wasser dar zur Neutrali· 
sation hochstens 0,3 ccm 1/10·n.Kalilauge verbrauchen (Methylrot ala Indicator). - Beirn Ver· 
brennen darf es hochstens 0,1 % Ruckstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Gegen qualende Durstzustande bei Erkrankungen, bei denen Trinken nicht 

zulassig ist, auch bei Diabetes; als Diaphoretikum. Innerlich 0,1-0,2 g in Geloduratkapseln 
mehrmals taglich; subcutan 0,05 g, steigend bis auf 0,2 g, notigenfalls mehrmals taglich. Es wirkt 
iihnlich wie Arekolin und wird wie dieses in der Tierheillmnde bei der Kolik der Pferde ange· 
wandt, intramuskuliir in die seitliche Halsmuskulatur 7,5 ccm der wiisserigen Losung (1 + 1), 
notigenfalls nach 1/2 Stunde wiederholt. 

Coramin CIBA' (GES. F. CHEM. IND., Basel, Berlin W38), ist eine wasserige Losung von Pyri. 
din. p ·car bonsiiurediathy lamid, NCsH 4 • CON(C2Hs)a mit einem Gehalt von' 25% , Farblose 
Fliissigkeit, die auf Zusatz von Gerbsaurelosung einen flockigen Niederschlag gibt. Wird die Lo· 
sung mit Kaliumcarbonat gesattigt, so scheidet sich das Pyridincarbonsaurediathylamid als blaB. 
gelbliches 61 abo - An wendung. Als Herzstimulans innerlich 25-50 Tropfen, auch 1-2 ccm 
subcutan, intramuskular und intravenos. 

Pyrocatechinum. 
Pyrocatechinum. Brenzcatechin. Pyrocatechin. o.Dioxybenzol. Brenzcatechin. 
saure. Oxyphensaure. C6 H 4 (OH)2 [1, 2]. Mol.·Gew. llO. 

Kommt in geringer Menge in einigen Pflanzen und im rohen Holzessig vor, als Brenzcatechin. 
schwefelsaure in pathologischem Ham und im Pferdeharn. Es entsteht bei der trockenen DestiJ· 
lation von Catechu, Kino, einigen Gerbsauren, ferner durch Einwirkung von schmelzenden AI· 
kalien auf Braunkohle und auf einige Harze wie Benzoe, Guajakharz 

Darstellung. 1) Durch Erhitzen von Catechu oder Kino. 2) Durch Schmelzen von 
o.Jodphenol, o.Chlorphenol oder o.Bromphenol oder o·Phenolsulfosaure oder o·Benzoldisulfosaure 
mit Kaliumhydroxyd. 3) In Guajakol, das auf 200° erhitzt ist, wird Jodwasserstoff eingeleitet, 
bis kein Methyljodid mehr entweicht. 

Eigenschajten. Sublimiert biJdet es wei Be, glanzende, bitter schmeckende rhombische 
Kristalle von schwachem Gernch, aus Losungsmitteln kurze, saulenformige Kristalle. Smp. 104°, 
Sdp.240-245°. Leicht loslich in Wasser, in Alkohol und in Ather. Die wasserige Lasung wird 
durch Eisenchloridlosung grUn gefarbt; diese Farbung geht durch wenig Natriumcarbonat oder 
Ammoniak in Violett iiber. Die Liisungen in Kalilauge oder Ammoniak farben sich zuniichst 
an der Luft grUn, dann braun, schlieBlich schwarz. In der wasserigen Losung erzeugt Bleiacetat 
einen weiBen Niederschlag, CSH,02Pb. Die Losungen edler Metalle werden dutch Brenzcatechin 
schon in der Kalte, alkalische Kupferliisung dagegen erst beim Erwarmen reduziert. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt 
Anwendung. Wird arzneilich nichfverwendet, nur zur Darstellung von Abkommlingen. 

Guajacetin (CHEM. FABRIK BRAM, Oelzschau b. Leipzig) oder Guacetin, isf b renz· 
catechinmonoacetsaures Natrium, C6H 4 (OH)OCH2C02Na. Mol.·Gew. 190. 

Darstellung. Durch Einwirkungvon monochloressigsaurem Natrium, CH2CICOONa 
auf Benzolsulfobrenzcatechinnatrium, C6H4(SOaC6HS)ONa, und Abspaltung der Benzol. 
sulfonsaure durch Erhitzen mit Alkalilosung. Durch Neutralisieren mit Natriumcarbonat wird 
die Saure in daR Natriumsalz iibergefiihrt. 
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Eigenschaften. Farbloses, geruchloses Kristallpulver, dru! beim Erhitzen unter Ver
breitung aromatischer Dampfe verkohlt und Natriumcarbonat hinterliBt. Beim Eindampfen 
von Guajacetin mit verd. Schwefelsaure tritt der Geruch nach Cumarin auf. Lbslich in 15 T. 
Wasser, die Losuug ist neutral und schmeckt bitter. 

Erkennung. Die Losung wird durch wenig Eisenchlorid violett, durch mehr Eisen. 
chlorid blau gefarbt. - Sauren scheiden aus der konz. wasserigen Losung die freie Brenzcatechin. 
monoacetsaure in Kristallen aus, die bei 130-131 0 schmelzen. 

Priifung. a) Die wasserige Losung (O,5g + IOccm) darf hochstens sehr schwach sauer sein. 
Anwendung. Wie Guajakolverbindungen, 3-6 mal taglich je 0,5 gals Pulver oder gelost. 

Sullacetin ist ein Gemisch molekularer Mengen von Guajacetin und guajakolsulfon
saurem Kalium. 

Calcibram (CHEM. FABR. BRAM, Oelzschau b. Leipzig) ist brenzkatechinmonoacetsaures 
Calcium, [CeH4(OH)OCH2COOJ2Ca. Mol.-Gew. 374. 

Eigenschaften und Erkennung. Leichtes weiBes Pulver, fast geschmackios, in 
Wasser, Weingeist und anderen Losungsmitteln schwer loslich. Die wasserige Losung (0,5 g + 
10 ccm) gibt mit Ammoniumoxalatlosung einen weiBen Niederschlag, der infolge der Oxydation 
des entstehenden Ammoniumsalzes der Brenzcatechinacetsaure bald miBfarbig wird. 1m iibrigen 
gibt es die gleichen Reaktionen wie das Natriumsalz (Guajacetin, s. d.). 

Combinal CHEM. FABR. BRAM, Oelzschau) ist ein Gemisch von brenzkatechinmonoacet
sa urem Calcium und diathyl barbi tursaurem Calci urn. 

Tetrabrombrenzkatechin-Wismut = Noviform, s. Bd. I, S.689. 

Pyrogallolum. 
Pyrogallolum. Pyrogallol. Vic.-Trioxybenzol. Pyrogallic Acid. 
A c ide p yr 0 g a 11 i que. Acidum pyrogallicum. Pyrogallussaure. Brenzgallus
saure. Pyrogallin. C6H 3(OHla [1,2,3). Mol.-Gew. 126. 

Darstellung. Durch Erhitzen von Gallussaure, C6H,(OH)sCOOH, auf 210-220 0 

unter AbschluB der Luft durch Kohlendioxyd. Die Gallussaure spaltet dabei Kohlendioxyd ab, 
und das Pyrogallol su blimiert. 

Eigenschaften. Leiehte weille, gHinzende, geruehlose, bitter schmeckende 
Nadeln oder Blattchen, Smp. 131-132 0 (A mer. 129-133 0 ), Sdp. 210 0 • Bei vor
sich tigem Erhitzen ohne Zersetzung sublimierbar, am besten im Rohlensaure
strom oder im Vacuum. Beim raschen Erhitzen an der Luft hinterbleibt eine braune 
amorphe Masse, Meiangallussaure. Es lost sich in etwa 1,7 T. Wasser oder in 
1 T. Weingeist, oder in 1,5 T. Ather. In Schwefelkohlenstoff, Chloroform oder Benzol 
ist es schwer lOslich. Die wasserige Losung ist farblos, neutral oder sehr schwach sauer 
und schmeekt bitter; sie farbt sieh beim Stehen an der Luft allmahlich gelb, braun, 
dunkel und nimmt zugleich saure Reaktion an. Noch leichter erfolgt die Oxydation 
des Pyrogallols dureh den Luftsauerstoff in alkaliseher Losung. Bei der Oxydation 
entsteht zunachst Hexaoxydiphenyl [C6H 2 (OHhJ2' dann Essigsaure, Rohlen
dioxyd und braune Stoffe unbekannter Zusammensetzung. 

Reines trockenes Pyrogallol bleibt auch an der Luft far bios ; bei Zutritt von 
Feuchtigkeit und ammoniakhaltiger Luft farbt es sich braun. 

Pyrogallol ist ein kriiftiges Reduktionsmittel, besonders in alkalischer Losung. 
Es scheidet aus den Losungen der Gold-, Silber- und Quecksilbersalze die Metalle ab. 

Erkennung. Fiigt man zu einer Losung von S il b ern i t rat Pyrogallollosung 
(0,1 + 10 cern), so entsteht eine rasch verschwiudende Triibung, indem sieh zu
nachst PyrogaIlolsilber bildet. Die Fliissigkeit bleibt einige Augenblicke klar, 
triibt sieh dann aber unter Abseheidung von grauem Silber. Bei Gegenwart von 
Ammoniak erfolgt sofort Abscheidung von schwarzbraunem Silber. 

Mit oxydfreier Ferrosulfatlosung (wasserige Losung 1 + 5 ohne Schwefel
saure) gibt Pyrogallollosung (0,1 g + 10 ccm Wasser) keine Farbung; schwefelsaure· 
haltige Ferrosulfatlosung gibt nur eine sehr schwache Blaufarbung, die bei weiterem 
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Zusatz der FerrosulfatlOsung infolge des Sauregehaltes wieder verschwindet. Mit 
1 Tr. EisenchloridlOsung gibt die wiisserige Pyrogallollosung (0,1 g + 10 ccm) eine 
anfangs dunkelrotbraune Farbung, die nach kurzer Zeit heller wird. Fugt man 
dann 1 Tr. Natronlauge oder einige Tropfen NatriumacetatlOsung hinzu, so farbt sich 
die Fliissigkeit dunkelviolett. Die mit einigen Tropfen N atronlauge versetzte Pyro
gallollosung (0,1 g + 10 ccm Wasser) farbt sich beim Schiitteln rasch gelb und dann 
tief braun, beim Ansauern mit verd. Essigsaure tief gelb und dann durch 1 Tr. Eisen
chloridlOsung dunkelviolett. Schiittelt man Pyrogallol mit Kalkwasser, so farbt 
sich die Fliissigkeit zuniichst violett, alsbald aber tritt Braunfarbung und Schwiir
zung unter flockiger Triibung ein. 

Prufung. a) 1 g Pyrogallol mu13 sich in 2 ccm Wasser klar lOsen (Gallussaure 
und andere Verunreinigungen). - b) Die Losung darf Lackmuspapier nur schwach 
roten (Gallussaure). - c) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand 
hin terlassen. 

Aufbewahrung. In gut geschlossenen Glasem, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. A.uBerlich bei Hautkrankheiten (Psoriasis) und syphilitischen Geschwiiren 

in 5-10 0/ oiger Salbe. Es farbt Haut und Haare braun, dient zum Braunfarben der Haare, mit. 
ammoniakalischer Silbemitratlosung zusammen zum Schwarzfarben der Haare. - In der Photo
graphie als Entwickler. - In alkalischer Losung in der Gasanalyse zum Absorbieren von 
Sauerstoff. 

Pyraloxin UNNA ist oxydiertes Pyrogallol, Pyrogallolum oxydatum. 
Es wird erhalten durch Oxydation von Pyrogallol, das mit Ammoniakfliissigkeit befeuchtet 

auf fIachen Schalen an der Luft stehen gelassen wird. Braunschwarzes Pulver, in Wasser loslich. 
Anwendung. Wie Pyrogallol bei Psoriasis. Es solI nicht die unangenehmen Nebenwir

kungen des Pyrogallols haben. 

Eugallol (KNOLL A.· G., Ludwigshafen) ist Pyrogallolmonoacetat, C8H3(OH)200CCHs_ 
Mol.-Gew. 168. 

Darstellung. Durch Acetylierung von Pyrogallol mit Essigsaureanhydrid. 
Eigenschaften. Sirupdicke braungelbe Masse, in Wasser leicht Wslich. 
Anwendung. Wie Pyrogallol bei Psoriasis, Lupus vulgaris, chronischen Ekzemen. Es 

wird rein oder in der doppelten Menge Aceton gelost aufgepinselt und bleibt beim Verfliich
tigen des Acetons auf der Haut als firnisartiger lTberzug zuruck. 

Lenigallol (KNOLL A.-G., Ludwigshafen) ist Pyrogalloitriacetat, C8Hs(OOCCHs)s
Mol.-Gew. 252. 

Darstellung. Durch vollstandiges Acetylieren von Pyrogallol mit Essigsaureanhy
drid oder Acetylchlorid. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, in Wasser unloslich. 
Anwendung. In Salben mit 0,5-5% bei Ekzemen, besonders bei Kindem; in Salben 

mit 30 0/ 0 gegen Psoriasis. Es Boll nicht reizend wirken und farbt die Wasche nicht. 

Gallacetophenon oder Trioxyacetophenon ist das Alizaringelb C der BAD. ANILlN- U. 

SODAFABRIK, Ludwigshafen. CH3CO. CSH2(OHls. 
Darstellung. Durch Erhitzen von I T. Pyrogallol mit 1,5 T. Essigsaure und 1,5 T. 

Chlorzink auf 145-150° und Umkristallisieren aus Wasser. 
Eigenschaften und Erkennung. Schmutzig fleischfarbenes, kristallinisches Pulver. 

Smp. 160°. Loslich in etwa 600 T. Wasser, leicht loslich in heiBem Wasser, Alkohol, Glycerin und 
Ather. Die wasserige Losung ist neutral oder schwach sauer, sie wird durch Eisenchloridliisung griin
schwarz gefaIlt. 

Prufung. Der Schmelzpunkt 170°. Die Losung in Kalkwasser darf sich beim Schiitteln 
nicht in wenigen Sekunden rot farben (Pyrogallol.) - Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1% 
Hiickstand hinterlassen. 

Anwendung. Wie Pyrogallol bei Hautkrankheiten. 
Collemplastrum Pyrogalloll li%. 

E. DIETERICH. 
Massae Collemplastri SOO,O 
Rhizomatis Iridis pulv. 70,0 
Sandaracis 20,0 
Pyrogalloli 16,0 
Acidi salicylici 6,0 
OIei Resinae 20,0 
Aetheris 160,0. 

Unguentum Pyrogalloli compositum UNNA 
(F. M. Germ.). 

Pyrogalloli 5,0 
Acidi salicylici 2,0 
Ammonii suIfoichthyolici 5,0 
Vaselini f1avi 88,0. 
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Quassia. 
Quassia amara L. FIL. Simaru ba ceae -Simaru beae. Heimisch von Surinam 
und dem niirdlichen Brasilien bis Panama und den Antillen. Kleiner Baum oder 
Strauch mit dreizahlig oder zweijochig-unpaarig gefiederten Blattern und schiinen, 
roten, zu ansehnlichen Trauben geordneten Bliiten. Stammpflanze fiir Surinam
Quassiaholz. 

Picraena excelsa LINDLEY (Picrasma excelsa [Swartz] PLANCHON). 

S imaru ba ceae-Picrasma teae. 
Heimisch auf J amaika und den kleinen 
Antillen, besonders Antigua und St. 
Vincent. Ansehnlicher Baum mit 
fiinfjochigen Blattern und zu ansehn
lichen Rispen geordneten, blaBgriin 
gelblichen, unscheinbaren Bliiten. 
Stammpflanze fiir J amaika-Q uas
siaholz. 

Germ. laBt beide Sorten Quassia
holz gleichmaBig zu, Helv. fordert 
das Holz von Quassia amara, 
Brit., Amer. das Holz von Picraena 
excelsa, Gall. beschreibt zunachst 
das Holz von Picraena excelsa 
und fiigt hinzu, daB das Holz von 
Quassia amara die gleichen Eigen
schaften hat, aber wenigerwirksam ist. 

Lignum Quassiae surina
mense. Surinam-Quassiaholz. Bois 

de quassia de Sourinam. Lig

num Quassiae verum. Surinam

Bitterholz. Echtes Quassiaholz. 

Fliegenholz. 
Finger- bis armdicke, bis meter

lange, gerade oder verschiedenartig 
gekriimmte Kniippel, meist noch mit 
der Ieicht abliisbaren Rinde bedeckt. 
In den Apotheken meist in geschnit-

'·,,,·M 

Abb.72. 
Tangentit1Ischnitt durch 
Lign. QUassit1e surina
mense. M Markstrahl. 

Abb.73. 
Tangentialschnitt durch Lign. 

Quassiae jamaicense. M Mark
strahl. 0 Oxalatkristaile. 

tenem Zustande. Das Holz ist leicht, weich, weiBlich oder gelblich, leicht spalt
bar, auf dem Querschnitt konzentrisch geschichtet. Geschmack stark bitter. 

Mikroskopisches Bild. Markstrahlen 1-2 Zellreihen hreit (Unterschied gegeniiher 
dem Jamaika-Quassiaholz) und 5-20 Zellreihen hoch. Das Holz hesteht vorwiegend aus dick
wandigen Fasern und weitlumigen GefiWen, von Parenchym umlagert. TiipfelgefaBe mit spalten
formigen behOften Tiipfeln, einzeln oder zu 2-5 in Gruppen. Oxalate fehlen im Holz, nur ganz 
vereinzelt im Mark. Auf dem Querschnitt erscheinen schwarze Flecken und Streifen, die von 
blauschwarzen Pilzfaden hervorgerufen sind. 

Pul ver. Wie Lignum Quassiae jamaic. (s. S. 538), doch engere, ein, hOchstens zwei Zell
reihen hreite Markstrahlen; faBt keine Oxalatkristalle. 1st Rinde heigemengt, so sind Stein 
zellen und Oxalatdrusen aufzufinden. 
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Lignum Quassiae jamaicense. Jamaika-Quassiaholz. Quassia Wood. 
Bois de quassia de la Jamaique. Bois amer. Lignum Picraenae 
(Picrasmae). J amaika-Bitterholz. 

Bis 30 em und dariiber starke, 11/2-2 m lange Stammabsehnitte, in den Apo
theken meist geraspelt. Rinde bisweilen noeh vorhanden, meist fest haftend·. 
Ein leiehtes, gelbes oder gelbliehweiBes, lockeres Holz mit 2-10 mm breiten falsehen 
Jahresringen, von geradlinigen hellen Markstrahlen durehzogen; wirkliehe ,Tahres· 
ringe fehlen. 1m Zentrum sehwaeher Markzylinder. Gesehmaek stark bitter. 

Mikroskopisehes Bild. Markstrahlen 2-5 Zellen breit (Unterschied gegeniiber 
der vorigen Sorte), 10-25 Zellen hoch, auf dem Tangentialschnitt als beiderseits zugespitzte, 
gegitterte Felder erscheinend. Briicken von etwa 2-5 Tangentialreihen von Parenchymzellen 
verbinden die benachbarten Markstrahlen. 1m Holzparenchym und im Mark einzelne Oxalatzellen 
mit groBen Einzelkristallen oder Kristallsand (oft Kristallkammerfasern). Dem Parenchym 
ein- oder angelagert die groBen weiten, einzeln oder in Gruppen von 2-5 stehenden GefaBe; Holz
fasern nicht sehr stark verdickt. Die GefaBe mit kleinen, sehr dicht stehenden Hoftiipfeln, die 
Zwischenwande kreisformig durchbrochen. 

Pul ver. Hauptsachlich Bruchstiicke der nicht besonders stark verdickten Holzfasern; 
Fetzen der 2-5 Zeilreihen breiten Markstrahlen, Stiicke von Holzparenchymgewebe, in beiden 
hier und da Zellen mit Kalkoxalat in Einzelkristallen oder Kristallsand; vereinzelte Oxalat
Einzelkristalle; Bruchstiicke groBer, weiter, einzeln oder in Gruppen zusammenliegender Ge
faBe, die Wande mit dichtstehenden Hoftiipfeln. Starkekorner nur sebr vereinzelt. 1st Rinde 
beigemengt, dann Oxalatdrusen und einzelne Steinzellen. 

Verwechslungen. Es werden solche mit ,dem Holze des Korallensumachs = Rhus 
metopium angefiihrt; Auszug desselben wird durch Eisenchlorid schwarz gefii.rbt. 

Bestandteile. Ein Bitterstoff Quassin (oder Quassiin) (s. d.). Das Surinamholz 
enthalt etwa 0,25 % , das Jamaikaholz etwa 0,07 % , Ferner das geschmacklose Quassol, C46H 700. 
Spuren atherischen Ols. Der Aschengehalt betragt beim Surinamholz 3-4% , beim Jamaika
holz 8%. 

Nach MASSUTE sind die Bitterstoffe der beiden Holzer nicht gleich. Das Surinamholz 
enthalt vier verschiedene Quassiine, deren Schmelzpunkte bei 210-211°,215-2170,221-226 0 
und 239-2420 Hegen. Der bei 215-217° Bchmelzende Bitterstoff hat die Formel CSSH460lO> 
der bei 221-226° schmelzende die Formel C37HsoOw der bei 221-226° schmelzende die Formel 
C37HsoOlO' Das J amaika h olz enthalt zwei verschiedene Bitterstoffe, Picrasmine, das eine 
C3sH460W Smp. 204°, das andere CssH,sOw Smp. 209-212°. 

Anwendun!J. Als Bittermittel, selten, im AufguB 5: 150 bis 200; als Klistier gegen 
Spulwiirmer. Der Bitterstoff des Holzes wirkt auf Insekten giftig, das Holz dient daher zur Her
steHung von Fliegenpapier. In der Homoopathie wird Quassia gegen Lichtscheu angewandt. 

A usgezogenes Quassiaholz zeigt nach E. M. HOLMES haufig eine durch Pilzkapseln hervor
gerufene Graufarbung. Die Pilze entwickeln sich auf dem ausgezogenen Holz leichter, als auf nicht 
ausgezogenem. Die Bestimmung des wasserigen Extraktes gibt bei ausgezogenem Holz weniger 
als die Halfte im Vergleich zu gutem Holz. Die Menge des Chloroform-Extrakts betriigt bei aus
gezogenem Holz nur etwa ein Viertel der normalen Menge. 

Cortex Quassiae. Quassiarinde. £e,oree du bois amer. Cortex Picraenae (Pi
.crasmae). Cortex Quassiae jamaicensis et surinamensis. Bitterholzrinde. Fliegen
holzrinde. 

Die Rinde von Quassia amara ist 1-2 mm dick, rinnenformig oder zusammengerollt, 

Abb. 74. Querschnitt durch Cortex Quassiae. 
p Kork. m Mittelrinde. 8Z Ring aus Steinzellen. 

b Bast mit geschlangelten Markstrahlen. 

locker. leicht zerbrechlich. AuEen glatt, gelblich
weiB, grau oder braunlich, hin und wieder schwarz
Hch punktiert, reichlich mit weil3lichen und 
griinHchgrauen Flechten besetzt. Die Innenseite 
glatt, sehr fein streifig, weiB1ich oder gelblichgrau, 
stellenweise Achwarzgrau, der Bruch in den inner
sten Schichten feinfaserig, sonst bliitterig, mehr 
sprode als ziihe. Der Geschmack sehr bitter. 

Mikroskopisehes Bild. Querschnitt. 
AuBen eine diinne, weiBliche Korkschicht aus 
vielen Reihen sehr zartwandiger, flach tafelfor
miger Korkzellen. In einzelnen der tangential
gestreckten Parenchymzellen der Mittelrinde 
Kristalldrusen. nicht EinzelkristaHe, dane ben 

auch sparHche Schlauche mit Kristallsand. An der Grenze zur Innenrinde hin ein starker ge· 
schlossener Ring von Gruppen gelber, stark verdickter und reich poroser Steinzellen, dieselben 
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Steinzellen einzeln oder zu kleineren Nestern vereinigt in der iibrigen Mittelrinde. Keine Bastfasern 
in der Mittelrinde. Die etwa die halbe Dicke des Rindenquerschnittes einnehmende Innenrinde 
aus schmalen, einreihigen Markstrahlen und gliinzenden, hellbraunen, undeutlich tangential. 
geschichteten Rindenstrahlen, letztere aus abwechselnden schmalen Schichten von Rindenparen
chym mit Siebrohren und von Bastfaserbiindeln. Steinzellen bzw. Steinzellengruppen nur sehr 
vereinzelt in den jiingeren Bastgeweben. 

Die Rinde von Picraena excelsa ist fast flach, bis 1 cm dick, dunkelgrau oder schwar7-
lichbraun, sehr uneben, hart, sprode und holzig. Die Innenseite gelblichweiB und faserig, der 
Bruch faserig, der Geschmack sehr bitter. 

Mikroskopisches Bild. Diinner, zartzelliger, fast schwarzer Kork oder dunkele, bei
nahe schwarze Borkenschuppen, darunter ein hellerer, ziemlich starker Kork. Die Mittelrinde 
zum groBten 'I'eile aus starkvergroBerten und zu umfangreichen Gruppen innig verschmolzenen 
Steinzellen und aus diinnwandigem Parenchym mit Kalkoxalat in Einzelkristallen wie Sandform. 
Nach innen zu nimmt die Sklerosierung allmahlich abo Die Rindenstrahlen reichen zum Teil bis 
an den Kork. Markstrahlen bis vierreihig, nach auBen erweitert. Bastfasern der Innenrindl' 
haufig von Kristallkammerfasern mit rhomboedrischen Kalkoxalatkristallen begleitet. 

Quassinum purissimum crystallisatum. Ouassin. Quassine. Piorasmin. CloHl20a' 
Mol.-Gew. 180. 

Das von E. MERCK in den Handel gebrachte kristallisierte Quassin ist aus dem 
J amaika-Bitterholz gewonnen. 

Eigenschaften und Erkennung. Farblose feme Nadeln oder Blattchen, geruchlos, von 
hochst bltterem Geschmack, Smp. 210----211 0, nach dem Umkristallisieren aus Alkohol 2040. 
Schwer loslich in Wasser und inA-ther, leicht loslich in Weingeist, Chloroform, Essigsaure, rechts
drehend. Die wasserige Losung reagiert neutral. In Wasser lost es sich leichter bei Zusatz von 
Kalium- oder Natriumhydroxyd, nicht aber bei Zusatz von Alkalicarbonat. In konz. Schwefel. 
saure lost es sich ohne Farbung; die Losung wird auf Zusatz von wenig Zucker rotJich gefarbt. 
Mit allgemeinen Alkaloidreagentien gibt die wasserige Losung Fallungen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Tonicum und Stimulans zu 0,002-0,02 g, vor den Mahlzeiten. 
In den Handel kommt ferner noch unreines Quassin, das amorphe Massen von gelber 

bis brauner Farbe oqer ein amorphes gelbliches Pulver bildet: .Quassinum depuratum und 
Quassinum purissimum amorphum. 

Quassinum usu gallioo ist ein gereinigtes Extrakt aus Jamaika-Bitterholz. 
Aqua Quassiae Rademaoberi. RADEMACHERS Quassiawasser. - Erganzb. Ill: 9 T. 

grob zerschnittene Quassiarinde, 48 T. grob zerschnitt. Quassiaholz, 16 T. Weingeist, 72 T. 
Wasser laBt man 48 Stunden stehen und destilliert mit Dampf 128 T. abo 

Extractum Ouassiae. Quassiaholzextrakt. Extract of Quassia. 
Extrait de quassia. 

Erganzb.: 1 T. grob gepulvertes Quassiaholz wird mit 5 T. siedendem Wasser iibergossen, 
6 Stunden lang unter haufigem Umriihren bei 35-40° stehen gelassen und abgepreBt. Der Riick
stand wird in gleicher Weise mit 3 T. siedendem Wasser ausgezogen. Die gemischten Ausziige 
werden auf 2 T. eingedampft mit 1 T. Weingeist versetzt, nach 2 Tagen filtriert und zum trockenen 
Extrakt eingedampft. - Austr.: 10 T. Quassiaholz maceriert man 12 Stunden mit 50 T. Wasser, er
hitzt dann zum Sieden, koliert und kocht den Riickstand nochmals mit 30 T. Wasser aus. Die ge
mischten Ausziige dampft man auf 5 T. ein, mischt 5 T. Weingeist (86 Gew.- % ) hinzu, filtriert das 
Gemisch nach 24 Stunden und dampft das Filtrat zu einem trockenen Extrakt ein. - Amer. VIII: 
1000 g gepulvertes (Nr. 20) Quassiaholz werden nach vorheriger Durchfeuchtung mit 400 ccm Wasser 
durch Perkolation mit Wasser erschopft. Das Perkolat wird auf 1/2 seines Volums eingekocht, koliert 
und zur Trockene verdampft. Dem Verdampfungsriickstand mischt man so viel Milchzucker zu, 
daB 100 g Ausbeute erhalten werden. - Bely.: Ein wasseriges trockenes Extrakt. - Gall.: 1000 T. 
grob gepulvertes Quassiaholz werden 12 Stunden mit 4000 T. Wasser maceriert und abgepreBt 
Der Riickstand wird mit 2000 T. Wasser im Wasserbad 12 Stunden digeriert. Die Kolaturen 
dampft man auf 1500 T. ein, laBt absetzen, filtriert und dampft zum dicken Extrakt ein. -
Helv.: 10 T. gepulvertes (III) Quassiaholz iibergieBt man mit 30 T. kochendem Wasser, preBt 
nach 12 Stunden ab, gieBt auf den PreBriickstand weitere 20 T. kochendes Wasser und preBt 
nach 3 Stunden abermals abo Die vereinigten Fliissigkeiten werden auf 20 T. eingedampft 
und nach dem Erkalten mit 10 T. Weingeist (86 Gew.-% ) versetzt. Nach 48 Stunden filtriert 
man, destilliert den Weingeist ab und dampft den Riickstand zu einem weichen Extrakt 
ein. - Japan.: Ein wasseriges, dickes Extrakt. - Portu{j.: Wie Extract. Belladonnae aquos. 
Portug. 

Extractum Quassiae fIuidum. Fluidextract of Quassia - A mer. VIII: Aus ge
pulvertem Quassiaholz mit 30 0/ oigem Weingeist. 
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Tinctura Quassiae. Quassiaholztinktur. Tincture of Quassia. 
Teinture de quassia. 

Wird durch Maceration oder Perkolation mit verd. Weingeist bereitet, und zwar 1 + 5 nach 
Ergiinzb., Belg., Gall., Helvet., ltal., Japon., Nederl.-Amer.: 100 g ad 500 cern mit einer Mischung 
aus IVolum Weingeist (92,3 Gew .. %) und 2Volum Wasser als Menstruum nach Verfahren P (S. 871); 
1 + 10 nach Brit. (Weingeist von 45%). - Spez. Gew. 0,890-0,895 (Neder!.). Trockenrfick
stand mindestens 0,3% (Belg.). 

Infusum Quasslae (Brit.). 
Infusion of Quassia. 

Ligni Quassiae min. cone. 10,0 
Aquae destill. frigid. 1000,0. 

Nach '/. Stunde durchseihen. 

Pulvls amarus (F. M. Germ.). 
Ligni Quassiae pulv. 3,5 
Magnesli carbonici 10,0. 

Sirupus Quasslae E. DIETERICH 

1. Ligui Quassiae raspat. 1000,0 
2. Aquae 5000,0 
3. Sirupi communis (S. 602) 150,0. 

Man maceriert 1 mit2 24 Stunden, kocht %Stunde 
preJlt nach 24 Stunden aus, fiigt 3 hinzu und 
dampft auf 200,0 ein. 

Tlnetura Quassla aquoBa (Rlsp.). 
Ligni Quassiae 5,0 
Aquae 500,0. 

Radikal-Fliegentod von KONRAD enthiUt nach OBERNDORFER: Zucker, Calciumcarbonat 
und Quassin. 

Ouebracho. 
Aspidosperma quebracho blanco SCHLECRTEND.A.L. Apocynaceae-Plumie
rae. Heimisch in Argentinien in den Grenzgebieten gegen Chile, in Chile, Bolivien 
und Siidbrasilien. Hoher Baum mit geradem, senkrechtem, etwa bis 1 m starkem 
Stamm und miiIliger ovaler Krone; die auBersten Zweige sehr fein, wie Weidenruten 
herabhangend. Blatter bis 8 cm lang, zu dreie~ im Wirbel, lanzpttformig, ganz
randig, scharf zugespitzt. Die Bliiten klein, 5zahlig, gelb. Die Friichte eiformige, 
zweiklappig aufspringende Kapseln, die die breitgefliigelten Samen mit langem 
Funiculus enthalten. 

Cortex Ouebracho. Quebrachorinde. Que bracho Bark. Ecorce de 
que bra c h o. Que bracho blanco. WeiBe Que bracho. 

Die Rinde des Stammes und dicker Aste. Ziemlich £lache, bis 3 cm dicke, harte, 
auBen hochst unebene, durch tiefe Langsfurchen und Querrisse zerkluftete, hier 
und da mit Flechten versehene Stucke von grauhrauner bis rotlichbrauner Farbe, 
an der Innenseite hell braun und streifig. Der Bruch ist kurzsplitterig. Auf dem 
Querschnitt hebt sich das sehr breite, gelblichrote bis ziegelrote Borkengewebe scharf 
von dem hellbraunen bis rotlichgelben inneren Gewebe abo Die zahlreichen Skleren. 
chymfasern und Sklerenchymgruppen sind unter der Lupe als eingesprengte helle 
Punkte und Korner sichtbar. Geschmack bitter. 

Mikroskopisches Bild. In dem breiten Borkengewebe eine groBere Zahlsekundarer 
Korkschichten, gebildet aus regelmaBigen Reihen kleiner farbloser Zellen. Zwischen diesen Kork
bandern sehr zahlreiche 60 [J. breite, bis 1,5 mm lange, auf dem Rindenquerschnitt fast kreis· 
f6rmige, hellglanzende, sehr stark verdickte, spindelformige Sklerenchymfasem und groBere Gruppen 
von sehr stark verdickten Steinzellen, teilweise gemischt mit Sklerenchymfasem, samtlich von 
Zellen, die Einzelkristalle von oxalsaurem Kalk fiihren, umklammert. Diese Sklerenchymfasern 
sind hOchst charakteristisch und ermoglichen ein Erkennen der Rinde mit Leichtigkeit. Die primare 
Rinde ist durch Borkenbildung vollig verbraucht. Das innerste Drittel des Rindenquerschnittes 
zeigt in den schmalen Rindenstrahlen zusammengefallene Siebrohren, ungleich verdicktes Paren
chym und sehr zahlreich, einzpln und in verschieden umfangreiche Gruppen vereilligt, von 
Kristallkammem umgebene Sklerenchymfasern, dazwischen groBere Gruppen von Steinzellen 
vermischt mit Sklerenchymfasern. Die Markstrahlen 3-5 Reihen breit. Samtliches Parenchym ist 
braun wan dig und enthiilt Stiirke. 

Pul ver. Kennzeichnend fiir das Pulver sind die sehr zahlreichen spindelformigen, mit 
Kristallkammern bedeckten Sklerenchymfa~em und Steinzellen, da~ reichliche Vorkommen von 
Kalkoxalateinzelkristallen, da~ braunwandige starkehaltige Parenchym und die groBe Menge von 
diinnwandigen Korkgewebefragmenten. 
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Bestandteile. 0,3-1,4% Alkaloide: Aspidospermin, C22H3002N2' Quebrachin, 
C21H2S03N2' Quebrachamin (Formel noch nicht bekannt), Aspidospermatin, C22H2S02N2' 
Aspidosamin, C22H2S02N2' Hypoquebrachin, C20H2602N2' Ferner enthiiJt die Rinde 
einen cholesterinahnlichen Alkohol Quebrachol, C20 H 340, einen Zucker Quebrachit, 
CsHn(CHa)Os, den Monomethylather des Inosits, und 2-4% Gerbstoff. Haupttrager der 
Wirkung scheinen Que brachin und Aspidosamin zu sein. Die 6 Alkaloide sind nicht immer 
alle zusammen vorhanden, es kann auch das eine oder das andere fehlen. Nach E. FOURNEAU 
ist das Quebrachin mit 'dem Y ohim bin identisch. 

Anwendung. Zuerst (1880) als Fiebermittel; als solches hat die Rinde sich aber nicht 
bewli.hrt. J etzt wird sie bei asthmatischen Beschwerden, besonders den durch Herzleiden hervor· 
gerufenen, angewandt, meist als Dekokt 10: 200, Fluidextrakt oder Tinktur. 

Lignum Quebracho colorado, 
Rotes Quebrachoholz, ist das 
Holz von Schinopsis Lo
rentzii (GRISEBACH) ENGLER 
(Loxopterygi um Loren tzii 
GRISEBAOH), Anacardiaceae, 
Argentinien, besonders in der 
Provinz Corrientes. 

Bestandteile. Das Que
brachoholz enthli.lt etwa 28% Gerb
stoff, ferner eine dem Catechin 
iihnliche Verbindung, die sich zu
weilen in Spalten des Holzes an
sammelt, einen gelben Farbstoff 
ClsHI0067 und Alkaloide: Loxo
pterygin, C2sH3402N2 (1) und 
andere. 

Anwendung. DasHolz dient 
wegen seines hohenGerbstoffgehaltes 
zum Gerben, besonders in Form der 
Que brachoextrakte (weiches 
Quebrachoextrakt mit 45% Gerb
stoff und trockene Extrakte mit 60 
bis 95% Gerbstoff). 

Quebracho flojo, von der HoIz 
und Rinde im Handel sind und 

Abb. 75. QuerschDitt durch Cortex Quebracho. 
M Markstrahlen. S Slebriihren. St··Stelnzellen. 

F Fasern mit KristaUscheide. 

Abb. 76. 
Einzelne Faser 

aus Cortex Que
bracho mit KII'· 

stallscheide. 

mit Quebracho colorado verwechselt werden, stammt von .Todina rhombifolia 
HOOKER et ARNOLD, Santalaceae, Siidbrasilien bis Argentinien und Uruguay. 

Extractum Quebracho. Que brachoextrakt.ExtractumAspidosper
m a tis. - Erganzo.: 2T.grobgepulverte QuebrachorindewJ'lrden mit4T.Weingeist und6T.Wasser 
4 Tage lang unter haufigem Umrlihren beiZimmertemperatur stehen gelassen und dann ausgepreBt. 
Der Riickstand wird in gleicher Weise mit 2 T. Weingeist und 3 T. Wasser 24 Stunden lang aus
gezogen. Beide Auszlige werden vereinigt, nach dem Absetzen filtriert und zu einem dicken 
Extrakt eingedampft. Beim Eindampfen sich etwa ausscheidende harzige Bestandteile sind durch 
Zusatz kleiner Mengen Weingeist wieder in Losung zu bringen. Ausbeute etwa II %' 

Hisp.: Aus gepulverter Rinde wie Extr. Aconiti spiro Hisp. Das so gewonnene Extrakt 
wird in 2000 T. Wasser gelost, die Losung filtriert und zur Pillenkonsistenz eingedampft. Aus
beute 12,5-15%. 

Quebrachoextrakt ist braun, in Wasser triibe loslich und schmeckt zusammenziehend. 
Extractum Quebracho siccum (Ergiinzb.) erhalt man durch Eindampfen des vorigen zur 

Trockne. Ausbeute 9-10% der Rinde. 
Extractum Quebracho fluidum. Quebrachofluidextrakt. - Austr.: Aus gepul

verter Quebrachorinde mit q. s. eines Gemisches aus 1 T. Weingeist (86 Gew.- % ) und 3 T. 
Wasser wie Extractum Colae fluidum (Austr.), jedoch kommen zur Durchfeuchtung auf 100 g 
Rinde 4 T. des Perkolationsmenstruums zur Anwendung. Spez. Gew. 0,98-1,03. Trocken
riickstand mindestens 4%, - Erkennung: Eine Mischung von 1 g Quehrachofluidextrakt 
mit 20 g Wasser gibt auf Zusatz von 3 Tropfen GallusgerbsiiurelOsung (1:5) sofort einen 
fleischfarbigen Niederschlag (siehe auch Fluidextractum Aspidospermatis Amer. S. 542). 
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Extractum Quebracbo liquidum. - Hamb. V.: 10 T. trockenes Quebrachoextrakt werden 
in einer Mischung von 36 T. Weingeist und 54 T Wasser gel6st. 

Fluidextractum Aspidospermatls. Fluidextract of Aspidosperma. Amer.: Aus 
1000 g Quebrachorindenpulver (Nr. 30) werden nach Verfahren B (Bd. I, S. 1227) unter Verwendung 
einer Mischung von no ccm Glycerin, 670 ccm Weingeist (92,3 Gew .. % ) und 220 ccm Wasser als 
Menstruum lund einer Mischung von 2 Vol. Weingeist und einem Vol. Wasser als Menstruum II 
1000 ccm Fluidextrakt hergestellt. 

Sirupus Quebracbo. Que brachosirup. - Hisp.: In einer filtrierten L6sung von 5 T. 
Extr. Quebracho spirituos. Hisp. in 355 T. Wasser werden 640 T. Zucker kalt gelost. 

Tinctura Quebracho. Que brachotinktur. 
Erganzb., Helvet. und Hisp.: 1+5 mit verd. Weingeist durch Maceration zu bereiten. 
Vinum Quebracbo, Que brachowein, wird 1 + 10 durch Maceration mit Siidwein her-

gestellt. 

Quercus. 
Quercus pedunculata EHRH., Stiel- oder Sommereiche. Fagales-Fagaceae
Castaneeae. Heimiscb im groEten Teil von Europa. Mit kurzgestielten, am 

Grunde geobrten Blattern, langgestielten, lockeren, weiblichen Katzchen. 

Quercus sessiliflora SM., Trauben- oder Wintereiche. Ahnliche Verbreitung wie die 
vorige. Mit langgestielten, am Grunde keilformigen Blattern und kurzen, ge
drungenen, weiblichen Kiitzchen. 

Cortex Quercus. Eichenrinde. Oak Bark. Ecorce de ch8ne blanc. 
Eichenlohe. 

Man verwendet die Rinde jiingerer, bis 20 Jabre alter, ungefahr 10 em dicker 
Stamme, die noch keine Borke gebildet hat, die sogenannte Spiegel- oder Glanz
rinde, wie sie fiir Zwecke der Gerberei im Schalwaldbetrieb gewonnen wird. -
Sie ist nicht rissig oder schuppig, sondern hochstens etwas langsrunzelig, glauzend 
silbergrau bis braun, bis 4 mm dick, Rohren bildend. Die Innenflache ist hell braun 
oder braunrot, matt, grob langsgestreift, der Bruch ziihe und faserig. Der Geruch 
frisch oder angefeuchtet nach Lohe, der Geschmack sehr stark zusammenziehend. 
bei jungen Rinden etwas schlcimig, bei alteren bitter. Die Rauh- oder Reitel
rinde, wie die Altholz- oder Grobrinde sind pharmazeutisch nieht zuliissig; 
dieselben werden von stiirkeren Stammen entnommen. 

Lupenbild. Braunliche Korkschicht, etwa 1 mm von dieser entfernt eine zarte, scharfe 
Linie eines geschlossenen Ringes von Sklereiden, die Innengrenze der vom Chlorophyll griinlichen 
primaren Rinde bezeichnend. In der sekundaren Rinde schmale, nach auBen sich verbreiternde 
Markstrahlen und tangentiale Reihen, von Sklereiden. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Die Korkschichten aus zahlreichen Lagen 
flacher Zellen, die inneren mit braunem Inhalt. Darauf die primare Rinde, deren auBerste, an den 
Kork grenzende Zellagen aus Collenchym bestehen; ihre Zellen enthalten haufig Oxalatdrusen. 
die auch sonst im Parenchym der Rinde vorkommen. Gegen die Iunenrinde ein aus Biindeln 
primarer Fasern und Steinzellen gebildeter, "gemischter sklerotischer Ring", der zuweilen durch 
Parenchym unterbrochen ist. Steinzellen finden sich einzpln oder in Gruppen auch sonst in der 
primaren Rinde. Die sekundiire Rinde ist deutlich geschichtet durch Weich bast und Hartbast; 
letzterer besteht aus Gruppen stark -verdickter Fasern, die von Kristallzellen, die Einzelkristalle 
fiihren, umscheidet sind. Daneben auch vereinzelt Steinzellen wie in der primaren Rinde. Die 
Markstrahlen konnen sehr breit werden, zwischen den Faserschichten werden ihre Zellen nicht 
selten sklerotisch, auBerdem enthalten sie selbstandige Gruppen von Steinzellen. 1m ganzen 
Parenchym kann man Gerbstoff nachweisen; Starke fehlt. 

Erkennung. Der durch Schiitteln mit Wasser (1 + 100) hergestellte Auszug ist braunlich 
gefarbt und gibt mit verd. Eisenchloridlosung (1: 100) eine schwarzblaue Farbung. 

Bestandteile. Bis etwa 15% Eichengerbsaure; am gehaltreichsten ist die im Friih
jahr geschalte altere Rinde, die aber noch keine Borke hat. Ferner Gallussaure etwa 1,6%' 
Eichenrot, Gummi 5--6%, liarze, Fett etwa 6°/00 Pectinstoffe 6--7%, Zucker etwa 
2,5%, Apfelsaure, Salze, Asche 4--6%. 
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Aujbewahf"Ung. Gut getrocknet in dichtschlie13enden Gefa13en. Bei der Aufbewahrung 
an feuchter Luft und am Licht geht der Gerbstoffgehalt erheblich zuriick. 

Anwendung. AlB adstringierendes Mittel wie Tannin, innerlich, in Abkochungen (10 bis 
20,0:200,0); au13erlich zu Gurgelwassern, Einspritzungen, Waschungen, Badern (500 g Rinde 
mit 3-4 l Wasser abgekocht auf ein Bad, die Rinde kann hier aber auch durch Tannin, 50 g, 
ersetzt werden). In der Tierheilkunde. 

Semen Quercus. Eicheln. Oak Seed. Acorns. Glands de ch8ne. Glandes. 
Quercus excorticatae. 

Die reifen Eicheln werden im Herbst gesammelt, von der Becherhiille befreit, mehrmals. 
mit Wastier gewaschen, wobei man die obenauf schwimmenden entfernt, hierauf zuerst an der 
Luft, dann bei kiinstlicher Warme scharf getrocknet und schlieBlich von der leicht zerbrechlichen 
Fruchtschale befreit. Die Bamen sind au13en rostbraunlich, eiweiBlos, mit einer diinnen Samen
scbale versehen. Geschmack siiBlich, etwas bitter und zusammenziehend. 

Mikroskopisches Bild. Die Keimblatter bestehen aus einem gleichartigen Parenchym 
ziemlich groBer, diinnwandiger Zellen mit kleinen Intercellularen und GefaBbiindeln mit Spira1-
gefaBen. Das Parenchym dicht mit Starke erfiillt. 

Bestandteile. Wasser etwa 15%, Stickstoffsubstanz etwa 60/0' Fett etwa 40/0' 
stickstofffreie Extraktstoffe etwa 68% (hauptsachlich Starke), Holzfaser etwa 50fe. 
Asche etwa 2%, 6-9% Gerbstoff und Quercit, CaH120 6• 

Semen Quercus tostum. Eichelkaffee. Roasted Oak Seed. Cafe 
de gland. Glandes Quercus tostae. Gerostete Eicheln. 

Geschalte Eicheln werden in einer geschlossenen, eisernen Trommel unter 
Umdrehen iiber Feuer gerastet, bis sie eine braune Farbe angenommen haben und 
leicht zerbrechIich sind. Nach dem Erkalten werden sie grob gepulvert. Ein braun
liches Pulver von schwach brenzligem, dem des gebrannten Kaffees ahnlichem 
Geruch, von kaum zusammenziehendem Geschmack. 

Mikroskopisches BiId. Eichelkaffee solI nur Gewebselemente des Samens, keine 
oder nur geringe Mengen Gewebsbruchstiicke der Fruchtachalen erkennen lassen. Das Pulver 
zeigt gro/3tenteils Fetzen des Kotyledonargewebes aus polyedrischen, ziemlich groBen, diinnwan
digen, mit Starke erfiillten Zellen. Die Starkekorner meist deformiert und zusammengeballt, hier 
und da anch unversehrt, dann einfach, langlich, eiformig, gerundet dreieckig, etwas nierenformig. 
meist bis 20 (.t groB und mit einer Lii.ngsspalte versehen. Daneben zahlreiche zusammengesetzte 
Korner. Nur sparlich sind im Pulver Stiicke der sehr diinnen GefaBbiindel anzutreffen. Keine 
Steinzellen, die auf mitvermahlene Fruchtachalen schlieBen lassen. 

Der Aschengehalt soil hochstens 2,5% betragen (Erganzb.). 
Aufbewahrung. An einem trockenen Ort in gut schlieBenden Blech-, Glas- oder 

PorzellangefaBen. 
Aqua Fructus Quercus Rademacheri. RADEMACHERS Eichelwasser. - Erganzb.lll: 

4 T. grob gepulverte, frische Eicheln (ohne Becherhiille) werden mit 1 T. Weingeist und einer 
geniigenden Menge Wasser 12 Stunden maceriert; darauf werden 6 T. abdestilliert. 

Extractum Quercus Corticis. Eichenrindenextrakt. Eichenrinde wird mit siedendem 
Wasser ausgezogen, der Auszng zur Trockne eingedampft. Wird durch Tannin vollkommen ersetzt. 

Extractum Quercus fluidum. Fluidextract of Quercus. - Ame:r.VIIl: Bereitung 
aus 1000 g gepulverter Eichenrinde mit einem Gemisch aus 100 ccm Glycerin und 900 ccm verd. 
Weingeist (41,5 Gew.- %) wie Fluidextractum Geranii (Amer. VIII Bd. I S. 1351). Durch
feuchtungsmenge 400 ccm. Erstes Perkolat 700 ccm. 

Decoctum Quercus alumlnatum (Ross.). trockne Extrakt in dichtschliellenden Glftsern 
Corticis Quercus 10,0 auf. Ausbeute 10 0/ 0 • 

Aluminis 2,0 ExtractumJHandlum Quercus saecharatuID 
Glycerini 15,0 
Aquae destiIIatae ad 150,0. E. DIETERICH. 

Verzuckerter od. loslicher Eichelkaffee 
Die nach der vorig. Vorschrift erhaltene Flllsslg· 

keit A dampft man nach Zusatz von 
Extractum Glandlum Quercus. 

Eichelkaffee·Extrakt E. DIETERICH. 
1. Semin. Quercus tost. pulv. 1000,0 
2. Aquae destiIIatae 4800,0 

Spiritus (90 0/ 0 ) 1200,0 
3. Aquae destilIatae 2400,0 

Spiritus 600,0. 
Man maceriert 1 zuerst mit 2, dann mit 3 je 

48 Stunden, destiIIiert von der filtrierten Prell· 
fIllssigkeit 1500,0 Weiugeist ab, dampft den 
Rllckstand (A) auf 150,0 ein, fftgt 100,0 DestIllat 
hlnzu und dampft nach 24 Stunden soweit ein, 
dall slch das Extrakt zerzupfen ll10t. Man 
trocknet im Trockenschrank und bewahrt das 

Sacchari albi pulv. 200,0 
Sacchari Lactis pulv. 200,0 

auf 550,0 ein, fligt 100,0 DestiIIat hinzu und ver
fAhrt weiter, wie oben angegeben. Ausbeute 
500,0. 1 T. Extrakt = 2 T. gerosteter Eicheln. 

Pulvls antiscrophulosU8 (F. M. Germ.). 
Gland. Quercus pulv. 20,0 
Cort. Cinnamomi pulV. 6,0 
Cort. Nucis Jugland. pulv. 6,0 
R&d. Llquintiae pulv. 30,0. 
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Quercus alba L. Heimisch in Nordamerika. Blatter an der Basis keilformig 
in den Blattstiel verschmalert. stumpfspitzig, gelappt bis fiederteilig, in der Jugend 
beiderseits graufilzig. 

Cortex Quercus albae. White Oak Bark. Ecorce de chene blanc. 
Fast £lache, von der AuBenschicht befreite Stiicke, auBen braunlich, innen rotbraun, grob. 

rinnig. Der Bruch ist grob, hart und splitterig, der Geruch schwach, an Lohe erinnemd, der Ge· 
schmack sehr adstringierend. Die Rinde ist ausgezeichnet durch die starke Sklerose der Mark. 
fltrahlen und des Bastes, der gegeniiber die Fasergruppen zuriicktreten. 

Quercus ilex L. Steineiche. Heimisch in den Mittelmeerlandern. Blatter 
klein, starr, meist ganzrandig, unterseits filzig. Liefert: 

Cortex Quercus viridis. :ecorce de chene vert. Enthiilt 5-11 % Gerbstoff. 

Quercus ballota DESF. Heimisch im westlichen Mittelmeergebiet, liefert: 

Semen Quercus ballotae. Gland doux. Das daraus gewonnene Starkemehl wird 
unter dem Namen Racahout als Kindernahrung verwendet. 

EBbare Friichte haben ferner: Quercus ilex L., Qu. macrolepis KOTSCHY, 
Qu. vallonea KOTSCHY, Qu. alba L., Qu. agrifolia N:h, Qu. chrysolepis 
LIEBM., Qu. undulata TORR. 

Quercus vallonea KOTSCHY und einige verwandte Arten liefern in ihren Frucht· 
bechern die technisch des Gerbstoffgehalts wegen verwendeten Vallonea, Wal
lonen oder Velaney, orientalische oder levantinische Knoppern. Sie 
enthalten bis 31,6 % Gerbstoff, die Schuppen der Becher allein bis 42,0 %. 
Quercus suber L. und Quercus occidentalis GAY (Q. suber L. var. latifolia 
DUHAM). Erstere heimisch im Norden Afrikas und im Suden Europas, letztere 
in Sudfrankreich (namentlich in der Gascogne). 

Cortex Quercus suber. Korkeichenrinde. Kork. Cork Tree Bark. Liege. Suber. 
Suber quercinum. Cortex Suberis. Lignum suberinum. Eichenkork. Flaschenkork. 

Die Korkbildung beginnt am Baum mit dem 4. Jahre; dieser natiirliche Kork (Jungfern
kork, mannlicher Kork) wird mit dem 15.-20. Jahre entfemt, indem man horizontale und 
Langsschnitte in den Baum macht, die Rinde klopft und den Kork lossprengt. Er ist rissig mit vielen 
braunen Stellen und zur Herstellung von Korken unbrauchbar. Der sich nun neu bildende 
Kork (wei blicher Kork) zeigt wenige Risse, er ist aber meist auch noch wenig brauchbar; erst 
die weiteren Sch1Uungen, die etwa alle 10-15 Jahre wiederholt werden, liefem guten Kork. In 
Katalonien erreicht man eine Dicke von 23 mm, wie sie fiir groBere Stopfen erforderlich ist, in zehn 
Jahren. - Die Korkplatten werden zu Haufen geschichtet, mit Steinen beschwert und getrocknet. 
Dann kocht man sie eine Stun de in Wasser, wobei Unreinigkeiten entfemt werden, und der Kork 
aufquillt, streckt zu Platten und kratzt die auBere unreine Schicht abo 

Der Kork ist von hellbrauner Farbe und laBt konzentrisch verlaufend hellere und dunklere 
Schichten erkennen. Mit diesen sich kreuzend verlaufen durch den Kork in radialer Richtung 
dunkle Streifen, die mit lockerem Parenchym und Steinzellen erfiillt sind (Lenticellen). Sie be
eintrachtigen die Verwendung, und die Stopfen miissen daher so geschnitten werden, daB diese 
Streifen den Stopfen quer durchsetzen, nur ganz groBe Spunde muB man so schneiden, daB die 
Streifen senkrecht verlaufen, sie bediirfen daher noch besonderer Dichtung (Pergamentpapier 
usw.). Spez. Gew. 0,12-0,25, Wassergehalt im lufttrocknen Zustand 4-5 % , Asche 0,3-0,5 % , 

Der Kork ist elastisch, undurchlassi~ fiir Gase und Fliissigkeiten; nach langerer Verwendung 
verliert der Kork seine Elastizitat, erlangt sie aber durch Einlegen in heiBes Wasser 2;. T. wieder. 

Die Wand der einzelnen Korkzelle setzt sich aus 3 Lamellen zusammen: 1. einer verholzten, 
2. einer aus Cellulose bestehenden und 3. der eigentlichen verkorkten Lamelle, die die Eigenschaften 
des Korkes bedingt. 

Bestandteile. Phellonsaure, C22H 420 S' Phloionsaure, C22H 410 s• Suberinsa ure, 
C17HsoOs (als Suberinsaure wird auch die Korksaure, CSH 12(COOH}z bezeichnet, die durch 
Oxydation von Kork bei Erhitzen mit Salpetersaure entsteht, die im Kork aber nicht enthalten 
ist). Ferner sind vorhanden: Cerin, C27 H 440 2, Smp. 234,5°, Fridelin, C4sH7002' Smp. 263°, 
Korkwachs, Glycerin, Stearinsaure, Gerbstoff, Spuren von Vanillin. 

Anwendung. Zu Korkstopfen und Spunden, Sohlen, Schwimmgiirteln, zu Isolierungen, 
zur Herstellung von Linoleum und fiir viele andere Zwecke. 
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Reinigung gebrauchter Korken. - Nach HEIDUSCHKA: Die Korke werden so lange mit 
siedendem Wasser ausgewaschen, wie die ablaufende Fliissigkeit noch schmutzig ist, dann unter 
ofterem Umriihren in einer kochend heiBen Kaliumpermanganatlosung (10/00) etwa 5-10 Mi· 
nuten lang stehen gelassen, bis sich die Korken vollstandig gebraunt haben; sollte sich hierbei 
die Losung entfarben, so fiigt man noch etwas Kaliumpermanganat zu. Nun wiischt man die 
Korken mit Wasser gut ab und entfarbt sie wieder durch kraftlges Durcheinanderriihren in einer 
warmen 5 0/oigen Natriumbisulfitlosung. (Auch Oxalsiiure kann hierbei verwendet werden.) Man 
gieBt die Lauge ab, wiischt mehrfach mit heiBem Wasser nach und trocknet die KorkenschlieBlich 
im Trockenschrank. -Auf diese Weise gereinigte Korken lassen sich fiir technische Handverkaufs· 
artikel sehr gut wieder verwerten. 

Quillaja. 
Quillaja saponaria MOLINA. Rosaceae-Spiraeoideae- Quillajeae. Rei. 
misch in Chile, Peru und Bolivien. Immergriiner Baum mit dicklederigen Blattern 
und kleinen, hinfiilligen Nebenblattern. Bliiten in end- und achselstandigen Dolden
trauben. Friichte sternformig gespreizt, 2klappig aufspringend mit vielen lang
geflugelten Samen. 

Cortex Quillajae. Seifenrinde. Quillaja Bark. Ecorce de quil
l a y a. Cortex Sa ponariae. Panamarinde. Seifenholz. Waschrinde. 
Waschholz. 

Flache, schwere, tafelformige, zuweilen rinnige, bis 1 m lange, oft 10 cm breite, 

Abb. 77. Querschnitt durch Cort. QUillajae. Abb. 78. Tangentialschnitt 
durch Cort. Quillajae. 

3-8 mm dicke, holzahnliche Stammrindenstiicke ohne Borke und ohne AuJ3en
rinde, ganz oder in kleine Stiickchen zerschnitten. AuJ3enseite grob langsgestreift, 
oft rissig, weiJ3lich oder hell braun, Innenseite fast glatt, weiJ3lich-braunlich oder rotlich-

Hager, Handbuch II. 35 
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brauulich, im allgemeineu heller als die AuJ3enseite. Der Bruch ist auJ3en zahe, 
splitterigfaserig, innen eben, beim Brechen staubend, Niesen erregend, die Rinde 
leicht tangential spaltbar in einzelne Platten. Der Geschmack kratzend, bitter und 
schleimig. 

Lupen bild. Querschnitt schachbrettartig gefeldert, groJ3e Bastfasergruppen 
durch konzentrisch angeordnete Rindenelemente. andererseits durch die Markstrahlen 
getrennt; zahlreiche lebhaft glitzernde Kristallchen, schon ohne Lupe wahrnehmbar. 

Mikroskopisches Bild. Nur sekundare Rinde, die auBere Partie sehr hart, die innere 
weich. In den Rindenstrahlen neben vielen umfangreichen, meist die Breite des ganzen Strahles 
einnehmenden Bastfaserbiindeln auch einzelne kleinere Biindel Bastfasern. Die Bastfasern eigen
tumlich gekrummt und knorrig, sehr stark verdickt, mit ihren Enden oder kurzen Abzweigungen 
zwischen benachbartes Parenchym eingekeilt. 1m Weichbaste zahlreiche stets in der Langsrichtung 
angeordnete Kristallzellen mit entweder nur je einem prismatischen, schwalbenschwanzformigen, 
60 - 200 !1. langen Oxalatkristall oder dane ben noch einige kleinere Kristalle. Die Sie brohren 
leicht erkennbar, mit einfachen, horizontalen oder schwach geneigten, grob gegitterten Sieb
platten. Die Markstrahlen vier- bis sechsreihig, zwei- bis dreimal hoher als breit, die einzelnen 
Zellen radial gestreckt, zartwandig und kristallfrei. 1m auBeren Teile der Rinde sind die Parenchym
zellen zwischen den Sie brohren zu knorrigen, dicken, kurzen Bastfasern umgewandelt; sie bilden 
tangentiale, rings von Kristallschlauchen umgebene, vielzellige Gruppen zwischen den Mark
strahlen, nach auBen und innen getrennt durch die obliterierten Siebrohren. Der innere Teil 
der sekundaren Rinde ist schmal, weich, ohne Bastfasern. 

Pul ver. Fetzen von Bastparenchym mit Kristallzellen (prismatische, schwalbenschwanz
formige, 60-200 !1. lange Kristalle); Markstrahlgewebe, kristallirei, die Zellen hie und da zu 
diinnwandigen groBporigen Steinzellen sklerosiert; dunnwandiges Siebrohrengewebe, die Sieb
platten einfach, horizontal oder schwach geneigt, grob gegittert; Stucke kurzer, charakteristischer, 
eigentumlich gekrummter, ausgebuchteter, knorriger, sehr stark verdickter Bastfasern; sehr viele 
freie Kristallprismen und deren Bruchstucke; nicht sehr reichlich Starkekorner, einzeln, seltener 
zu dreien zusammengesetzt. 

Substitutionen. Infolge des hohen Preises der Droge sind wiederholt andere Saponin 
enthaltende Drogen in den Handel gekommen, die ihr aber weit nachstehen: so 1. eine Seifen
rinde von Maracaibo, von ahnlichem Aussehen, deren primare Rinde stark sklerosiert ist, 
und die in der sekundaren Rinde Bundel von Kammerfasern, sowie in den Markstrahlen Oxalat
drusen enthalt. 2. das Holz einer StercuJiacee, ausgezeichnet durch den auBerordentlichen 
Reichtum an Parenchym; die der Droge zuweilen beigemengte Rinde laBt im Bast sehr deut
lich Schichtung aus Hartbast und Weichbast erkennen. 3. Die Rinde von Quillaja Poeppigii 
W ALP. bzw. Quillaj a smegmadermos D.C. Diese ist dunner und leichter zerbrechlich, die 
Innenflache ist glatt und weiB, enthalt weniger Saponin. 

Bestandteile. Quillaja-Saponin oder Quillajin, C19Hao010 (nach STtlTZ), amorphes 
weiBes Pulver, ungiftig und nicht zum Niesen reizend; Quillaj asaure, C19HaoOlo, nach KOBERT 
eine giftige Form des Quillajasaponins, far bIos, amorph, zum Niesen reizend, von stark und an
haltend kratzendem Geschmack; Quillaja-Sapotoxin, C17H2S010 + H 20 (nach KRUSKEL), 
weiBes, amorphes, brennend und kratzend schmeckendes Pulver, dessen Staub zum Niesen reizt, 
sehr giftig; ein Kohlenhydrat Laktonin. 

Verarbeitung. Beim Schneiden und Pulvern der Rinde sind Schutzmasken fur Nase 
und Mund und Augen zu verwenden, weil der Staub sehr heftig reizend wirkt. Auch beim Um
fullen und Abfassen ist Vorsicht geboten. 

Anwendung. Innerlich wie Senegawurzel als Expektorans im AufguB oder Abkochung 
(5:200 ohne Zusatze). Aueh zum Gurgeln bei chronischer Bronchitis. AuBerlich in Zahnpulvern, 
Mundwassern und Kopfwaschwassern. Der wiisserige Auszug bietet gegen ubelriechenden SchweiB, 
nasse Flechten, Ozaena u. a. gute Dienste. Die Hauptmengen werden des Saponingehaltes wegen 
zum Waschen von farbigen, empfindlichen Geweben im Haushalt und in der Technik verwendet, 
auch zum Reinigen alter Olgemiilde. Quillajatinktur liiBt sich zur Emulgierung von Olen mit 
Wasser verwenden. 

Extractum QuilIajae fluidum. - Amer.VIII: Aus 1000 T. Quillajarinde (Plv. Nr.40) mit 
verd. Weingeist (41,5 Gew.- 0/0) herzustellen. Durchfeuchtungsmenge 400 ccm. Erstes 
Perkolat 800 ccm. 

Tinctura QuilIajae. Seifenrindentinktur. Tincture of Quillaja. Teinture (Al
coole) de bois de Panama. - Ergiinzb.: I T. grob gepulverte Seifenrinde und 5 T. verd. 
Weingeist. 8tagige Maceration. - Amer.VIIl: 200 ggrobgepulverte Seifenrinde kocht man mit 
800 ccmWasser 15 Minuten, seiht durch, wiischt mit 100 ccm Wassernach, dampft auf 600 ccm ein, 
mischt 350 ccm Weingeist (910/oig) hinzu, liiBt absetzen, filtriert und bringt mit Wasser auf 1000 
ccm. - Brit.: 5:100 mit 60 0/oigem Weingeist durch Perkolation. - Gall., Helvet.: 1+ 5 mit verd. 
Weingeist (Gall.: 80 Vol-OJo) durch Maceration. 
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Tinctura QulllaJae et Coaltari. Teinture de quillaya coaltaree. - Gall.: 100 T. 
Steinkohlenteer werden in 400 T. Quillajatinktur auf dem Wasserbad gelbst, nach dem Er
kalten koliert. 

Schaumerzeugungsmittel. 500,0 Quillajarinde werden mit 1500,0 Wasser einige Stunden 
maceriert, dann einige Stunden erwii.rmt und abgepreBt. Die PreBHussigkeit dampft man 
nach dem Filtrieren auf 800,0 ein und setzt 200,0 Glycerin zu; oder: 100,0 Saponin 
lost man in 1500,0 Wasser, fiigt 500,0 Weingeist (90%ig) . hinzu und filtriert. Die saponin
haltigen Ausziige sollen besonders wei.Ben Schaum geben. Uber die Verwendung von saponin
haltigen Schaumerzeugungsmitteln zur Herstellung von Kuustlimonaden s. Bd. I, S. 516. 

Radium. 
Radium. Ra. Atom-Gew. 226,05. 

Das von Frau CURIE 1898 entdeckte radioaktive Element Radium findet sich 
zusammen mit Barium in Uranerzen, besonders in dem Uranpecherz von Joachimstal 
in Bohmen. In Spuren findet es sich weit verbreitet in Gesteinen, im Meerwasser 
und in vielen Mineralwassern und deren Abscheidungen. Das Radium gehort zu den 
Metallen der Calciumgruppe; es folgt in dieser Gruppe auf das Barium. 

Gewinn'Ung. RadiumsaIze werden aus den Riickstli.nden gewonnen, die bei der Verar
beitung des Uranpecherzes auf Uranverbindungen verbleiben. Das Radium wird aWl den Riick
stll.nden zunachst mit dem Barium zusammen als Sulfat abgeschieden. Die Sulfate werden in die 
Bromide iibergefiihrt und diese durch sehr oft wiederholtes Umkristallisieren (bis zu 100 mal) 
getrennt. Aus 10000 kg der Riickstande, die etwa 150000 kg des urspriinglichen Erzes ent
sprechen, kann man etwa 2-3 g reines Radiumbromid gewinnen. Praktische Verwendung 
findet fast nur dieses Salz. 

Radium bromatum. Radiumbromid. RaBr2 + 2 H20 Mol.-Gew. 442. 
Eigenschaften. Farblose Kristalle, die im Dunkeln leuchten und sich bei der Aufbewah

rung allmahlich gelb bis braun farben. Es ist in Wasser etwas weniger loslich ala Bariumbromid. Die 
Flamme wird durch Radiumbromid rot gefirbt. Das Radiumbromid sendet, wie das Metall selbst 
und aIle seine Verbindungen fortwahrend Strahlen aus, die sich durch folgende Erscheinungen 
bemerkbar machen: Ein geladenes Elektroskop wird bei der Annaherung von Radium entladen, 
da durch die Radiumstrahlen die Luft ionisiert und dadurch leitend wird. Aus dem ionisierten 
Sauerstoff wird dabei auch Ozon gebildet. - Wasser wird durch Radiumsalze in Wasserstoff und 
Sauerstoff zerlegt; dabei entsteht in geringer Menge auch Wasserstoffperoxyd. - Nicht radioaktive 
Stoffe werden in der Nabe von Radium voriibergehend radioaktiv. - Manche Mineralien zeigen bei 
der Einwirkung von Radiumstrahlen ein Aufleuchten; so kann man z. B. Diamanten, die hell auf
leuchten, dadurch von Nachahmungen unterscheiden. Manche SaIze werden durch Radiumstrahlen 
gefarbt; so wird Natriumchlorid braun gefarbt, manganhaltiges Glas wird alImahlich violett gefarbt. 
Phosphorescenzfahiges Zinksulfid (SmoTsche Zinkblende) wird durch Radiumstrahlen zu leb
haltem griinlichgelben Leuchten erregt. Das Leuchten tritt dabei in eigenartiger Weise auf. Be
streicht man eine Platte mit dem Zinksulfid und bringt dann Radium in die Nahe und betrachtet 
das Zinksulfid mit einer Lupe, so erkennt man ein fortwahrendes Aufblitzen (Scintillieren) einzelner 
Teilchen des Zinksulfids. Ein Apparat zur Beobachtung dieser Erscheinung ist das Spintharlskop 
von CROOMS. Diese Erregung des Leuchteus des Zinksulfids findet praktische Anwendung bei der 
Herstellung von radioaktiven Leuchtmassen, z. B. fiir Uhren. Diesen aus Zinksulfid be
stehenden Leuchtmassen setzt man Spuren von Radium oder Mesothorium zu; die Masse leuchtet 
dann andauernd auch ohne vorherige Belichtung. 

Die Radiumstrahlen durchdringen lichtdichte Stoffe, selbst MetalIe, und wirken durch diese 
hindurch auf photographische Platten ein. - Auf Tier- und Pflanzenzellen wirken die Radium
strahlen zerstorend. Bei lll.ngerer Bestrahlung der Haut entstehen tiefe, Brandwunden abnliche 
Entziindungen. Diese Wirkung des Radiums wird zur Zerstorung von Krebswucherungen benutzt. 
Die Sehnerven werden durch Radiumbestrahlung erregt, so daB man bei geschlossenen Augen eine 
Lichterscheinung wahrnimmt, wenn man Radium (in einem Glasrohrchen oder in einer Hartgummi
kapael) an die Schlate halt. GroBere Mengen Radium rufen diese Erscheinung noch hervor, wenn 
man sie an den Hinterkopf hii.lt. 

Die Strahlung des Radiums beruht auf einem Zerfall der Radiumatome, der unter 
Freiwerden einer groBen Energiemenge stattfindet. Eine gegebene Menge Radium zerfli.lIt in rund 
1580 Jahren zur Hii.lfte; 1 g Radium entwickelt in einem Jahre rund 1200 Calorien, in der Stunde 
138 kleine Calorien. Radiumverbindungen haOOn deshalb stets eine etwas hahere Temperatur als 
ihre Umgebung. Bei diesem Zerfall entstehen in bestimmter Reihenfolge neue radioaktive Elements 
und schlieBlich inaktives Blei. 

35* 
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Die Strahlen des Radiums sind verschiedener Art; man unterscheidet a-, {J- und y-Strahlen. 
Durch einen Magneten werden die a-Strahlen etwas nach einer, die {J-Strahlen viel stlirker nach der 
anderen Seite abgelenkt, wlihrend die y-Strahlen nicht beeinfluBt werden. Die a-Strahlen bestehen 
aus positiv geladenen He Ii u rna tom e n (Heliumionen), die mit einer Geschwindigkeit von 15000 km 
in der Sekunde fortgesohleudert werden, die aber schon durch eine 3,3 em dicke Luftschicht fast 
vollstlindig aufgefangen werden (Reichweite), ebenso durch ein Aluminiumblatt von 0,1 mm Dicke. 
- Die {J-Strahlen bestehen aus negativen Elektronen; sie durchdringen dickere Metallplatten 
und dickere Luftschichten aIs die a-Strahlen. Die Wirkungen des Radiums sind hauptslichlich auf 
diese Strahlenart zuriickzufiihren. - Die y-Strahlen sind Rontgenstrahlen; sie werden durch 
die {J-Strahlen erzeugt, wenn diese auf feste Korper treffen, also auch wenn sie mit Teilenderradio. 
aktiven Substanz zusammentreffen; {J- undy-Strahlen kommen deshalb stets zusammen vor. Durch 
Abgabe der a- und ,B-Strahlen verwandeln sich die Radiumatome in Atome eines neuen Elements. 
Aus diesem Element besteht das Gas, das yom Radium und seinen Verbindungen fortwahrend aus
stromt, die Radiumemanation. Man hat dieses neue Element als Niton, spliter als Radon 
bezeichnet. Es hat das Atomgewicht 222. Dieses Eler.nent zerflillt ziemlich rasch weiter (zur Hlilfte 
in etwa 4 Tagen) in Helium und ein neues noch radioaktives Element, das dann wieder weiter zer
fallt, so daB eine ganze Reihe von Zerfallsprodukten auftritt. Das Endglied der Zerfallsreihe des 
Radiums ist ein Metall, das dem gewohnlichen Blei chemisch gleich ist. 

Zum Nachweis der Radioaktivitiit, besonders bei Heilquellen, dient der in 
Abb. 79 abgebildete Apparat nach ELSTER und GElTEL. Sein wichtigster Teil ist ein sehr empfind

Abb. 79. Elektroskop nach ELSTER und GEITEL zur Priifung 
auf Radioaktlvitllt. 

liches Elektroskop Emit 
dem Zerstreuungskorper K. Der 
zu untersuchende Stoff wird in 
die Schale Z gebracht und das 
Ganze mit <4lr Metallglocke G 
bedeckt, deren Glasfenster 0 
die Beobachtung des Elektro
skops gestatten. Mit Hilfe einer 
ZAMBoNIschen Sliule wird das 
Elektroskop von auBen geladen; 
ist der Stoff radioaktiv, so ioni
sieren seine- Strahlen den Luft
inhalt der Glocke, die das Elek
troskop umschlieBt, und bewir
ken die Entladung des Elektro
skops. Die Schnelligkeit der 
Entladung gestattet Schliisse 
auf die vorhandenen Radium
mengen. Vor jedem Versuch ist 
die geringe, aber nie fehlende 
Selbstentladung des Gerlites zu 
bestimmen und von dem gefun
denen Wert in Abzug zu brin
gen. Entfernt man nach einiger 
Zeit den als radioaktiverkann-
ten Stoff aus dem Apparat 

und bedeckt diesen wieder mit der Glocke, 80 beobachtet man, daB auch jetzt noch eine 
Entladung des Elektroskops eintritt. Das Innere des Apparates ist durch Induktion selbst 
radioaktiv geworden. Die Entladungsflihigkeit dieser induzierten Aktivitlit nimmt bald ab, die Ent
ladungen gehen immer langsamer vor sich und bleiben schlieBlich ganz aus. Dieser Abfall aber ist 
ein verschiedener, je nachdem die Induktion durch Radium, Thor oder Aktinium verursacht war. 
Man verfolgt daher durch regelmaBig wiederholte Beobachtungen den Verlauf des Abf aUs der 
induzierten Aktivitat und tr1igt die Ergebnisse dieser Beobachtungen in ein Koordinatennetz 
ein, dessen Abscisse der Zeit in Minuten oder Stunden, dessen Ordinate der Spannung in Volt ent
sprechend eingeteilt ist. Durch Verbindung der so erhaltenen Beobachtungspunkte zu einer Kurven
linie erhalt man die bei einzelnen radioaktiven Elementen verschiedenenAbklingungskurven. 
Wiihrend die durch reines Radium bewirkte Induktion nach VerIauf einer halben Stunde auf die 
Halfte ihrer urspriinglichen Stlirke herabsinkt und dann langsam abklingt, zeigt die Kurve der Thor
induktion den Riickgang auf die Hillte ihrer urspriinglichen Starke erst nach 11-12 Stunden; die 
von Aktinium fallt nur wenig langsamer ab aIs die von Radium. 

Bei der Vntersuchung von Mineralwiissern verflihrt man so, daB man mit Hilfe eines 
Doppelgeblases Luft durch das zu untersuchende Wasser (1 Liter) in die luftdicht schlieBende 
Glocke des Apparates von ELSTER und GElTEL treibt, die dadurch am anderen Ende ausgetriebene 
Luft nach dem Doppelgeblase leitet und so einen Kreislauf der Luft herstellt, durch den schlieBlich 
aile Emanation dem Elektroskop zugefiihrt wird. Zwischen Wasser und Glocke muB em Calcium
chloridrohr oder besser eine Waschflasche mit Schwefelsliure und ein Rohr mit Phosphorpentoxyd 
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zum Trocknen des Gases eingeschaltet werden. Auf diese Weise ist nach 30-45 Min.langem Durch
blasen der Luft dam Wasser die Emanation soweit wie moglich entzogen_ Man beobachtet nun die 
Entladung des Elektroskops und danaoh den Abfall der duroh die Emanation induzierten Aktivitll.t_ 
- Nach H. W_ SoB:MmT entzieht man duroh krAftiges Sohiitteln in einem nur zur HliUte gefiillten 
Gefii.B dem zu untersuchenden Wasser die Emanation, fiihrt diese sofon in ein 'besonderes Elektro
meter iiber_ Es ist erforderlich, das Wasser der Quelle unmittelbar zu entnehmen und sofon zu 
untersuchen, weil sonst Verluste an Emanation (Radon) eintreten. 

AuBer dem Elektroskop von ELSTER und GElTEL dienen zum Nachweis und zur Messung der 
Radioaktivitii.t von Mineralw8.ssem und Radiumprii.paraten noch verschiedene andere auf dem 
gleichen Prinzip beruhende Apparate, z_ B. da.s Fontaktoskop von ENGLER und SIEVEKING, das 
Fontaktometer vonMACHE und MEYER, das Elektrometer von WULF und von SoB:MmT_ FUr 
die Messung der Radioaktivitat einer Minera.lquelle ist der Geha.lt an Radon maBgebend, den 
da.s Wasser im Augenblick der Entnahme aus der Quelle hat_ Die Starke der Radioaktivitat wird 
in MACHE-Einheiten angegeben. Man erfahrt die Starke einer Quelle in MAoHE-Einheiten, wenn 
man die Zahl der unter Anwendung von 1 Liter des Wassers mit den MeBapparaten festgestellten 
elektrostatischen Einheiten mit 1000 multipliziert_ Da die Messungen nicht in dem Augenblick 
der Entnahme des Wassers (Zeit = Null) ausgefiihrt werden konnen, ist eine Urorechnnng auf die 
Zeit Null erforderlich_ Die Starke der Radioaktivitat von Minera.lquellen ist sehr verschieden, z. B. 
haben MACHE-Einheiten (M_-E.) in 1 Liter der Quellen von: Baden-Baden 66, Kreuznach 25-160, 
Teplitz 92, Gastein 160. Joachimstal 600_ In Sachsen haben SomFFNER und WEIDIG samtliche 
Quellen gemessen und festgestellt, daB 50 Quellen mit iiber 100 M_ E. vorhanden waren. Die Quelle 
von Brambach (Wettinquelle) hat sogar 2000 und die von Oberschlema 3000 M_-E. im Liter_ 

Anwenf'lung und Wit'kuRg. Um die mll.chtige Wirkung des Radiums auf den mensch
lichen Organismus zu Heilzwecken in Anwendung zu bringen. schlieBt man die Radiumpraparate in 
eine Kapsel aus Kautschuk odar Metall ein, die auf einer Seite durch eine diinne Glimmer- oder 
Celluloidplatte geschlossen ist_ Diese "Zelle" befestigt man nun auf irgendeine Weise iiber der zu 
bestrahlenden Stelle und laBt mehr oder minder lange einwirken. Dabei bilden sich auf der Haut zu
nll.chst Entziindungen, dann Blasen, das bestrahlte Gewebe stirbt ab, und es entstehen schmerzhafte, 
sehr langsam heilende Geschwiire. Die Wirksamkeit des Praparates in der Zelle muB durch kurze 
Vorversuche annahemd festgestellt und da.nn die Bestrahlung selbst bis zum gewil.nsohten Grade 
fortgesetzt werden. Durch fortschreitende Bestrahlung aneinandergrenzender Stellen kann man 
mit wenig Radium ausgedehnte Flachen behandeln_ Meist werden schwaohe und langere Zeit 
dauemde Bestrahlungen angewandt und notigenfalls wiederholt, da bei Holohan eine na.chhaltigere 
Wirkung bei geringeren Entziindungserscheinungen zu erwarten ist_ Das Verfahren ist erfolgreich 
bei bosartigen GeschWiilsten, Tuberkulose der Haut (Lupus) und zahlreichen anderen Haut
krankheiten. Je nachdem man eine Tiefen- oder Oberflachenwirkung erzielen will, sind 
Metallfilterungen vorzunehmen oder nicht. 

Eine zweite Art der Radiumtherapie, die indirekte Anwendungsweise, beruht auf der An
wendung der Emanation des Radiums. Man induziert Fliissigkeiten oder feste Korper und 
verwendet die nunmehr selbst radioaktiv gewordenen Substanzen. A. BRAUNSTEIN verwendete 
ein radioaktives Wasser (Aqua e) und Wismut'!ubnitrat (Bismut e)-

Radioaktives Wasser erhalt man durch Abdestillieren des Wassers aus einer Radiumsalz
losung. Das Wasser wird in Form von Einspritzungen bei Tumoren usw_ angewandt. 

Trinken oder Inha.lieren von emanationhaltigem Wasser hat sich famer a.ls heilsam erwiesen 
bei Gioht, Rheumatismus, Entziindungen, Konstitutionskrankheiten, Hautkrankheiten und 
zahlreichen anderen Leiden. Auch als Bader, Kompressen usw. Die Heilwirkung von Mineral
wii.ssem (z. B. von Gastein, Wildbad, Kreuznach usw.) wird zum Teil dem Gehalt an Radium
emanation zugeschrieben. 

Mesothorium. Das Mesothorium ist 1907 von O. HAHN a18 radioaktives Zerfallsprodukt des 
Thoriums entdeckt worden. Es kommt als Mesothoriumbromfd in den Handel. 

Ge'WiRnung. Aus den Riickstanden, die bei der Verarbeitung des Monazitsandes auf 
Thoriumsalze verbleiben. 1000 kg Monazitsand mit 5% ThO, enthalten 5,4 mg Mesothorium. 

Eigenschajten. Das Mesothoriumbromid ist wie auch andere Mesothoriumverbindungen 
nicht einheitlich zusammengesetzt. Es enthii.lt stets etwa 25% Radiumbromid, von dem es nicht 
getrennt werden kann. Der Rest besteht aus verschiedenen radioaktiven Elementen der Thorium
reihe. Mesothorium 1, Mesothorium 2 und Radiothorium. Mesothorium 1 sendet nur sehr 
schwach ionisierend wirkende Strahlen aus und verwandelt sich allmii.hlich in Mesothorium 2 
(die Verwandlung erfolgt zur HaHte in 5,5 ,Tahren). Das Mesothorium 2 sendet Ot- und fJ-Strahlen 
aus unter Bildung von Radiothorium. Mesothorium 2 hat nur eine Ha.lbwertszeit von 6,2 Stunden. 
Durch die Bildung des Radiothoriums mit der Halbwertszeit von 2 Jahren nimmt die Radioaktivitat 
noch zu, so daB das Mesothoriumbromid na.ch 3,2 Jahren seine Hochstwirkung zeigt_ Die Wirkung 
der Strahlung des Mesothoriums ist eine ahnIiche wie beim Radium, aber starker. 



550 Radium. 

Anwendung. Das Mesothoriumbromid wird in gleicher Weise wie Radiumbromid medizi
nisch angewandt. Es dient auch zur Herstellung von radioaktiven Zubereitungen oder von selbst
leuchtender Masse (mit Zinksulfid) ffir die Zeiger und Ziffern von Uhren. ' 

Die Radiumpraparate des Handels lassen sich einteilen in solche zu Badezwecken, 
zu Injektionen, zu Kompressen, zu Einreibungen und kosmetischen Zwecken und zur innerlichen 
Darreichung. Danach ergeben sich die folgenden Gruppen: 

Badpriiparate: 
Radiogurcylinder (RADIOGENGESELLSCHAFT in Charlottenburg I) mit radioaktiver Masse 

gefiillt, werden zur Erzielung radioaktiver Bader in das Wasser eingelegt. 
Radiolpraparate (Dr. AsCHOFF, Bad Kreuznach) enthalten praparierten und sterilisierten 

radioaktiven Sinter der Kreuznacher Solquellen. 
Radiophor ist ein durch Emanation radioaktiv gemachtes Praparat (BEIERSDORF u. Co., 

Hamburg). 
Radi umlosung fiir Bader Allradi um (ALLGEM. RADIUM-A.-G., Amsterdam) 3000Mache

Einheiten. 
Aqua Radiogeni pro Balneo (RADIOGENGESELLSCHAFT, Charlottenburg). Die Starke 

jeder Flasche betragt 5000 M.-E. 
Badpraparat Radium R.-E. (RADIUMWERK, Neulengbach), eine griiulichgelbe fluores

cierende Fliissigkeit, soll in frischem Zustande 31000 M.-E. besitzen. 
Radium-Badetabletten von R. KEIL in Dresden enthalten 87,1 % Kochsalz. 2000 M.-E. 
Radiozon- Badeka pseln (RADIUMZENTRALE Berlin) enthalten parfiimiertes uud gefll.rbtes 

Natriumperborat. 
Radiosol (Badezusatz ffirein Sitzbad) (DlANABAD A.-G., Wien). I. 45% Natriumbicarbonat, 

45% Borax (urspriinglich wahrscheinlich ala Perborat vorhanden) uud 10% Weinsaure; II. eine 
Schwefelaaure und Spuren Salzsaure enthaltende 43%ige Essigsaure, die Terpentinlol und wahr
scheinlich auch Nitrobenzol enthalt. Gibt nach MOSSLER nur 4 M.-E. 

Radiumpriiparate liir Injektionen. 
Radium-Injektionen Allradium (RADIUMGESELLSCHAFT Amsterdam) 0,73%ige Na

triumchloridlosung in Ampullen. Wirkungswert 1000 M.-E. je Ampulle. 
Sterile Radiogen-Injektionen (RADIOGENGESELLSCHAFT, Charlottenburg). Ampullen 

mit je 1000 M.-E. Aktivitat. 
Radium-Keil-Ampullen (KEIL, Dresden) ffir subcutane Injektionen mit je 250 M.-E. 
Radiogenol zur Injektion (RADIOGENGESELLSCHAFT Charlottenburg). 01. Paraffini mit 

Bismut. subnitr., auBerdem Bariumsalze. Aktivitat etwa 5220 M.-E. 
Dioradin, Combinaisons radio-actives pour Ie traitement de la tuberculose, 

(SoCIETE DIORADIN, Neuilly-Paris). Eine mit Campher und Menthol versetzte Losung einer orga
nischen Jodverbinduug (Jodoform 1) in einem fetten 01, die 1 % gebundenes Jod enthll.lt. Durch 
Zusatz einer (alkoholischen 1) Losung eines Radiumsalzes wird der Inhalt in der Starke von rund 
20 M.-E. je Ampulle aktiviert. 

Radiumpriiparate zum innerlicben Gebraucb. 
Radium-Emanations-Trinkkur Allradium (ALLGEM. RADIUMGESELLSCHAFT Amster

dam). Eine Tagesdosis, drei Flaschen zu 200,0, entspricht 1000 M.-E. 
Radiogen- Wasser ffir eine Trinkkur (RADIUMWERK Neulengbach uud RADIOGENGESELL

SCHAFT Charlottenburg) enthalt in jeder Packung etwa 895 M.-E. und besteht aus einer 0,53%igen 
Kochsalzlosung mit Spuren von Calcium. 

R.E.-Trinkpraparat (RADIUMWERK Neulengbach). Fliissigkeit mit 20000M.-E. pro 
Tagesdosis. 

Radium-Keil-Tabletten (RADIUMGESELLSCHAFT Dresden). Wirkungswert pro dosi etwa 
100M.-E. 

Radiopyrin (RADIUMZENTRALE Berlin). Acetylsalicylsauretabletten zu 0,25g mit je 60M.-E. 
Radiocithin der gleichen Firma. Verreibuug von 5,0 Lecithin mit 125,0 Milchzucker 

(580 M.-E.). 
Kreuznagen (Dr. K. AscHOFF, Bad Kreuznach) ist radioaktives Kreuznacher Wasser mit 

je 10 M.-E. in 1 ccm. Zu Trinkkuren, auch zu Umschlagen, Einlaufen, Ausspiilungen. Der Gehalt 
geht rasch zuriick, innerhalb 24 Stunden zu gebrauchen. 

Radacyl (MERZ u. CO., Frankfurt a. M.). Acetylsalicylsauretabletten mit je 2 M.-E. 

Radimnkompressen, Radiumscblamm • 
. Radiogenschlamm (RADIOGENGESELLSCHAFT Charlottenburg), radiumhaltiger Schlamm, 

der wie Fango und Moorbader bei Gicht, Rheumatismus u. dg1. Anwendung finden soll. 
Radiumschlamm (RADIUMGES. Amsterdam). Kieselgur mit 262 M.-E. je kg. 
Radium-Kompresse der gleichen Firma. Kieselgur in Baumwollstoff mit 250 M.-E. je kg. 
Radiol-Dauerkompresse (Dr. ASCHOFF in Kreuznach). Asbestmasse mit Quellsinter, 

240 M.-E. je kg. 
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Radium.Emanations·Ledersackchen (Apoth. LAHMER, Bohm. Kamnitz). Enthalten 
Uranpecherz mit 740 M.·E. 

Radium.Ledersackchen (ADLERAPOTHEKE Joachimsthal) enthalten Uranpecherz mit 
1145 M.·E. 
Radium-Einreibungen und kosmetisehe Prliparate. 

Radium.Keil·Essenz (R. KErr., Dresden). Verdiinnter Alkohol mit 670 M .. E. 
Radiosprit (ICRoNENAPOTHEKE, Marienbad). Aromatisierter griin gefarbter verdiinnter 

Alkohol mit kaum nachweisbarer Radioaktivitat. 
Radiol. Gelatine (Dr. AsCHOFF, Kreuznach). Gelatine mit 10% Barium. und Calcium· 

sulfat (213 M .. E.). 
Unguentum Radioli (Dr. ASCHOFF, Kreuznach). Vaselinsalbe mit 10% Barium· und 

Calciumsulfat (325 M .. E.). 
Radium.Keil.Massagecreme (R. KEIL, Dresden). Wasserhaltiger Vaselincreme mit 

411 M.·E. 
St. J oachimsthaler Radiumseife (KLINGER, Joachimsthal). Toiletteseife mit 4 M.·E. 
Dr. KOTHNERS Simson·Haarwasser (J. F. 8cHwARZLOSE SOHNE, Berlin). Alkoholische, 

etwas glycerinhaltige Losung von 0,002% Chinin und 0,5% ,B.Naphthol mit 55 M.·E. 
Oxyradiol.Zahnpasta (Dr. ASCHOFF, Kreuznach) sollim Munde Sauerstoff und Emanation 

entwickeln. 
Radium-Kohleprliparate. 

Radium.Carbonpulver (RADIUMZENTRALE Berlin). Kohlepulver mit 96.5 M.·E. in jeder 
Packung. 

Radio.Carbonpraparate der gleichen Firma. Suppositorien, Vaginalkugeln, Urethral· 
stabchen aus Oleum Cacao mit je 200 M.·E. 

Radiogen.Carbenzym (RADIOGENGES., Charlottenburg). Mischung von Carbenzym 
(siehe S. 385) mit Radium·Bariumcarbonat. 
Mesothoriumprliparate. 

Thorium·X·Doramad (CHEM. WERRE vorm. AuER, Berlin) ist ein Mesothoriumpraparat 
fiir Injektionen, Trinkkuren, Umschlage in Pulver· und Salbenform. 

Rapa s. u. Brassica Bd. I, S. 691. 

Ratanhia. 
Krameria triandra Rurz et PA.VON. Caesalpiniaceae-Kramerieae. Hei· 
miseh auf den peruauiseheu Anden. Kleiner, sperrigastiger Strauch mit nieder. 
liegenden Zweigen. Blatter einfach, silbergrau behaart. Bliite schOn rot. 

Radix Ratanhiae. Ratanhiawurzel. Rha tany Root. Racine de ra· 
tanhia. Radix Krameriae. Radix Ratanhae. Payta. (Peru-) Ratanhia. 
Rote Ratanhia. 

Die von wildwaehsenden Pflanzen gegrabenen, bis 60 cm langen, bis 1,5 em 
dicken (Germ. bis 3 cm dieken), holzigen Wurzelaste, nicht auch die in der Droge 
vielfach noch anzutreffende Hauptwurzel, sind offizinell. Die einem kurzen, bis 5 em 
dicken, knorrigen, vielkopfigen Stock entspringenden starren und harten Wurzel. 
aste sind gerade oder etwas hin· und hergebogen, mit wenigen Nebenwurzeln besetzt. 
Der Bruch der Rinde kurzfaserig, der des sehr zahen Holzes faserig. Der Geschmack 
stark zusammenziehend und etwas bitter. mit schwach siiBlichem Nachgeschmack. 
Dieser kommt nur der Rinde zu; das blaBrotliche oder braungelbliche Holz ist ge· 
schmacklos. 

Lu pen bild. AuBen je nach dem Alter eine leicht losbare, dunkelrotbraune, oftschuppige, 
rissige Borke oder hellerer, fast glatter Kork. Die Rinde rotbraun, bis 1,5 mm dick; der Holzkorper 
dicht und fest, mit sehr dichten, feinen Markstrahlen. Keine Jahresringe, kein Mark. Der Splint 
weiBlich, das Kernholz rot. 

Mikroskopisches Bild. Der Kork aus diinnwandigen Zellen mit rotbraunemInhalt. 
Die allein vorhandene sekundiire Rinde zeigt einreihige, nach auBen hin sich stark verbreiternde 
Markstrahlen, deren Zellen mit einem rotbraunen Farbstoff erfiillt sind. In den Rindenstrahlen 
fast radial.strahlig angeordnet kleine Biindel weitlichtiger, zuweilen auch stark verdickter Bast· 
fa.sern, diese im Lii.ngsschnitt sehr lang, hii.ufig gebogen, von Kristallzellen begleitet (lange pris· 
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matische und kleinere Einzelkristalle oder Kristallsand). 1m Holz einreihige Markstrahlen 
durch tangentiale einreihige Briicken von Holzparenchym verbunden. Sonst besteht die Haupt. 
masse der Holzstrahlen auBer dem in der Umgebung der GefaBe anzutreffenden Holzparenchym 
aus seJ:!r reichlichen dickwandigen Holzfasern und kurzgliedrigen, weiten, behOft getiipfelten, stets 

Abb. 80. Querschnitt durch Radix Ra· 
tanhiae. k Kork. p Rmdenparenchym. 
"k Fasern. s Siebrohren. 0 Oxalat· 
kristalle. m MarkstrahL c Cambium. 

t GeliWe. hp Holzparenchym. 

einzeln liegenden GefaBen. Starke im Gewebe der Mark. 
strahlen wie im Holz· und Rindenparenchym. 

Pul ver. Diinnwandiger Kork, die Zellen mit rot. 
brauner Masse erfiillt; hauptsachlich Bruchstiicke von Skle· 
renehymfaserbiindeln (aus Rinde und Holz), haufig von 
Kristallkammerfasern begleitet (teils lange prismatisehe, 
teils kleine Einzelkristalle oder Kristallsand), Fragmente 
von weiten, behoft getiipfelten Tracheen und von Tracheiden; 
Stiicke des Holz. und Rindenparenchyms und des Paren· 
chyma der Markstrahlen, aus grobgetiipfelten braun en oder 
gelblichen Zellen, mit Starke und einer rotbraunen Masse 
als Inhalt. Einfache und zu 2-5 zusammengesetzte Starke· 
korner, 10-30 fL groB; reichlich Stiicke einer amorphen, 
orange· oder rotbraunen glanzenden Masse (Gerbstoff, mit 
Eisenchlorid olivengriin). 

Verwechslungen und Verfiilschungen. Ra. 
dix Ratanhiae antillica, Ratanhiawurzel der Antillen, 
von Krameria ixina L., Westindien, in den Vereinigten 
Staaten als Stammpflanze neben Krameria triandra RUIZ et 
PAVON offizinell. Diese ist schmutzig graubraun ins rotliche, 
durchaus matt. Die Rinde springt nicht ab, ist fast ohne 
Querrisse und auf dem Bruch weniger zahe. Querschnitt 
des Wurzelastes: die Rinde etwa 1.f5 des . Durchmessers, 
hellrot, nieht glanzend, deutlich strahlig, ii brigens der 
P&yta.Ratanhia sehr ahnlich. Der Auszug mit Ather schwarz, 
mit kaitem Wasser dunkelrot, mit heiBem Wasser wenig 
schaumend. 

Radix Ratanhiae Savanilla (Granada), von 
Krameria ixina L. var. p.granatensis TRIANA oder 
von Krameria tomentosa ST. lIIL., Neugranada, fast 
nur in 14-18 em langen Asten vorkommend, schokoladen. 
farbig, matt, sehr liingsfurchig mit Querrissen; die Rinde 
kurz briichig, hier und da abspringend. Querschnitt: die 
Rinde 1/5 des Durchmessers, hochrot, nach auBen mit einer 
zusammenhangenden, dunkleren, gliinzenden Korkschicht. 
Der Geschmack mehr bitter und herbe; diese Wurzelliefert 
mehr Extrakt als die Payta.RIlitp,n\lla. Der Auszug mit 
Ather schwarzlich, mit' Alkalien griinlichgelb, mit kaltem 
Wasser dunkelrot, mit heiBem Wasser sehr schaumend. 

Sehr ahnlich ist die Brasilianische (Para. oder 
Ceara-) Ratanhia von Krameria argentea MARTIUS, 
Brasilien, Westindien; der Auszug mit Alkalien gelb. 
Ferner Texas-Ratanhia von Krameria secundiflora 
DC., Mexiko, Texas, die Rinde nicht selten breiter als das 
Holz; Guayaquil.Ratanhili., Stammpflanze noch nicht 
mit Bestimmtheit festgestellt. Die Wurzeln von Krameria 
lanceolata TORREY, Florida, von Krameria cistoidea 
HO'OK., Chile, und andere haben keine rotliche Farbung 
des Holzes. ' 

Erkennung. Der weingeistige Auszug (1 + 10) gibt 
mit weingeistiger Bleiacetatlosung (1 + 29) im 'OberschuB 
einen roten Niederschlag; die abfiltrierte Fliissigkeit ist deut. 
lich rot gefarbt. Germ. 6 B. S. 1356. 

Bestandteile. Gerbstoff, Ratanhiagerbsaure, in der ganzen Droge etwa' 8%' 
in der Rinde allein etwa 42%. Der Gerbstoff ist glykosidartig; er gibt mit Eisenchlorid eine dunkel· 
griine Farbung; bei der Hydrolyse durch Erhitzen mit verdiinnten Sauren liefert er eine Zuckerart 
und Ratanhiarot, C26H220W das beim Schmelzen mit Xtzkali Phloroglucin und Protocateehu-
saure liefert. ' 

Anwendung. Ais Adstringens, innerlich als Pulver zu 0,5-1,5g, Mufiger als Abkochung 
(10: 100-200) oder als Tinktur zu 20-25 Tropfen bei Katarrhen der Schleimhaute, Durchfallen, 
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innerlichen Blutungen. AuBerlich zu Mund- und Zahnwii.ssern bei Skorbut und a!l.deren Mund
krankheiten. Tinktur als Zusatz zu Gurgelwassern, auch bei Pharyngitis. Auch zu Klistieren. 
Wasserige Ausziige bilden an der Luft Bodensatze. 

Extractum Ratanhiae. Ratanhiaextrakt. Extract of Krameria. 
Extrait de ratanhia. Extractum Krameriae. 

Ein trockenes, wasseriges Extrakt, bei dessen Bereitung Met&llgerate, zumal eiserne, 
sorgfaltig zu vermeiden sind. Die Vorschriften des Erganzb., A'U8tr., Belg., Amer. VIII., Brit., 
Groat., Dan., Hisp., Japon., Itol., Nederl., Port'UlJ. und ROBS. sind im wesentlichen gleich, wenn 
auch Amer. V II I, Brit. und N ederl. Perkolation anstatt der sonst iiblichen Maceration vorschreiben. 
Nach Erganzb. werden 2 T. grob gepulverte RatanhiaWurzel zuerst mit 10, dann mit 5 T. 
Wasser von 15-20 0 je 24 Stunden maceriert, die PreBfliissigkeiten aufgekocht, absetzen gelassen, 
koliert und in einer Porzellanschale zur Trockne eingedampft. - Helv.: 100 T. Rat&nhiawurzel 
(IV), die vorher mit 40 T. Chloroformwasser durchfeuchtet sind, perkoliert man mit q. s. Chloro
formwasser'so lange, bis der Ablauf den adstringierenden Geschmack nur noch in geringem MaBe 
zeigt, und verdampft das Perkolat zur Trockne. - Nach Eug. DIETERICH: 1000,0 Ratanhia
wurzel, Pulver MI., 4000,0 destilliertes Wasser laBt man bei 15-20 0 24 Stunden stehen und preBt 
aus. Die PreBriickstande behandelt man it) derselben Weise mit 3000,0 Wasser, laBt die ver
einigten Briihen absetzen und dampft sie ein bis auf ein Gewicht von 200,0. Man setzt nun 100,0 
Weingeist von 90% zu und dampft weiter bis zur Trockne abo - Man bnn diesllIl Extrakt, 80 

lange es noah Sirupdicke hat, auf Glastafeln aufstreichen und auf diese Weise Lamellen her
stellen. 

Ausbeute verschieden, im Durchschnitt 6-10%. Extraktion mit heiBem Wasser erhOht 
zwar die Ausbeute, vermindert aber den Prozentgehalt an wirksamen Stoffen. 

AuJbewahTUng. Uber Kalk (Nederl.). 
Extractum Ratanhiae (Gall.), Extrait de ratanhia, ist ein weibhes Extrakt. Die 

Rat&nhiawurzel wird mit Wasser bit ausgezogen (wie nach der Vorschrift des Ergltnzb.); die Aus
ziige werden nach dem Aufkochen und Filtrieren zu einem weichen Extrakt eingedampft. 

Extractum Ratanhlae fiuidum. Fluidextrakt of Krameria. Extrait fluide de 
ratanhia. - Amer. VIII: Aus gepulverter Wurzel mit Weingeist (41,5 Gew.-%) Durchfeuch
tungsmenge 400 ccm. Erstes Perkolat 800 ccm, Verfahren wie bei Extractum Calumbae 
fluidum (A mer. VIII). - Belg.: Mit 30%igem Weingeist durch Perkolation. - Trocken
riickstand mindestens 30% (Belg.). 

SimpusRatBnhiae. Ratanhiasirup. Sirop de ratanhia. Sirupus Krameriae.
Belg.: 100 T. Rat&nhiafluidextrakt und 900 T. Zuckersirup. - Itol.: Man lost 20 T. Ratanhia
extrakt in 50 T. Wasser, fiigt 980 T. Zuckersirup zu und dampft auf 1000 T. abo - Helv.: 
10,0 Ratanhiaextrakt werden in ainer Mischung aus 40,0 Glycerin und 20,0 Wasser gelOst. Nach 
dem Erkalten setzt man 30,0 Spirit. dilut. zu und mischt das so erhaltene Extrakt 1+9 mit 
Zuckersirup. - Port'UlJ.: Zuckersirup mit 20 010 Ratanhiaextrakt. 

Simpus Extracti Ratanhiae (Gall.). Sirup de ratanhia. Zu 975 g siedendem Zucker
sirup gibt man eine warm bereitete Losung von 25 g Ratanhiaextrakt (Gall.) in 50 g Wasser, kocht 
auf 1000 ein und koliert. ' , 

Tinctura Ratanhiae. Ratanhiatinktur. Tincture of Krameria (of 
Rh a tany). Tein ture de ra tanhia. Tinctura Krameriae. 

Eine dunkel rotbraune Tinktur, die durch Maceration 1+5 oder Perkolation 1: 5 mit verd. 
Weingeist hergestellt wird. - Spez. Gew.: 0,906-0,914 (Nederl.), 0,910-0,920 (Hung.), 0,920 
(Austr.); 0,920-0,940 (Suec.). - Trockenriickstand mindestens 4% (Austr.), 4,5% (Hung.), 
5% (Norveg.), 6% (Belg.). , 

Erkennungsreaktion. Eine Mischung aus 1 Tr. Ratanhiatinktur und 10 Tr. Wein
geist (90 Vol.-%) farbt sich auf Zusatz eines Tropfens EisenchioridlOsung griinbraun (Nederl.), 

Decoctum Ratanhlae composltum(F. M. Germ.) 
Decoct. Rad. Ratanhlae 15,0:150,0 
Tinct. Catechu 10,0. 

Inlusum Kramerlae (Brit.). , 
Infusion of Krameria (of Rhatany) 

Rad. Ratanh. conc. 50,0 
Aquae destill. ebull. 1000,0.' 

Nach 1/. Stunde seiht man hela durch. 

Liquor Kramerlae concentratus (Brit.) 
Concentrated Solution of Krameria. 
1. Radicis Ratanhiae pulv. (No. 40) 500,0 
2. Spiritus (20 VoI.-"/o) q. s. 

Man befeuchtet 1 mit 250 ccm von 2, erschopft 1m 
Perkoiator, indem man aile 12 Stunden 100 cem 
aufgleat, und bringt I. a. auf 1000 ccm. 

Suppositorla cum Extraeto Ratanhlae (GalL). 
Suppositoire d'extrait de ratanhia. 

Extracti Ratanh. sicc. pulv. 1,0 
Olei Cacao 2,0. 

Zu einem Stuhlzipfchen. 
Hisp. 

Extracti Ratanhiae 10,0 
Aquae 10,0 
Massae Ovull glycerinl 50,0. 

Auf 60,0 eindampfen zu 10 Suppositorien. 
Tlnctura Ratanhlae borata (Dresd. Vorschr.). 

Borsiurehaltige Ratanhia tinktur. 
Acidl borici 5,0 
Spiritus 120,0 
Tincturae Ratanhlae 15,0 
Olei Menthae piP. gtts. X. 
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TlnctuA Batanhlae c. Acldo Ballcyllco 
(Dresd. Vorschr.). 

Ratanhlatlnktur mit SalicylsiLure. 
Acidi salicylici 
Spiritus 
Tinct. Ratanhlae 
Olel Menth. pip. 

5,0 
120,0 
15,0 

gtts. X. 

Tragacanthae sUbt. pulv. 
Aquae Aurant. Flor. fort. 

Man formt 100 Zeltchen. 

Brit. 

2,0 
q. s. 

Krameria (Rhatany) Lozenge. 
Extracti Kramerlae 0,06 

Tlnctura Ratanhla.e c. 8801010 (Dread. Vorschr.). 
Man formt mittels Frui t Basis (s. unter Pastilli, 

S. 391) zur Pastille. 

Ratanhiatinktur mit Salol. 
Saloli 5,0 
Spiritus 120,0 
Tinct. Ratanhiae 15,0 
Olei Menthae pip. gtts. X. 

TrochlBcl Kramerlae (Amer. VllI). 
Extract. Krameriae subt. pnlv. 6,0 
Sacchari 65,0 

TroClhlBClUS Kramerlae et OOClalnae (Brit.). 
Extracti Krameriae 0,06 
Cocain. hydrochlor. 0,003. 

Man formt mittels Frui t Ba sis (s. unter PastiIll, 
S. 391) zur Pastille. 

Resina Draconis. 
Resina Draconis. Ostindisches Drachenblut. Dragon's Blood. Sang 
Dragon. Sanguis Draconis (asiaticus). Blutharz. Palmendrachenblut. 
Tiirkenblut. Asiatisches (sumatranisches) Drachenblut. 

Das Harz der Friichte von Daemonorops-Arten. Palmae. 1m malayischen 
Archipelliefert Daemonorops didymophyllos, D. micranthus und D. 
propinquus das Harz, auf Sumatra D. draco BLUME (Calamus draco WILL
DENOW), auf Borneo D.draconcellus, usw.; die vier zuletzt aufgefiihrten Arten 
sind die wichtigsten Stammpflanzen. Kletterpflanzen von aullerordentlicher Lange, 
wild wachsend in Menge in sumpfigen Waldern Hinterindiens, besonders auf Suma
tra, Java, Borneo, den Molukken und den Inseln des ostindischen Archipels; nicht 
angebaut. 

Die Eingeborenen sammeln die schuppigen, kugeligen oder eiformigen, etwa 
2-3 cm dicken, beerenartigen, einsamigen Friichte. Diese haben das .Aussehen von 
umge-kehrten Fichtenzapfen, sie bilden innerhalb des Schuppenpanzers ein Harz, das 
zwischen den dachziegelig sich deckenden Schuppen ausschwitzt und die Friichte 
vollig iiberzieht. Durch Schiitteln und Schlagen in Sii.cken, um das briichige Harz 
zum .Abspringen zu bringen, oder durch .Ahklopfen der Friichte wird das Harz ent
fernt, abgesiebt, um anhangende Schuppenteile zu entfernen und an der Sonne oder 
mit W asserdampf geschmolzen und in Stangen von 20-30 cm Lange oder in kleine 
Kugeln von 3-4 cm Durchmesser und 20 g Gewicht geformt = Sanguis Dra
conis in baculis. Dieses ist die am meisten gebrauchte Sorte (s. u.). Durch Kochen 
der zerstampften Friichte laBt sich in groBerer .Ausbeute eine schlechtere Sorte er
halten, die zu Klumpen zusammengeknetet wird. Das Drachenblut in Kornern, 
Sanguis Draconis in granis, die beste Sorte, in kleinen bis erbsengroBen oder 
auch haselnuBgroBen Kornern, ist zur Zeit nicht mehr im europaischen Handel. 

Ostindisches Drachenblut = Sanguis Draconis in baculis, bildet 
bis 3 cm dicke, etwa 20 bis 30 cm lange, in Palmblatter eingehiillte und mit Bast 
umschniirte, harte, zylindrische oder etwas fla.chgedriickte, beiderseits zugespitzte 
Stangen. Sie sind auBen dunkelrotbraun, auf dem Bruch zinnoberrot und glanzend. 
Ohne Geruch, von kratzendem, etwas siiBlichem Geschmack. 

Drachenblut erweicht in heiBem Wasser, lost sich in .Alkohol, Chloroform, Eis· 
essig, Benzol, Schwefelkohlenstoff, hinterlaBt aber bis 20 % Verunreinigungen wie 
Holz, Sand, Schuppenteile der Friichte usw. In Ather, Petroleumather und Ter
pentinol ist das Harz unlOslich. 

Ver/iilschungen. Eisenoxyd, Bolus, Kunstprodukte aus Harz, rotem Sandelholz, Gummi 
und Colophonium. 
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Bestandteile. Nach K.DIETEBICH: 2,5 0/ 0 Dracoalban, C20H,oO" 13,60/ 0 Dracoresen, 
C20H,,02' 56,8 0/ 0 Benzoesaureester des Dracoresinotannols, CeHiCO· OCsHeO und 
Benzoylessigsaureester dieses Alkohols, CeHiCO·CHaCO· OCsHeO, 0,3 0/ 0 in Ather un
losIiches Harz, 0,03 0/ 0 Phlobaphen, 8,3 0/ 0 Asche, 18,40/ 0 pflanzIiche Reste. 

E'I'hennurag. (Unterscheidung von afrikanischem Drachenblut.) 10 g gepulvertes Drachen· 
blut werden mit 50 ccm Ather unter Erwarmen ausgezogen; der Auszug wird bis auf 30 ccm abge
dampft und dann in 50 ccm absoluten Alkohol gegossen; innerhalb einer Stunde entsteht ein 
weiBer Niederschlag von Dracoalban, das in den anderen Drachenblutsorten fehlt. 

Prifurag. Beim Verbrennen darf es hOchstens 9% Riickstand hinterlassen. 
Anwendurag. AlB farbender Bestandteil zu Pflastermischungen und Zahnkitt; zur Her

stellung von Lack und Holzbeizen. 

Kanariscbes (afrikanisebes) Dracbenblut von Dracaena draco L., Liliaceae
Dracaenoideae-Dracaeneae, ist aus dem Handel vollig verschwunden. 

Socotra-Dracbenblut von Dracaena cinna bari BALF. FIL. bildet bis 1,25 cm 
lange Tranen von tiefroter Farbe, die hauiig rot bestiiubt erscheinen. In absolutem 
Alkohollosen sich 90,5% mit blutroter Farbe. Asche 3,45%. Harzzahl 81,2 bis 
87,4. Gesamt-Yerseifungszahl 92,4-95,4. 

In Westindien und Siidamerika wird Drachenblut von Pterocarpus draco, 
L., Papilionatae, gewonnen, ebenso in Siidamerika (Venezuela) von Croton 
gossypifolium H.B.K., Euphorbiaceae, und in Mexiko von Croton 
draco SCHLECHTDL. 

Resina Pini s. u. Pinus, S. 462. 

Resorcinum. 
Resorcinum. Resorcin.Meta-Dioxybenzol. Resorcinol (Amer.). CaH,(OH)2 
[1, 3]. Mol..Gew. 110. 

Da'l'stellung. Durch Schmelzen von benzol· m· disulfonsaurem Natrium mit 
Natriumhydroxyd: CsH,(SOaNa)s+4 NaOH = C.H,(ONa)2 + 2NazSOa + 2HaO. Die 
Schmelze wird nach dem Erkalten in Wasser gelOst, mit Salzsaure versetzt, und die LOsung mit 
Ather ausgezogen, der das Resorcin aufnimmt. Durch Umkristallisieren aus Benzol oder durch 
Sublimation wird es gereinigt. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle, die sich allmahlich etwas rotlich farben, 
besonders wenn sie nicht ganz trocken sind. Smp. 110-111 0, Sdp.276 0 • Es riecht 
schwach eigenartig und schmeckt siilllich und kratzend. Loslich in 1 T. Wasser, 1 T. 
Weingeist, leicht in .Ather und Glycerin, schwer in Chloroform, Schwefelkohlenstoff, 
Benzin,Benzol. Die wasserigeLosung rotetLackmuspapier nicht oder nur sehr schwach. 

E'I'hennung. Die wiisserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit Bleiessig einen 
weiBen Niederschlag, mit Eisenchloridlosung blaue oder violette Fiirbung, mit Brom
wasser einen kristallinischen Niederschlag von Tri bromresorcin, CaHBrs(OH)2' 
Wird Resorcin in kalter konz. Salpetersaure gelost, so scheidet sich Trinitroresor
cin, CaH(N02h(OH)2 in gelben Kristallen aus, Smp. 168 0• - Werden 0,05 g Res
orcin mit 0,1 g Weinsaure und 10 Tr. Schwefelsaure vorsichtig erwarmt, so farbt 
sich das Gemisch dunkelkarminrot. - Ammoniakalische Silbernitratlosung wird durch 
Resorcin reduziert. - Alkalische Resorcinlosungen nehmen aus der Luft Sauerstoff 
auf und farben sich braun. 

Prifung. a) Schmelzpunkt nicht unter 1100 (A meT. 109-111 0). - b) Die 
wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) muB farblos sein und dad beim Erwarmen nicht 
nach Phenol riechen. - c) Sie darf Lackmuspapier hochstens schwach roten. -
d) Beim Erhitzen darf es hOchstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewah'I'Ung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Es wirkt antiseptisch, weniger atzend und weniger giftig als Phenol. AuBer

lich in konzentrierter LOsung zu schmerzlosen Atzungen, in Form von Salben (3-15%ig) bei 



556 Resorcinum. 

Hautkrankheiten, bei der Wundbehandlung in Form von Losungen, selten. Auf der Hautentstandene 
braune Flecken konnen durch Betupfen mit CitronensaurelOBung entfemt werden. Innerlich 
nur selten aIs antifermentatives Mittel bei Magenkatarrhen und falschen Garungen im Magen, 
lnfektionskrankheiten des Darms usw. Einzelgabe 0,2-0,5 g. 

Ausgeschieden wird daB Resorcin zum Teil alB solches, zum Teil als Resorcinschwefelsaure; 
der Ham nimmt nach dem Gebrauch von Resorcin dunkle Farbung an oder er farbt sich doch 
beim Stehen an der Luft dunke1. - In der Technik dient es zur Darstellung zahlreicher Farb· 
stoffe, der Eosine, des Fluoresceins. 

Resorcinum sublimatum purissimum subtilissime pulveratum HOCHST ist Behr reines 
und sehr fein gepulvertes Resorcin, das besonders zur Herstellung von Salben sehr gut geeignet ist. 

Phenoresorcin ist ein zUBammengeschmolzenes Gemisch von 2 T. Phenol und 1 T. Res
orcin. Loslich in 2 T. Wasser. 

Euresol (KNOLL A.-G., Ludwigshafen) ist Resorcinmonoacetat, Monoaoetyl'
resorcin, C6 H,(OH)OOCCH3 [1,3]. Mol.-Gew. 152. 

Darstellung. Durch EinwirkW1g von EBsigsaureanhydrid oder Acetylchlorid in 
berechneter Menge auf Resorcin. 

Eigenschajten. Angenehm riechende dickfliissige honiggelbe Masse, Sdp.283 0, leicht 
lOslich in Aceton. 

Anwendung. Rein oder in Aceton gelOst gegen TalgfluB, Bartflechte und andere Haar
krankheiten, als Zusatz zu Haarwassern, gegen Insektenstiche und Frostbeulen in Kollodium gelost. 

Resaldol (FARBENFABRIKENLEVERKUSEN) istder.A thylester einer Carbonsaure 
eines Benzoylresorcins 

<CO-C6 Ha(OHM6, 1, 3] 
[1,2] CoH, Mol.-Gew. 286. 

COOC2 H5 

Darstellung. Durch Kochen von Fluorescein mit Natronlauge entsteht die Carbon
saure des Benzoylresorcins, die mit Athyls,lkohol veresterl wird. 

Eigenschaften. Schwach gelblichweiBes kristallinisches Pulver, Smp. 134-136°. 
Geruch- und geschmacklos. Schwer loslich in Wasser (1: 480). leicht loslich in Weingeist und 
Chloroform, und in verd. AIkalilaugen und AIkalicarbonatlosungen mit gelber Farbe. Aus den 
alkalischen Losungen wird es durch Sauren wieder ausgefallt. Die wasserige Losung fluoresciert 
griin. . 

Erkennung. Die weingeistige Losung (0,1 g + 5 ccm) wird durch 1 Tr. verd. Eisenchlorid
losung (1 + 24) kirschrot gefarbt. - Die Losung von 0,5 g Resaldol in 5 ccm konz. Schwefelsaure 
1st gelb, beim Erwarmen farbt sie sich orangegelb. Wird die erwarmte Losung von Resaldol in konz. 
Schwefelsaure mit Wasser verdiinnt und mit Natronlauge iibersattigt, so fluoresciert sie stark. 

Priifung. Wird I g Resaldol mit 20 ccm Wasser geschiittelt, so darl das Filtrat Lackmus· 
papier nicht verandern und durch BariumnitratlOsung (Sulfate) nnd Silbernitratlosung (Chloride) 
nicht verandert werden. Beim Verbrennen darfes hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Gegen Enteritis und DiarrhOen. Erwachsene dreimal taglich 2 Tabletten 
zu 0,5 g, spater 2-3mal taglich 1_1/2 Tablette. Kinder dem Alter entsprechend weniger. 

Resorcin-Salben sind mit besonderer Sorgfalt herzustellen, da die Resorcinkristallchen 
sich nur schwer geniigend fein verreiben lassen. Wenn es sich mit dem Salbenkorper vertragt, 
lOst man das Resorcll;t vorher entweder in wenig Wasser, Weingeist oder Ather. 

Unguentum Resorcini compositum. Compound Resorcin Ointment. Soothing 
Ointment. - Nat. Form.: Je 6 T. Resorcin, Zinkoxyd und WisJ;llutsubnitrat werden mit 35 T. 
wasserhaltigem Wollfett verrieben und ein geschmolzenes Gemisch von 10 T. Paraffin (Amer.), 
25 T. gelbem Vaselin und zuletzt 12 T. 01. Juniper. empyreum. zugemischt. - Hambg. V.: 
2 T. Salicylsaure, je 5 T. Resorcin und Ichthyol, 88 T. gelbes Vaselin. 

Collemplastrum Resorclnl 1)0/0' 

E. DIETERICH. 
Massae Collemplastri 800,0 
Rhlzomatis Irldis pulv. 60,0 
Sandaracis pulv. 20,0 
Resorcin! 16,0 
Acidi salicylic! 6,0 
Olei Resinae 30,0 
Aetheris 150,0. 

Injectlo Resorcinl compo (UNNA). 
Resorcin. 4 
Zinc. suUocarbol. 1 
Aqu. dest. 195. 

Injectio antlgonorrhoica UNNA. 

Zinci sUlfocarbolici 
Resorcin! 
Aquae Foeniculi 

1,0 
4,0 

200,0. 

Pasta Resorclnl fortior LASSAR. 

(Erganzb.). 
Resorcini 
Zinci ol<ydati 
Amyli Tritici 
Paraffini liquid! 

Zur Abgabe frisch zu bereiten. 

aa 20,0 ' 
, 40,0. 



Pasta Resorclnl mitis LASSAR. 
(Erginzb.). 

Resorcini 10,0 
Zinci oxydati 
Amyli Tritici aa 25,0 
Paraffini liquidi 40,0. 

Zur Abgabe frisch zu bereiten. 

SchiUpaste, schwache, UNNA. 
Pastae Zinci 60,0 
Resorcini 
Vaselini aa 20,0. 

Schilpaste, starke, UNNA. 
Pastae Zinci 
Resorcini aa 40,0 
Ammonii sulfoichthyolici 
Vaselini aa 10,0. 

Spiritus capillaris UNNA. 
Resorcini 5,0 
Spiritus (95"10) 150,0 
Spiritus Coloniensis 50,0 
Olei Ricini 2,0. 

Gegen Alopecia areata. 

Rhamnus. 

Unguentum composltum Resorclnl UNNA. 
Resorcini 5,0 
Ammomi sulfoichthyolici 5,0 
Acidi salicylici 2,0 
Unguenti slmplicis 88,0. 

Unguentum manuarium LASSAR. 
LASSARS Handsalbe fiir Arzte. 

Olei Olivae 
Glycerini 
Lanolini c. aqua 
Vasel1m M 24,5 
Resorcini 2,0. 

Unguentum pomadlnum composltum UNNA. 
Sulfuris praecipitati 4,0 
Resorcin. 2,0 
Unguenti pomadini 100,0. 
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Artopon (CHEM. FilR. REISHOLZ bei DUsseldorf) soll Resorcinylcar binol, CaHa(OH}zCH20H 
.,mit kolloidal gebundenem Wasser" sein. Vermutlich ist es ein Kondensationsprodukt von Re· 
sorcin und Formaldehyd. Gelb. bis rotlic4braunes Pulver, in Wasser fast unloslich, fast gee 
schmacklos. In Alkalilasungen langsam aber vollstltndig loslich. Die alkalische Losung schmeckt 
zusammenziehend und gibt mit Leimlosung einen Niederschlag. Anwendung. Bei Durchfli.llen 
und Ruhr in Tabletten (Kinder 1/2 Tabl.) zu 0,25 g, 1 bis 2mal tltglich. 

Resorcinol ist ein bei etwa 110 0 zusammengeschmolzenes Gemisch aUB gleichen Teilen Jodo. 
form und Resorcin, ein amorphes braunes Pulver. (Als Resorcinol bezeichnet man in ;England und 
Amerika auch das reine Resorcin.) 

Resorcin-Eucalyptol bildet ein in AlkohollOsliches weiSes Pulver. Die wltsserige Losung 
wird zu Inhalationen bei Phthisis mit fOtidem Auswurf empfohlen. 

Resorcin-Salol ist ein Gemenge von Resorcin mit Salol. Es wird innerlich in Dosen von 
0,2-0,6 g bei Darmentziindungen, Diarrhoe, Dysentepe, Typhus und Rheumatismus angewandt. 

Rhamnus. 
Rhamnus cathartica L. Rhamnaceae-Rhamneae. Heimisch in der gee 
miUligten Zone der alten Welt bis nach Nordafrika. Strauch mit eifOrmigen, kerbig. 
gesagten, gegenstandigen Blattern, aus deren Achseln die mit ihrem Ende in einen 
geraden Dorn sich umwandelnden Zweige entspringen. Bluten polygam.dioecisch, 
vierzahlig. 

Fructus Rhamni catharticae. Kreuzdornbeeren. Buckthorn Berries. 
Fruits de nerprun purga tif. Baccae (Drupae) domesticae. Baccae 
(Fructus) Spinae cervinae. Kreuzbeeren. Gelbbeeren. Amselbeeren. 
Purgierbeeren. Wegdornbeeren. 

Die fmchen und getrockneten, reifen Fruchte, die Ende September und Anfang 
Oktober gesammelt werden. Die frischen Kreuzdornbeeren sind fast schwarz, kugel. 
formig, ungefiihr 1 em dick, der Stiel tragt oben eine etwa 3 mm breite, runde, 
flache Kelchscheibe. Die Hiillschicht der Steinfrucht ist dunkelviolett, die Fleisch· 
schicht griinlich; die vier Hartschichten sind pergamentartig und umschlie.Ben 
je einen Samen. Au.Ben kennzeichnen 4 deutliche, an der Spitze sich rechtwinkelig 
kreuzende Furchen die 4 Fachwande. Die Steinkerne sind verkehrt eiformig, mit 
gewolbtem Riicken. Der ausgepre.Bte Saft der Friichte wird durch Alkalien griinlich. 
gelb, durch Sauren rot gefarbt. Bei den getrockneten Kreuzdornbeeren sind die 
Hull. und Fleischschicht runzelig zusammEmgefall('n und fast schwarz gefarbt. Der 
Durchmesser der trockenen Frucht betragt 5-8 mm, derjenige ihrer Kelchscheibe 
ungefahr 2,5 mm. Gesohmack su.Blich, hinterher bitter, etwas scharf. 
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Verwechslungen. Die Friichte von Rhamnus frangula L. mit 2-3 flachen, 
harteren, erbsengrol3en Steinkernen mit flachen, geraden Samenlappen. Die Friichte von Li" 
gustrum vulgare L., Oleaceae, sind langliche, zweifacherige Beeren mit je 1-2 Samen 
und rotviolettem Fruchtfleisch. 

Beslandleile. N ach TSCHIRCH und POLACCO enthalt der ammoniakalische Auszug der Beeren 
ein Emodin, das mit Frangula-Emodin identisch ist. Aus dem wasserigen Auszug wurden durch 
Ausschiitteln mit Ather isoliert: Rhamnocitrin, C13HI005' goldgelbe Nadeln, Smp. 211-222°, 
Rhamnolutin, ClsHl006' feine hellgelbe Nadeln, Smp. fiber 160°, Rhamnochrysin, C13H 120 7, 

orangegelbe Nadeln, Smp. 225-2260. Der weingeistige Auszug enthalt neben Rhamnocitrin 
und Rhamnolutin amorphes Rhamnonigrin, das beim Kochen mit alkoholischer Kalilauge 
Frangula-Emodin liefert. Xanthorhamnin ist nicht vorhanden. 

W ALJASKO und K!tASSOWSKY fanden beim Ausschiitteln des wasserigen Auszuges mit Ather 
Rhamnoxanthin, Frangula.Emodin, Quercetin, C15HI006' auch Rhamnetin, bei 
direkter Behandlung der Beeren mit Ather Shesterin, Rhamnocathartin und Emodin
ant h ran 0 1. Letzteres wird in alkalischer Liisung durch den Sauerstoff der Luft von Frangula
Emodin oxydiert. Das Rhamnocathartin ist ein Glykosid; es wird beim Kochen mit verdiinnten 
Sauren in Frangula-Emodin und zwei Zuckerarten"C6H 120 S gespalten. Das Shesterin ist wahr
scheinlich ein Glykosid des Emodinanthranols. Rhamn etin ist nach HERZIG Methy lq uercetin, 
C15H 9( OCH3}Os' 

Anwendung. Die Friichte werden frisch zur Herstellung von Kreuzdornsirup verwendet. 
Die getrockneten Beeren werden nur im Handverkauf gefordert als mildes Abfiihrmitte1. Die 
nicht ganz reifen Friichte dienen zur Herstellung von Saftgriin oder Blasengriin (Succus 
viridis). 

Ebenfalls als AbfUhrmittel benutzt man die Friichte von Rhamnus dahu
rica PALL. in Indien und von Rh. japonica MAXIM. in Japan. Die Friichte von 

Rh. Hum bold tiana ROMER et SCHULTE in Mexiko sollen ahnlich wie Curare 
wirken. 

Die Fruchte mehrerer Arten verwendet man zum Farben, so liefert Rhamnus 
infectoria L. die Avignonkorner oder persischen Gelbbeeren, Rh. saxa
tilis L. die ungari8chen und franzosischen Gelbbeeren. 

Sirupus Rhamni catharticae. Kreuzdornbeerensirup. Syrup of 
Buckthorn. Sirop de nerprun. Sirupus domesticus. Sirupus Spinae 
cervinae. 

Germ.: Frische Kreuzdornbeeren werden zerstol3en und in einem lose bedeckten GefaB bei 
Zimmertemperatur unter wiederholtem UmrUhren so lange garen gelassen, bis 10 ccm einer ab
filtrierten Probe des Saftes sich mit 5 ccm Weingeist ohne Triibung mischen. Alsdann preBt man die 
Masse aus, lii.Bt den Saft absetzen und filtriert. Aus 7 T. des klaren Saftes wird mit 13 T. Zucker der 
Sirup bereitet. - Belg.: Wie Sirup. Mori. - Gall.: 1000 T. des vergorenen Saftes frischer Kreuz
dornbeeren werden mit 1000 T. Zucker bis zum spez. Gew. 1,27 eingekocht. - Helvet.: Wie Sirup. 
Rubi idaei, jedoch mit Zusatz von 0,05 g PreBhefe. 

Der Sirup ist violettrot; durch Sauren wird er rot, durch Alkalien griin gefarbt. 
Succus Rhamni catharticae inspissatus. Kreuzdornbeerenmus. Roob Spinae 

cervinae. Kreuzdornbeersalse. - 1000,0 frische Kreuzdornbeeren erhitzt man im Dampf
bad in einer Porzellanschale 1-11/2 Stunde oder so lange, bis samtliche Beeren zersprungen 
sind, preBt aus, digeriert den PreBriickstand mit 500,0 destilliertem Wasser und preBt aber
mals aus. Die vereinigten PreB£liissigkeiten seiht man durch ein feinmaschiges Tuch und 
dampft die Fliissigkeit zu einem dicken Extrakt ein. Ausbeute 12-13%' 

Succus viridis. Saftgriin. Blasengriin. Vert de vessie. Ausgegorener Kreuzdorn
beerensaft wird mit kleinen Mengen Alaun und Pottasche zum Mus eingedampft und in Tier
blasen, die man in Rauchfangen aufhangt, v6llig a1l.sgetroeknet. 

Rhamnus frangula s. u. Frangula Bu. I, S. 1317. 

Rhamnus Purshiana D.C. Heimisch in Nordamerikllr in den Rocky Mountains. 

Cortex Rhamni Purshianae. Amerikanische Faulbaumrinde. Cascara 
sagrada. Sacred Bark. Ecorce sacree. Cortex Rhamni americanae. 
Amerikanische Kreuzdornrinde. Sagradarind e. 
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Etwa 1-3 mm dicke (doch auch. wenn auch I!lelten, bis 12 mm dieke), bis 15 
und mehr cm, oft nur 2-3 cm lange, 1-6 em breite, flache oder mehr oder minder 
eingerollte, seltener verbogene Stucke oder Bohren der Stamm- und Astrinde. Geruch 
schwach eigenartig, etwas an Gerberlohe erinnernd. Geschmack bitterlich, un
angenehm, sehwach schleimig; die Binde farbt beim Kauen den Speichel gelb. Wird 
die Innenseite der Binde mit Kalkwasser betupft, so farbt sie sich sofort rot. 

Die Binde mull nach der Germ. vor dem Gebrauch mindestens 1 Jahr gelagert 
haben (vergl. Cortex Frangulae, Bd. I, S. 1317). 

Lupenbild. AuBen grau, graubraun oder rot braun, fast glatt, zuweilen mit einem sehr 
diinnen, grauweiBen, etwas glanzenden, bei groBeren Stiicken meist dunkleren, oft von aschgrauen 
Flechtenapothecien punktierten Kork bedeckt; nicht sehr zahlreiche, querverlii.ngerte Kork
warzen. Die Innenflache glatt, gelb bis gelbbraun, bei langerer Aufbewahrung schwiirzlich-zimt
braun, mit feinen helleren Langsstreifen (Bastbiindel). Der Bruch ist gelblich, auSen glatt, innen 
weichfaserig. Der Querschnitt gelb, nach innen dunkler, in der primaren Rinde Steinzellennester, 
die Innenrinde sehr feinradial gestreift. An Flechten sind zu nennen: einige Graphideen, Leca
noreen, Lecidieen, Pyrenocarpeen, besonders charakteristisch: Thelotrema Rhamnus Purshiana, 
Ochrolechia Rh. Pursh. und Arthonia complanata. 

Mikroskopisches Bild. Das Querschnittsbild ist der Rinde von Rh. frangula sehr 
ahnlich. Unterschiede: in der primaren und sekundaren Rinde, vorwiegend in der ersteren, rund
liche Nester und etwas langere Strange von stark verholzten Steinzellen, von Kristallkammer
fasern begleitet; die Markstrahlen breiter, bis vier- meist dreireihig; in der sekundaren Rinde 
reichlich diinne, von Kristallkammerfasern begleitete langgestreckte Bastfasern; sonst hier auBer 
den Kristallen der Kammerfasern nur sehr sparlich Drusen, in der primaren Rinde die letzteren 
reichlicher. 

Pulver. Das gelbbraune bis gelbrotliche Pulver ist gekennzeichnet durch die Fetzen 
der Korkschicht mit ihrem rotbraunen Inhalt, Parenchymfetzen mit Calciumoxalatdrusen, Skler
enchymfasern und Bruchstiicke solcher, die von Kristallkammerfasern begleitet werden, viel
gestaltige Steinzellen und Steinzellgruppen. Wird dem Pulver Kalilauge zugesetzt, so farbt sich 
der Inhalt aller Parenchymzellen schOn rot bis purpurrot. Gewohnliche Faulbaumrinde laBt sich 
nach PERROT dadurch nachweisen, daB sich die Parenchymreste und Markstrahlen auf Zusatz von 
Natriumhypochloritlbsung rot farben, wahrend sie bei der Sagradarinde nur gelb gefarbt werden 

Gewinnung. Einsammlungszeit April bis Juli, sobald wie moglich nach der Regenperiode, 
da dann die Baume den groBten Saftreichtum haben und die Rinde sich am leichtesten abheben 
laBt. Vor dem Fallen der Baume werden Einschnitte in Abstanden von 2-4 Zoll rings um den 
Stamm gemacht. und dann die Rinde bis etwa einen FuB iiber der Erde abgeschalt. Die .!ste 
werden III gleicher Weise geschalt. Man trocknet, um eine moglichst hellgelbe Farbe zu erzielen, 
im Schatten, weil das direkte Sonnenlicht eine zu dunkle Farbung hervorrufen wiirde. Dem Um
stand, daB zur Erzielung der jahrlichen Ernte von 700 000 kg etwa 150000 Baume zu fallen 
sind und eine Neubildung der Rinde also nicht in Frage kommt, ist es zuzuschreiben, daB die 
Produktion der Rinde in einigen Gegenden bereits stark nachgelassen hat und man zu Kulturen 
ubergehen muB. 

Substitutionen. An Stelle der Rinde von Rhamnus Purshiana sollen zuweilen die Rinden 
von Rhamnus californica. ESCHSCH. und Rhamnus crocea NUTT. in den Handel kommen. 
Die Rinde der letztgenannten Art gibt einen dunkelgelben AufguB. 

Prifung. Germ. 5. Die Binde mull beim volligen .Ausziehen mit einem Ge
misch von 3 T. Weingeist und 7 T. Wasser mindestens 24% Extrakt geben. (Dber 
die .Ausfiihrung der Bestimmung siehe Bd. I, S. 59.) - Der .Aschengehalt darf 
hOehstens 6 % betragen. 

Helv.: 0,5 g geschnittene Sagradarinde wird mit 50 cem siedendem Wasser 
iibergossen. Werden naeh dem Erkalten 10 eem der abgegossenen Fliissigkeit mit 
10 ccm .Ammoniakflussigkeit vermischt, so solI sich die Fliissigkeit orangegelb farben 
(Faulbaumrinde gibt hierbei Botfarbung). 

Helv.: 0,1 g gepulverte Sagradarinde wird mit 10 Tropfen Weingeist benetzt 
und dann mit 10 cem Wasser aufgekocht. Nach dem Erkalten wird mit 10 ccm 
Ather ausgeschuttelt und 3 ccm des gelb gefarbten Athers mit 3 ccm .Ammoniak. 
flussigkeit ausgeschiittelt. Die .Ammoniakfliissigkeit solI nach dem Verdiinnen 
mit 20 ccm Wasser noch deutlich gelbrot gefiirbt sein (geniigender Gehalt an wirk. 
samen Stoffen). 
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Bestandteile. Die Bestandteile sind die gleichen wie die der gewohnlichen Faulbaum
rinde von Rh. frangula. Nach TSCIDRCH und POOL sind Frangula-Emodin und Cascara
Emodin identisch. Nach CHRISTOFOLETTI betragt der Gehalt an Oxymethylanthrachinonen 
1,4-2%. 

Anwendung. Wie die gewohnliche Faulbaumrinde als Abfiihrmittel, meist als Fluid
extrakt. 

Elixir Cascarae sagradae (comp.). Sagrada-Elixir. Elixir of Cas
cara Sagrada. Elixir of Rhamnus Purshiana (comp.). Elixir 
Rhamni Purshianae (comp.). 

El8as8-Lothr. Apoth .• v.: 300 T. Sagrada-Fluidextrakt, 100 T. Weingeist, 100 T. dest. 
Wasser und 500 T. Zuckersirup werden gemischt und nach mehrtagigem Stehen filtriert. -
Nat. Form.: Gleiche Teile Extr. fluid. Rhamni Pursh. und Elixir aromat. (Amer.) werden gemischt 
und nach einigen Tagen filtriert. Elix. Rhamni Pursh. comp. Elix.laxativum. Laxativ 
Elixir: 125ccm Fluidextractum Cascarae sagradae (Amer.), 75 ccmFluidextractumSennae (Amer.), 
65 ccm Fluidextractum Juglandis (Nat. Form.) und 735 ccm Elixir aromat. (Amer.) werden 
gemischt. - Brit. Pharm. C011 ,. Form.: Extraot. fluid. Cascarae sagrad. Extract. fluid. Liquirit. 
aa 34,5, Glyoerin 29,0, Saocharin 0,75, 01. Anisi, 01. Menth. pip. aa 0,05, 01. Caryophyllor., 01. 
Anethi, 01. Cinnamom. aa 0,025, Spiritus 90 % q. S. ad 100,0 Man lost das Saccharin in rier 
Mischung des Glycerins mit den Fluidextrakten und mischt die wsung der Ole im Wein
geist hinzu. 

Elixir Cascarae cum Glycerino. Aromatic Cascara. Zu bereiten aus 900 T. Extr. 
Cascarae sagrad. fluid., 900 T. Extract. Liquirit. liquid., 750 T Glycerin, 17,5 T. Saccharin, je 
1,2 T. 01. Anis. und 01. Menth. pip., je 0,6 T. 01. Anethi, 01. Caryophyll. und 01. Cinnamom. 
und 30 T. Spirit. (90%). 

Extractum Cascarae sagradae (siccum). Sagradaextrakt (trockenes). 
Extract of Cascara Sagrada. Extrait de cascara sagrada. 
Extractum Rhamni Purshianae. 

Erganzb.: 1 T. grob gepulverte amerikanisohe Faulbaumrinde wird mit einem Gemisch von 
15 T. Weingeist und 35 T. Wasser 6 Tage maceriert und ausgepreBt. Der Riickstand wird in der 
gleichen Weise mit einem Gemisch von 9 T. Weingeist und 24 T. Wasser 3 Tage behandelt. Die abge
preBten Fliissigkeiten vereinigt man, laBt 2 Tage lang stehen, filtriert und dampft zu einem trocke
nen Extrakt ein. Das Extrakt ist dunkelbraun, in Wasser triibe loslich. - Amer.: 900 g gepulverte 
(Nr. 20) Rinde werden mit 4 Liter kochendem Wasser iibergossen und 3 Stunden stehen gelassen. 
Dann werden mit kochendem Wasser in einem metallenen Perkolator 5 Liter oder so viel abperkoliert, 
daB die Rinde erschopft ist. Der Auszug wird auf dem Wasserbad zur Trockne eingedampft und der 
Riickstand mit 25 g gebrannter Magnesia und so viel bei 1000 getrockneter Starke gemischt, daB 
300 g trocknes Extrakt erhalten werden. - Belg.: Mit verd. Weingeist bereitetes trockenes Ex
trakt. - GaU.: 1000 T. gepulverte Rinde werden mit 6000 T. verd. Weingeist (60 Vol.- %) perkoliert 
und der Auszug zum dicken Extrakt eingedampft. - Hi8p.: Ein weiches Extrakt, wie Extr. 
Aconiti spiro zu bereiten. - Brit.: Durch Perkolation mit Wasser und Eindampfen zu einem 
trockenen Extrakt. - Hung.: 200 T. Sagradarindenpulver werden mit je 50 T. Spiritus dil. und 
Wasser befeuchtet, mit der gleichen Mischung perkoliert. Das filtrierte Perkolat wird zur Trockne 
eingedampft. - ltal.: 10 T. grob gepulverte Rinde maceriert man 6-7 Tage mit einem Gemisch 
aus 12 T. Weingeist (90 Vol..%) und 18 T. Wasser, preBt ab und behandelt den Riickstand noch· 
mala 3 Tage mit 20 T. einer gleichen Weingeistmischung. Die PreBfliissigkeiten werden nach dem 
Abdestillieren des Weingeistes zu einem weichen Extrakt eingedampft. 

Prufung. Die Losung von 0,25 g Sagradaextrakt in 2 ccm Wasser wird mit 10 ccm Ather 
geschiittelt. Werden 5 ccm des abgehobenen gelbgefarbtenAthers mit 5 ccm Wasser und einigen 
Tropfen Ammoniakfliissigkeit geschiittelt, so muB die wasserige Schicht nach dem Absetzen eine 
hochrote Farbung zeigen. 

Extractum Cascarae sagradae fluidum (Iiquidum). Sagradafluidextrakt. 
Fluidextract of Cascara Sagrada. Extrait de cascara sagrada 
flu ide. Extractum Rhamni Purshianae fluidum (liquidum). 

Germ. 5: Aus mittelfein gepulverter amerikanischer Faulbaumrinde (mindestens 1 Jahr ge
lagert) wird das Fluidextrakt mit einer Mischung von 3 T. Weingeist und 7 T. Wasser nach dem unter 
Extracta fluida (Bd. I S.1226) angegebenen Verfahren hergestellt. - Amer.: 1000g der gepulverten 
(Nr. 40) Rinde werden nach dem Verfahren D (s. Bd.I S.1228) mit Wasser perkoliert. Das Perkolat 
wird auf 750 ccm eingedampft, nach demErkalten mit 250 ccm Weingeist (92,3 0/ 0 ) versetzt und mit 
Wasser auf 1000 ccm aufgefiillt. 
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AU8tr.: Ein Gemenge aus 1000 T. gepulverter Rinde und 100 T. gebrannter Magnesia durch· 
feuchtet man mit einer Mischung aus je 250 T. Weingeist (86 Gew .• %) und Wasser und IaBt 
3 Stunden stehen.. Diese Masse wird mit der gleichen Menge Weingeistmischung im Perkolator 
48 Stunden maceriert, dann mit demselben Menstruum perkoliert. - Brit.: 1000 g gepulverte 
(Nr. 20) Rinde werden durch Perkolation mit Wasser ausgezogen. Der Auszug wird auf 600 ccm 
eingedampft und mit einer Mischung von 250 ccm Weingeist (90 Vol.· 0/0) und 150 ccm Wasser ver· 
setzt und mit Wasser auf 1000 ccm erganzt. - Dan.: 1000 T. grob gepulverte Rinde werden mit 
500 T. Wasser angefeuchtet, nach 2 Stunden in den Perkolator gepackt und mit Wasser perkoliert. 
700 T. erstes Perkolat. Das weitere Perkolat wird auf 100 T. eingedampft und mit dem ersten 
Perkolat und 250 T. Weingeist gemischt. - Gall.: Durch Perkolation mit verd. Weingeist(50 Vol..%). 
- Helv.: Ein Gemenge aus 100 T. Rinde und 5 T. gebrannter Magnesia liefert mit einem Gemisch 
gleicher Teile Weingeist (86 Gew .. %) und Wasser 100 T. Fluidextrakt. Verfahren wie bei Extractum 
Cocae fluidum (Relv.). - Hung.: 500 T. Sagradarindenpulver, 50 T. SiiBholzpulver und 25 T. Ma· 
gnesia usta werden gemischt und mit je 150 T. Spiritus (90%) und Wasser befeuchtet. Dann wird 
mit dem gleichen Spiritus.Wassergemisch perkoliert, bis 425 T. erhalten sind. Das Nachperkolat 
wird auf 50 T. eingedampft und neben 25 T. Tinctura Aurantii pro Sirupo (Rung.) dem ersten Per· 
kolat zugefiigt. - Norv.: Die gepulverte Rinde wird mit einem Gemisch von 28 T. Weingeist und 
72 T. Wasser perkoliert. - Suec.: 100 T. gepulverte Rinde werden mit einem Gemisch von 45 T. 
verd. Weingeist (41-43%) und 5 T. Glycerin befeuchtet und mit einer Mischung von 1 T. Wein· 
geist (86-87%) und 3 T. Wasser perkoliert. 

Priifung. 1 ccm Sagradafluidextrakt wird mit 1 ccm Wasser verdiinnt und die Fliissig. 
keit mit 10 ccm Ather durchgeschiittelt. Wird hierauf die klar abgehobene, citronengelbe Ather· 
schicht mit 5 ccm Wasser und einigen Tropfen Ammoniakfliissigkeit geschiittelt, so muB die 
wasserige Schicht nach dem Absetzen eine kirschrote Farbe zeigen. (Germ. 5.) 

Anmerkung. Nach O. LINDE muB schon bei Anwendung von 2 Tropfen des Fluidextraktes 
eine kirschrote Farbung eintreten. 

Spez. Gew.: 1,03-1,07 (Austr.), 1,046-1,054 (Rung.), 106-1,09 (Norveg.), 1,08 (Suec.). 
- Trockenriickstand mindestens 15% (Croat.), 20% (Austr., Relvet.), 22% (Norveg.), 
25% (Nederl.). 

Extractum Cascarae sagradae examaratum fluidum. Entbittertes 
Sagradafluidextrakt. - Erganzb.: Aua einer Mischung von 100 T. mittelfein gepul. 
verter amerikanischer Faulbaumrinde und 5 T. gebrannter Magnesia werden mit einem Gemisch 
von gleichen Teilen Weingeist und Wasser 100 T. Fluidextrakt hergestellt. Auch die unter Extrac· 
tum Cascarae sagradae angegebenen Vorschriften der Austr., Relv. und Rung. geben ein ent· 
bittertes Fluidextrakt. Die Entbitterung ist nicht vollstandig, so daB das Extrakt noch einen 
achwach bitteren Geschmack hat. 

Bei der Entbitterung der Rinde mit Magnesia. Bollen nach PANCHAUD nicht nur die Bitter· 
atoffe, sondern auch ein Teil der wirksamen Stoffe beseitigt werden; nach CAESAR und LoRETZ ist 
a.ber das aus der mit Magnesia entbitterten Rinde hergestelJte Extrakt zuverlassig wirksam. 

Extractum Cascarae sagradae fluidum alcalinum, Bitteriess Fluidextract of 
Cascara Sagrada. - Nat. Form.: Man loscht 50 g gebrannten Kalk, mischt 2000 ccm 
Wasser hinzu, gieBt die Fliissigkeit auf 1000 g gepulverte amer. Faulbaumrinde und digeriert 
das Gemisch auf dem Wasserbad 6 Stunden oder so lange, bis sich nur noch ein schwach 
bitterer Geschmack zeigt. Dann erschopft man das Gemisch im Perkolator mit Wasser, dampft 
das Perkolat auf 750 ccm ein, lOst hierin 400 g Zucker, setzt 0,8 ccm Corianderol und 0,4 ccm 
Anisbl zu, schiittelt, filtriert und fiillt mit Wasser auf 1000 ccm auf. 

FluidextractumCascarae sagradae aromaticum. Aromatic Fluidextract of Cascara 
Sagrada. - Amer.: 1000 g gepulverte (Nr. 40) Rinde werden mit 125 g gebrannter Magnesia ge. 
mischt und die Mischung mit 2 Liter kochendem Wasser iibergossen, 2 Stunden stehen gelassen. 
Dann wird die Rinde im Perkolator mit Wasser ausgezogen. In dem auf 500 ccm eingedampften, 
noch warmen Auszug werden 40 g Ext. Glycyrrh. pur. gelost, nach dem Erkalten 200 ccm Glycerin, 
eine Losung von 1 g Saccharin, 2,5 Anisol, 0,2 ccm Cassiaol, 0,1 ccm Corianderol, 0,2 ccm Salicyl. 
sauremethylester in 250 ccm Weingeist (92,3 Gew .. % ) zugesetzt und die Mischung mit Wasser auf 
1000 ccm erganzt. 

Tinctura Cascarae sagradae (Rbamni Pursbianae). - ltal.: Aus gepulverter Rinde 
mit verd. Weingeist (70Vol..%) 1 + 5 durch Maceration. - Gall.: 1 + 5 mit verd. Weingeist 
(60 Vol..%). 

Vinum Cascarae sagradae (Rbamni Purshianae). Sagradawein. Erganzb.: 50 T. ent. 
bittertes Sagradafluidextrakt werden im Wasserbad auf 20 T. eingedampft, mit 80 T. siiBem Siid. 
wein (Goldmalaga) gemischt und nach langerem Kiihlstehen filtriert. - Nederl.: Aus gepulverter 
Rinde und Malagawein durch Maceration 1 + 10. - AU8tr.: 20 T. Fluidextrakt, 30 T. heller Malaga. 
wein und 10 T. Orangenschalensirup werden gemischt, 8 Tage stehen gelassen und filtriert. 
Croat.: 1 T. Fluidextrakt, 9 T. Xeres. 
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Vinum Cascarae sagradae examaratum nach HAUTH: Extr. Liquir. liquid. 25,0, 
Ammon. carbon. 2,0, Saccharini 0,25, quo solvet. i. Aqu. fervid. 200,0, adde maceratione Cacao 
pulv. 50,0, quo solvet. i. Yin. malac. 250,0, filtretur et adde 01. Violarum gtts. XX. Von diesem 
Praparat nimmt man 30 g mit 30 g Extr. fluid. Cascarae sagrad. auf 300 g Yin. Xerens. zur Re
reitung des Vinum Cascarae sagradae. 

Pastlll! Extract! Cascarae sagradae 
(Austr. Elench.) 

Ca se a ra -S a gra d a -Extra k tpa still en. 
Extracti Cascarae sagradae sicci 5,0 
Fiant pastiIli (Tablettae) No. X obduce !Dassa 
cacaotina 

Pilu\ae Cascarae sagradae. 
SagradapilJen (Ergilnzb.). 

Extract. Cascar. sagrad. sicci 10,0 
Radic. Liquirit. pulv. 5,0 
M'agnesiae ustae 0,5. 

Man stoBt mit Gummischleim an und formt 
100 PiIlen. Die Pillen sind mit TolubalsamHisung 
zu liberziehen (nach anderen Vorschriften zu 
liberzuckern oder zu versilbern). 

Sirupus Cascarae sagradae. 
Extracti Cascarae sagradae fluidi 10,0 
Sirupi Sacchari 90,0. 

Sirupus Cascarae aromatlcus (Brit.). 
Extracti Cascarae sagradae liquidi 400 ccm 
Tinctur. Aurantii cort. 100 
Spiritus (90 VoI.-"!o) 50 
Aquae Cinnamom. 150 

'Sirupi Sacchari ad 1000 .. 

Peristaltin (GES. F. CHEM. INDusTR., Basel) ist Gemisch von Glykosiden der Sagrada· 
rinde. 

Eigenscha(ten. Feines gelbes Pulver, geruchlos; leicht loslich in Wasser und verdiinntem 
Weingeist, schwer loslich in absolutem Alkohol. Die wasserige Losung reagiert schwach sauer. 
Es reduziert FEHLINGSche Kupferlosung beim Erwarmen. 

Anwenaung. Ais Abfiihrmittel, auch subkutan. Es kommt in keimfreier Losung in Am
pullen und in Tabletten (zu 0,05 g) in den Handel. Gaben fiir Erwachsene 2-3, fiir Kinder 
1/2-2 Tabletten taglich. 

Cascara DIEFENBACH ist ein nach einem geschiitzten VeHahren gewonnenes Sagrada, 
Extrakt. -

Cascara BARBER von Apotheker BARBER in Wien. Pastillen aus Extr. Cascarae sagradae. 
Darman-Abliibrtabletten enthalten pro dosi 0,17 g Extr. Cascarae sagradae und 0,03 g 

Phenol phthalein. 
Gastrin, Krautermagenpulver von Apotheker A. KURTZWIG in Berlin NW., besteht 

aus Leberkraut, Kreuzwurzel 20, Sagrada, Lindkraut 10, Leinkraut 40. 
Gastrin-Magentabletten bestehen aus Lindenkohle, Magnesiumcarbonat und Sagrada

rinde zu gleichen Teilen. 
Pararegulin, eine emulsionsartige Mischung aus Paraffinum liquidum und 100/0 Extract. 

Cascarae sagradae, kommt in Gelatinekapseln mit je 3 g in den Handel und wird als reizloses, 
mechanisch die Faeces auflockerndes Abfiihrmittel angewandt. 

Regulin ist ein getrocknetes Gemisch von zerschnittenem Agar-Agar mit 25 DID Extractum 
Cascara sagradae. Es wird als Abfiihrmittel angewandt. Als Ersatz fiir Reguli n wurde von 
der Nieder!. Pharm. Ges. empfohlen, 50 g Agar-Agar mit 15,0 Sagradafluidextrakt 8 Tage lang 
zu macerieren und dann wieder zu trocknen. 

REEBS Sagradapillen der Storchen-Apotheke in StraBburg i. E. enthalten pro dosi 0,1 g 
Extr. Cascarae sagradae. 

Sagarahpillen sind mit Zucker und Silber iiberzogene Pillen, deren Hauptbestandteile Extr. 
Cascarae sagradae, Extr. Rhei und Podophyllin hilden. 

Sagradabohnen von C. STEPHAN, Dresden, sind mit Kakaomasse iiberzogene Dragt'es, 
die je 0,5 g Sagrada-Extrakt enthalten. 

LEISTNERS Tabletten, gegen Verdauungsstorungen bestehen im wesentlichen aus ge
pulverter Cascara Sagrada-Rinde (ZERNIK). Nach dem Unters.-Amt Berlin enthalten sie Cortex 
Frangulae und Extr. Cascarae sagrad. 

Salrado compound der To-Kalon-Ges. in Paris, als Tonikum empfohlen, besteht aus Ex
tract. Cascar. sagr., Extr. Gentianae, Coffein. citric., Lithium citric. und Natr. bicarb. (Pharm. Ztg.). 

Vixol des Vixol Syndicate London, gegen asthmatische Leiden enthalt Salpeter und 
Extrakt aus Lobeliakraut und Cascara sagrada (AUFRECHT.) Nach KOBERT enthiiJt Vixol auch 
Atropin! 

Rhamnus Wigthii. WR. et ARN. Heimisch in Vorderindien und auf Ceylon. 

Cortex Rhamni Wigthii. Die Rinde bildet Rohren oder rohrenformig gekriimmte 

Stiicke von 2-3 mm Dicke; auBen ist sie schmutzigbraun mit zahlreichen Kork-
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leisten, jiingere Stiicke aschgrau. Innenseite schokoladenbraun bis fast schwarz. 
Der Bruch ist kurz, innen faserig. Gesehmack adstringierend bitter, laBt einen siiB. 
lichen Nachgeschmack im Gaumen. Der Quersehnitt farbt sich mit Kalilauge intensiv 
rot, mit Eisenchlorid schmutzig griin. Bau ahnlich wie bei Rhamnus Purshiana. 
Bestandteile anscheinend denen von Rhamnus frangula ahnlieh. 

Rheum. 
Rheum officinale BAILL. Polygonaceae-Rumicoideae-Rumiceae. Rei. 
misch im westlichen China. Bis 23/4 m hoch. Die grundstandigen Blatter bis 1,25 m 
groB. Das Blatt zeigt fiinf hervortretende Lappen, von denen der mittlere Lappen 
nicht stark hervorspringt, so daB das Blatt danach oft breiter alB lang erscheint. 
Am Grund!' ist die Spreite herzformig oder fast geohrt. Bliitenstande dicht ahren
formig, nickend, Bliiten weiB. - Andert ab mit wenig einge~chnittenen Blattern, 
straffen Bliitenstanden und roten Bliiten. - Seit 1867 bekannt. 

Rheum palmatum L. Die Spreite der Blatter im UmriB rundlich herzformig. 
handformig gelappt, die Lappen zugespitzt und buchtig.kleinlappig bis ganzrandig. 
Bliitenstand straff aufrecht, Bliiten weill. -'-- Seit 1758 bekannt. Die durch den 
Reisenden PRZEWALSKI 1873 vom See Kuku-Nor mitgebrachte Pflanze, die durch 
MAXIMOWICZ als var.: tanguticum beschrieben wurde, ist mit Rheum palmatum 
vollig identisch. Germ. 6 gibt nur Rh. palm. L. var. tangut. MAX. als Stammpflanze an. 

Von diesen beiden Arten wissen wir, daB ihre Rhizome den nachher zu beschreibenden, 
charakt.eristischen Bau der Droge besitzen; ob aber beide die Droge Hefem und welche die Haupt
menge des Handels, oder ob'nur eine von beiden als Stammpflanze zu gelten hat, ist noch unsicher. 
Mit ziemlicher Bestimmtheit darf heute angenommen werden, daB Rheum palmatum die beaten 
Rhabarberaorten Tibets liefert. Beide Arten bilden ein mehr dickes, als langes Rhizom, das, nach
dem die Pflanze gebliiht hat, kraftige Seitenzweige entwickelt, die nach mehreren Jahren ebenfalls 
bliitentragende Achsen bilden. Dieses Rhizom und aeine Zweige liefern die Droge. Man grabt im 
Herbst die Rhizome von 7-8, besser 10 Jahre alten Pflanzen aus, reinigt sie zuerst oberflachlich 
von Blattresten, Knospen, Wurzeln, zerteilt sie, schii.lt und schneidet sie zurecht, worauf man sie 
trocknet, indem man sie auf Faden zieht und aufhangt. Man sammelt meist die Droge von wild
wachsenden Pflanzen; die von kultivierten gewonnene soIl minderwertig sein. Ausfuhrplatz in 
China ist gegenwartig ausschlieBlich Schanghai. In Europa unterliegt die Droge noch einer Be
arbeitung, indem schlechte oder faulige Stellen entfernt werden. 

Rhizoma Rhei. Rhabarber. Rhubarb Root. Racine 
Radix Rhei1). Radix Rhabarbari. Radix Rhei sinensis. 
verum. Chinesischer (echter, edler) Rhabarber. 

de rhubarbe. 
Rhabarbarum 

Die pharmazeutisch allein zuliissige Droge besteht aus Stiicken des Rhizoms, 
die kurz-riibenformig, fast kugeIig, zylindrisch oder flach sind. Das letztere ist der 
Fall, wenn das Rhizomstuck gespalten wurde. Sie sind auf der AuBenseite geschalt, 
an den Kanten oft durch Feilen oder Raspeln mehr oder weniger abgerundet, oft mit 
einem unregelmaBigen Loch versehen, in dem sich zuweilen noch Reste des Strickes 
befinden, an dem die Stiicke zum Trocknen aufgereiht waren. Die Stiicke sind bis 
10 cm lang, seltener Hinger, 5-8 cm breit oder dick. Von auBen sind die Stiicke mit 
Pulver bestaubt und von lebhaft gelbroter Farbe. Sie musseD ziemlich schwer sein 
und durfen, besonders im lnnern, keine ,>chlechten, dunklen oder schwarz en Stellen 
erkeunen lassen. - Auf der der Rinde entsprechenden AuBenseite betrachtet, lassen 
manche Stucke zierliche, rhombische Felder erkennen, und in denselben an gunstigen 

1) Die Bezeichnung der Droge als "Wurzel" ist falsch und stammt aus einer Zeit, wo 
jeder unterlrdische Pflanzenteil als Wurzel bezeichnet wurde. Sollten sich Wurzelstiicke unter 
der Droge befinden, so mussen sie entfernt w"rdpn. da sie den Beschreibungen der Arznei. 
biicher nicht entsprechen. Germ. 6 laBt ausdriicklich auch die Wurzeln zu! 
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Stellen zarte dunIde Striche, die Markstrahlen. Wo die Schiilung nicht parallel zur 
Langsachse vorgenommen ist, verschieben sich die Felder, und es kommen in der rot· 
gelben Grundmasse mehr oder weniger unregelma13ig verlaufende Linien zum Vor
schein. Auf einem glatten Querschnitt (Abb. 81) oder frischen Querbruch durch die 
Droge erkennt man an Stiicken, die nicht zu weit geschalt sind, in der Nahe der Peri. 
pherie die dunkle Linie des Cambiums, die freilich halifig durch tiefgehendes Schalen 
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Abb. 81. QUerschnltt durch ain ungeschiiltes, frisohes Rhabarber· 
rhizom. K Kork. Sch SchleimlUcken. MMarkstrahlen. C Cambium. 

F Farbstoffzellen. Ma Maserkrelse. 

mit dem normalen Holzkorper 
groBenteils entfernt ist. Zu bei
den Seiten des Cambiums ist 
der Bau deutlich strahlig; man 
kann die dunklen, meist im Bogen 
verlaufenden Markstrahlen gut er· 
kennen. Diese strahlige Partie um· 
schlieBt eine die Hauptmenge 
der Droge ausmachende zentrale 
Masse, die zunachst marmoriert 
aussieht, d. h. in einer weiBen 
Grundmasse erscheinen reichlich 
rotbraune oder gelbrote, unregel
ma13ig verlaufende Linien und 
Flecken.An giinstigen Stiicken, am 
besten an nicht zu dicken voll· 
standigen Rhizomstiicken, er· 
kennt man zuniichst innerhalb 
der erwahnten strahligen Partie 
einer unregelmaBigen Zone runn· 
liehe Gebilde, die reichlich von 
dunklen Radien durchsetzt sind 
(Maserkreise). Innerhalb dieser 
Zone verlaufen unregelmaBige 
Linien durch die Mitte des Stiickes. 
Die Maserkreise sind nicht immer 
leicht aufzufinden, diirfen aber 
nicht fehlen, da sie fiir den 
eohten Rhabarber besonders oha· 
rakteristisch sind. Geruoh sehr 
charakteristisoh, Geschmack bit· 
terlioh.aromatisch, daneben sUB. 
Die Droge knirscht beim Kauen 
zwisohen den Zahnen, der Speiohel 
fiirbt sich gelb. 

Mikroskopisohes Bild. Die Rindenstrahlen, wenn vorhanden, aus Siebstrangen und 
gestreckten Parenchymzellen, einzelne der letzteren mit Oxalatdrusen. In den Holzstrahlen 
Strange von NetzfasergefaBen. Markstrahlen meist 2-4 Reihen breit, die Zellen in Richtung 
der Markstrahlen gestreckt, ihr Inhalt gelb oder braun. Die im inneren parenchymatischen, 
markahnlichen Holzteile liegenden zahlreichen Maserkreise bestehen aus einem System von 
schlangelig von einem Zentrum nach allen Seiten ausstrahlenden gelbroten Linien (Markstrahlen) 
und werden durch einen Cambiumring in eine innere (Siebriihrenteile enthaltende) und eine 
auBere (Holz enthaltende) Partie geteilt. Diese umgekehrt orientierten Biindel gehen hervor 
aus zarten Siebstrangen, die teils an der Innenseite der normalen strahligen Partie axial ver. 
laufen, teils (in den Knoten des Rhizoms) quer verlaufen. Sie umgeben sich mit einem Cambium, 
das nun weiter nach innen Siebriihren usw., also Phloem, und nach auBen GefaBe usw., also Xylem, 
hildet. Die schief durch die Mitte des Stuckes verlaufenden Bundel haben den selben Bau. Wenn 
~an also Stucke der Droge betrachtet, die so weit geschalt sind, daB die erwahnte normale, strahlige 
Partie um das Cambium viillig entfernt ist, dann kiinnen auch auf der AuBenseite der Stucke solche 
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Maserkreise zum Vorschein kommen. In den Parenchymzellen Starke und bis 150/-, groBe Oxalat
drusen; andere in Nestern zusammenstehende Zellen enthalten einen goldgelben, mit Eisenchlorid 
sich dunkelblau oder olivbraun farbenden Inhalt, der sich in KaJilauge mit blutroter Farbe lOst 
(Chrysophansaure). Dieser Farbstoff findet sich vorwiegend in den Markstrahlzellen. Keine 
Sklerenchymfasern. 

Auf Querschnitten sehr junger Rhizome ist noch eine regelmaBige Anordnung - verhaltnis
maBig schmale Rinde, Cambiumzone, schmaler Holzkiirper, machtiges Mark, radialverlaufende 
Markstrahlen - zu erkennen, an alteren Stiicken ist infolge der auBerordentlichen Kiirze der Inter
nodien, der Vielzahl der entwickelten Triebe und Blattansatze der innere Bau recht verwickelt. 

Pul ver. Reichlich Fetzen diinnwandigen Parenchymgewebes, die Zellen mit Farbstoffen 
oder mit Starke bzw. groBen Oxalatdrusen erfiillt. Die sehr zahlreichen Starkekiirner einzeln und 
kugelig oder bis zu 5 zusammengesetzt, 3-35 fl, meist 10-17 /-' groB, die vielen Oxalatdrusen 
bis 150 fl, meist 50-120 fl groB, im Pulver reichlich Triimmer derselben; Stiicke breiter gelb. 
wandiger Fasertracheen; Siebr6hrenfragmente. 

HandelssoTten. Chinesischer Rhabarber kommt aus der Provinz Schensi, was 
aber so zu verstehen ist, daB er groBenteils nicht in dieser Provinz, die am Mittellauf des Hoang-ho 
liegt, sondern weiter westlich gesammelt wird, aber durch Kaufleute nach Schensi gelangt, wo 
man ihn reinigt und bearbeitet. Aus der Provinz Schensi wandert er siidwarts an den Jang-tse
kiang. Ais Zentralpunkt fiir die Ausfuhr ist hier die Handelsstadt Hankau am oberen Jang-tse
kiang anzusehen, von wo der Rhabarber nach Schanghai geht. Die griiBte Menge des Rhabarbers 
scheint von Schanghai, in geringerem MaBe von Tientsin aus verschifft zu werden, doch kommt 
auch noch manche Sen dung iiber Kanton, den friiheren Hauptplatz fiir diese Droge. Der Schensi
Rhabarber geht meist direkt nach Peking und Tientsin; die in Szechuan (Hauptstapelplatz 
Kwanjuiin) gewonnene Droge scheint hauptsachlich nach Schanghai und die Ware aus Tibet und 
der Provinz Jiinnan zum Teil auch nach Kanton zu gelangen. 

Man unterscheidet folgende Sorten: 

A. An der Luft getrockneter Rhabarber. 
a) S chensi, gilt als beste Sorte. Bildet rundliche oder walzenfiirmige und flache Stiicke, 

letztere aus gespaltenen Rhizomzweigen, von ziemlich heller, etwas riitlicher Farbe. Die Stiicke 
sind schwer und lassen auf der AuBenseite die S. 564 erwahnte, aus Rhomben bestehende Zeichnung 
gut erkennen. 1m Bruch meist rot marmoriert, kiirnig, Maserkreise deutlich. 

Beim Kauen zwischen den Zahnen knirschend, Geschmack schwach aromatisch·bitter. 
Geruch siiBlich-aromatisch. Asche 19.4%' Alkoholisches Extrakt 10,7 % , Wasseriges Extrakt 
25,7 Ufo, Anthraglykoside 15,7 Ufo, Frangulasaure 1,2 Ufo. 

b) Kanton l ), ebenfalls in rundlichen oder flachen Stiicken von etwas weniger heller, mehr 
gelber Farbe wie a). Die Stiicke sind auffallend leicht und lassen auf der meist nicht recht glatten 
AuBenseite die bei a) erwahnte Zeichnung kaum erkennen. Bruch mehr braun. Beim Kauen weniger 
zwischen den Zahnen knirschend, Geschmack schwach aromatisch, kaum bitter. Geruch wie a). 
Asche 7,90/0' Alkoholisches Extrakt 36,5%' Wasseriges Extrakt 28,80/0' Anthraglykoside 19,1 % , 
Frangulasaure 0,86%. 

B. 1m Of en getrockneter Rhabarber. 
c) Szechuan l ), ausschlieBlich flache Stiicke, Farbe wie b). Bruch etwa wie b), Geschmack 

schwach aromatisch-bitter, beim Kauen zwischen den Zahnell knirschend. Geruch schwach 
rauchig. Die am reichlichsten im Handel vorkommende Sorte. Asche 4,2%' Alkoholisches Ex
trakt 44%' Wasseriges Extrakt 39,4%, Anthraglykoside 21,6%' Frangulasaure 3,4%. 

d) Common round, Stiicke rundlich, oder walzenfiirmig, stark langsrunzelig, wenig 
geschalt, sonst wie c), der Geschmack deutlich rauchig. Die am wenigsten geschatzte Sorte. Asche 
4,9%, Alkoholisches Extrakt 39,7%, Wasseriges Extrakt 31,1 Ufo, Anthraglykoside 19,1 %, Fran
gulasaure 2,75 % • 

Ob diese Einteilung, was Wirksamkeit und Gehalt betrifft, die richtige ist, steht noch nicht 
fest. HARTWIcH halt eine Beurteilung nach dem auBeren Aussehen usw. fiir falsch, da die am teuer
sten bezahlten Schensi·Sorten am wenigsten gehaltreich sein sollen und andere fiir geringer ge· 
schatzte Sorten, so Szechuan, Common round, den Vorzug verdienen. 

Eigentlich entsprechen alle vier Sorten, also jeder chinesische Rhabarber, wenn er nicht 
gerade verdorben ist (vgl. Priifung), den Anforderungen und Beschreibungen der Arzneibiicher; 
es versteht sich aber von selbst, daB der Apotheker nur die besten, d. h. gehaltreichsten, Sorten 
anwenden wird. Nach den Beschreibungen der Arzneibiicher (Germ., A.ustr., Helv.) kann z. B. 
als offizinelle Rhizoma Rhei nur eine gute Schensi-Sorte in Betracht kommen. 

Die Bezeichnungen der Preislisten 1/1- mundiert usw. beziehen sich auf den Grad der 
Schalung, die 1ft-mundierte Ware ist von den dunkel gefli.rbten AuBenpartien viillig befreit, 
was bei 3/4- und 1/2 -mundierterWare weniger der Fall ist. Es ist schon erwahnt, daB die Stiicke 
in Europa nachgeschalt werden. 

1) Der Name hat mit der Herkunft der Droge nichts zu tun (siehe oben). 
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Beu1'teilung und Ve1'fiilschungen. Auf die Form der Stiicke ist wenig Gewicht 
zu legen, wenn schon eine gewisse Gewohnheit rundliche, kompaktere Stiicke bevorzugen mag. 
Die flachen Stiicke sind aus dicken Rhizomen durch Spalten hergestellt und ermoglichen ohne 
weiteres, das Innere des Rhizoms zu beurteilen. Dicke, rundliche Stiicke schlagt man auf, urn sich 
zu iiberzeugen, daB das Innere nicht miBfarbig ist oder faule, schwarze Stellen zeigt. - Die Stiicke 
sollen derb, schwer, nicht leicht und schwammig sein; in letzterem Falle liegt der Verdacht 
vor, daB der Rhabarbet nicht zur richtigen Zeit, in der Ruheperiode der Pflanze, gesammelt ist, 
wobei freilich nicht auBer acht bleiben sollte, daB solche derben Stiicke ihre Beschaffenheit einem 
besoriders reichlichen Gehalt an Starke und Oxaiat, also unwirksamen Stoffen, verdanken. 

Die Stiicke sind gewohnlich mit Rhabarberpulver abgerieben, urn ihnen ein recht gleich. 
maBiges Aussehen zu geben. Die wahre, etwas dunklere Farbe erkennt man daher, wenn man die 
Stiicke mit einer scharlen Biirste abreibt, wobei auch mehr oder weniger deutlich die S. 564 
beschriebene Struktur, besonders die Maserkreise, zutagetreten muB. Hier und da treten dabei 
Bohrlocher eines Kafers, Sinodendron pusillum, zutage, die absichtlich verklebt sind. Solcher 
Rhabarber wiirde zu verwerlen sein. 1m Querbruch miissen die Stiicke stark rotbraun und 
weiB marmoriert erscheinen; zu helle, die besonders reich an Starke und Oxalat sind, sind 
minderwertig. Wenn man sich in der Praxis Gelegenheit verschafft, guten Rhabarber zu sehen, 
so eignet man sich bald den notigen Blick fiir die Beurteilung an. - VerhaltnismaBig diinne, 

Abb. 82. Elemente des Rhabarberpulvers. P Parenchymzelle mit StArke. 
St St1Irkekornchen. N Brnchst1icke von GefA/3en. D Oxalatdrusen. 

riiben· oder kniippelfor. 
mige Stiicke sind darauf. 
hin zu untersuchen, 0 b sie 
nicht aus Wurzeln be· 
stehen, die sich hier und 
da unter der Droge befin· 
den: auf dem Querschnitt 
sieht man, daB die Mark· 
strahlen bis zum Zentrum 
rei chen, daB ihnen also 
das groBe Mark mit den 
Maserkreisen und den 
Querbiindeln fehlt. 

Das Pulver sollte 
der Apotheker unter allen 
Umstanden selbst herstel· 
len, zumal der Rhabarber 
zu denjenigen Drogen ge· 
hort, die am leichtesten 
zu pulvern sind. Nach 
unseren Erfahrungen ist 

die Gefahr, daB das Rhabarberpulver mit fremden Substanzen verfalscht ist, nicht sonder· 
lich groB (vgl. unten), viel wahrscheinlicher ist es, daB zu seiner Herstellung minderwertiger 
und schlechter Rhabarber, der unzerkleinert schwer oder gar nicht verkauflich sein wiirde, ver· 
wendet wird. Ein Blick in manche Preislisten lehrt das ohne weiteres. Es werden unter das Pulver 
die Abfalle von der Herstellung der jetzt in der Pharmacia elegans verwendeten Wiirfel und Kugeln 
gemahlen, gegen die, wenn das Ausgangsmaterial tadellos war, nicht viel einzuwenden ist, aber 
daneben eben auch Abfalle beim Schalen des Rhabarbers in Europa und minderwertige Ware. -
Was fiir das Pulver gilt, gilt auch fiir die zur Herstellung galenischer Praparate angebotenen 
Zerkleinerungsformen, "concisa, in fragmentis" usw., die oft genug verdachtig sind. 

Ala fremde Substanzen, die unter das Pulver gemahlen werden sollen, werden genannt: 
Gelber Bolus und Ocker, beide durch die Aschenbestimmung zu ermitteln; Gummi wiirde 
mit dem Pulver geschiitteltes Wasser schleimig machen; Star kemehl (Mais), sind durch das Mikro· 
skop zu ermitteln; Curcuma fallt unter dem Mikroskop an den gelbgefarbten Klumpen aus 
verkleisterten Starkekornern auf. - Germ. 6 s. S. 1357. 

Bestandteile. Der Rhabarber enthii.lt als wirksame, d. h. abfiihrend wirkende Bestand· 
teile, verschiedene Anthrachinonabkommlinge, und zwar Oxymethylanthrachinone 
mit 2, 3und 4 OH.Gruppen; nach TSCHIRCHundHEUBERGERfolgende: Chrysophansaure= Di· 

oxymethylanthrachinon, (HO)(CHa)C6Hz<gg>C6HaOH; Smp. 191 ° (s. Bd.l, S.466). 

Chrysophansauremethylather, C14HsOz(CHa)(OH)OCHa; Emodin = Trioxymethyl. 
anthrachinon, C14H,Oz(CHa)(OHls, Smp. 250°, identisch mit dem Frangula.Emodin; 1 so· 
emodin(=RhabarberonHEsSE), Smp. 212°; Rhein, nach TSCIDRCH und HEUBERGER = Tetra· 
oxymethylanthrachinon, C14H aOz(CHa)(OH)4' Smp. 314°. Nach OESTERLE und TISZA entsteht 
Rhein durch Oxydation von Aloe·Emodin mit Chromsaure und ist Dioxyanthrachinoncarbon. 
saure, C14H s(OH}zCOOH. (Mit dem Namen Rhein wurde auch die Chrysophansaure bezeichnet.) 
1m Rhizom von Rh. palmatum fanden TSCIDRCH und HEUBERGER kein Emodin, sonst aber die 
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gleichen Stoffe wie in Rh. officinale. Von H. MULLER wurde auch eine geringe Menge Alizarin 
= o-Dioxyanthrachinon, C14H s0 2(OH)2' nachgewiesen. Die Anthrachinonabkommlinge 
smd in dem Rhabarber in Form von leicht spaltbaren Glykosiden enthalten, die TSCIDRCH als 
Anthraglykosidebezeichnet. Von diesenGlykosiden sind von GILSON folgendeisoliertworden: 
Chrysophanein. C21H 200 S' gelbe, geschmacklose Nadeln, Smp. 242-249°, unloslich in kaltem 
Wasser; bei der Hydrolyse liefert es Traubenzucker und Chrysophansaure. Rheochrysin, 
C22H220W gelbe Nadeln, Smp. 204°, geschmacklos, unldslich in Wasser; bei der Hydrolyse 
liefert es Traubenzucker und Rheochrysidin, C1SH 120 S ; letzteres bildet gelbe Nadeln, Smp. 
2060 und ist nach OESTERLE und JOHANN Emodinmethylather, C14H402(CH3)(OH)20CH3' 
Ein Gemisch dieser Glykoside bezeichnete GILSON als Rheopurgarin. 

AuBer den Anthrachinonglykosiden enthalt der Rhabarber auch gerbstoffahnliche Glykoside 
(Tannoglykoside nach TSCIDRCH), welche die stopfende Wirkung bedingen, die bei langerem 
Gebrauch von Rhabarber eintritt. Es sind dies die beiden folgenden von GILSON isolierten Verbin
dungen: Glycogallin, C13H16010' das aus Methylalkohol in kleinen weiBen Nadeln kristalli
siert, Smp. gegen 200°; bei der Hydrolyse liefert es Traubenzucker und Gall ussa ure. Tetrarin. 
C32H320W sehr kleine weiBe Nadeln, Smp. 204--205°, unlbslich in Wasser, leicht loslich in 
Weingeist; bei der Hydrolyse liefert es Traubenzucker, Zimtsaure, Gall ussaure und Rheos
min, C10H 120 2. Letzteres bildet feine weiBe Nadeln, Smp. 79,5°; es enthalt eine Aldehydgruppe. 

Nach GILSON enthalt der Rhabarber auBer den Glykosiden und deren Spaltungsprodukten 
auch Catechin (s. Catechu, Bd. I, S.873). Ferner enthalt Rhabarber: Pektin, Arabinsaure, 
Metaarabinsaure, Pararabin, Zucker (Dextrose und Lavulose, 3,9--5,5%, angeblich bis 12-15%), 
Starke in wechselnder Menge, durchschnittlich etwa 16%; etwa 0,3% Fett. Auch Enzyme, 
besonders Glykosidasen, sind vorhanden. Ferner enthalt der Rhabarber 1-4,6% Oxal
saure, durchschnittlich 3,6%' an Calcium gebunden (= durchschnittlich 7,3.0/0 Calciumoxalat). 
Auch losliche Oxalate sind vorhanden. 

Erkennung. Werden 0,01 g Rhabarberpulver mit 10 ccm einer Mischung 
aus 1 T. Kalilauge mit 14 T. Wasser gekocht, das Filtrat nach dem Erkalten mit 
verdiinnter Salzsaure schwach iibersattigt und sofort mit 10 ccm Ather geschiittelt, 
so farbt sich dieser gelb. Wird der abgegossene Ather mit 5 ccm Ammoniakfliissig
keit geschiittelt, so farbt sich diese kirschrot, wahrend der.Ather gelb bleibt. Nach 
BOHRISCH und KURSCHNER ist die gelbe Farbe des Athers bei dieser Probe meist so 
schwach, daB man sie erst durch Vergleich mit reinem Ather erkennt. 

PTufung. Extraktbestimmung nach Germ. 5: 5 g feines Rhabarberpulver 
werden mit 50 ccm eines Gemisches von gleichen Teilen Weingeist mit Wasser unter 
ofterem Umschiitteln 24 Stunden lang stehen gelassen. 20 ccm des abfiltrierten 
Auszuges werden in einem gewogenen flachen Schalchen auf dem Wasserbad ab
gedampft, der Riickstand bei 105 ° getrocknet und gewogen. Das Gewicht muB 
mindestens 0,7 betragen = mindestens 35 % Extrakt. Germ. 6 gestrichen. 

Der Extraktgehalt betragt bei gutem Rhabarber 35-40%. 
Rhabarberpulver darf nach Germ. 5 beim Verbrennen hochstens 12% Riick

stand hinterlassen. Germ. 6 gestattet 28% Asche, s. S. 1357. 
Der Aschengehalt schwankt stark; er betragt selten nur 3,5-6%, meist 6,9-10,3%, selten 

iiber 12%. Nach HAUKE ist als obere Grenze 13-13,8% anzunehmen. Sehr hohe Aschengehalte, 
die in der Literatur angegeben sind, 24% (DRAGENDORFF), 43,27 0/0 (HANBURY), diirften auf 
Verfalschungen beruhen. 

Wert bestimmung nach KROEBER (Bestimmung des Gehaltes an An thrachinona bkomm
lingen). 2 g vorher getrocknetes Rhabarberpnlver werden zur ZerIegung der Anthrachinon
glykoside in einem Kolben mit 100 cern verdiinnter Schwefelsaure (5% H 2S04) eine halbe Stunde 
gekocht (mit aufgesetztem Kiihlrohr). Nach dem Erkalten wird die Mischung im Scheidetrichter 
vorsichtig zweimal mit je 50 cern Chloroform ausgeschiittelt und das Chloroform gesammelt. Die 
wasserige Mischung wird in den Kolben zuriickgebracht, nochmals eine halbe Stunde gekocht 
und nach dem Erkalten wieder zweimal mit je 50 cern Chloroform ausgeschiittelt. Die Gesamt· 
menge des Chloroforms wird filtriert und im Scheidetrichter mit 50 cern NatriumbisulfitlOsung 
(100/oig) ausgeschiittelt, wieder abgelassen und nach Reinigung des Scheidetrichters mit einer 
Mischung von 4 g Salzsaure (25%) und 96 g Wasser ausgeschiittelt. SchlieBlich wird das Chloro
form filtriert und aus einem gewogenen Kolben auf dem Wasserbad abdestilliert. Der Riickstand 
wird bei 100 ° getrocknet und gewogen. 

Der Gehalt an Anthrachinonabkommlingen betragt nach Feststellungen von TSCHIRCH, 
EDNERund POOLimMit,tel: Schanghai-Rhabarber3,74%,Schanghaiflach3,870/0,Kantonrundund 
flach 3,25%, Kanton II 2,66%' Schensi 2,49%, gewohnliche Handelsware ohne Herkunftsangabe 
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2,8-3,7% ; im Hochstfaile wurden 4,76% gefunden. 1m Mittel kann man ffir guten Rhabarber 
etwa 3-3,5% annehmen. 

Colorimetrisches Verfahren nach TSCBIRCH: Man verfahrt nach TSCHIRCH in folgender 
Weise: 0,5 g des feingepulverten Rhabarbers werden mit 50 ccm verdiinnter Schwefelsaure (5% 
H 2S04) 1/4 Stunde am .~iickfluBrohr gekocht. Nach .. dem Erkalten wird die nicht filtrierte 
Fliissigkeit mit 50 ccm Ather ausgeschiittelt und der Ather abgetrennt. Das Ausschiitteln wird 
so lange mit je 50 ccm Ather fortgesetzt, bis der Ather farblos bleibt und verdiinnte Kalilauge 
beim Schiitteln mit einer Probe des Athers sich nicht mehr rot farbt; dann wird die wasserige 
Fliissigkeit vom Ather befreit, nochmals 1/4 Stunde am RiickfluBrohr gekocht und nochmals mit 
je 50 ccm Ather wiederholt ausgeschiittelt. Die Atherausziige werden vereinigt und mit verdiinnter 
Kalilauge (5% KOH) so lange ausgeschuttelt, wie sich die Kalilauge noch rot farbt (etwa 200 g). 
Die vereinigten alkalischen Losungen werden auf 500 ccm aufgefiillt und 100 ccm dieser Urlosung 
auf 1 Z verdiinnt. Nimmt man von dieser letzteren Losung 350 ccm und fiillt auf 1 Z auf, so soil die 
Fliissigkeit, in dem Literkolben auf weiBem Papier betrachtet, noch deutlich kirschrot gefarbt sein 
und mindestens die gleiche Farbentiefe besitzen wie eine alkalische Aloe-Emodinlosung 
1: 1000000. 

Nach GOLDLIN geben die bisherigen Verfahren zur Bestimmung der Anthrachinon
abkommlinge kein Bild von der Wirksamkeit der Droge. 

Nachweis von Curcumapulver nach ARZBERGER. Etwa 0,1 g Rhabarberpulver bringt 
man auf ein Stiickchen Filtrierpapier und tropft etwa 6-8 Tropfen Ather darauf. Nach dem 
Verdunsten des Athers betupft man die gefarbte Stelle auf der Ruckseite des Papieres mit einem 
Tropfen einer kaltgesattigten Losung von Borsaure in Salzsaure und laBt das Papier wieder trocknen. 
Bei Gegenwart von Curcuma ist das Papier dann an der mit der Borsaurelosung getrankten Stelle 
rot gefarbt, und die Rotfarbung geht beim Betupfen mit Ammoniakflussigkeit in Blau uber. 
1 % Curcuma ist sicher nachweisba~. 

HeZv. laBt 1 g des Pulvers mit Ather und Chloroform zu einer diinnen Paste anreiben, die man 
auf Filtrierpapier bringt und austrocknen laBt. Der nach dem Entfemen des Pulvers bleibende 
Fleck ist von hellgelblicher Farbe; er darf mit heiBgesattigter, wasseriger Borsaurelosung befeuchtet 
und wieder getrocknet nicht orangerot und danach mit Ammoniakfliissigkeit nicht schwarzblau 
werden. 

Nachweis von Rhapontikumwurzel nach JUILLET. Aus 109 Rhabarberpulverwerden 
durch Perkolation mit verdunntem Weingeist (60%) 25-30 g Auszug hergestellt. Den Auszug 
dampft man bei 80° bis auf 7 g ein und schiittelt ihn mit 10 ccm Ather kraftig durch. Bei reiner Rha
pontikumwurzel tritt nach etwa 4 Stunden eine braunliche kristallinische Ausscheidung von Rha
pontic in auf, bei einem Gemisch von 75 T. Rhapontikumwurzel mit 25 T. Rhabarber nach etwa 
24 Stunden, bei einem Gemisch von 25 T. Rhapontikumwurzel und 75 T. Rhabarber erst nach 
mehreren Tagen in sehr geringer Menge. Zum weiteren Nachweis der Verfalschung sammelt man den 
Niederschlag auf einem Filter, wascht ihn mit wenig kaltem Wasser; er besteht aus feinen Nadeln, 
die sich mit Alkalilauge und Ammoniak rot, mit konz. Schwefelsaure orangerot farben und beim 
Erhitzen mit verdiinnter Salpetersaure den Geruch nach bitteren Mandeln entwickeln. 

Fiir die Beurteilung des Rha bar berpul vers und der ka uflichen Rha bar berta bletten 
ist nach P. BOHRISCH und F. KtlRSCHNER die Bestimmung des in Salzsaure unloslichen 
Anteiles der Asche von Wichtigkeit. Bei gutem Rhabarber betragt die Menge des in Salzsaure 
unloslichen Anteiles der Asche hochstens 2% (auf das Rhabarberpulver berechnet). Bei kauf
lichen Rhabarbertabletten fanden BOHRISCH und KtlRSCHNER bis zu 8,2% in Salzsaure unlosliche 
Aschenbestandteile. - Germ. 6 hochstens 0,5%. 

Ze'rkleine1'Ungsjonnen. Zur Herstellung von Zubereitungen wird der Rhabarber 
grob oder mittelfein geschnitten, indem man die Stucke erst mit einem scharfen Wurzelschneide
messer in Scheiben von 3--4 mm Dicke schneidet und diese dann weiter zerkleinert. Dabei werden 
miBfarbene Stellen, die sich besonders an den Bohrlochem finden, entfernt. Die beim Schneiden 
entstehenden feinen Teile werden in der Regel abgesiebt und mit zur Herstellung von Rhabarber
pulver verwendet. Bei der Bereitung von weiniger Rhabarbertinktur soli nach der Vorschrift 
der Germ. das beim Schneiden entstehende Pulver nicht abgesiebt werden. Zur Herstellung des 
Pulvers schneidet man den Rhabarber zunachst auch in Scheiben, trocknet diese bei hochstens 
40° und verwandelt sie in grobes oder feines Pulver, wobei Morser und Sieb gut bedeckt werden. 
In den Handel kommen als besondere im Handverkauf beliebte Schnittform gleichmaBige Wurfel, 
von 10, 7, 5 und 4 mm Seitenlange, Rhiz. Rhei in cubulis. Die Wurfel werden aus entsprechend 
dicken Scheiben durch Sagen hergestent. 

Aujbewuh1'Ung. Ganzer und zerschnittener Rhabarber wird in BlechgefaBen, das Pulver, 
das leicht Feuchtigkeit anzieht, in dichtschlieBenden Glasem, vor Licht geschiitzt aufbewahrt. 
Am Licht verblaBt die Farbe. Ammoniakdampfe farben den Rhabarber dunkel. 

Anwendung. Rhabarber regt in kleineren Gaben (0,1-0,3 g) die EBlust an und wirkt 
magenstarkend, bei wiederholter Anwendung oder in groBeren Gaben abfiihrend, in der Regel ohne 
lastige Nebenerscheinungen hervorzurufen; er wird daher auch bei Kindem und schwachlichen 
Personen mit Vorliebe gebraucht. Man gibt ihn mehrmals taglich zur Beforderung der Verdauung, 
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bei veraltetem Darm· und Magenkatarrh, Leber· und Milzleiden u. dgl., als Abfiihrmittel zu 1-2 g 
in Pulvern, Pillen, Tabletten, Pastillen, Kapseln, Aufgiissen oder Ausziigen (Abkochungen sind 
unzweckma£ig); zur Verbesserung des Geschmackes dienen Zusatze von Cardamomen, Zimt, 
Ingwer, Pfefferminzolzucker. Die abfiihrende Wirkung unterstiitzt man in Pillen durch Sapo 
medicatus, in Aufgiissen, bei deren Bereitung nur ein Durchseihen oder hochstens ein ganz ge
lindes Auspressen stattfinden darf, durch Natriumsulfat, Tartarus natronatus, seItener durch 
Mineralsauren, da diese Umsetzungen hervorrufen. Schwermetallsalze oder Alaun vertragen 
sich nicht mit Rhabarberzubereitungen. Abgeteilte Rhabarberpulver sind in Kapseln aus Ceresin
papier, Pulvermischungen mit Rhabarber am besten in Stopselglasern abzugeben. 

Rhabarber ist in Deutschland dem freien Verkehr entzogen. 

Europaischer, kultivierter Rhabarber. Schon seit mehreren Jahrhunderten werden in 
Europa, wenn auch bisher ohne nennenswerten Erfolg, eine Reihe von Rheum-Arten fiir arznei
liche Zwecke angebaut, so Rh. emodi WALL., Rh. undulatum L., Rh. compactum L., Rh. 
palmatum L., Rh. officinale BAILL. Die Droge zeigt, wenn sie von den beiden letztgenannten 
Arten stammt, natiirlich den Bau des chinesischen Rhabarbers, indessen sind die Stiicke weniger 
fest und derb. Sehr haufig besteht iibrigens dieser Rhabarber im Handel neben dem Rhizom 
auch aus Wurzeln. Yom Gebrauch in der Apotheke ist diese Ware auszuschlieBen. Sie solI fiir 
Veterinarzwecke Verwendung finden. 

Nach Untersuchungen von L. KROEBER (1921) scheint der Anbau von Rh. palma tum und 
Rh. officinale in Deutschland Erfolg zu versprechen. KROEBER fand, daB bei den Rhizomen 
dieser beiden, im Miinchener botanischen Garten gezogenen Rhabarberarten der Extraktgehalt 
hoher und der Aschengehalt niedriger war, als bei einem zum Vergleich herangezogenen Rhabarber 
des Handels. Der Gehalt an Anthrachinonabkommlingen war bei den in Miinchen gewonnenen 
Rhizomen von Rh. palmatum (2,55%) gleich dem der Handelsware (2,57%)' bei Rh. officinale 
hoher (3,25 0/ 0), Die Wurzeln enthielten noch mehr Anthrachinonabkommlinge als die Rhizome, 
bei Rh. palmatum 2,93 %, bei Rh. officinale 4,07 %. Pharmakologisch lieB sich kein Unterschied 
feststellen. 

Nach anderen Angaben enthielt europaischer Rhabarber (ohne Angabe der Stammpflanzen) 
erheblich weniger Anthrachinonabkommlinge, namlich englischer Rhabarber 1,8---2 0/°' franzo
sischer 1,9%' osterreichischer 1,6 0/ 0• 

Zur Herstellung fliissiger Rhabarberpriiparate eignet sich am besten das sorgfaltig 
abgesiebte, vollkommen stau bfreie, grob zerschnittene, eventuell auch in Scheiben geschnit
tene Rhizom. Gepulvertes Rhizom, wie es manche Arzneibiicher vorschreiben, gibt leicht schlei
mige, schwer zu klarende Ausziige. Da auch durch das Auspressen triibende Substanzen in die 
Ausziige gelangen, empfiehlt es sich, das Rhizom durch Perkolation zu erschopfen. Letzteres 
Verfahren gibt blanke Ausziige und bessere Ausbeuten und ist auBerdem weniger umstandlich als 
die Maceration mit nachfolgendem Pressen und Klaren. 

Extractum Rhei. Rhabarberextrakt. Extract of Rhubarb. Ex
trait de rhubarbe. 

Ein wasseriges, bzw. wasserig-weingeistiges trockenes Extrakt, nach Gall. ein 
weiches Extrakt. 

Maceration mit 30-60%igem Weingeist schreiben Germ., Austr., Belg., Japan. und Suec. 
vor. Germ.: 2 T. grob gepuiverter Rhabarber werden mit 10 T. eines Gemisches von 6 T. Weingeist 
und 9 T. Wasser 24 Stunden maceriert, ausgepreBt, nochmals mit 5 T. des gleichen Weingeist. 
Wassergemisches 24 Stunden maceriert. Die PreBfliissigkeiten werden nach 2 Tagen filtriert und 
zur Trockne eingedampft, nach Germ. 6 im luftverdiinnten Raum. - Lediglich mit Wasser 
lassen Hisp., Ital .• Portug. und Ross. das Rhizom ausziehen. 

Groat., Dan., Helvet., Nederl. und Norveg. lassen das (nach Nederl. in Scheiben geschnittene) 
Rhizom durch Perkolation mit etwa 450/ oigem Weingeist erschopfen, das Perkolat durch DestH. 
lation yom Weingeist befreien und zur Trockne eindampfen. - Amer. 1000 g gepulvertes (Nr. 40) 
Rhabarberrhizom werden mit einer Mis('hung aus 4 Volum Weingeist (92.3 Gew.-%) und einem 
Volum Wasser angefeuchtet, dann im Perkolator damit iibersehiehtet 48 Stunden stehen gelassen 
und mit dem gleiehen Weingeist-Wassergemiseh ausgezogen. Das Perkolat wird bei mogliehst 
niederer Temperatur zur Sirupdicke eingeengt (unterWiedergewinnung des Alkohols). InAbdampf
schalen wird das Extrakt bei nicht iiber 70° vollig getrocknet, gepulvert, mit 50g gebrannter Magnesia 
und soviel bei 1000 getroekneter Starke gemiseht, daB 500 g Extraktpulver erhalten werden. 

Ein braunes, in Wasser triibe losliches, hygroskopisehes Extrakt. 
Erkennungsreaktion. Die wasserige Losung wird auf Zusatz von Ammoniakfliissigkeit 

blutrot und gibt auf weiteren Zusatz von Salzsaure einen gelben, floekigen Niedersehlag (Austr.). -
Wenn man die dureh Aussehiitteln einer Losung von 0,01 g Rhabarberextrakt in 5 eem Wasser mit 
Ather erhaltene gelbe Atherlosung mit 3 eem Ammoniakfliissigkeit ausschiittelt, so solI die sieh 
abscheidende wasserige Schieht dunkelrot gefarbt werden (wie bei Extr. Frangul.) (Nederl.). 

Aufbewahrung. tJber Kalk oder in sehr dicht schlieBenden Glas- oder BlechgefaBen. 



570 Rheum. 

Exttactum Rhei fluidum. Rhabarberfluidextrakt.· Fluidextract 
of Rhubarb. Extrait fluide de rhubarbe. 

A~r.: 10.0.0. g gepulverter Rhabarber geben nach VerfahrenA (Bd. I S. 1227) unter Verwendung 
eines ,Gemisches aus 4 Vol. Weingeist (92,3 Gew .. %) und 1 Vol. Wasser 100.0. ccm Fluidextrakt. 
- Belg.: Wie Extr. Ratanhiae fluid. - Helv.: 10.0. T. geschnittener Rhabarber, von Pulver durch 
Absieben befreit, liefern mit einer Mischung gleicher Teile Weingeist (86 Gew .• %) und Wasser 
10.0. T. Fluidextrakt. Erstes Perkolat 75 T. Verfahren sonst wie bei Extractum Cocao fluidum 
(Helv.). Trockenriickstand 35%. 

Extractum Rhei compositum. 
extrakt. 

Eine Mischung folgender Bestandteile: 

Zusammengesetztes Rhabarber-

Germ.6 ~ustr., Helvet., Nederl., Ross. Dan., Norveg., Suec. 

Extract. Rhei 6 6 5 
Extract. Aloes 2 2 2 
Sapo medicatus 4 1 1,5 
Resina Jalapae 1 I 1,5 

Die einzeluen Bestandteile sind vor dem Mischen auf das sorgfaltigste zu trocknen 
(Germ. 6 iiber Kalk) und fein zu pulvem. Austr. laBt das Extrakt ex tempore mischen. - Ein 
graubraunes, in Wasser triibe lOsliches, sehr hygroskopisches Pulver. 

Aufbewahrung. Uber Kalk (Nederl.) oder in sehr gut schlieBenden Glas· oder Blech· 
gefaBen, kiihl! 

Sirupus Cichorii cum Rheo. - ltal.: Man preBt aus zerstoBenen frischen Cichorienblattern 
den Saft aus, kocht ihn auf und filtriert. 12 T. dieses Saftes digeriert man 12 Stunden bei 50.-60.° 
mit 1 T. gestoBenem Rhabarber. In der Kolatur werden 16 T. Zucker geliist. - Hi8p.: Fol. Ci. 
chorii 30. T., Rhiz. Rhei 60. T. werden mit Wasser,infundiert und kalt abgepreBt. In der durch Ab· 
setzen und AbgieBen geklarten Kolatur, deren Menge 360. T. betragen soli, werden 640. T. Zucker 
kalt gelost. 

Sirupus Rhei. Rhabarbersirup. Syrup of Rhubarb. Sirop de 
rhubarbe. 

Germ. 6: 10. T. in Scheiben zerschnittener Rhabarber und 1 T. Kaliumcarbonat werden 
mit 80. T. Wasser 12 Stunden maceriert. Die ohne Ausdriicken erhaltene Kolatur wird einmal 
zum Sieden erhitzt und nach dem Erkalten filtriert. In 60. T. der Kolatur und 20. T. Zimtwasser 
werden 120. T. Zucker heW gelost. - Nederl.: 30. Rhabarber, 3 Natriumcarbonat, 180. Wasser, 
248 Zucker zu 40.0. Sirup. - Japon. und ROB8. wie Germ. aber mit 1 T. Borax auBer dem Kalium. 
carbonat. - Portug.: 50. Rhabarber, 350. Wasser, 650. Zucker. - Suec.: 50, Rhabarber, 10. Natrium· 
carbonat, 370. Wasser, 630. Zucker. - Austr.: 10. T. Rhabarber, 2 T. Borax, 10 T. verd. Wein· 
geist (60. Gew .. %) und 90. T. Wasser maceriert man und filtriert nach 24 Stunden. Auf 10. T. 
Filtrat kommen 16 T. Zucker. - Croat. wie Austr., aber mit 2 T. Natriumcarbonat an Stelle des 
Borax. - Belg.: Zu bereiten aus 50. T. Rhabarberfluidextrakt, 5 T. Kaliumcarbonat, 30. T. Zimt· 
wasser und 915 T. Zuckersirup. - Amer.: Man mischt 10.0. ccm Fluidextractum Rhei mit 4 ccm 
Spiritus Cinnamomi, fiigt eine Liisung von 10 g Kaliumcarbonat in 50. ccm Wasser hinzu und 
fiillt das Gemisch mit Zuckersirup auf 100.0. ccm auf. - Helvet.: 5,0. Extr. Rhei fluid. werden 
mit 6,0. Zimttinktur und 88,0. Zuckersirup gemischt. In der Mischung lost man je 0.,5 Borax und 
Kaliumcarbonat. 

Sirupus Rhei aromaticus. Aromatic Syrup of Rhubarb. - Amer.: Man lOst I g 
Kaliumcarbonat in 150. ccm Tinctura Rhei aromatica und fiillt mit Zuckersirup auf 100.0. ccm auf. 

Sirupus Rhei et Potassii compositus. Compound Syrup of Rhubarb and Po. 
tassa. N eu tralizing Cordial. - Nat. Form.: Zu einer Losung von 16 g Kaliumcarbonat in 
250. ccm Zuckersirup fiigt man eine Mischung aus 16 ccm Fluidextrakt. Rhei (Amer.), 8 ccm 
Fluidextract. Hydrast. (Amer.), 64 ccm Tinct. Cinnamom. (Amer.), 8 ccm Spirit. Menth. pip. 
(Amer.) und 50.0. ccm verd. Weingeist (41,5%) hinzu und fiillt mit verd. Weingeist auf 100.0. ccm auf. 

Tinctura antiperiodica (sine Aloe). Antiperiodic Tincture (without Aloes). -
Nat. Form.: Je 8 g Rhabarberwurzel und Angelicafriichte, je 4 g Alantwurzel, Safran, Fenchel 
und Creta praep., je 2 g Enzian, Zitwerwurzel, Cubeben, Myrrhen, Campher und Larchenschwamm, 
0.,25 g Opium, 0.,35 g schwarzen Pfeffer, je 0.,75 g Zimt und Ingwer (aIle grob gepulvert) erwarmt 
man mit 875 ccm eines Gemisches aus 3 Vol. Weingeist (92,3 Gew .• % ) und 2 Vol. Wasser in einem 
mit RiickfluBkiihler verbundenen Kolben auf dem Wasserbad 12 Stunden bei 65°. Nach dem 
Erkalten wird abgepreBt und der PreBriickstand noch mit so viel von der Weingeistmischung 
durchfeuchtet, daB nach abermaligem Abpressen das Volum der beiden gemischten PreB
fliissigkeiten 100.0. ccm betragt. Hierin lost man noch 20. g Chininsulfat und filtriert. 
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Tinctura antlperiodica cum Aloe. Antiperiodic Tincture with Aloes. WARBURGS 
Tincture. - Nat. Form.: In 1000 ccm Tinctura antiperiodica werden 17,5 g Aloe gelost. 

Tinctura Rhei amara. - NorVel]. u. Buec.: Aus 1 T. Cardamomen, 4 T. Enzianwurzel, 
10 T. Rhabarber (mittelfeine Pulver) und verd. Weingeist (57%) werden durch Perkola· 
tion 100 T. Tinktur hergestellt. Spez. Gew : 0,915 (Suec.), 0,920-0,935 (Norveg.). - Trocken· 
riickstand mindestens 4,5 0/ 0, 

Tinctura Rhei aquosa. Wasserige Rhabarbertinktur. Aqueous 
Tincture of Rhubarb. Infuse alcalin de rhubarbe. Teinture 
aqueuse de rhubarbe. Infusum Rhei alcalinum (cum Natrio carbonico). 

Eine haltbare und klare wasserige Rhabarbertinkturerhalt man, wenn man die 
Zeitangaben der Germ. genau einhalt. Vollkommen staubfreies Rhizom ist dabei 
unerlii.llliche Bedingung. 

Germ. 6: 10 T. Rhabarber (in Scheiben), 1 T. Borax und 1 T. Kaliumcarbonat werden mit 
90 T. zum Sieden erhitzten Wassers iibergossen und in einem verschl08senen (!i GefaJ3 eine 
Viertelstunde lang stehen gelassen. Alsdann werden 9 T. Weingeist hinl!<ugemischt, nach einer 
weiteren Stunde die Mischung durch ein wollenes Tuch geseiht und das Ungeloste gelinde aus· 
gedriickt. 85 T. der Fliissigkeit werden mit 15 T. Zimtwasser gemischt. - Auatr.: 10 Rhabarber, 
3 Borax, 20 verd. Weingeist, 80 Wasser. - Belg.: 100 T. Rhabarber.Fluidextrakt, 10 T. Kalium· 
carbonat und 890 T. Zimtwasser werden gemischt. - Croat.: 10 Rhabarber, 2 Natriumcarbonat, 
10 verd. Weingeist, 160 Wasser. - Helv.: 10,0 Extrakt. Rhei fluid., 8,0 Spiritus, 20,0 Aqua Cinna· 
momi und 60,0 Wasser werden gemischt und in der Mischung gelost je 1,0 Kaliumcarbonat und 
Borax. - Hung.: 50 Rhabarber, je 5 Borax und Kaliumcarbonat, 50 Weingeist (90%), 950 Wasser. 
- ltaZ.: 3 Rhabarber, 1 Natriumcarbonat, 50 Wasser. - Japan. u. Ross.: Wie Germ. - Nor· 
VeI].: 25 Rhabarber, 5 Natriumcarbonat, 250 Wasser; Kolatur auf 170 eindampfon und 30 wein· 
geistiges Zimtwasser zufiigen. 

Hisp.: 15 T. Rhabarber werden mit 500 T. Wasser 12 Stunden maceriert. - NederZ.: 10 T. 
in Scheiben zerschnittenen Rhabarber maceriert man 24 Stunden mit einer Losung von 2 T. Na· 
triumcarbonat in 30 T. Zimtwasser, bringt die Masse in den Perkolator und perkoliert mit Zimt· 
wasser 100 T. abo - Nat. Form.: 1. 100 g Rhabarber (in Scheiben) maceriert man 24 Stunden mit 
einer Losung von je 10 g Borax und Kaliumcarbonat in 750 ccm Wasser, koliert durch Gaze, erhitzt 
die Kolatur zum Sieden, fiigt 125 ccm Aq. Cinnamomi (Amer.) und 110 ccm Weingeist (92,3 Gew .. %) 
zu, filtriert die noch heiJ3e Mischung und fiillt das erkaltete Filtrat mit Wasser auf 1000 ccm auf. 
2. Ex tempore: 10 ccm Fluidextractum Rhei (Amer.), 12,5 ccm Aq. Cinnamomi (Amer.), 5 ccm 
Weingeist (92,3 Gew .. %) und eine Loaung von je 1 g Borax und Kaliumcarbonat in q. S. Wasser 
geben 100 ccm Tinktur. - Suec.: 10 T. Rhabarber werden durch Perkolation mit verd. Wein· 
geist erschOpft. 1m Perkolat lost man 2 T. Natriumcarbonat, destilliert den Weingeist ab und 
erganzt mit Wasser zu 100 T. 

Eine dunkelrotbraune, mit Wasser klar mischbare Tinktur. Spez. Gew.: 1,0 (Austr.), 
1,015-1,02 (Norveg.). - Trockenriickstand mindestens 5% (Austr.). 

Erkennungsreaktion. Die Tinktur nimmt auf Zusatz von Ammoniakfliissigkeit eine blut. 
rote Farbung an, und mit Salzsaure iibersattigt, fiirbt sie sich unter Abscheidung eines reichlichen 
flockigen Bodensatzes braungelb (Austr.). 

Aufbewahrung. Kiihl, am besten in kleinen Flaschen, die (nach Hung.) zu pasteuri. 
sieren sind. Croat. liiJ3t die fertige KoIatur einmal aufkochen, nach dem Erkalten filtrieren, in 
kleine Flaschen a bfiillen und letztere sterilisieren. 

Tinctura Rhei aromatica. Aromatic Tincture of Rhubarb. - Amer.: 200 g Rha· 
barber, 40 g Saigonzimt, 40 g Gewiirznelken und 20 g Muskatniisse liefem durch PerkoIation 
nach der bei Tinctura Rhei spirituosa angegebenen Vorschrift 1000 ccm Tinktur. 

Tinctura Rhei composits. Compound Tincture of Rhubarb. - Brit.: Aus 100,Og 
gepulvertem Rhabarber (Nr. 20), 12,5 gepulvertem Cardomomensamen, 12.5 g gepulvertem Corio 
ander werden durch Perkolieren mit verd. Weingeist (45 Vol..%) 850 ccm Perkolat gewonnen, 
die mit 100 ccm Glycerin gemischt und mit verd. Weingeist auf 1000 ccm ergiinzt werden. 

Tinctura Rhei spirituoss. Weingeistige Rhabarbertinktur. Tincture of Rhu· 
barb. Alcoole (Teinture) de rhubarbe. Tinctura Rhei. - Ergiinzb.: Durch Maceration 
aus 12 T. fein zerschnittenem Rhabarber, 4 T. grob gepulverter Emianwurzel, 1 T. grob gepulverter 
virgin. Schlangenwurzel und 200 T. verd. Weingeist. - Amer.: Aus 200,0 g gepulvertem Rhabarber 
(Nr.40) und 30,0 g gepulvertem Cardamomensamen werden nach dem Verfahren P. (s. S. 871) 
mit einer Mischung von 100 ccm Glycerin, 500 ccm Alkohol und 400 cem Wasser als erstem Men· 
struum und Beendigung der Perkolation mit verd. Weingeist (42%) 1000 ccm Tinktur hergestellt. 
- Belg., Gall., ltal., Portug.: Durch Maceration oder PerkoIation mit verd. Weingeist (60%) 1:5 
zu bereiten. - Japan.: 10,0 Rad. Rhei gr. plv., 1,0 Cort. Cinnamomi gr. plv., 1,0 Fruct. Car· 
damomi gr. ply. werden mit je 50,0 Spiritus (90%) und Wasser maceriert. 
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Tinctura Rhei et Gentianae. Tincture of Rhubarb and Gentian. - Nat. Form.: 
70 g Rhabarber und 17,5 g Enzian - beide grob (Nr. 10) gepulvert, liefern durch Perkolation mit 
verd. Weingeist (41,5 Gew.-%l 1000 ccm Tinktur. 

Tinctura 
Rhubarb. 
rhubarbe. 

Rhei vinosa. Weinige Rha bar bertinktur. Wine of 
Teinture vineuse de rhubarbe. Oenole (Vin) de 
Tinctura Rhei Darelli (Darelii). Vinum Rhei (compositum). 

Germ. 6: 8 T. in Scheiben zerschnittener Rhabarber, 2 T. fein zerschnittene Pomeranzen
schalen, 1 T. zerquetschte Malabar-Cardamomen werden mit 100 T. Xereswein in einer gut ver
schlossenen Flasche an einem schattigen Ort bei Zimmerwarme unter wiederholtem Umschutteln 
1 Woche lang stehen gelassen. Die durchgeseihte und durch Pressen von dem Riickstand getrennte 
Fliissigkeit wird nach dem Absetzen filtriert. In 7 T. des klaren Filtrats wird 1 T. Zucker 
gelost. 

Austr.: 10 T. Rhabarber, 2 T. Pomeranzenschalen, 3 T. Kardamomen, 15 T. Zucker, 100 T. 
heller Malaga. - Belg.: 5 T. Rhabarberfluidextrakt, 95 T. Siidwein. - Gall. 1884: 6 + 100 mit 
SuBwein macerieren. - Helvet.: Wie Germ. aber mit suBem Siidwein und ohne Zucker. - Hung.: 
200 T. Rhabarber, 40 T. Pomeranzenschalen, 10 T. Kardamomen, 1800 T. Tokayer, 200 T. Zucker. 
- ltal.: 8 T. Rhabarber, 3 T. Pomeranzenschalen, 100 T. Marsala. - Nat. Form.: 100 T. Rhabarber, 
10 T. Kalmus, 1000 T. kraftiger WeiBwein. - Nederl.: 9 T. Rhabarber, 1 T. Kardamomen, 100 T. 
Malaga. - portug.: 1 + 10 mit Portwein. - Ross.: Wie Germ. 

Eine klar bleibende weinige Rhabarbertinktur erhalt man unter Zugrunde
legung der Mengenverhiiltnisse der Germ. folgendermaBen: 

8 T. geschnittener Rhabarber, 2 T. geschnittene Pomeranzenschalen und 1 T. frisch und 
moglichst fein zerquetschte Kardamomen maceriert man etwa 8 Tage mit 100 T. Xereswein 
(oder einem anderen Siidwein), preBt ab, schiittelt die PreBfliissigkeit mit 1 T. Talkpulver gut 
durch und laBt mindestens 14 Tage absetzen (wenn moglich noch langer!), filtriert und lost in 
7 T. des klaren Filtrats 1 T. Zucker. 

Eine gelbbraune, klare Fliissigkeit, die sich mit Wasser kaum triiben dad (Germ). Spez. 
Gew. etwa 1,15 (Austr.). Wird durch Natronlauge rotbraun gefarbt (Germ.). Trockenriickstand 
mindestens 35% (Austr.). 

Electuarium Rheicompositum (Gall. 1884). 
Electuaire de rhubarbe compose. 

Electuaire co. tholicum. 

{
Radic. Cichorii conc. 20,0 

1 Rhizom. Polypodii " 80,0 
• Herb. Agrimoniae " 30,0 

" Scolopendrii" 30,0 
2. Aquae destiIIat. 1000,0 
3. Sacchari albi 640,0 
4jPUlPae Cassiae 40,0 
. "Tamarindor. 40,0 

Rhiz. Rhei pulv. 40,0 
Rad. G lycyrr hiz. " 10,0 

5. Folior. Sennae" 40,0 
Fruct. Foeniculi" 15,0 
Semin. Cucurbitae " 15,0. 

Man kocht 1 mit 2 bis auf °13 ein, preJlt aus, 
kocht die Fliissigkeit mit 3 zum dicken Sirup 
und bringt diesen mit 4 und 5 zur Latwerge. 

Elixir Absinthli composltum (Dresd. Vorschr.) 
STOUGHTONS Elixir. 

Herbae Absinthii 40,0 
Radic. Gentianae 25,0 
Cort. Aurantii fruct. 20,0 
Rhiz. Rhei 15,0 
Cortic. Cascarill. 5,0 
Aloes 5,0 
Spiritus diluti 1000,0. 

Elixir Rhel (Nat. Form.). 
Elixir of Rh u barb. 

Tinct. Rhei dulcis (Nat. Form.) 500 ccm 
Alcohol 65 
Aquae 185 " 
Glycerini 125 " 
Sirupi Sacchari 125 " 

Elixir Rhel et Magnesll Acetatls (Nat. Form.). 
Elixir of Rhubarb and Magnesium 

Acetate. 
Elixir Rhei et Magnesiae. 

Elixir of Rhubarb and Magnesia. 
1. Magnesiae usta 20,0 g 

2. Acidi acetic. (Amer.) 36 0/0 
150,0 ccm vel q. s. 

3. Extract. Rhei fluidi 
(Amer.) 

4. Elixir. aromatici 
125,0 ccm 

(Amer.) q. s. ad 1000,0 ccm 
Man lOst 1 In 2 bei gelinder WArme, neutralisiert 

genau, fUgt 3 hinzu und bringt mit 4 auf 
1000 ccm. 

Extractum Rhei alcallnum. 
Extractum pro Tinctura Rhei aquosa. 

{
RhiZ. Rhei in tabulis 100,0 

1. Boracis 10,0 
Kalii carbonici 10,0 

2. Aquae fervidae 600,0 
3. Spiritus 60,0 
4 {AqUae calidae 200,0 

. Spiritus 20,0 
Man liUlt 1 mit 2 y. Stunde bedeckt stehen, fUgt 

3 hinzu, preJlt nach 1 Stunde gelinde aus, wiischt 
mit 4 auf dem Seihtuche aus und dampft den 
Auszug zur Trockne ein. Ausbeute etwa 50,0. 
Durch Losen in 150,0 Zimtwasser, 90,0 Wein
geist und q. s. Wasser erhAlt man daraus 1000,0 
Tinct. Rhei aquosa. 

Guttae Inosemzowl. 
lNOSEMZEFFS Tropfen. 

Tinct. Rhei amar. spirit. 
Tinct. Valerian. aeth. 
Spirit. aetherei 
Tinct. Opii 
01. Menth. pip. 
Extr. Strychni spiro 
Tinct. Castorei sibir. 

Infusum Rhei alcallnum 
(F. M. Beroi. 11. Germ.). 

360,0 
180,0 
180,0 
90,0 

3,75 
0,72 

15,0. 

Infus. Rhiz. Rhei 7: 150,0 
Natri blCarbomci 10,0 
01. Menthae pip. gtts. IV. 
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Mistura Rhel composita (Nat. Form.). 
Compound Mixture of Rhubarb. 

SQUIBBS Rhubarb Mixture. 
Extract. Rhei fluidi 
Extract. Ipecacuanh. fluidi 

12 ccm 

(Amer.) 
Natrii bicarbonici 
Glycerini 

2 ccm 
24 g 

250 ccm 
Aquae Menthae pip. 

(Amer.) q. s. ad 1000 ccm. 

Mlstura Rhel et Sodae (Amer. VIII). 
Mixture of Rhubarb and Soda. 

Natrii bicarbonici 35 g 
Extract. Rhei fluidi. 15 ccm 
Extract. Ipecacuanh. fluid. 3 " 
Glycerini 350 
Spiritus Menthae pip. 35 
Aquae q. s. ad 1000 " 

Mlxtura aperiens (Norv.). 
Kalii tartarici 15,0 
Infusi Rhei alcaJini 50,0 
Aquae destillatae 35,0. 

Mlxtura Rhel et Magneslae (Hisp.). 
Magnesiae ustae 
Aquae Aurantii flor. 
Sirupi Rhei 
Aquae destillatae 

Mlxtura Rhel salina (Dan.). 

5,0 
5,0 

25,0 
60,0. 

Ammonii chlorati 20,0 
Natrii biboracici 5,0 
Aquae Menthae piperitae 775,0 
Infusi Rhei alcaJin. (s. Tinct. 

Rhei aquosa) 200,0. 

PastllU Rhei (Ita!.). 
Rhizom. Rhei 0,05 
Sacchari 0,95 

pro dosi. 

Pllulae antlperlodlcae (Nat. Form.). 
Antiperiodic Pills. WARBURGS Pills. 

Extract. Aloes 6,5 
Rhiz. Rhei 3,2 
Radic. AngeJicae 3,2 
Radic. Helenii 1,6 
Croci 1,6 
Fruct. FoenicuJi 1,6 
Rhiz. Zedoariae 0,8 
Cubebarum 0,8 
Myrrhae 0,8 
Agarici 0,8 
Camphorae 0,8 
Chinini sulfurici 9,0 
Extract. Gentianae q. s. 

Man formt 100 PIlien. Obige Vorschrift ohne 
Extract. Aloes glbt WARBURGS Pills without 
Aloes. 

Pilulae cathartlcae (F. M. Germ.). 
Aloes 4,0 
Tub. Jalap. pulv. 2,0 
Rhizom. Rhei pulv. 
Croci 
Sapon. medic. iiii 0,5. 

Zu 50 PIllen. 

Pllulae Rhel. 
Rha barberpillen. 

F. M. Bero!. 
Rhiz. Rhei pulv. 
Glycerini 

Zu 30 Pillen. 

Pfarrer KNEIPP. 

10,0 
5,0. 

Extract. Rhei 
Rhiz. Rhei 

Zu 100 Pillen. 
iiii 5,0. 

Pllulae Rhel angIicae (F. M. Germ.). 
Rhiz. Rhei pulv. 4,5 
Aloes 3,0 
Myrrhae 3,0 
Sapon. medicati 3,0 
Olei Menthae pip. gtts. V 
Electuar. Theriac. 6,0. 

Z u 100 PIlleu. 

Pilulae Rhel compoaltae. 
Compound Rhubarb Pills. 

Brit. 
Rhiz. Rhei pulv. 25 g 
Aloes Socotrin. 20 " 
Myrrhae 14" 
Saponis duri" 14 " 
Olei Menthae pip. 2 ccm 
Sirupi GIUCOSI 25 g 

stoBt mall zur Masse. Dosis 0,25-0,5. 

Amer. 
Rhiz. Rhel Pulv. (Nr. 80) 
Aloes 
Myrrhae 
OIei Menthae pip. 
Aquae q. s. 

Zu 100 Pill en. 

Rhiz. Rhei 
Aloes 

Helvet. 

Sapon. medicati 
Myrrhae 

13,0 
10,0 

6,0 
0,5 ccm 

10,0 
8,0 
6,0 
6,0 

Olei Menthae pip. gtts. XVI. 
Glycerini 
Aquae iiii gtts. XL. 

Zu 100 Pillen. 

Japon. 
Extracti Aloes 2,0 
Extracti Rhei 6,0 
Resinae Jalapae 1,0 
Saponis medicati 4,0 
Aquae quo s. ad pUulaB pond. 0,1. 

Mit Rhabarberpulver bestreuen. 

Norveg. 
Extracti Rhei 
Extracti Gentianae 
Natni bicarbonici 
MagneBiae carbonicae 
Olei Carvi 
Olei Coriandri 
Olei Foeniculi 
Olei Menthae piperitae 
Adipis lanae q. B. 

25,0 
20,0 
50.0 
50,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

Zu 1000 Pillen, mit Talkpulver zu bestreuen. 

Pliulae Rhel fortlores F. M. Germ. 
Aloes 
Extracti Rhei 
Saponi s medicati 
Rhiz. Rhei pulv. 

Zu 30 Pillen. 

2,0 
2,0 
0,5 
0,5. 

Pulvls aerophorus cum Rheo. 
Brausepulver mit 

Pulveris aerophori 
Magnesii carbonici 
Rhiz. Rhei 

Rhabarber. 
70,0 
10,0 
20,0. 

Pulvla antihaemorrholdaIis. 
Hamorrhoidenpulver. 

Rhiz. Rhei 
Sulfuris depurat. 
Magnesli carbonic. 
Kalh tartarici 
Elaeosacchar. Ci tri 

5,0 
5,0 
5,0 

15,0 
20,0. 

Pulvls Antimonll cum Rheo (Form. Coloniens.). 
Hydrarg. sulfurat. nigr. 
Stibii sulfurat. mgr. 
Resin. Guajaci pulv. 
Magnes. carboniC! 
Sacchari albi pulv. iiii 3,5 5,25 8,75 
Rhiz. Rhei pulv. 2,5 3,75 6,25 

20,0 30,0 50,0. 
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Pulvls Rhel eomposltus. 
Compound Powder of Rhubarb. 

GREGORYS Powder. 

Rhiz. Rhei pulv. 
Magnesiae ustae 
Rhiz. Zmgiberis 

BrIt. 
22,0 
66,0 
12,0 

Amer. 
25,0 
65,0 
10,0 

Pulvls Rhel et Magneslae anlsatus (Nat.Form.) 
Anisated Powder of Rhubarb and 

Magnesia. 
Compound Anise Powder. 

1. Rhiz. Rhei subt. pulv. 35 g 
2. Magnesiae ustae ponderos. 65 g 
3. Olei Anisi 8 ccm 
4. Spiritus 10 ccm. 

Man lost 3 in 4 und mischt mit 1 und 2. 

Pulvls stomachlcus (F.~. Berolin. u. Ergllnzb.) 
Magenpul ver. 

Bismuti subnitrici 5,0 
Rhiz. Rhei pulv. 5,0 
Natrii bicarbonici 20,0. 

Die Form. mag. Coloniens. liigen noch hinzu: 
Elaeosacch. Menth. pip. 10,0. 

Pulvls stomachlcus LEUBE. 
Magenpulver nach Prof. LEUBE. 
Rhiz. Rhei pulv. 10,0 
Natr. bicarbonic. 
Natr. sulfuric. sicc. ali' 2,5 

wird auch mit 01. Menth. crisp. oder 01. Origani 
aromatisiert verordnet. 

Rlrupus pectoralis WITZLEBEN 
(Ramb. Vorschr.) 

WlTZLEBENS Brustsaft. 
01. Amygdalar. 1,0 
Sirup. Rhei 3,0 
Sirup. Rhoeados 3,0 
Oxymell. SciIlae 3,0. 

Sirupus Rhel composltus. 
Sirop de rh u barbe compose (Gall.). 

Sirupus Cichorii compositus. 
Sirop de chicoree compose. 

1. Rhiz. Rhei 200,0 
2. Cort. Cinnamom. ceylan. 20,0 
3. LIgni Santali citrini 20,0 
4. Aquae destiIlat. (80 0 ) 1000,0 
5. Sacchari albi 3000,0 

{
RadiCiS Cichorii 200,0 
Folior. Cichorii 300,0 

6. Rerbae Fumariae 100,0 
Rerbae Scolopendrii 100,0 
Fruct. Alkekengi 50,0 

7. Aquae ebullJentis 5000,0. 
Man digeriert 1-3 mit 4 sechs Stunden, preJ3t 

aus, iiltriert und Iiist in je 100 g FiJtrat 180 g 
Zucker kalt auf. Den PreJ3riickstand und 6 
iibergieJ3t man mit 7, preJ3t nach 12 Stunden 
aus und kocht aus der Fliissigkeit und dem 
Reste von 5 einen Sirup vom spez. Gew. 1,26. 
Beide Sirupe werden gemischt. - Nach einer 
vereinfachten schweizer Vorschrift ist der Sirop 
de chicoree ledigJich der zuerst erhaltene Sirup. 

Species Moldau (F. M. Germ.). 

Rhizom. Rhei 30,0 
Cort. Chinae calisayae 20,0. 

Tlnetura Rhel KOELREUTER. 
Rhiz. Rhei conc. 150,0 
Cort. Aurantii fruct. conc. 50,0 
Rerb. Centaur. minor. " 25,0 
Fruet. Foeniculi cont. 15,0 
Spiritus (87%) 500,0 
Aquae destiIl. 500,0. 

Vlnum Rhel amarum (Suec.). 
Fructus Cardamomi pulv. 1,0 
Radicis Gentianae cone. 2,0 
Rhizomat. Rhei cone. 10,0 
Vini de Marsala 100,0. 

Amasira von ANDREAS LOCHER in Stuttgart besteht nach Angabe des Fabrikanten aUB 
Sinau 4,0, Bertramwurzel 4,0, Fenchel 5,0, Krullfarn 3,0, AbbiBkraut 3,0, Akley 3,0, Paonie 2,0, 
Basilienkraut 2,0, Sarsaparille 13,0, Rhabarber 22,0. 

Antifennenttabletten bestehen aUB Rhiz. Rhei, Bismutum subnitricum, Natrium bicarbonic., 
Magnesium carbonicum und Elaeosacchar. Menthae pip. 

Bisanna, von Apotheker CL. GEseHER in Gronau gegen Gallensteine angepriesen, solI aus 
gleichen Teilen Rhiz. Rhei, Tub. Jalapae und Soda bestehen (Gesundheitslehrer). 

DUNGS Rhabarberelixir ist ein Elixir. Rhei aromaticum, das in 5 T. die wirksamen Stoffe 
von 1 T. Rhabarber enthalt und gewiirzhaft schmeckt. 

Flatulin -Pillen sollen aus je 4 g Natrium bicarbonicum, Rad. Rhei, Magnesium carboni
cum, ie 3 Tr. Fenchel-, Kiimmel- und Pfefferminzol auf je 100 Pillen bestehen. 

Goldhammer-Pillen enthalten pro dosi Bismut. salicylic. 0,1, 01. Menthae pip. 0,07, Rhiz. 
Rhei, Fruct. Carvi aa 0,03, Carbo vegetab. 0,04, Extr. Gentianae 0,05, Gelatin. 0,02 g. 

HOPJ<'MANNS Abfiihrpulver von Apotheker G. HOFFMANN in Dresden, Storch-Apotheke, 
besteht aus Rhabarber, GlaubersaIz, Oremor tartari, Magnesia, Schwefel und Pfefferminzzucker. 

Kreuznacher Tabletten sind Schokoladentabletten mit Extrakten von Rhabarber, Schlehen
bliiten, Pomeranzenschalen, Tausendgiildenkraut, Faulbaumrinde, Baldrianwurzel und SiiBholz. 

Magnetisierte Rhabarberpillen von KARL POHL in Berlin enthalten im wesentlichen 
Rhabarberextrakt, Jalapenpulver und Jalapenharz (JuCKENACl{ und GRIEBEL). 

Dr. RAYS Dann- und Leberpillen sollen enthalten: Leptandrin O,Olg, graues WaInuB
rind~nextrakt 0,03, Rhabarberextrakt 0,04, Aloeextrakt 0,06, medizinische Seife 0,02; sie sind 
mit Silber iiberzogen. 

Rhabarberpillen, BLUl\IES, sind identisch mit Dr. STRAHLS Hauspillen (s. Bd. I, S. 354). 
Sirop depuratif VINCENT ist Rhabarbersirup mit 8,5% Kaliumjodid. 
Stomoxygen enthi!.lt nach MANNICH und KROLL etwa 6% Magnesiumsuperoxyd, 20% 

Natriumbicarbonat, Rhabarber, Enzian, Milchzucker und etwas Starke. 
Tonnola-Zehrkur gegen Korpulenz soli nach Angabe des Fabrikanten bestehen aus: Natr. 

chlorat. 7%, Pepsin 5%, Saccharum 6%, Natr. sulf. 13%, Magnes. sulf. 7%, Rad. Liquir. 
7 %, Rhiz. Rhei 5 %, Fruet. Cardamom. 8 %, Gewiirzpulver 3 %, Fruct. Foeniculi 10 %, Anis 
8%' Fo1. Sennae 13% , Ferr. sacchar. 8%. Es konnten nachgewiesen werden: Rohrzucker, Na
triumsulfat, Magnesiumsulfat, Natriumchlorid, Eisen (in wasserloslicher Form), SiiBholzwurzel 
und Sennesblatter (Untersuehungsamt Berlin). 
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Rheum rhaponticum L. Heimiseh in Bulgarien und Sibirien, auch kultiviert. 
Blattstiel halbzylindriseh, oberseits flach, unterseits gefurcht, Blattspreite rundlieh· 
eiformig, am Grunde tief herzformig, ganzrandig-wellig. 

Radix Rhapontici. Rhapontikwurzel. Raeine de rhapontio,' Radix Rhei 
nostratis (si biriei, pon tiei. austriaea). Falseher (pontiseher, osterreichischer) 
Rhabarber. 

Verwendung findet das Rhizom mit den WUl'zeln. 
Die Rbapontikwurzel kommt in den Handel in Form von keuligen oder cylindriscben, oft 

gekriimmten, stets gescbalten Stiicken, die auBen braunlicb- oder dunkelgelb, inn,en blaBgelblicb 
sind_ Auf dem Querscbnitt zeigen sicb sternformig zablreicbe, fast bis zur Mitte reicbende braun
lich-rotlicbe Linien (die Markstrablen). Die Mitte ist oft markig oder hobl. Maserkreise fehlen. 
Die Wurzel riecht schwach rhabarberartig und schmeckt etwas bitter. Beim Kauen knirscht das 
Pulver zwischen den Zabnen; der Speichel wird gelbgerarbt. 

Mikroskopisehes Bild. Das zwischen den meist einreihigen Markstrablen liegende 
Gewebe flihrt Starke und Oxalatdrusen. In dem innerbalb des Cambiums liegenden GefaBteil 
finden sich zerstreute GefaBe. 

Bestandteile. Nach TSCHIRCH entbalt die Wurzel kein Emodin und Rhein, wobl aber 
Chrysopbansaure und Emodinmethylather, ferner Chrysorhapontin (= Tetrabydro
dioxydimethylantbrachinon), C brys 0 p 0 n tin (= Tetrahydromethoxydioxymetbylanthracbinon) 
und als kennzeichnendes Glykosid zu etwa 1,5% das Rhaponticin (HOBNEMANN), das mit dem 
Rhapontin nacb HESSE und dem Ponticin nach GILSON identisch ist. Dq.s Rbaponticin gebort 
nicht zu den Antbracbinonglykosiden: es gibt bei der Hydrolyse Traubenzucker und Rbapon
tigenin (= Pontigenin HESSE). 

Nach HESSE entbaIt die Wurzel Rhapontin, C21H2,Og (Smp. 215 0), Anbydrorhapon
tigenin, C16H120 S' Isorhapontigenin, C15H140" Chrysophansaure, C15H100 4, Rha
barberon, C15H lOO& (in Spuren), Chrysaron, C15H10 0 S und dessen M~thylather, Gluko
cbrysaron, C21H200 10, Gallussaure, Rhapontsaure, C17H160 e (oder C21H200 7). 

Anwendung. Wie Rhabarber, aber nur auf ausdriickliche Verordnung zul~ssig. 

Rhus'. 
Rhus toxicodendron L. Anacardiaceae-Rhoideae. Heimiseh in Japan und 
in N ordamel'ika bis Mexiko. Aufrechter oder klimmender Strauch mit langgestielten, 
dreiziihligen BHittern, deren Bliittchen eiformig, gestielt, ganzrandig oder gekerbt
gezahnt und meist kahl sind. 

Folia Toxicodendri. Giftsumachblatter. Poison Oak Lea ves. Feuilles 
de sumac veneneux (de vinaigrier). Folia (Herba) Rhois toxicodendri. 
Herba Rhois radicantis. Giftbaumblatter. Giftiger Epheu. 

Die nach der Bliitezeit gesammelten, gut getrockneten Blatter. 
Beim Einsa=eln der Blatter ist groBe Vorsicht geboten, da schon leise Beriihrung mit den 

Blattern und anderen Teilen der Pflanze unangenehme Hautentzfrndungen, bosartige und lang
wierige Ausscblage bervorruft. Man muB deshalb die Hande durch weit hinaufreichende Hand
schube scbiitzen. Auch das vorherige Waschen der nicht bekleideten Korperteile mit einer Losung 
von KaHumbicarbonat (1: 100) Boll die Wirkung der Blatter auf die Haut verhiiten. 

Das Blatt ist lang gestielt, dreizahlig, mit zarten, hautahnlich-diinnen, buchtig 
geziihnten oder weitlaufig gekerbten, unterseits weich behaarten, spitzen, eirunden, 
8-15 cm langen, 5-10 cm breiten Blattchen. Von letzt~ren ist das mittlere und etwas 
groBere langgestielt, die seitenstandigen sind kurzgestielt oder sitzend. Die unter 
spitzem Winkel abgehenden Sekundarnerven treten wie der Hauptnerv unterseits 
starker hervor, steigen bogenartig auf und verbinden sieh gegen den Rand zu. Ohne 
Geruch und von herbem, seharfem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Spaltoffnungen nur in der Unterseite des Blattes. Haar
bildungen: 6-8zellige, starkwandige, glatte Gliederhaare und kenlige Driisenbaare mit ein- oder 
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mehrzelligem Stiel und ein- oder zweizelligem Kopfchen. 1m Palisadengewebe groBe Einzelkristalle, 
im iibrigen Teile des Mesophylls zahlreiche Kristalldrusen. Der Weichbast der GefaBbiindel fiihrt 
Milchrohren. 

Verwechslungen. Die ahnlichen, jedoch mit samtlich ungestielten Blattchen versehenen 
Blatter von Ptelea trifoliata L., in Nordamerika heimisch, als Zierpflanze gezogen. Die Blatter 
fein gekerbt, unterseits filzig und nur gegen die Basis sehr verschmalert. Die einfachen Haare 
sind einzellig, nicht gegliedert, sehr dickwandig, die Cuticula ist warzig, die Driisenhaare sind groBer, 
ungestielt, keulig-kugelig, finden sich auf beiden Seiten in geringer Anzahl. 1m Inneren keine 
)filchsaftgange, aber unter der oberen Epidermis und im Collenchym der Mittelrinde zahlreiche 
Oldriisen, deren deckende Epidermiszellen eine rundliche, gut sichtbare Gruppe von 4-8 konzen
trisch geordneten Zellen bilden. Die gleichen zahlreichen Kristalldrusen wie bei Rhus. Die 
Blatter von Cissus quinquefolia PURSH (Ampelopsis quinquefolia ROM. et ScHULT., 
Ampelopsis hederacea MICHX.), die Blatter fiinfzahnig gefingert, wahrend die vom Rhus 
toxicodendron dreizeilig zusammengesetzt sind. 

Bestandteile. Die Blatter enthalten nach ACREE und SYME Gallussaure, Fisetin, 
Rhamnose und eine giftige Gummi- oder Wachsart von glykosidischer Natur; dieses 
Glykosid zerfallt durch Einwirkung von Sauren in Gallussaure, Fisetin und Rhamnose_ 
Der Gerbstoffgehalt betragt bis 25%. Nach PFAFF enthalten die Blatter als wirksame Substanz 
zu 3,30/0 eine olige Fliissigkeit, Toxicodendrol, ferner atherisches 61 und Harz. Nach 
MAISCH ist die den bei der Beriihrung mit der frischen Blattern auftretenden Hautausschlag her
vorrufende Substanz eine fliichtige Saure, Toxicodendrolsaure, KmTTEL nennt diesen Stoff 
Toxicodendrin. Dieser Stoff kommt auch in anderen ebenso wirkenden Rhusarten vor. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. In dichtschlieBenden GefaBen, nicht iiber ein Jahr. 
Anwendung. Friiher als Narkoticum, diese Anwendung hat sich aber als unzweckmaBig 

erwiesen. GroBte Einzelgabe 0,4 g, Tagesgabe 1,2 g. 

Rhus glabra L. Smooth Sumach. Heimiseh in Nordamerika. Man verwendet 
in Amerika die fast kugl'ligen, dicht mit purpurroten Haaren bedeckten, einsamigen 
Friichte. Die Friichte sind nicht selten mit den Friichten von Rhus typhina L. 
vermischt. 

Rhus aromatica AITON. Gewiirzsumach. Stinkbusch. Sweet Sumach. 
Heimisch von Kanada durch das atlantische Nordamerika bis Mexiko. 

Cortex Rhois aromaticae Radicis. Gewfirzsumachrinde. Sweet Fra
grant Sumach. (Fragrant) Sumach Bark. Stinkbuschwurzelrinde. 

Die getrocknete Rinde der Wurzel. Sie besteht aus aullen graubraunen bis 
dunkelbraunen, mit querlaufenden LenticelJen versehenen, innen weiBlichen oder 
fleischrot gefarbten, verschieden dicken, eingerollten Stiicken. Die Rinde ist bis 2 mm 
dick, ihr Bruch kornig, nicht faserig. Der Geruch angenehm, der Geschmack bitter
lich adstringierend, wenig aromatisch. 

Mikroskopisches Bild. Die Korkschicht aus flachen unverdickten Zellen. In der 
primaren Rinde an der Grenze zur Korkschicht in einer Reihe angeordnet kleine Gruppen stark 
verdickter, teilweise einen braunen Inhalt fiihrender Steinzellen. Primare und sekundare Rinde 
lassen zahlreiche auf dem Querschnitt etwas tangential gestreckte, auf dem LangSBchnitt lang
gestreckte schizogene Olschlauche erkennen. Die Markstrahlen einreihig. Die Rindenstrahlen 
zeigen abwechselnd mit Rindenparenchym sehr zahlreiche Schichten zusammengefallener Sieb
rohren. 1m Parenchym der primaren und besonders im auBeren, weniger im inneren Teile der 
sekundaren Rinde sehr reichlich Zellen mit Kalkoxalatdrusen; in der Umgebung der Steinzellen 
Einzelkristalle. Sklerenchymfasern fehlen. Starke ist im Parenchym reichlich vorhanden. 

Bestandteile. Fettes 61, Gerbstoff, Gallussaure. 
Anwendung. Gegen Blasenleiden, besonders gegen Bettnassen. Gabe fur Kinder 

2-3 mal taglich 5-20 Tropfen je nach dem Alter, langere Zeit hindurch. 
Extractum Rhois aromaticae fluidum. Fluidextrakt aus der Wurzelrinde des 

aromatischen Sumach. - Ergiinzb.: Aus 100 T. der mitteJfein gepulverten Wurzelrinde, die 
mit einem Gemisch aus 15 T. Weingeist, 25 T. Wasser und 10 T. Glycerin zu befeuchten sind, 
werden mit einer Mischung aus 1 T. Weingeist und 3 T. Wasser 100 T. Fluidextrakt hergestellt. 

Tinctura Rhois aromaticae. - Ergiinzb.: 1 + 5 mit verd. Weingeist zu bereiten. 

Rhus perniciosa H. B. KTH. in :M:exiko, liefert ein purgierend und di
uretisch wirkendes Gu:wmiharz (Goa Anchipin), das 34% Gummi und 44 % 
bittersohmeckendes H ar z enthiHt. 
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Rhus succedanea L. und andere wachsliefernde Arten siehe Bd. I, 
S. 898. 

Rhus semialata MURRAY li.efert Gallen, siehe Band I, S.1333. 

Rhus vernicifera D.C.liefert Lack, siehe Lacca, S.63. 
Einige Rhusarten enthalten in den Blattern reichliche Mengen von Gerbstoff 

und werden daher technisch verwendet. So liefert Rhus coriaria L., der Gerber· 
'Sumach, den sizilianischen, spanischen, portugiesischen, griechischen 
und einen Teil des fianzosischen Sumachs, Rhus cotinus L., der Farber· 
oder Periickenbaum, den tries tiner, venetianischen, ungarischen und 
tiroler SU:plach, wogegen der proven9alische Sumach von Coriaria 
myrtifolia L. stammt. Nordamerikanischen Sumach liefern Rhus ty
phina L., Rh. gla bra L., Rh. copallina L., Rhus canadensis L. Der 
Gerbstoffgehalt schwankt von 10-270/0. 

Ribes. 
Ribes rubrum L. Saxifragaceae-Ribe~ioideae. Johannisbeere. In Nord
und Mitteleuropa, Asien und dem nordlichen .Amerika. Strauch mit unbewehrten 
Zweigen. Blatter handnervig, doppelt gesagt, driisig punktiert, in der Knospenlage 
gefaltet. Bliiten zwitterig, in vielbliitigen, hangenden Trauben, mit eiformigen Deck. 
blattchen und beckenformigem, kahlem Kelch. Frucht eine saftige Beere, yom 
vertrockneten Kelch gekront, rot oder weW. 

fructus Ribis. Johannisbeeren (rote). Currant Berries. Gooseberries. Gro
<leilles. Baccae Ribium (Riberiorum rubrorum). Ribia (Ribesia) rubra. 

Die reifen Beeren. Die Frucht ist eine von den verwelkten Resten der Bliite gekronte rote 
Beerenfurcht, entstanden aus dem mit der Kelchrohre verwachsenen Fruchtknoten. Sie ist kugelig, 
einfacherig, 4-8 mm dick, glatt, glanzend, rot und mit durchscheinenden wei Ben Langsadern 
{GefaBbiindeln). Der Geschmack ist sauerlich-siiB. Die bis 8 an zwei waudstandigen Samenleisten 
durch lange Nabelstrange (4-5 mm lang) befestigten, 4-5 mm langen, 3-4 mm breiten, braunen, 
harten Samen sind von einer gaUertartigen, durchsichtigen Hiille umgeben (der auBeren Testa) 
und in einem saftigen, zartzelligen, fast breiartigen, die ganze Frucht erfiillenden Fleisch einge bettet. 
Der sehr kleine Embryo liegt an der Basis des Endosperms. 

Bestandteile. Die frischen Beeren enthalten nach KOE:S-IG etwa: 85% Wasser, 2,20/0 
£reie Saure (1/3 Citronensaure, 2/3 Apfelsaure), 6,5% Zucker. Schalen, Fasern und Kerne 
4,6%, 0,7% Asche. 

Ribes nigrum L. Heimisch im europaisch.asiatischen Waldgebiet bis zur Man
dschurei, haufig in Garten kultiviert. Blatter tief 3-5Iappig, am Grunde mehr 
odor weniger herzformig; Deckblatter pfriemlich. Kelchrohre glockenformig, driisig 
punktiert und wcichhaarig; Die ganze Pflanze hat cinen wanzcnartigen Geruch. 

Fructus Ribis nigri. Schwarze Jobannisbeeren. Black Currants. Groseilles 
noires. Ribia (Ribesia) nigra. Ahlbeercn. Gichtbeeren. 

Die Friichte sind groBer als bei Ribes rubrum, blaulich-schwarz; die Oberflii.che ist driisig 
behaart, der Geruch eigenartig, der Geschmack siiBlich sauerlich. Der Bau ist der gleiche wie bei 
der roten Johannisbeere. 

Die frischen Beeren dienen zur Bereitung von Sirup, Gelee und Likor. 

Folia Ribis nigri. Schwarze Jobannisbeerbliitter. Feuilles de cassis. Ahl. 
beerblatter, Gichtbeerblatter. Cassistee. 

Die sorgfii.ltig getrockneten Blatter. Diese sind lang gestielt, meist fiinflappig, die Lappen 
spitz, sii.geartig eingeschnitten, fast kahl, unterseits mit feinen harzigen Punkten besetzt und von 
her bsauerlichem Geschmack. 

Die Blatter werden als schweiBtreibendes Mittel, auch in Kneippschen Heilmitteln, angewandt. 
Hager, Handbnch II. 37 
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Consena Ribium. J ohannis beerkonserve. - Na.ch EUG. DIETERICH: 1000.0 ab. 
gebeerte Johannisbeeren bringt man, nachdem man sie gewaschen und auf einem Sieb hat gut 
abtropfen lassen. mit 1000,0 zerstoBenem Zucker in eine Porzellanschale und erhitzt auf dem 
Dampfbad unter fortwahrendem Riihren so lange, bis eine herausgenommene Probe beim Er. 
kalten geleeartig erstarrt. Man fiiIlt die nun fertige Masse, nachdem sie auf 40-50 0 abgekiihlt 
ist, in trockene und etwas erwarmte Weitha.lsgliiser. Man verschlieBt mit paraffinierten Korken. 

Sirupus Ribis rubri. J ohannisbeersirup. Sirop de groseille. - Aus gequetschten 
und vergorenen roten Johannisbeeren wie Sirupus Cerasorum zu bereiten. - Belg. u. Gall.: Aus 
20 T. roten Johannisbeeren, 2 T. roten sauren Kirschen und 1 T. schwarzen Kirschen. 

Sirupus Ribis nigri, Schwarzer Johannisbeersirup, wird aus schwarzen Johannis. 
beeren ebenfalls wie Sirupus Cerasorum hergestellt. 

Keuchhustensart "Marke Medico" von OTTO REICHEl, in Berlin ist schwarzer Johannis. 
beersirup (JUCKENACK und GRIEBEL). 

Ricinus. 
Rioinus oommunis L. und aus dieser durch Kultur entst.andene Spielarten. 

Eu phor biaceae -Crotono ideae -Aca lyp heae. Urspriinglich wohl in Siid. 

asien und in Afrika heimisch, durch die Kultur weit in warmeren Gegenden verbreitet, 
der Olgewinnung wegen angebaut. In.den Tropen strauchig und iiber 10 m hoch, in 
Mitteleuropa einjahrig, bis 2 m hoch. Blatter groll, abwechselnd, schildformig, 
handformig, vieUappig, die Abschnitte gesagt. Bliitenstand rispig, die oberen Bliiten 
gedrangt, mannlich, die unteren gestielt, weiblich. Staubfaden wiederholt gabelig 
geteilt, Thecae getrennt, fast kugelig. Fruchtknoten dreifacherig. Griffel kurz 
oder verHi,ngert, Narbe 2spaltig, seltener ungeteilt, abstehend, federformig. 
Frucht eine dreifacherige, dreiknopfige, glatte oder stachelige, dreilappig aufspringende 
dreisamige Kapsel. 

Semen Ricini. Ricinussamen. Castor Oil Seed. Semence de ricin. Semen 

Cataputiae majoris. Purgierkorner. Kastorsamen. 
Die Samen 8-18 mm lang, bis 12 mm breit und bis 7,5 mm dick, langlich·eirund bis fast 

oval, etwas breitgedriickt, am unteren, etwas breiteren Ende stumpf gerundet, am oberen Ende 
plotzlich spitz auslaufend. Die AuBenseite bunt ge£leckt, glanzend grau oder gelbbraun mit dunkel. 
brauner oder schwarzlicher, langsstreifig verlaufender Marmorierung. Die Samen wechseln je 

a 

nach der Art sehr an GroBe und Farbe, doch wenig in der 
Gestalt. Unter der hellerfarbigen, fleischigen, leicht abo 
trennbaren und in der Droge oft abgefaIlenen Caruncula 
die Mikropyle, daneben der wenig auffallende Nabel. Auf 
der glatten Bauchseite des Samens tritt die Raphe deut· 
lich hervor, sie verlauft als gerade Mittellinie vom Nabel 
zur Chalaza. Die Riickenseite des Samens ziemlich flach, 

Abb. 83. Semen Ricinl. mit einem breiten Riickenstrich. Die Samenschale diinn, 
a von der Rticken-, b von der Bauchseite. sehr hart und sprode, leicht von dem weichen Kern trenn. 

bar und innen stets von einem wei Ben Samenhautchen 
ausgekleidet. Ein reinweiBes, sehr fettreiches, in der Mitte gewohnlich auseinanderklaffen des Endo. 
sperm, in diesem der gerade Embryo mit seinen flach ausgebreiteten, den breiteren Seiten des 
Samens parallel laufenden Kotyledonen. 1m Endosperm und Embryo Aleuronkorner, die ein 
(seltener 2, wohl ausgebildete EiweiBkristalle und eine oder wenige Globoide haben. GroBe 
Samen werden 0.18 indische, die kleineren als italienische oder franzosische bezeichnet. 
Die Samen sind geruchlos; der Geschmack ist mHde, olig, hinterher schwach kratzend. 

Bestandteile. Die geschalten Samen enthalten etwa 45-65% fettes 01 (siehe Oleum 
Ricini), EiweiBstoffe etwa 20-250/0' Die EiweiBstoffe bestehen aus viel Glo bulinen, be· 
sonders Edestin, wenig Albumin, Nucleoalbumin und Glykoprotein. Ferner sind vor· 
handen verschiedene lipolytische (fettspaltende) Enzyme, Lipasen, die technisch zur Spal. 
tung von Fetten verwendet werden. AuBerdem noch verschiedene andere Enzyme, Invertase, 
Maltase, Labenzym u. a. Die giftige Wirkung der Samen und der PreBkuchen beruht auf einem 
Gehalt von etwa 3 0/ 0 Ricin, das zu den Toxalbuminen gehort. Das Ricin ist ein Blutgift, das die 
Blutkorperchen agglutiniert und ausflillt. Bei Kaninchen wirken auf 1 kg Korpergewicht schon 
0,002 mg Ricin todlich, bei Runden 0,04 mg. Beim Menschen wirken 0,03 g innerlich oder 0,003 g 
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subkutan todlich. Manche Tiere vertragen erheblich mehr, Pferde z. B. bis zu 100 g Ricinus. 
samen, auch Hiihner sind ziemlich immun dagegen. Das Ricin ist in verdiinnten Sii.uren und in 
Salzlosungen loslich; durch Erhitzen soll die Giftigkeit beseitigt werden. 

Anwendung. Die Samen werden wegen ihrer Giftigkeit medizinisch nicht verwendet, 
sie dienen nur zur Gewinnung des Ricinusoles. Die PreBkuchen werden wegen der Giftigkeit 
nicht als Viehfutter, sondern als Diingemittel verwendet oder zur Gewinnung der fettspaltenden 
Enzyme. 

Oleum Ricini. Ricinusiil. Castor Oil. Huile de ricin. Castorol. 
Oleum Castoris. Oleum Palmae Christi. 

Gewinnung. Die frischen Ricinussamen werden geschii.lt und die gemahlenen Kerne 
1-2mal kalt gepreBt, wodurch etwa 4~5% 01 erhalten werden. Das ausgepreBte 01 wird mehr· 
mals mit Wasser ausgekocht, durch Erwarmen vom Wasser befreit und filtriert. Durch das Aus· 
kochen mit Wasser werden drastisch wirkende Stoffe beseitigt, die in dem 01 enthalten sind. Aus 
den PreBriickstanden kann man durch heiJ3es Auspressen noch etwa 7 0/ 0 und durch Ausziehen 
mit Schwefelkohlenstoff oder anderen Losungsmitteln den Rest des Oles gewinnen. Fiir pharma. 
zeutische Zwecke darf nur das kaltgepreBte, mit Wasser ausgekochte 01 verwendet werden. 

Eigenschaften. Dick£liissiges, klares farbloses oder schwach gelbliches tn 
(warm gepreBte Ole sind deutlich gelblich bis gelb oder rotlichgelb). Geruch und 
Geschmack sind kaum wahrnehmbar. Spez. Gewicht 0,950-0,970. Bei 0 0 wird das 
01 durch Abscheidung von kristallinischen Flocken triibe, bei starkerer Abkiihlung 
halbfest. 1m Gegensatz zu den meisten anderen fetten Olen ist as mit Essigsaure 
(Eisessig) und mit absolutem Alkohol in jedem Verhii.ltnis mischbar, es lost sich 
auch in der 3-4fachen Menge Weingeist von 90 Vol.. %. In Ather und Chloroform 
lost es sich, nicht aber wie andere Ole in Petrolather, Benzin. Petroleum und Paraffinol. 
An der Luft wird es ranzig und in diinner Schicht ausgebreitet trocknet es allmahlich 
zu einem zahklebrigen Firnis. Bei der Elaidinprobe gibt as eine feste Masse von 
Ricinelaidinsaureglycerid. Jodzahl 81,4-96,6, Acetylzahl etwa 150, Verseifungs. 
zahl 176,7-186,6. AuBerordentlich hoch ist die Viskositat, die bei 15 0 fast zehn· 
mal so groB ist (203) wie die des Olivenoles (21,6). 

Das Ricinusol ist zum Unterschied von den meisten fetten Olen optisch aktiv 
(rechtsdrehend), im 200·mm·Rohr bei 20 0 + 23,4 bis + 26,1 0• 

Bestandteile. Die Hauptmenge des Oles (iiber 80%) besteht aus demGlycerid derRicinol. 
saure. Daneben sind vorhanden Glyceride der Isoricinolsaure (1), Tristearin, etwa 1 0/ 0, 

Dioxystearin und Oxystearin, aber kein Palmitin und Olein. Die abfiihrende Wirkung 
des Oles kommt dem Ricinolsaureglycerid zu. Der Gehalt an freien Sauren betrii.gt bei guten 
Olen nur etwa 0,4-0,6 0/." bei heiJ3 gepreBtem oder extrahiertem 01 ist er viel hoher, bis zu 150/ 0, 

pmfung. Germ.: Schiittelt man ein Gemisch von 3 ccm Ricinusol, 3 ccm 
Schwefelkohlenstoff und 1 ccm konz. Schwefelsaure einige Minuten lang, so darf es 
sich nicht schwarzbraun fiLrben (helli gepreBtes 01, fremde Ole). Helv. laBt statt 
Schwefelkohlenstoff fUr diese Probe Chloroform (3 ccm) verwenden. Verfalschung 
mit Cocosol gibt rotbraune FiLrbung. Eine weitere Probe auf Cocosol ist folgende: 
Werden 10 g Ricinusol mit je 5 g Weingeist und Natronlauge unter Schiitteln einige 
Zeit gelinde erwarmt, so darf kein Geruch nach Buttersaureathylester (oder Cocos· 
fettsaureestern) auftreten. Der Sauregrad des Oles soll moglichst niedrig sein; ent. 
sprechend einem Gehalt von hochstens 1,5% freier Fettsauren soll der Sauregrad 
nicht iiber 5-6 liegen. Zur Priifung auf fremde Ole kann auch die Losllchkeitsprobe 
mit Weingeist dienen: 5 ccm Ricinusol miissen sich bei 17,5 0 in 25 ccm Weingeist 
vom spez. Gew. 0,829 losen. Eine Triibung, die auch bei 20 a noch nicht verschwindet, 
zeigt einen Gehalt von' mindestens 10 % fremder Ole an. 

Aujbewah'rUng. In den Handel kommt dasOI in verloteten odermitSchraubenverschluB 
versehenen vierkantigen Blechkannen von 20 kg Inhalt. Die Blechkannen miissen gut verzinnt 
sein; sie diirfen nicht verzinkt sein, weil das 01 sonst allmahlich Zink auflost. In der kalten Jahres· 
zeit stellt man die Blechkannen vor dem Umfiillen in die Vorratsflaschen einige Zeit in einen warmen 
Raum und mischt das beim teilweisen Erstarren entmischte 01 wieder. Die Flaschen werden mog. 
Hahst ganz gefiillt. Das StandgefaB in der Offizin wird mit einem Tropfenfangerstopfen versehen. 

37* 
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Zum A bwagen des Ricinusbles in der Receptur, z. B. zur Herstellung einer Emulsion. 
kann man das durch Abb. 84 wiedergegebene GefaB aus verzinntem Blech oder Aluminium be· 
nutzen, das man mit einem Kartenblatt leicht vbllig entleeren kann. 

Anwendung. Ricinusol ist ein mildes, sicher wirkendes Abfiihrmittel, das auch von Kindern 

Abb. 84. GelltB zurn Abwagen von 
Oleum Ricini. 

und Wochnerinnen gut vertragen wird. Die Wirkung wird 
hervorgerufen durch die Ricinolsaure, die im Diinndarm aus 
dem Glycerid abgespaltet wird. Man gibt es zu 15-30 g. 
Die Dickfl:issigkeit des Oles wirkt beim Einnehmen unan
genehm, man kann diesen "Obelstand leicht beseitigen, in
dem man das 01 mit trinkbar heiBer Milch oder Kaffee, 
Tee, Fleischbriihe usw. ni=t. Auch in Leimkapseln laBt 
es sich leicht nehmen. Angenehmer als das reine 01 lassen 
sich Emulsionen nehmen. In Klistieren verwendet man 
es zu 30-50 g in Haferschleim. AuBerlich wird es zu 
Pomade und Haarol verwendet, in Weingeist gelost zu Haar
spiritus. Technisch zum Einfetten von Leder, als Schmierol 
fiir Motoren, besonders fiir Flugzeugmotoren; zur Her-
stellung von Tiirkischrotol fiir die Farberei. 

Oleum Rieini aromatieum nach Dr. med. STANDKE wird hergestellt, indem Ricinusol wieder
holt mit heiBem Wasser behandelt und dann mit Saccharin versiiBt wird. Geringe Mengen Zimt
aldehyd und ein wenig Vanillearoma verdecken die letzten Spuren des urspriinglich kratzenden 
Geschmackes. 

Creosote suUorlclne (Gall. 18801). 
Kreosotl 10,0 
Linimenti sulforicinati 90,0. 

Emulslo Olel Rlclnl. 
Emulsio ricinosa. Emulsion of Castor Oil. 

F. M. Berol. Nat. Form 
u. Germ. 

Olei Ricini 40,0 32,0 g 
Gummi arabici 12,0 8,0 .. 
Sirupi simpllcis 20,0 20,0 ccm 
Tinctur. VanilIae 2,5 .. 
Aquae destillat. q. s. ad 200,0 ad 100,0 .. 

Llnlmentum 8uUorlcinatum (Gall. 1884). 
Topique suIforicin6. 

(Sulforicinate de soude) ., 
1. Olei Ricinl 1000,0 
2. Acidi sulfuric! puri (1,843) 250,0. 

Man fiiIlt 1 in ein geriumiges GlasgefiB mit Hahn, 
steut in kaltes Wasser und filgt vorsichtig mit
tela eines Tropftrichtera 2 unter Umrilhren und 
sorgfiltiger Abkllhlung hinzu. Nach 12 Stunden 
mischt man \'orslchtig I500,OWasser hinzu, HUlt 
abaetzen, dann die wisserige Schicht ablaufen 
wischt die Olachicht nach und uach mit 1,51 
elner auf 60-70 0 erwarmten 100/oigen Koch
salzlosung, neutralisiert mit verdllunter Natron
lauge bis zur schwachsauren Reaktion, entfemt 
die wllsserige Flllssigkeit, trocknetdas 01 durch 
mehrmaliges Schlltteln mit (30,0) Pottasche und 
fiJtriert es durch Papier. 

Mistura Olei Rlclnl (Brit.). 
Castor Oil Mixture. 

Olel Ricin! 375,0 ccm 
Gummi arab. 100,0 g 
Aquae Aurantii f1or. 150,0 ccm 
Aquae Cinnamomi ad 1000,0 .. 

Oleum Rlclnl aromatlcum (F. M. Germ.) . 
Aromatisches (wohlschmeckeudes) Rici

nusol. 
01. Sacchariu. aromat. *) 
01. Rlciu. 

Saccharini 
Vanillini 
Olei Coriandri 
Spiritus (950,.) 
Olel Ricini 
Olei Olivarum 

II. 

1,0 
99,0. 

0,12 
0,12 
0,3 

15,0 
240,0 

60,0. 

Pasta Cacao Olel Rlclnl. 
Riciuusol-Schokolade DIETERICH. 

1. Cacao deoleat. pulv. 
2. Olei Ricini ail 250,0 
3. Sacchari pulv. 500,0 
4. Sacchar. Vanillini 5,0. 

Mau schmilzt 1 und 2, mischt 3 und 4 hinzu und 
formt in Tafe\n. 

Phenol sultorlelne (Gall. 1884). 
Acidi carbolici 20,0 
Linimentl sulforic!natl 80,0. 

Salicylate de phenol sultorlclne (Gall. 1884). 
Saloli 15,0 
Linlmenti sulforic!natl 85,0. 

0) Siehe Bd. I, S. 126. 
Dericin- 01. Mit diesem Namen wird das Florizin-Ol von Dr. H. NOERDLINGER in Flors-

heim a. M. bezeichnet. 
Deriein-Salbe ist eine mit Dericinol hergestellte Salbe. 
Eurlcinol GRISCHOW ist eine wohlschmeckende Ricinusolemulsion mit 80% 01. Ricini. 
Florizin ist ein nach D.R.P. 104449 aUB Ricinusol hergestellter salbenartiger Korper, der in 

der Hauptsache aus Triundecylensaureanhydrid besteht. 
Natrium sulforieinieum, Bulforicinsaures Natrium, wirderhalten durch Behandlung von 

Ricinusol mit Schwefelsaure und Neutralisation der dabei entstandenen Sauren mit Natriumcarbonat 
(vgl. Tiirkischrotol, S. 581 und Linimentum sulforicinatum, s. o.). Ea besteht im wesentlichen 
aus dem Natriumsalz des Ricinusolsaureschwefelsaureesters, C17Hs2(COONa)OS03Na, und der 
Ricinusolsaure, C17H 32(OH)COONa. Klare gelbbraune sirupdicke Fliissigkeit, loslich in Ather und 
Alkohol. Beim Schiitteln mit Wasser entsteht eine schaumende Emulsion. Anwendung. Ala 
Antiseptikum meist zusammen mit Phenol ala Phenol· Natrium sulforicinicum (s. S. 417). 
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Polysolve ist mehr oder weniger reines sulforicinsaures Natrium. Ais Polysol ve wird 
auch ein Gemisch der Ammonium- und Natriumsalze der Sulforicinsaure bezeichnet und als Anti
septikum und Desinfiziens, sowie als Losungsmittel fiir wasserunlosliche Stoffe (Phenol, Naphthol 
usw.) verwendet. 

Tiirkischrot· 01, das in der Farberei verwendet wird, wird durch Einwirkung von konz. 
Schwefelsaure auf Ricinusol bei nicht iiber 40° dargestellt. Dabei wird das Ricinusol groBtenteils 
zerlegt unter Bildung von Glycerin und £reier Ricinusolsaure und Ricinusolsaure- Sch wefel
saureester, C17H32(COOH). OS020H. Glycerin und iiberschiiBsige Schwefelsaure werden durch 
Waschen mit KochsalzlOsung entfernt. Das so gewonnene Tiirkischrotol ist im wesentlichen ein 
Gemisch von Ricinusolsaureschwefelsaureester, Ricinusolsaure und unverandertem Ricinusol, 
es enthalt vielleicht auch Schwefelsaureglycerinester, Dioxystearinsaure und durch Polymerisation 
entstandene Verbindungen. Es ist in Wasser lqslich. In den Handel kommt auch Tiirkischrotol, das 
teilweise mit Natriumcarbonat oder Ammoniak neutralisiert ist und in Wasser leichter loslich ist. 

Rosa. 
Rosa gallica L. Rosaceae-Rosoideae-Roseae. Heimisch in der Siid
hii.lfte Europas und im Orient. Niedriger Strauch mit zerstreuten Stacheln, die teils 
borstenformig und gerade, teils starker und gekriimmt sind, dazwischen zahlreiche 
Driisenhaare. Blatter mit fUnf Blattchen und lineal-oblongen Nebenblattchen. 
Bliiten zu 1-2, ihre Stiele und Receptaculum mit driisentragenden Borsten, auBere 
Kelchblatter fiederspaltig, Korollen purpurn. Friichte kugelig. Rosa centifolia L. 
Kulturform der vorigen. 1-3 m hoch, von Rosa gallica verschieden durch un· 
gleichere Stacheln. Bliiten rosa, fast stets gefiillt und die Blattchen zusammen
schlieBend. Kelchblatter eilanzettlich. Friichte eiformig. Germ. 15 nennt Rosa 
cen tifolia, Austr. Rosa gallica var. purpurea, Helv. beide Pflanzen als 
Stammpflanzen fiir Flores Rosae. 

Flores Rosae. Rosenb liitenb latter. Red (Ca b bage) Rose Petals. 
Fleurs de rose rouge (pale). 
pallidae, domesticae). Petala Rosae. 

Flores Rosae rubrae (incarnatae, 

Die im Juni vor dem volligen Ent.falten von gefUllten oder halbgefiillten kulti
vierten Pflanzen gesammelten, rasch im Schatten getrockneten Bliitenblatter. 8 Teile 
frische Bliitenblatter geben 1 Teil trockene. Diese sind umgekehrt-herzformig, quer· 
elliptisch, kurzgenagelt, bei R. gallica purpurrot, am Grunde weiBlich, bei R. centi
folia blaBrotlich. Geruch angenehm, Geschmack etwas herbe. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermiszellen der Oberseite gradwandig und stark 
papillos vorgewolbt, die der Unterseite gewellt und ohne Papillen. In dem lockeren Mittelgewebe 
Starkekorner und Calciumoxalat in Form monokliner Saulen und Drusen. 

Bestandleile. Farbstoff, Gallussaure, Quercitrin, Quercitansaure, Zucker. 
Hochstens 3,5 0 / 0 Asche. Die trockenen Blatter enthalten kein atherisches til mehr. Die Ver
wendung zur Bereitung von Mel rosatum erfolgt wegen des geringen Gerbstoffgehaltes. 

Rosa damascena MILLER, ebenfalls Kulturform von Rosa gallica L., 
gekennzeichnet durch starkere, sichelforrnige, ungleiche, oft rote Stacheln, liefert 
Rosenol. Verwendung findet besonders die Form trigintipetala DIECK. Diese 
ist 1,5-1,8 m hoch, bliiht im Mai, bisweilen ein zweites Mal im November, doch ist 
nur die erste Bliite von Bedeutung. Die Bliiten halbgefiillt, bei voller Entfaltung 
bis 5 cm im Durchmesser, in der Knospe dunkelrosa, fast rot, allmahlich beirn Er· 
bliihen blasser werdend. Diese Varietat ist reicher an 01 als die in Bulgarien gleich. 
falls angebaute, ein stearoptenreicheres 01 liefernde weHle Varietat Rosa alba L., 
die hauptRachlich zur Abgrenzung der einzelnen Felder dient. 

Aqua Rosae. Rosenwasser. Rose Water. Eau de rose. - Rosenwasser wird entweder 
aua frischen Rosenbliitenblattern 1: 1 mit Dampf destilliert (Gall., Hisp., ltal., Portug.) oder 
durch Mischen von Rosenol mit Wasser hergestellt (Germ. und aile anderen Pharmakop5en). 
Man schiittelt 3-4 Tr. Rosenol mit 1000 g warmem (etwa 400) Wasser langere Zeit kraftig durch, 
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liiBt erkalten und filtriert nach einiger Zeit. - Amer. laBt Aqua Rosae mischen aua gleichen Teilen 
frisch abgekochten Wassers und Aq ua Rosae fortior, Strong Rose Water. Letzteras ist das 
durch Destillation aus frischen Rosenbliiten 1: 1 gewonnene Destillat. 

Conservs Rosse. Rosenkonserve. Confection of Rose. Conserve de rose. Con
fectio Rosae. Wird am besten aus frischen Bliitenblattern hergestellt, indem man nach Brit. 
25,0 frische Rosenbliiten im Marmormorser zu einer gleichmaBig feinen Masse zerstoBt, durch ein 
Sieb reibt und allmahlich 75,0 Zuckerpulver zusetzt. Man bewahrt das Praparat in gut verschlieB
baren Glasbiichsen auf. - SolI as langere Zeit aufbewahrt werden, so empfiehlt as sich, es 1/2 Stunde 
im Dampfbad zu erhitzen oder 0,01 Salicylaaure auf die angegebene Menge zuzusetzen. - Aus 
trookenen Rosenbliiten malt man die Konserve nach Amer. VIII, Hisp. u.Portug., indem man 
100 T. gepulverter roter Rosenblatter 2 Stunden mit 200 T. Rosenwasser maceriert. dann mit 700 T. 
Zuokerpulver gut duroharbeitet. Nach Amer. VIII. setzt man der so gewonnenen Paste noch 
120 T. gereinigten Honig zu. 

Extrsctum Rosse Iluidum. Fluidextract of Rose. Extrait fluide de rose. -
Belg.: Ein aus Rosenblattem mit verd. Weingeist (30 Vol.-%) hergestelltes Fluidextrakt mit min
dastens 22% Trockensubstanz. - Amer.: Aus1000 g gepulverten (Nr. 20) Rosenblattern nach Ver
fahren B (s. Bd. I S.1227) mit einer Mischungvon 100 ccm Glycerin. 500 ccm Weingelst (92,3 Gew.- %) 
und 400 cem Wasser ala Menstruum I und verd. Weingeist (47,5 Gew.- %) ala Menstruum II 1000 ccm 
Fluidextrakt. 

Mel rosatum. Rosenhonig. Honey of Rose. Mellite de rose. Miel 
rosat. Mellitum Rosarum. 

AU8tr. Elench.: 2 Tr. Rosenol. 1,0 g Gerbsiiure, 999,0 g gereinigter Honig. - Hung.: 250 g geo 
reinigter Honig werden mit 1 Tr. Rosenol durch kraftiges SchiitteIn gemischt. - Germ. 5: 1 T. mittel
fein zerschnittene Rosenblatter zieht man mit 5 T. verd. Weingeist (60%) 24 Stunden aus und 
dampft die filtrierte PreBfliissigkeit mit 9 T. gereinigtem Honig und 1 T. Glycerin auf 10 T. ein. -
Amer.: 120ccm Rosenfluidextrakt sind mit gereinigtem Honig auf 1000g zu erganzen. - Gall.: 
500 g Rosenbliitenblatter werden mit 2500 g verd. Weingeist (50 Vol.-%) perkoliert und aus
gepreBt. Von den Tereinigten Ausziigen wird der Alkohol abdestilliert und die verbleibende Fliissig
keit auf 800 g eingedampft. Dann werden 3000 g gereinigter Honig hinzugefiigt und die Mischung 
erhitzt, wenn notig, bis zum spez. Gew. 1,27 eingedampft. - Helv.: 100,0 Rosenbliiten werden mit 
8,0 Weingeist und 40,0 Wasser durchfeuchtet. Dann wird mit einer Mischung aus 1 T. Weingeist 
und 5 T. Wasser perkoliert, bis 80,0 Vorlauf erhalten werden. Naoh Zusatz von 10,0 Glycerin zum 
Nachlauf werden 100,0 Fluidextrakt hergestellt. 10,0 dieses Extraktes werden mit 90,0 gereinigtem 
Honig gemischt. - ltal.: Aus 4 T. geschnittenen, frischen Rosenbliitenblattern werden nach 24stiin
diger Digestion mit etwas Wasser 5 T. Infusum gewonnen. Die filtrierte Kolatur wird mit 20 T. 
gereinigtem Honig vermischt und das Gemisch bei maBiger Warme bis zum spez. Gew. 1,32 (kalt ge· 
messen!) eingedampft. - Hisp.: 165 T. trockene Rosenbliitenblatter werden mit 800 T. Wasser in
fundiert, 24 Stunden digeriert und stark abgepreBt. Die Kolatur mischt man mit 1000 T. Honig, 
erhitzt bis zum spez. Gew. 1,28, klart und koliert. - Japon. wie Germ. - NederZ.: 8 T. gepulverte 
Rosenbliitenblatter werden mit 30 T. kochendem Wasser iibergossen, 12 St. stehen gelassen und im 
Perkolator mit Wasser 60 T. Perkolat gewonnen. Darin werden kalt 36 T. Zucker gelost. Nach dem 
Filtrieren dampft man auf 64 T. ein und fiigt 36 T. gereinigten Honig zu. - Portug.: Ein Infusum 
von Rosenbliitenblattern 1 + 10 wird mit der gleichen Menge gereinigtem Honig gemischt. 

Ein brauner, rotbraunet oder roter Sirup, der rosenahnlich riecht und schmeckt. 

Erkennung und Prilfung. Verdiinnter Rosenhonig wird durch EisenchloridlOsung 
violettschwarz gefarbt. Baim AusschiitteIn mit Amylalkohol darf er an letzteren keinen (kiinst
liohen) Farbstoff abgeben (Nederl.). 

Sirupus Rosse. Rosensirup. Syrup of Rose. Sirop de rose. - Amer. VIII: 125 ccm 
Fluidextractum Ros&6 misoht man mit 10 ccm verd. Schwefelaaure (10% HISO,) und 3000cm 
Wasser, filtriert naoh 2 Stunden, lOst in dem klaren Filtrat durch Umschiitteln 750 g Zucker und 
fiillt den Sirup mit Wasser auf 1000 ccm auf. - Belg.: 100 T. Rosae Extract. fluid. und 900 T. 
Zuckersirup werden gemischt. - Brit.: 50 g Rosenbliitenblatter werden mit 500 ccm heiBem 
Wasser 2 Stunden lang ausgezogen. In dem abgepreBten, zum Sieden erhitztemAuszug wird die 
doppelte Gewichtsmenge Zucker gelost. - Groat.: Aus 2 Tr. Rosenol, 800 g Zuckersirup, mit 
Tinot. Saochari tost. gelb gefarbt. 

Unguentum rosstum. Rosensalbe. Ointment of Rose Water. Pomatum Ro
sarum. - Erganib.: 10 T. Sohweinefett, 2 T. weiBes Wachs, 1 T. Rosenwasser. - Groat.: 20 T. 
Kakaool, 40 T. Sesamol, 10 T. Rosenwasser. - Hisp.: Gleiche Teile frische Rosenblutenblatter 
und Schweineschmalz werden 3 Tage lang digeriert, dann abgepreBt und koliert. Die er
kaltete Kolatur wird wieder gesohmolzen, durch den Dampftrichter filtriert und kalt geriihrt 
- Portug.: Je 75 T. gelbes Waohs und Walrat, 600 T. Mandelol und 250 T. Rosenwasser. 

Die mit Schweineschmalz bereiteten Sal ben werden sehr bald ranzig. Man halte deshalb 
nur geringe Mengen vorratig. 
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Aqua Bredreldll. 
Spiritus BBEDJrELD. BREDJrELD'S Geist. 

Aquae Rosae 100,0 
Aquae Coloniensis 899,0 
Tinct. Moschi compo 1,0. 

Essentla Rosae. 
Rosenessenz. 

Olei Rosae 1,0 
Spiritus 70,0 
Aquae destill. 30,0. 

I<lxtractum ROBBe Bplrituosum E. DIETERICH. 
Weingeistiges Rosenextrakt. 

1. Flor. Rosae conc. 1000,0 
2. Spiritus dlluti (68 0/0) 5000,0 
3. Glycerini q. s. 

Man zieht 1 mit 2 24 Stunden aus, dampft die 
PrelUUlssigkeit auf 500,0 ein, stent kalt, filtriert, 
dampft zum Sirup ein und bringt mit q. s. von 
3 auf 250,0. 25 g hiervon geben mit 75 g Gly
cerin und 900 g Mel depurat. 1 kg Melrosatum. 

Infusum RoBae aeldum (Brit.). 
ACid Infusion of Ro s e s. 

Fior. Rosae rubr. 25,0 
Acid. sulfurici dllut. (13,650'0) 12,5 ccm 
Aquae destill. ebullient. 1000,0. 

Man liBt 15 Minuten in einem PorzellangefiBe 
kochen und seiht helB durch. 

Inrusurn Rosae compoBltum (Nat. Form.). 
Compound Infusion of Rose. 

1. Flor. Rosae rubr. 13 g 
2. Acid. sulfur. dilut. (10 0'0) 9 ccm 
3. Aquae ebullientis 1000 ccm 
4. Sacchari 40 g. 

Man II1Bt 1-3 eine Stunde stehen, lost 4 und 
seiht durch. 

Portug. 
Folior. Rosae rubr. 25,0 
Acidi sulfurici diluti 10,0 
Aquae ferventis 1000,0. 

Oleum ROBBe plngue. 
Huile de rose pAle (Gall. 1884). 

Fior. Rosae cantifol. 100,0 
Olei Olivarum 1000,0. 

Man digeriert 2 Stunden im Wasserbad, preBt 
und filtriert. 

SlruPUB Rosarum composltus (Portug.). 
1. Florum Rosae pallidae 15,0 
2. Foliorum Sennae 15,0 
3. Aquae ferventis 350,0 
4. Sacchari 650,0. 

1 und 2 2 Stunden mit 3 infundieren, in der helBen 
Kolatur 4 losen. 

Species cordlales (HIsp.). 
Flores cordlaleB. 

Flor. Borraginls 
Flor. Buglossi 
Flor. Rosar. rubr. 
Flor. Violae odoratae lli!. part. aequo 

Oleum Rosae. Roseniil. Oil of Roses. Otto (Attar) of Roses. 
Essence de rose. 

Gewinnung. Das :Rosenol wird hauptsachlich in Bulgarien gewonnen aUs den Bliiten 
der Rosa damascena Mill. Die Bliiten der zur Abgrenzung der Rosenfelder angepflanzten 
weiJ3en Rose, Rosa alba L., werden ebenfalls verwendet, liefem aber ein minderwertiges Ol In 
der Tiirkei wird kein Rosenol mehr gewonnen, trotz der noch hii.ufig gebrauchten Bezeichnung 
.. tiirkisches Rosenol". Kleine Mengen des Oles werden auch in Frankreich aus den Bliiten von 
Rosa centifolia L. gewonnen, femer in Spanien und am Kaukasus. In Deutschland erzeugt 
die Firma ScmMMEL u. Co. in Miltitz bei Leipzig aUs den Bliiten der aus Bulgarien stammenden, 
bei Miltitz angebauten Rosa damascena nicht unbetrii.chtliche Mengen Rosenol von vorziig-
licher Beschaffenheit. . 

In Bulgarien werden die frischgepfliickten Bliitenb1ii.tter mit Wasser in sehr primitiven, 
mit direkter Feuerung geheizten Apparaten destilliert. Das dadurch erhaltene olhaltige Wasser 
wird noch ein zweites Mal destilliert ( .. kohobiert"). Nach bulgarischen Angaben Bollen 3000 kg 
Bliitenblii.tter 1 kg Olliefem. Diese Angabe wird von ScmMMEL bezweifelt, da in Miltitz 5-6000 kg 
Bliitenblii.tter fiir 1 kg 01 erforderlich sind. Nicht unwahrscheinlich ist es, daB in Bulgarien die Aus
beute dadurch erhoht wird, daB den Bliiten bei der Destillation Palmarosaol zugesetzt wird. 
AuBer durch Destillation wird in Bulgarien ein Teil des Oles auch durch Ausziehen der Bliiten
blii.tter mit Petroleumii.ther gewonnen. 

In Frankreich gewinnt man das Rosenol teils durch Destillation mit Wasserdampf, teils durch 
Ausziehen mit fliichtigen Losungsmitteln. 

SCHIMMEL u. Co. verwenden kupferne Destillationsblasen, die auBer dem notigen Wasser 
etwa 1500 kg frische Bliitenblii.tter fassen und mit Dampf geheizt werden. AuBer dem reinen 
Rosenol stellen SCHIMMEL u. Co. auch Rosengeraniol her durch Destillation von je 2500 kg 
Rosenbliiten unter Zusatz von 1 kg Geraniol Das so gewonnene 01 ist dem bulgarischen Rosenol 
in Geruch und im Stearoptengehalt gleich. 

Bei dem Destillationsverfahren geht ein Teil des Phenylathylalkohols, der einen wich
tigen Bestandteil des Rosenoles bildet, verloren. weil er in Wasser ziemHch leicht loslich ist. Zweck
mii.Biger fiir die Gewinnung der Rosenriechstoffe ist deshalb das Extraktionsverfahren, nach dem 
man die konkreten Rosenole erhii.lt, die aber auch betrii.chtliche Mengen nichtfliichtiger Stoffe 
enthalten. Bei der Extraktion mit Petroleumii.ther erhii.lt man aus 400-600 kg frischer Bliiten
blii.tter 1 kg Extrakt, das noch weiter gereinigt wirei. Zur Beseitigung der groBten Menge des 
Pflanzenwachses wird das erkaltete Extrakt mit starkem Alkohol behandelt, der Auszug auf 0 0 

abgekiihlt, filtriert und mit Kochsalzlosung versetzt. Der als 01 abgeschiedene Riechstoff wird, 
wenn notig, noch durch Erwii.rmen unter vermindertem Druck von den letzten Spuren Alkohol 
befreit. 
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Eigensehajten. a) Bulgarisohes Rosenol des Handels: Hellgelbes 
01, manohmal mit einem Stioh ins Grune, von starkem, betaubendem Geruoh naoh 
frisohen Rosen und etwas soharfem, balsamisohem Gesohmaok. Bei 21-25 0 ist as 
etwa so diok wie fettes Mandelol, bei 21-1So soheiden sioh spieBige oder blattohen· 
formige, glanzende Kristallohen aus, bei starkerer Abkiihlung erstarrt das 01 zu 
einer durohsoheinenden, weiohen Masse. Spez. Gew. (Germ. 5) 0,S49-{),S63 (30°), 
SCHIMMEL 0,S49-0,S62 (30°); aD" •• (Germ. 6) _10 bis _4° (SCHIMMEL -1 ° bis 
-40 20'); nDO •• 1,452-1,464; Erstarrungspunkt + ISo bis +23,5°; Saurezahl 
0,5-3,0; Esterzahl 7-16. Wegen seines Gehaltes an sohwerlosliohen Paraffinen 
(Stearopten) gibt es selbst mit sehr groBen Mengen Weingeist von 90 Vol.- Ufo nur 
trube Misohungen; der fliissige Antell des Oles ist sohon in Weingeist von 70 Vol.- Ufo. 
kIar loslioh. 

b) Deutsohes 01. Bei Zimmerwarme gruniiohe, weiohe, von Kristallen duroh
setzte Masse; der Geruoh ist feiner und starker ala beim bulgarisohen 01, so daJl. 
das deutsohe 01 etwa doppelt so ausgiebig ist wie das bulgarisohe. Spez. Gew. 
0,S36 (33 0)-{),S44 (30°); aD' •• -0 0 23' bis -0 0 52'; nDo •• 1,45S, Erstarrungspunkt 
29-31°; Saurezahl 0-4,3; Esterzahl 4,5-10,4. 

Bestandteile. Die Hauptmenge des bulgarischen und des deutschen Rosenols besteht. 
aus dem Alkohol Geraniol, C10H170H, das auch den Ha.uptbestandteil des Palmarosables bildet~ 
auBer diesem Alkohol ist noch vorhanden: Citronellol, C10H1gOH; der Geha.lt a.n diesen 
beiden Alkoholen, die groBtenteils frei, zum kleineren Teil als Ester vorhanden sind, berechnet. 
auf Geraniol, betragt 6~77%; ein weiterer wichtiger Bestandteil ist der Phenylathyl
a.lkohol, CoHs' CH.· CH.OH (etwa. 1 %); ferner sind vorha.nden: l-Lina.lool, C1oH170H. 
Nonylaldehyd und wa.hrscheinlich dessen niedere und hohere Homologe, Spuren Citral. 
C9H1SCHO, 1 °/0 Eugenol, ein primarer Sesq uiterpenalkohol, vielleicht identisch mit. 
Farnesol, C15H2SOH; 5-lO% N erol, C1oH170H. Die beim Abkiihlen des Oles sich abscheiden
den festen Bestandteile, das Stearopten, sind geruchlos und bestehen wahrscheinlich aus einer 
Anzahl homologer Paraffine yom Smp. 22-41°. Die Sauren, die mit den Alkoholen die Ester 
bilden, sind noch nicht genau untersucht. 

Vef'jiilsehUflg. Als Verfii.lschungen sind beobachtet worden: Zusatze von Palma.
rosaol (tiirkisches Geraniumol), echtem Geraniumol, Geraniol, Citronellol, Alkohol, Sandelholzol. 
Gurjunbalsamol, Walrat, das teerosenartig riechende Guajakholzol von Bulnesia. Sarmienti. 
alkoholische Losungen von Nonyl- und Decylaldehyd, Paraffin, Phtha.lsiLureester. 

Prifung. a) (Germ. 6) Dichte 0,848-0,862 (30°). - b) (Germ. 6) aDO'. -1 ° bis -4°.-
0) (Germ. 6.) Unter 24 0 miissen sich KristiLllchen abscheiden, die schlieBlich die ganze Fliissigkeit. 
zum Erstarren bringen und bei hoherer Tempera.tur wieder schmelzen. 

Eine Verfii.lschung mit Weingeist ka.nn nach dem unter Olea a.etherea. S. 266 angegebenen 
Verfahren erkannt werden. 

Falls die hier und unter Eigenschaften angegebenen physika.lischen Konsta.nten (spez. Ge
wicht, Drehungsvermogen, Brechungsindex, Erstarrungspunkt) sowie Saurezahl und Esterzahl 
stimmen, und der Geruch kriLftig und fein ist, kann man das OJ fiir unverdachtig und rein halten. 
Die sichere Erkennung geschickter Fii.lschungen, namentlich mit Palmarosaol oder Geraniumol. 
die als Hauptbestandteil wie das Rosenol auch Geraniol enthalten, und mit reinem Geraniol, ist. 
zurzeit weder durch physikalische, noch durch chemische Priifungsverfa.hren moglich. Eine Fal
schung mit Gua.jakholzol laBt sich durch eine mikroskopische Priifung der festen An
teile des Oles nachweisen. Dieses bei gewohnlicher Temperatur halbfeste 01 enthalt das krista.11i
nische Guajol (Guajakalkohol), C15H270H. Unter dem Mikroskop erkennt man das Guajol an 
der Form seiner Kristalle: lange Na.deln, die eine kanalformige Mittellinie zeigen. Die Kristalle
der Rosenolparaffine sind kleiner und diinner und zeigen weniger scharf umgrenzte Formen. 

Anwendung. Hauptsii.chlich in der Pa.rfiimerie. 
Rosenoonoret wird in Bulgarien aus den Rosenbliiten durch Ausziehen mit Benzin und 

Abdestillieren des Losungsmittels gewonnen. Es bildet eine gelbliche weiche Masse mit sehr an
genehmem Rosengeruch und enthalt auBer dem atherischen Rosenol noch Farbstoff, wa.chs
und harzartige und a.ndere Stoffe. Anwendung: In der Parliimerie. 

Rosa canina L. Heimisoh in Europa und bis naoh Sibirien. Blatter mit 5-7 ellip
tisohen und eiformigen, scharf gesagten Blattchen, die oberen Sagezahne zusammen· 
neigend. Stacheln derb, am Grunde verbreitert, zusammengedruokt, siohelformig. 
Keloh etwas kiirzer als die Krone, zuruckgesohlagen, zuletzt von der Soheinfrucht abo 
fallend. Bluten weiB. 
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Cynosbata. Hagebutten. Hips. Cynorrhodon. Fructus Cynosbati. Hainbutten. 
Die aus der fleischig gewordenen Bliitenachse hervorgegangenen, roten, die steinharten, 

einsamigen SchlieBfriichte einschlieBenden Scheinfriichte werden im Spatherbst oder auch nach 
Frostwetter gesammelt. von den Friichten befreit und getrocknet. Die Droge bilden die scharlach· 
roten, knorpeligen Fruchthiillen. 

Bestandleile. Citronensaure etwa 3%' Apfelsaure etwa 8%, Zucker etwa 30 % , 
Pectin 20-25%. 

Anwendung. Die Hagebutten werden frisch mit Zucker eingemacht; sie dienen auch zur 
Fruchtweinbereitung. 

Die Friichte selbst kommen unter der Bezeichnung Semen Cynosbati in den Handel; sie 
wurden friiher bei Blasenleiden angewandt. 

RernleR-Tee von P. GARMS in Leipzig besteht aus Hagebuttensamen. 

Rosmarinus. 
Rosmarinus officinalis L. Labia tae-Ajugoideae-Rosmarineae. Hei
misch im ganzen Mittelmeergebiet. Immergruner Strauch mit in der Jugend filzig 
behaarten Asten und dieht gestellten Blattern. Bluten an kleinen, achselstandigen 
Zweigen, zu wenigen eine kleine Traube bildend, sehr kurz gestielt, mit kleinen 
eiformigen Deckblattchen. Kelch eiformig.glockig, zweilippig. mit konkaver, sehr 
klein dreizahniger oder fast ungeteilter Oberlippe, zweispaltiger Unterlippe und 
nacktem Schlunde. Corolle mit innen kahler, am Schlunde etwas erweiterter Rohre, 
zweilippig, mit aufrechter, ausgerandeter oder kurz zweispaItiger Oberlippe und ab
stehender, dreilappiger Unterlippe mit sehr groBem, genageltem, herabhangendem 
Mittellappen. WeiBlich oder blaBblau. Nur die zwei vorderen Staubblatter fertiI, 
unter der Oberlippe aufsteigend. NuBchen kuglig·eiformig, glatt. 

Folia Rosmarini. Rosmarinblatter. Rosemary Lea yes. Her be de 
romarin. Folia Anthos. Folia (Herba) Roris marini. Kranzenkraut. 

Die getrockneten Laubblatter. 9 T. frische Blatter geben 2 T. trockene. 
N ach Gall. werden die blUhenden Zweigspitzen, frisch und getrocknet ver

wendet. 
Die Blatter sind fast sitzend, bis 3,5 cm lang, bis 4 mm breit, linealisch, 

stumpf, steif lederig, ganzrandig, am Rande umgerollt. Die Unterseite ist nur 
als schmaler Streifen sichtbar, ist weiB· oder graufilzig, zeigt eine stark hervortretende 
Mittelrippe, die Oberseite ist glanzend heUgrun, runzelig, mit vertiefter Mittelrippc. 
Der Geruch ist campherartig.gewurzig, der Geschmack bitter aromatisch. 

Mikroskopisches Bild. Spaltiiffnungen nur unterseits in groBer Zahl; beiderseits 
die Cuticula sehr stark ausgebildet. Unter der oberen Epidermis ein 1-2reihiges, groBzelliges. 

Abb. 85. Haare von der Unterseite des Rosmarinblattes. 

kollenchymatisch verdicktes 
Gewebe, von dem Vorspriinge 
zu den GefaBbiindeln gehen, 
darunter 2-3 Reihen, stellen. 
weise bis an die obere Epider. 
mis reichende Palisaden und 
dann ein viel schmaleres locke· 

Abb. 86. Querschnitt durch ein 
Rosmarinblatt. a Gefal3biindel. 
b Kollenchymatisches Hypoderm. 

c Kollenchymplatten. 
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res Schwammparenchym. Die Blattunterse.ite tragt: 1. Monopodial verastelte, leicht kolla
bierende Gliederhaare, deren Wande glatt, nur diinn, und deren Endzellen kurz und scharf zulaufend 
sind (Abb. 85). Sie werden 300 (L lang und an der Basis 30 (L breit. 2. Zwei-, selten vier
zellige Kiipfchenhaare mit ein. oder zweizelligem StieL 3. Drusenhaare mit meist achtzelligem 
Kopf. Die unter 1. erwahnten Gliederhaare sind besonders charakteristisch fUr die Droge. 

Pulver. Stucke der dickwandigen oberen Epidermis, ohne Spaltiiffnungen; Stucke der 
unteren Epidermis. mit reichlich Spaltiiffnungen. Blattquerschnittsfragmente mit einer ein- bis 
stellenweise zweireihigen Schicht farbloser, starkwandiger Hypodermzellen; Stucke des Meso
phyllgewebes mit 2-3 Reihen Palisadenzellen und einem viel schwacheren lockeren Schwamm
gewebe. Haarbildungen: verastelte, teilweise kollabierte Gliederhaare (Biischelhaare) mit glatten, 
diinnen Wanden und kurzer, scharf zulaufender Endzelle (reichlicher bei jiingeren Blattern, bei 
alteren Blattern nur noch auf der Unterseite); Labiatendriisenschuppen, das Kiipfchen meist 8zellig; 
Kiipfchenhaare mit 1-2zelligem Stiel und 1-2-. seltener 4zelligem Kiipfchen. Vereinzelt Fasern 
aus dem Faserbelag des Mittelnerven. 

Bestandteile. Xtherisches 61 etwa 1-2% (siehe Oleum Rosmarini). 

Ve1'wechslungen urad Verjiilschungen. 1. Ledum palustre L. lieferte fruher 
J!'olia Rosmarini silvestris. Blatter breiter, auf der Unterseite mit einem aus langen, ein
fachen Haaren bestehenden braunen Filz. 

2. Andromeda poliifolia L. hat stachelspitzige, auf der Unterseite mit einem blaulich
wei Ben Wachsuberzug versehene Blatter. 

3. Teucrium montanum L. Rand der Blatter wenig umgerollt. Unterseits lange, ein
fache, schlangelige Haare, dazwischen Oldriisen. 

4. Taxus baccata L. Blatter beiderseits kahl. 
5. Aus Triest sind die Blatter der Compositen Santolina rosmarinifolia L. und S. 

chamaecyparissus L. in den Handel gekommen. Die ersteren sind lineal, am Rande hookrig, 
zuweilen auch ganzrandig, flach kahl, etwa 2,5 cm lang, letztere lineal-vierseitig, vierreihig gezahnt 
mit stumpfen, bald ganz kurzen, bald langeren Zahnen und dann fast fiederspaltig, dicklich, von 
dickwandigen, einfachen Haaren graufilzig. 

Anweradung. Zu gewurzigen Krautermischungen. zu Biidern, zur Gewinnung des athE;l
rischen 6les. 

Oleum Rosmarini. Rosmarinol. Oil of Rosemary. Essence de 
romarin. Oleum Roris marini. Oleum Anthos. 

Gewinnung. 1m Handel unterscheidet man italienisches (dalmatinisches), franzii~ 
sisches und spanisches Rosmariniil. Das italienische wird auf den der dalmatinischen Kuste 
vorgelagerten Inseln Lissa, Lesina, Solta und Torcola, das franziisische in den Mittelmeerdeparte
ments, das spanische in den Provinzen Granada, Murcia und Sevilla durch Destillation der Blatter 
und Zweige mit Wasser uber freiem Feuer oder mit Wasserdampf gewonnen. Ausbeute 1,2-2,0%, 

Eigenschajten. Leichtbewegliches. farbloses oder schwach gelbgriines 61 von 
durchdringendem, campherartigem Geruch und gewiirzigbitterem, etwas kiihlendem 
Geschmack. 

Physikalische Konstanten der verschiedenen 61e: Italienisches 61. Spez. 
Gew.0,894-0,912 (15°); aD + 0° 43' bis + 5° 53'; nD' •• 1,466-1,468; S.-Z. bis 0.7; E.-Z. 5-20; 
liislich in 0,5-1,0 Vol. Weingeist von 90 Vol.-Ufo, in 1-8 Vol. Weingeist von 80 VoL-%. 

Franziisisches 61. Spez. Gew. 0,900-0,920 (15°); aD rechts bis + 13° 10', zuweilen auch 
schwach links; nD' •• 1,467-1,472; S •• Z. bis 1,6; E.-Z. 3-14; Liislichkeit wie beim italienischen 61. 

Spanisches 61. Spez. Gew. 0,900-0,920 (15°). zuweilen etwas unter 0,900; aD _5° 10' 
bis + 11 ° 30'; S.-Z. bis 1,5; E.-Z. 2,3-16,7; Liislichkeit wie bei dem italienischen 61. 

Bestandfeile. a-Pinen (wahrscheinlich ein Gemisch von d- und l-a-Pinen), i-Cam
phen, Cineol, d- und l-Campher, d- und I-Borneol, kleine Mengen Ester, wahr
scheinlich des Borneols. 

Priljung. Germ. 6. a) Dichte (200) 0,895-0,915. - b) aD'.O - 50bis + 12°. - e) 2 cern 
Rosmariniil miissen sich in 0,6 cern Weingeist (860/ 0) klar Iii sen. - Terpentiniil bewirkt eine 
Erniedrigung der Dichte; franzosisches Terpentiniil kehrt, falls es nicht in zu geringer Menge 
vorhanden ist, die Drehung nach links. Selbst kleine Mengen von franziisischem Terpentiniil, die 
die Dichte nicht unter 0,895 herunterdriicken und die Drehung nicht umkehren, erkennt man 
auf folgende Weise: Man destilliert von 50 ccm 611angsam 5 ccm ab und bestimmt die Drehung 
des Destillats; bei reinem 61 dreht dieses rechts, wahrend es bei einem mit franziisischem 
Terpentiniil verfalschten 61 links dreht. AuBer Terpentiniil sind auch Campherol-Fraktionen 
als Verfalschung beobachtet worden. 
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Duroh diese Verfiilschung wird meist irgendeine Eigenschaft des RosmariniiIs verandert, 
meist wird das Drehungsvermiigen erhiiht oder das spez. Gewicht und die Liislichkeit in Weingeist 
von 80 Vol.-Dfo verandert. 

Amer. fordert spez. Gewioht 0,894-0,912 (25°) und einen Gehalt von mindestens 2,50/0 
Bornylacetat und mindestens 10% Borneol. 

Spiritus R08IDarini. Rosmarinspiritus. Spirit of Rosemary. Esprit de ro
marin. - Ein Destillat aus Rosmarinblattern, die man zunli.chst 24 Stunden mit Weingeist ma
ceriert, ehe Dampf eingeleitet wird. - Erganzb.: 1 T. grob gepulverte Rosmarinblatter, 3 T. W!lin
geist geben 4 T. Destillat_ - AU8tr.: Aus Rosmarinblattern wie Spiritus Anisi (Austr.). - Brit.: 
1 T. Rosmariniil, 10 T. Weingeist. - Hisp.: Aus frischen bliihend.en Zweigspitzen wie Spirit. 
Melissae (Hisp.). - Japan. wie Brit. - Portug.: 50 T. Blatter, 20 T. Wasser, 100 T. Weingeist geben 
100 T. Destillat. - ROB8.: Wie Spirit. Lavandulae. - Spez. Gew.: 0,838-0,840 (Japon.), 0,895 bis 
0,905 (Erganzb., Austr.). 

Aqua Rosmarlnl (Anthos). 
Rosmarlnwasser. 

Olei Rosmarinl gtt. I. 
Aquae tepidae 100,0 

Oleum nervlnum. 
Nervenlii. 

Olel Rosll)&l'inl 
Olel Thymi 
Olel Lauri express. 
Olel Chamomill. infus. 

M 50 
10;0 
80,0. 

Spiritus ophthalmlcus (Nat. Form.). 
Ophthalmic Spirit. Alcoholic Eye-Wash. 

Olel Lavandul. 2 ccm 
Olei Rosmatin. 6 .. 
Spiritus (91 VoI.-%l 92 .. 

Spiritus Rosmarlnl composltus (Helv.). 
Aqua Hungarlca. Spiritus vulnerarlus. 
Wundwasser. Ungarisches Wasser. Eau 

vuln6raire. 
Flor. LavanduI. conc. 
Follor. Menth. pip. conc. 
Follor. Rutae cone. 
Folior. Rosmarin. cone. 
FOlior. Salvlae cone. 
Herb. Abslnthii cone. aa 1 
Spiritus 20 

macerlert man 2 Tage, fOgt hlnzu 
Aquae 50 

und destilliert a b 40 

Unguentum Rosmarlnl eomposltum. 
Unguentum nervinum. Rosmarlnsalbe. 
Nervensalbe. Nervenbalsam. Onguent 

nervin. 

Adipis suUli 
Sebi ovills 
Cerae fla vae 
Olei Lauti 

Germ. 
16 
8 
2 

Olei Nuclstae 2 

Helv. 
56 

24 
10 

Olel Juniperi 1 6 
Olei Rosmarlni 1 1 
Olei Terebinthinae 3 

Nach Germ. gelblich, nach Helv. grllnlich. 

Unguentum Rosmarlnl composltum vlrlde. 
(Hamb. V.). 

GrOne Nervensalbe. 
1. FoIlomm Rosmarinl 4,0 
2. Herbae Msjoranae 1,5 
3. FoIlomm Butae 1,5 
4. Radlcis Pyrethri 3,0 
5. Spiritus Vini 8,0 
6. Adipls suilli 48,0 
7. Sebl ovilis 24,0 
8. Cerae flavae 6,0 
9. Olel Lauri 0,5 

10. Olei Rosmarlnl 3,0 
11. Olei Terebinthinae 3,0. 

1-4 werden mit 5 24 Stunden stehen gelassen, 
dann mit 6 und 7 bls zur Verllf1chtigung des 
Weingeistes erhitzt, abgepreBt und filtriert. 
Darauf wird 8, und nach dem Erkalten 9-11 
hinzugefOgt. 

Rubia. 
Rubia tinctorum L. Rubiaceae-Coffeoidae-Galieae. Krapp. Heimisch 
in Siideuropa, friiher in Frankreich und Deutschland zur Gewinnung des Farbstoffes 
vielfach angebaut. Ausdauerndes Kraut mit schlaffen Stengeln, die ebenso wie die 
Blatter an den Kanten raub sind. Blatter lanzettlich, dreinervig. Bliiten gelblich
griin. Friichte schwarz. 

Radix Rubiae. Krappwurzel. Madder Root. Racine de gaunce. Radix 
Alizan. Radix Rubiae tinotorum. Rotel. Farberrote. Grappwurzel. 

Die Wurzel besteht aus ziemlich gleichmaJ3igen, nur einige Zentimeter langen, 3 bis hilch
stens 10 mm dicken, zylindrischen, geraden oder hin- und hergebogenen, an der Oberfla.che grob
langsrunzeligen und meist auch fein querrissigen Stiicken mit weichem, oft schuppig-blatterigem, 
leicht abblatterndem, schokoladebraunem Kork oder Borke, selten mit Resten von Nebenwurzeln 
und Wurzelfasern. Der Bruch ist eben, korkartig und rot, der Geruch schwa.ch, eigenartig, der Ge
schmack zusammenziehend, etwas bitterlich. Der Handelsware sind zuweilen Auslaufer&tiicke 
beigemengt, diese zeigen Knospen und zentrales Mark. 

Mikroskopisohes Bild. Querschnitt: Der Kork aus diinnwandigen, tangential
gestreckten Zellen oder bei starkeren Wurzeln tiefeingreifende Borkenbildung. Die Mittelrinde, 
wenn erhaiten, aus wenigen Reihen parenchymatischer Zellen. Die Innenrinde stark entwickelt 
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und regelmaBig radial gestreift aus abwechselnden Mark- und Rindenstrahlen. Die Markstrahlen 
einreihig, nach auBen erweitert, die Rindenstrahlen sehr regelmii.Big angeQrdnet, aus Rinden. 
parenchym, Siebrohren in Biindeln und Cambiform. 1m Rindenparenchym mehr oder weniger 
zahlreiche Zellen mit Raphidenbiindeln in dem sonst reichlich Pigment fiihrenden, starkefreien 
Gewebe. 1m Holze keine deutlichen Markstrahlen, hauptsachlich ziemlich regelmaBig radial 
gereihtes Holzparenchym und Ersatzfasern, dazwischen sehr zablreiche, meist einzelne, dick
wandige GefaBe. Hier und da starker verdickte Holzfasern oder libriformartige Tracheiden, 
meist in Gruppen, hauptsachlich im Zentrum des Holzkorpers. 

Bestandteile. Drei Glykoside: 1. Ruberythrinsaure (= Rubian, Rubian
saure, Alizaringlykosid), wird durch das ebenfalls vorhandene Enzym Erythrozym 
(= Rubiase) in Alizarin (= Dioxyanthrachinon) und Glykose zerlegt, 2. Purpurin
glykosid, zerfallt in Purpurin (= Trioxyanthrachinon) und Glykose, 3. Rubiadin
glykosid, zerfallt in Rubiadin (= Methylpurpuroxanthin) und Glykose. Weiter sind 
vorhanden Alizarin, Chlorogenin (= Rubichlorsaure), Citronensaure, 150/ 0 Zucker, 
Pectinstoffe, Pectase (ein Enzym), EiweiBstoffe, wenig fettes 01. Der Gehalt an 
Rohfarbstoff betragt etwa 10 0/0- Aschengehalt 4-70f0. 

Ahnliche oder die gleichen Farbstoffe enthalten Ru bia s ikkimensis KURZ. 
R. peregrina L., R. munjista ROD., R. cordata THEG., R. chilensis 
MOL., R. reI bun CHAM:. et SCHLTDL., R. hypocarpia D.C. 

Anwendung. Die Wurzel wurde friiher bei Englischer Krankheit angewandt, ist aber 
alB Heilmittel veraltet. In der Farberei diente die Krappwurzel friiher zum Rotfarben (Tiirkisch
rot). Seit der synthetischen Darstellung des Alizarins hat auch diese Verwendung fast ganz auf
gebOrt. 

Rubidium. 
Das Alkalimetall Rubidium, Rb, At.-Gew. 85,48, findet sich in den Kall

salzlagern als Begleiter des Kaliums im Carnallit, MgCl2 + KCI + 6H20, der etwa 
0,025% Rubidium als Rubidiumchlorid enthalt. Aus der bei der Verarbeitung des 
Carnallits sich ergebenden Mutterlauge kann das Rubidium als schwerlosliches 
Aluminium-Rubidiumsulfat (Rubidium-Alaun), AlRb(SO"')2 + 12H2 0, ab
geschieden werden. Aus diesem werden dann die iibrigen Rubidiumsalze dargestellt. 

Rubidium jodatum. Rubidiumjodid. RbJ. Mol.-Gew. 212,5. 

Darstellung. Durch Erhitzen von Ru bi di u malaun, AlRb(SO.)z + 12 H20. in wasseriger 
LOsung mit Calciumhydroxyd und Calciumjodid und Eindampfen der filtrierten LOsung 
zur Kristallisation. 

Eigenschajten und Erkennung. Farblose Kristalle oder kristallinisches 
Pulver, an der Luft bestiindig, sehr leicht Ioslich in Wasser. Es farbt die Flamme 
rotlich violett. Die wasserige L6sung verandert Lackmuspapier nicht und gibt mit 
Chlorwasser und Chloroform geschiittelt eine Violettfiirbung des letzteren. 

Pm/ung. a) Es dad die Flamme hOchstens voriibergehend gelb fiirben (Na
trium). - Die wiisserige Losung (je 0,5 g + 10 ccm) darf nicht verandert werden: 
b) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), - c) durch BariumnitratlOsung 
(Sulfate), - d) durch Ammoniakfiiissigkeit (Aluminium), auch nicht durch weiteren 
Zusatz von Ammoniumoxalat (Calcium). - e) Die mit ausgekochtem und wieder 
erkaltetem Wasser frisch hergestellte Losung (0,5 g + 20 ccm) darf nach Zusatz 
von Starkelosung durch verd. Schwefelsaure nicht sofort geblaut werden (Jodat). 
- f) Zerriebenes Rubidiumjodid darf befeuchtetes Lackmuspapier nicht blauen. -
g) Wird die Losung von 0,2 g Rubidiumjodid in 8 ccm Ammoniakfliissigkeit mit 
12 ccm 1/10 -n -Sllbernitratlosung versetzt und nach kraftigem Schiitteln filtriert, 
so darf das Filtrat nach dem Vbersattigen mit Salpetersaure innerhalb 10 Minuten 
weder bis zur Undurchsichtigkeit getriibt (Chloride, Bromide), noch dunkel gefiirbt 
werden (Thiosulfate). 

Anmerkungen. Zu f) Die Priifung auf Sauren und Alkalien bnn auch me bei Ka· 
lium jodatum (s. S. 18) ausgefiihrt werden. 
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Zu g) Statt 10,2 ccm Silbernitratlosung (Ergiinzb.) nimmt man wie bei Kalium- und Natrium
jodid besser etwas mehr (12 ccm); auch die Menge der Ammoniakfliissigkeit wird besser vergroJ3ert 
(8 ccm), weil sonst eine Verf1i.lschung mit Rubidiumbromid libersehen werden kann. 

Au/bewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Kaliumjodid, vor dem es aber keine Vorziige hat. 

Rubus. 
Rubus idaeus L. und Varietaten. Himbeere. Rosaceae-Rosoideae-Poten
tilleae. In der nordlichen gemaBigten Zone circumpolar, oft kultiviert. 
Strauchig. Blatter gefiedert, unterseits meist weiBfilzig. Nebenblatter klein, bleibend, 
in ihrem unteren Teile dem Blattstiel angewachsen. Fruchtblatter 20-30, zu einer 
von dem trocknen Fruchtboden sich leicht lOsenden Sammelfrucht verbunden. 
Die einzelnen einsamigen Steinfruchte fein behaart, etwa 2 mm dick, von dem ver
trockneten Griffel gekront. 

Fructus Rubi idaei. Himbeeren. Raspberries. Framboises. Baccae Rubi idaei. 
Die frischen reifen Friichte; bevorzugt werden die aromatischen Waldhimbeeren. Hohle, 

glockenformige, mattrote, bis 1,5 cm hohe Scheinbeeren, die einzelnen Steinfriichtchen mit hartem, 
lii.nglichem, netzgrubigem Endokarp und dickem, fleischigem Mesokarp. Letzteres mit rotem 
Zellsaft. Die Samen eiweiJ31os. Der Geruch ist angenehm aromatisch. 

Bestandteile. Nach KOENIG rund 70-90% Saft, ferner 0,4% N -Substanz, 1,4% 
freie Saure (Apfelsaure, Citronensaure, Ameisensaure, Salicylsaure), 4 % Zucker 
(Invertzucker, Spuren Rohrzucker), 0,7 % sonstige N -freie Bestand teile, 7,5 0 / 0 Holz
faser + Kerne, Pectinstoffe, Spuren atherisches 01, 0,5 0/ 0 Asohe. 

Nach neueren Angaben sollen von Sauren nur Citronensaure und Ameisensii.ure vorhanden sein. 
Anwendung. Die frisohen Beeren dienen zur Herstellung des Himbeersirups und des durch 

Destillation aus den PreBriickstii.nden gewonnenen Himbeerwassers. 

Rubus fruticosus L. (Rubus plica tus W. et N.) und Formen und Arten. 

Brombeere. Heimisch in Asien, siidl. Europa, durch ganz Deutschland usw. 

Folia Rubi fruticosi. Brombeerbliitter. Brumble Leaves. Feuilles de ronce 
noir. Bohmbeerblatter. Kratzbeerbliitter. 

Die getrookneten Blatter. Diese sind gestielt, teils eiformig zugespitzt, teils rundlich oder 
oval herzformig, stark gesagt oder selbst mehr oder weniger tief eingeschnitten, 3-5sohnittig, 
handformig, am Grunde mit Nebenblattern, gewohnlich oberseits dunkelgriin, unterseits weiJ3-
filzig behaart oder beiderseits griin mit feinen Harchen. Die Blatter variieren sehr in Form und 
Behaarung. Blattstiel und Mittelnerven sind stachelig. Ohne Geruch, von zusammenziehendem 
Geschmack. 

Anwendung. Hier und da zu Gurgelwasser und gegen DiarrhOe; die Blatter werden 
auch als Ersatz fiir chinesischen Tee verwendet. 

Die frischen Friichte werden wie andere Beerenfriichte zur Herstellung von Sirup und 
Gelee verwendet; sie geben auoh einen vorziiglichen Beerenwein. 

Rubus canadensis L. Heimisch in Nordamerika. Man verwendet von dieser 
Art, sowie von R. villosus AlT. und R. hispidus L. die Wurzelrinde, 

Cortex Rubi Radicis, JUackberry Root, ebenso die Blatter und Bluten als 
adstringierende Arzneimittel. Die Wurzelrinde der zweiten Art enthiilt 0,015% 
atherisches 01, einen Bitterstoff, 14-18% Gerbstoff, 0,8010 Villosin 
(ein Glycosid) und Gallussaure. 

Aqua Rubi Idaei, Himbeerwasser, wird meist ala Nebenprodukt bei der Himbeersaft
bereitung gewonnen, indem man 1 T. frischen HimbeerpreBkuchen mit Wasser einweicht und 2 T. 
davon mittels Dampfes abdestilliert. Es hilt sich nicht lange und ist in kleinen, vollkommen ge
fiillten Fllischchen, deren Korke mit Paraffin iiberzogen sind, aufzubewahren. Ergiinzb.: Von 200 T. 
zerquetschten, frischen Himbeeren werden nach zweitagigem Stehen bei Zimmertemperatur mit 
Dampf 1000 T. Destillat gewonnen. 

Aqua Rubi idaei decemplex. Nach EUG. DIETERICH: 2000 T. frische Himbeeren 
zerquetscht man, fiigt 1000 T. Wasser hinzu, destilliert 900 T. ab und versetzt mit 100 T. Wein. 
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geist (90 0/ 0), Nach DIETERICH liefert dieses Verfahren ein wesentlich gehaltreicheres Wasser, 
als die Herstellung aus Prellkuchen. 

Extractmn Rubi f1uidum. Fluidextract of Rubus. -Amer. VIII: Aus der gepulverten 
(Nr. 40) Wurzelrinde von Ru bus villosus, nigro baccus und cuneifolius mit verd. Weingeist 
(41,5 Gew.· Ufo). Durchfeuchtungsmenge 350 ccm. Erstes Perkolat 800 ccm. 

Sirupus Rubi idaei. Him beersirup. Syrup of Rasp berry. Sirop 
de fram boise. 

Germ.: Frische, rote Himbeeren werden zerdriickt und in einem lose bedeckten Gefiill bei 
Zimmertemperatur unter wiederholtem Umriihren so lange stehen gelassen, bis IOccm einer'ab. 
filtrierten Probe des Saftes sich mit 5 ccm Weingeist ohne Triibung mischen. Alsdann prellt man 
die Masse aus, laBt den Saft absetzen undfiltriert. Aus 7 T. des klaren Saftes wird mit dem Zucker der 
Sirup bereitet. Fiir die Gewinnung eines aromatischen, klaren PreBsaftes ist ein mog. 
lichst glatter Verlauf der Giirung von grollter Wichtigkeit. Man gibt die sorgfiiltig zerquetschten 
Beeren in Steingutgefalle, die hoher als breit sind, bedeckt letztere gut und liiBt sie unter ofterem 
Durchriihren bei 15~200 stehen. Je kiihler, desto langsamer geht die Giirung vonstatten, wiihrend 
bei einer Wiirme von iiber 25 0 und reichlichem Luftzutritt leicht Essigsaurebildung eintritt, so daB 
der ganze Fruchtbrei verderben kann. Ein Zusatz von Zucker befordert die Giirung. Auch ein 
Hefezusatz, wie ihn Helvet. vorschreibt (0,2 g auf 1 kg Beeren), ist empfehlenswert. - Belg. laBt 4 T. 
Himbeeren, 1 T. rote saure und 1 T. schwarze siiBe Kirschen verwenden. - Gall.: 4 T. Himbeeren 
und I T. rote saure Kirschen. - Helv. liiBt die frischen Himbeeren auspressen und den Saft nach 
Zusatz von 0,2 g Hefe auf 1000 g in Flaschen mit GiirverschluB vergiiren. 

Das Konservieren des Him beerprellsaftes geschieht, wenn es sich um groBere Men. 
gen handelt, am besten durch Sattigen desselben mit Kohlensaure, was in jedem Mineralwasser. 
apparat geschehen kann. Auch Pasteurisieren des Baftes in Schaumweinflaschen ist zu emp. 
fehlen, sowie ein Zusatz von geringen Mengen Ameisensiiure. Ein Zusatz von 0,24 0/0 Ameisensaure 
ist nach einem Gutachten der preuBischen wissenschaftlichen Deputation fiir das Medizinalwesen 
nicht als gesundheitsschiidlich anzusehen, er mull jedoch bei der Weitergabe an den Zwischenhandel 
und an das Publikum deklariert werden. AIle anderen chemischen Konservierungsmittel sind un· 
bedingt zu verwerfen! In Osterreich ist als einziges Konservierungsmittel Weingeist zugelassen, 
von dem man dem Succus etwa 15 0/ 0 zusetzt. Vor der Verarbeitung des Saftes zum Sirup muB der 
Alkohol aber wieder abdestilliert werden, wobei das Aroma des Saftes leicht leidet. 

Das Kochen des Sirups geschieht in der iiblichen Weise in blank gescheuerten kupfernen, 
nicht verzinnten ( !) Kesseln. Allerbester, blaufreier Zucker ist anzuwenden, wenn ein blanker, halt. 
barer Sirup erzielt werden solI. Das Mengenverhiiltnis zwischen Saft und Zucker ist in den Yore 
schriften der einzelnen Pharm. verschieden: Germ. u. Japon. 7 Saft + 13 Zucker, Austr. 10 + 16, 
Croat.·Slavon. 120 + 200, Dan. u. Suec. 37 + 63, Hel,v. 38 + 62 (mit heiBem Wasser auf 100 er· 
giinzen), Hung. 100 + 165, Nederl. 38 + 62, Norv. 40 + 60 (nicht kochen, auf hOchstens 90 0 er· 
hitzen). 

Der vergorene, klar filtrierte Himbeersaft zeigt nach einigem Stehen haufig wieder eine weiBe 
Trubung; diese riihrt nach KUNZ·KRAUSE und SCHWEISSINGER von Ellagsaure her, die sich 
feinkristaIlinisch ausscheidet. Durch Absetzenlassen kann die Ausscheidung wieder beseitigt 
werden. Auch fertiger Himbeersirup zeigt zuweilen diese Ausscheidung. 

Priifung. Der Himbeersirup muB vollig klar sein, eine rein rote (nicht braunrote) Farbe 
und reinen (nicht brenzlichen) Geschmack zeigen. Spez. Gew.: 1,32-1,34 (Helv.), 1,30-1,32 
(Norv.), 1,34 (Hung.). 

Germ. 6: Werden 50 ccm Himbeersirup mit verdiinnter Schwefelsaure angesauert und mit 
einem Gemisch von gleichen Raumteilen Ather und Petroliither ausgeschiittelt, so darf der beim 
freiwilligen Verdunsten der atherischen Schicht verbleibende Riickstand mit verdiinnter Eisen· 
chloridlosung (1 + 99) keine rotviolette Fiirbung geben (Salicylsiiure). 

Germ. 6: 10 ccm Himbeersirup werden mit 10 ccm Wasser v~rsetzt und durch Kochen mit 
mediz. Kohle entfiirbt. Wird 1 ccm des wasserhellen Filtrats mit 2 Tr. rauchender Salzsiiure ver· 
setzt, gut umgeschiittelt und mit 10 ccm absolutem Alkohol gemischt, so darf das Gemisch nicht 
milchig getriibt werden (Stiirkesirup). 

Germ. 5: Wird Himbeersirup mit der gleichen Menge Wasser verdiinnt und mit Amylalkohol 
geschiittelt, so darf sich dieser nicht farben, auch nicht, wenn der Himbeersirup zuvor mit SaIz· 
saure oder mit Natronlauge versetzt wird (Teerfarbstoffe). 

Anmerkung. Diese Probe auf fremde Farbstoffe ist unsicher, da auch bei reinem, nicht 
kiinstlich gefarbtem Himbeersirup eine Fiirbung des Amylalkohols auftreten kann. 

H elv.: Wird ein Stiickchen weiBer Wolle mit 10 ccm Him beersirup 40 ccm Wasser und 1 ccm 
Kaliumbisulfatlosung (1 + 9) 5 Min. lang gekocht, so darf die Wolle nach dem Auskochen mit Wasser 
nicht deutlich rot gefiirbt bleiben (fremde Farbstoffe). - Germ. 6 s. S. 1362, Sir. Cerasi. 
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Helv.: Eine Mischung von 2 g Himbeersirup und 8 g Wasser darf durch BariumchloridloBung 
hochstens opalisierend getriibt werden. (Sulfate, die durch Verdiinnung des Himbeersaftes mit 
gewohnlichem Wasser in den Sirup hineingelangt sein konnen.) 

Nederl.: Werden 5 ccm Himbeersirup mit 5 ccm Wasser und 0,1 g gebrannte Magnesia ge
mischt und 6 Stunden unter ofterem Schiitteln stehen gelassen, so darf die Mischung nicht mem rot 
sein und kein rotgefiLrbtes Filtrat geben (fremde Farbstoffe.) 

Hlmbeersirup zu LimoDade solI weniger siiB und etwas kraftiger schmecken alB der offi
zinelle Sirup_ Folgende Vorschrift nach EUG. DIETERICH ist zu empfehlen: Man lOst in 500,0 
vergorenem filtriertem Himbeersaft unter langsamem Aufkochen und unter Abschaumen 500,0 
Zucker und 7,5 Citronensaure. - Auf kaltem Wege: 750,0 frische Himbeeren, 25,0 gepulverte 
Citronensaure, 100,0 groblich gepuiverter Zucker. Man rollt die Himbeeren in einer Weit
halsflasche in dem Pulver und bedeckt sie dann mit einer Schicht von 900,0 groblichem Zucker
pulver. Nach 24 Stunden setzt mllon 150,0 Weingeist (90 Vol.-o/ol zu, schiittelt 5 Minuten lang. 
stellt 8 Tage in den Keller und plel3t sodann aus. Den PreBriickstand verriihrt man mit 
100,0 destilliertem Wasser und wiederholt das Auspressen. Mit den vereinigten PreBfliissig
keiten verreibt man 5,0 feinstes Talkpulver, schiittelt 5 Minuten lang und stellt 8 Tage in den 
Keller. Man hebert sodann den iiberstehenden klaren Saft ab und filtriert den triiben Riick
stand. - Zu pharmazeutischen Zwecken sind derartige Sirupe nicht zuiassig! 

Sirupus Rubi aromatic us. Aro matic Syrup of Blac k berry. - Nat. Form.: 128 g 
Wurzelrinde von Ru bus villo sus, nigro baccus oder cuneifoli us, je 16 g Zimt und Muskat
nuB, je 8 g Gewiirznelken und Piment werden gepulvert (Nr.4O) und damus mit verd. W.ein
geist (41,5 Gew.- °/0) 250 ccm Perkolat bereitet. Dieses vermischt man mit 450 ccm frisch em 
kanad. Rubusbeerensaft (Blackberry Juice), lost in dem Gemisch durch Schiitteln 650 g Zucker 
und flillt mit Rubusbeerensaft auf 1000 ccm auf 

Sirupus Rubi fruticosi. Brombeersirup. Wird aus frischen Brombeeren wie Himbeer
sirup hergestellt. 

Spiritus Rubi idaei. Himbeerspiritus (-Essenz). 2000 T. frische Himbeeren zer
quetscht man, setzt 1000 T. Weingeist hinzu, preBt nach 2 Tagen aus, lii.Bt 14 Tage absetzen, 
filtriert und destilliert 1000 T. abo Man kann auch aus frischen PreBkuchen einen brauchbaren 
Himbeerspiritus herstellen 

Acetum Rubl !dael 
Sirupus cum Aceto Rubl idael. 
Him beer essig. Sirop de vinaigre 

fram boise. 

Cordlale Rubl Fructus (Nat. Form.). 
Blackberry Cordial. 

1. Succi Rubi canad. fruct. 1875 ccm 

{
cort. Clllnamom. pulv. (No.40) 100 g 

Ergallzb. 2. Caryophyllorum " 25 " 

Sirupi Rubi idael lO,O Semin. Myristic. tt 25 " 
3. Spiritus diluti (41"10) q. s. 

Acid. acetic. dil. 4,0 4. Sirupi Sacchari 1875 ccm 
Aquae dest. 6,0 

Man perkoliert 2 mit 3, bis man 1250 ccm gesam
melt hat, mischt mit 1, fugt 30 g gereinigtes 
Talkum hinzu, schtittelt bisweilen, hltriert nach 
24 Stunden, sammelt durch Nachwaschen des 
Filters mit 3 3125 cern Filtrat und fiigt 4 hinzu. 

Gall. 1884. 
Sirupi cum Aceto (Sirop de vinaigre) 
Sirupi Rubi idaei fill. part. aequ 

ElIxir Rubi composltum (Nat. Form.). 
Compound Elixir of Blackberry. 

1 Cort. Cinnamom. Saigon. " 160 " {

cort. Rubi Radie. pulv. (No. 40) 160 g 
Gallarum ,,160 " 

. Caryophyllor. ,,40 " 
Macidis "20,, 
Rhizom. Zingiberis " 20" 

2. Succi Rubi canad. Fruct. 3750 ccm 
3. Sirupi Sacchari 1875 " 
4. Glycerini 1875 " 
5. Spiritus diJuti (41 0/ 0 ) q. B. ad 10000 " 

Man perkoliert 1 mit soviel von 5, daB man 
2500 Perkolat erhAlt, mischt dann mit 2, 3und 4. 

Rumex. 
Rumex crispus L. Polygonaceae-Rumiceae. In Europa, Asien und Amerika 
weit verbreitet. Blatter lanzettlich, spitz, wellig -kraus. Blattstiel oberseits flach; 
Bliiten zwitterig. Innere Zipfel der Fruchthiille rundlich, fast herzfi:irmig, ganz
randig oder am Grunde gezahnelt, Ramtlich Schwielen tragend. Rumex obtusifolius L. 
Gleiche Verbreitung. Untere Blatter langgestielt, herzeiformig, stumpf, mittlere 
herzformig-Ianglich, spitz, oberste lanzettlich. Bliitenquirle von der Mitte an blattlos. 
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Innere Zipfel der Fruchthiille dreieckig.langlich, am Grunde mit pfriemlichen Zahnen. 
Diese beiden und andere Rumex·Arten liefern: Radix Lapathi. Ampferwurzel. 
Rumex Root. Racine de patience. Radix Lapathi acuti. Grindwurzel. Mengel. 
wurzel. Zitterwurzel. 

Die getrockneten, im Spii.tsommer oder Herbst gesammelten, ganzen oder auch in Lii.ngs. 
hii.lften und Lii.ngsviertel geschnittenen Wurzeln. Die Droge von R. crispus L. zeigt meist 
9-14 cm lange, 1-2 cm dicke, la.ngsgespaltene, gedrehte, dicht querrunzelige, auBen rot braune, 
innen weilllichgeibe oder gelbbraune Stiicke von hartem, kurzem, aber etwas faserigem Bruch. 
Bei R. obtusifolius L. ist die Wurzel aullen dunkler, besitzt reichlichere diinne Aste nahe dem 
Kopfe und mehr Nebenwurzeln. Geruch schwach, Geschmack bitter, adstringierend. 

Lu pen b ild. Der Querschnitt gelblich oder gelbbraun, mit Kalilauge purpurrot. Der Kork 
dunkelbraun, die Rinde ziemlich dick, strahlig, durch eine dunklere Cambiumzone von dem deut· 
lich strahligen, dichten, fast hornartigen, gelblichen Holzkorper getrennt. Mark nicht immer 
vorhanden. 

Bestandteile. Nach TSCHIRCH und WEIL enthii.lt die Wurzel Chrysophansii.ure 
(= Lapathin, Rumicin), Emodinmethylii.ther, Frangula.Emodin, Lapathin. 
sii.ure, C20HlS014' Smp. 228-229 0, Zucker, Gerbstoff, 0,380/0 Eisen. Ferner sind vor· 
handen Harz, Salze. Aschengehalt etwa 9%' 

Anwendung. Friiher gegen Hautkrankheiten; jetzt wird sie bum noch angewandt. 

Rumex acetosa L., Sauerampfer, wird als Gemiise angebaut, ebenso Rumex 
scutatus L. und R. patientia L. Die letztere und R. alpinus L. lieferten friiher 

Radix Rhei Monachorum. 

Rumex hymenosepalus L., Canaigre. Heimisch in den siidlichen Vereinigten 
Staaten. Hat knollig angeschwollene Wurzeln, die trocken bis 38,4% Gerbstoff 
enthalten. Die Pflanze wird als wertvolles Gerbmaterial angebaut, liefert Canaigre. 
wurzel, Raiz del Indio. 

Ruta. 
Ruta graveolens L. (Ruta hortensis MILLER). Gartenraute. Rutaceae
Ru teae. Von Griechenland bis Frankreioh verbreitet, vielfach in Garten an· 
gepflanzt. BiB 1 m hoher, graugriin bereifter HalbBtrauch mit 2-3faoh fieder. 
teiligen, durohBoheinend punktierten Blattern. Tragbliitter lanzettlioh. Die gel ben 
Bliiten vierzahlig, nur die Endbliite fiinfzahlig. Kelch tief geteilt, die Abschnitte 
spitz und driisig gezahnt, die Kronblatter am Rande gezahnt. 

Folia Rutae. Rautenblatter. Rue Leaves. Rerbe de rue. Folia 
(Rerba) Rutae hortensis (graveolentis, sativae, vulgaris). EdelrautenbUitter. 
Weinrautenblatter. Gartenrautenblatter. 

Die getrockneten, vor dem Aufbliihen der Pflanze gesammelten Laubblatt('r. 
4 T. frische Blatter geben 1 T. tr{)ckene. Das Blatt ist gestielt, kahl, durchscheinend 
driisig punktiert, bis 10 cm lang, bis 6 em breit, dicklich, im Umrill fast dreiec1..ig, 
doppelt bis dreifach fiederteilig mit spatelformigen oder verkehrt eiformigen, vorn 
meist abgerundeten oder ausgerandeten, 6-12 mm langen Lappen. Die Farbe ist 
dunkelgraugriin, geht leicht in braunlich iiber. Die Blatter riechen gewiirzig und 
sind von gewiirzig bitterlichem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Spaltoffnungen in der Oberseite nur spii.rlich, in der Unter. 
seite zahlreich. Das Mesophyll oberseits ein liickiges zweireihiges Palisadenparenchym, darunter 
ein lockeres Schwammparenchym, vereinzelte Zellen mit Kalkoxalatdrusen. 1m oberen und unteren 
Blattgewebe ziemlich reichlich groBe schizolysigene Sekretbehii.lter mit je 4 Deckelzellen in der 
dariiberliegenden Epidermis. Keine Haarbildungen. 

Bestandteile. Atherisches 01 (s. d.), Rutin Rutinsii.ure), C27H30018 (ein Glykosid), 
Harz, Bitterstoff, Apfelsii.ure. 
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Anwendung. Das Kraut wirkt a.ls starkes Emmenagogum und Abortivum, auch 
ebenso wie die Samen' a1s Anthelminthicum. Es ist aber wenig empfehlenswert und ziemlich 
veraltet. Gabe 0,05-0,15 g tii,glich, nach anderen Angaben 0,5-2,0 g. Beim Einsammeln der 
Blatter hat man in siidlichen Gegenden Hautentziindungen beoba.chtet; die in nordlichen Gegenden 
wachsenden Pflanzen zeigen diesa Erscheinung nicht. Es ist moglich, daB die in siidlichen Gegcnden 
gesammelten Blatter auch sonst eine viel stii.rkere Wirkung haben, a.ls die in nordlichen Gegenden 
gesammelten. 

Oleum Rutae. Rautenol. Oil of Rue. Essence de rue. 
Gewinnung. Durch Destillation des Krautes verschiedener Arlen der Gattung Ruta mit 

Wasserdampf; in Frankreich benutzt man R. graveolens L., in Algier R. montana L. und 
R. bracteosa L.; von welcher Art das spanische 01 gewonnen wird, ist nicht bekannt. Ausbeute 
0,06%. 

Eigenschaften. Farbloses bis hellgelbes, in dar Regel fluoreszierendes 01, 
das rein sehr stark, anhaftend, unangenehm, in sehr starker Verdiinnung aber an
genehmriecht. Spez. Gew. 0,833-0,847 (15°); aD -5 obis +2 0 10'; nD" •• 1,430-1,434; 
Erstarrungspunkt unter 0 ° (zuweilen unter -15°) bis + 10,5 0; loslich in 1,5-3 Vol. 
Weingeist von 70 Vol.-Ufo, zuweilen unter Paraffinabscheidung. 

Bestandteile. 90% Methylheptylketon, CHaCOC7H IlI, und Methylnonylketon, 
CHSCOCgH 19, ferner l-a-Pinen, Cineol und I-Limonen, zusammen noch nicht 1% , etwa 
10% Methyl-n-Heptylcarbinol, CHaCH(OH)C7H 15 und Methyl-n-nonylcarbinol, 
CHsCH(OH)CgH 19, teils frei, teils als Essigsaureester; ein BaldrianBii.ureeBter, wahrscheinlich 
des Athylalkohols, freie Fettsii.uren, darunter wahrscheinlich Caprylsii.ure; Salicylsii.ure
methylester, vielleicht MethylanthranilsauremethiYleBter, CeHiNHCHa)COOCHa; 
ferner sind noch vorhanden eine chinolinahnlich riechende Base und eine blaue, fiiiBsige 
Verbindung. 

Prifung. Erganzb. a) Spez. Gew. 0,833-0,847. - b) 1 ccm Rautenol muB Bich in 2--4 cl)m 
verdiinntem Weingeist losen, zuweilen mit Opaleszenz. 

Fiir die Reinheit des RautenoleB ist besonders das niedrige spez. Gewicht kennzeiohnend, 
aber auoh die LOslichkeit in verdiinntem Weingeist (von 70 Vol.%). Durch Zusatz von Alkohol 
und einem der in verdiinntem Weingeist loslichen Verfalschungsmittel fiir atherische Ole laBt 
sich das Rautenol ziemlich leicht so verfalschen, daB spez. Gewicht und LOBliohkeit nicht beeinfluBt 
werden; eine salcha Verfalschung laBt sich durch den Nachweis deB Alkohols feststellen (B. S. 266)_ 

Acetum Rutae. RauteneBBig. 1 T. Ra.utenol, 100 T. Weingeist, 900 T. Essig. 
Aqua Rutae, Rautenwasser, erhii.lt man am einfa.chsten durch Schiitteln von 1 Tr. 

Rautenol mit 100 g lauwarmem Wasser. Nach dem Erkalten wird filtriert. 
Extractum Rutae (Alcohole paratum). Extrait de rue (alcoolique). - Gall. 1884: 

Wie Extractum Digitalis. 
Oleum Rutae inrnsum. - Portug.: 'Yie Oleum Belladonn.a.e infusum (Portug.). - HMp.: 

Wie 01. Chamomilla.e infuse 

Sabadilla. 
Schoenocaulon officinale (SOHLEORT.) ASA GRAY (Sabadilla officinarum 
BRANDT, Veratrum officinale CHAM. et SCHLECHT.). Liliaceae-Melan
thioideae-Vera treae. 

Heimisch von Mexiko bis Venezuela. Mit kleiner Zwiebel, meterlangen, schilf
artigen Blattern. Schaft bis 2 m hoch, mit 1/2 m langer, schlanker Bliitentraube. 
Bliiten kurzgcstielt. gelblich. Frucht eine aufgeblasene, dreifacherige Kapsel, die in 
jedem Fache 1-6, meist 2-4 Samen enthalt. 

Semen Sabadillae. Sabadillsamen. Cevadilla Seed. Semenoe de 
oevadille. Capsulae (Fructus) Sabatigliae. Hordeum costicum. Mexi
kanischer Lausesamen. KapuzinersB;men. 

Die Samen sind langlich oder lanzettlich. lang zugespitzt, bisweilen verbogen, 
durch gegenseitigen Druck in der Frucht unregelmallig kantig, bis 9 mm lang, bis 
2 mm dick, glanzend schwarz braun. langsrunzelig. Innerhalb der Samenschale ein 
graubraunes. dichtes. hart homartiges Endosperm, an dessen Grund der kleine 
Embryo liegt. Der Geschmack ist anhaltend bitter und scharf. 

Hager, Handbuoh II. 38 
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Mikroskopisches Bild. Quersohnitt der Samensohale. In der Langsriohtung des 
Samens gestreckte, braunwandige Epidermiszellen, darunter m"hrere Lagen diinnwandiger, tangen
tial gedehnter, zusammengefallener Zellen mit braunen Wii.nden. In diesem subepidermalen Ge
webe nicht sehr reichlioh, reioher im Parenchym der schnabelartigen Erweiterung des Samens 
Raphiden von omlsaurem Kalk. Die Zellen des Niihrgewebes sind polyedrisch, dickwandig, un
regelmaBig knotig verdickt, strahlig angeordnet und enthalten Starkekomer und Aleuron im 
oligen Plasma. 

Pul ver. Hauptsachlich Stiicke des End08permgewebes aus polyedrischen, strahlig an
geordneten Zellen mit derber, farbl08er, unregelmaBig knotig verdickter, glii.nzender Membran und 
sehr vereinzelten kleinen Starkekomem und Aleuron im oligen Plasma. Fetzen der Samenschale 
mit kurzprismatischen, in der Lii.ngsrichtung des Samens gestreckten, in der Oberflachenansicht 
vieleckigen, groBlumigen, braunwandigen, an der AuBenseite etwas starker verdickten Epidermis
zellen und darunter liegenden Lagen diinnwandiger, tangential gestreckter, braunwandiger, zu
sammengefallener Zellen. Sparlich Sklerenchymfasem aus der Raphe. Zuweilen Raphiden aus dem 
subepidermalen Parenchym der Samenschale und dem Parenchym der schnabelartigen Erweite 
rung des Samens. . 

Ver/iilschung. CAESAR und LORETZ fanden Verfiilsohungen des Pulvers mit Kakao
schalenpulver, KienruB und Kohlenpulver. 

Bestandteile. Bis iiber 5% Alkaloide: kristallisiertes Veratrin (= Cevadin). 
Cazli490gN, amorphes Veratrin (= Veratridin), Cazli,gOgN, Sa badillin {Cevadillin} 
C21H s50 7N (nach HESSE); diese drei bilden zusammen das Veratrin des Handels (so Veratrinum). 
Femer Sabadin,C29H510sN, Sabadinin, C27H'50SN, Sabatrin, C28H,.OgN. Die Alkaloide 
sind gebunden an Cevadinsaure (= Methylorotonsaure), C,H7COOH, und Veratrumsiiure, 
C9H100,. DieSamenenthaltenfemeretwa 14% Fett, das aus etwa 55% Olein und 40% Palmitin 
besteht und etwa 4% Phytosterin enthalt. Asohe der Samen etwa 2% (f). Nach CAESAR 
und LoRETZ betmgt der Aschengehalt der Handelsdroge 9-13,5%. 

B estimm ung des Alkaloi dgehal tes. Nach KELLER: 7,5g gepulverteSabadillsamen 
werden in einem Arzneiglas mit 70 gAther iibergossen und 1 Stunde lang stehen gelassen. Dann 
fiigt man 7 g Ammoniakfliissigkeit hinzu, laBt unter wiederholtem Umschiitteln 2 Stunden lang 
stehen und filtriert 50 g des Athers (= 5 g der Samen) abo Das weitere Verfahren ist das 
gleiche wie bei Radix Ipecacuanhae (gewichtsanalytisch) oder nach Bel". folgendes: Von den 
50 g Auszug wird der Ather in einem Erlenmeyerkolben von 150 ccm abdestilliert. Der Riickstand 
wird in 5 ccm absolutem Alkohol gelost, die Losung mit 3 Tropfen Hamatoxylinlosung und 30 cem 
Ather versetzt. Dann titriert man mit l/lO-n·Salzsaure bis zur rotbraunen Farbung der wiisserigen 
Schicht, fiigt 30cem Wasser hinzu und titriert unter haufigem VersehlieBen und kraftigemSchiitteIn 
des Kolbens zu Ende, bis die wasserige Sehieht citronengelb gefarbt ist. Es miissen mindestens 
2,8 ccm Saure verbraueht werden = mindestens 3,50/oAlkaloide; 1 eem l/to-n-Salzsaure = 62,5 mg 
Alkaloide. 

A'UfbewahTUng. Vorsich tig. 
Pulvena. Beim Pulvem sind gute Schutzvorrichtungen zu verwenden, da der Staub 

auBerst heftig zum Niesen reizt und auf die Schleimhiute stark reizend einwirkt. Auch die Hande 
sind zu schiitzen. -

Anwendung. Nur noch als Ungeziefermittel im Sabadillessig und in Viehwaschpulvern. 
Sabadillsamen sind dem freien Verkehr entzogen. 

Acetum Sabadillae. Sa badille ssig. La u seessig. - Germ. 5: Wie eine Tinktur 
durch Maceration zu beIeiten aus je 5 T. zerquetschten Sabadillsamen und Weingeist, 9 T. verd. 
Essigsiure (30%) und 36 T. Wasser. Eine gelbbraune, sauer riechende Fliissigkeit. 

Einen klaren Sabadillessig erhilt man nach dieser Vorschrift sehr schwer oder gar 
nicht. Durch scharfes Abpressen gelangt ein Teil des in den Samen reichlich vorhandenen Fettes 
in die Kolatur, wodurch daren Kliirung groBe Schwierigkeiten macht. Man stellt den Sabadill
essig deshalb besser durch Perkolation her. Das Perkolat oder die durch nur schwaehe Pressung 
erhaltene Kolatur sohiittelt man mit Talkum oder Kieselgur, lii.Bt absetzen und filtriert. 

Nach O. LANGKOPF ist die Triibung des Sabadillessigs auch der Wirkung einer Peroxydase 
zuzuschreiben, die neben zwei anderen Enzymen in dem wisserigen Auszug des Sabadillsamens 
aufgefunden wurde. Man kooht deshalb, um die Peroxydase abzutoten, zunachst 150,0 Sabadill
&amen mit 750,0 Wasser eine halbe Stunde lang. Nach dem Erkalten wird der Sohaleninhalt in 
eine weithalsige Flasohe gegeben und mit soviel Wasser versetzt, daB das Gesamtgewicht 1230,0 
betrigt. Naoh Hinzufiigen von 150,0 Weingeist und 270,0 verd. Essigsiure laBt man 8 Tage 
stehen, preBt ab, filtriert und erginzt auf 1500,0. - Germ. 6 s. S. 129\). 

A'UfbewahTUng. Vorsichtig. 
Tinctura Sabadlllae. Sabadilltinktur. Teinture de cevadille. - Erganzh.: Aus 

1 T. grob J!;epulverten Sabadillsamen und lO T. verd. Weingeist (61 %). - Belvet.: Aus 1 T. grob 
gepulverten Samen und 10 T. Wemgeist (86%). Vorsioh tig aufzubewahren. 
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Ungnentum Sabadillae. Sabadillsalbe. Ungt. ad phthiriasim. Pomatum Saba
dillae. - A1I8tr.: 20 T. gepulverter (VI) Sabadillsamen, 79 T. (ge1bes) Vaselin und 1 T. 
Citronenal. - ltal.: 20 T. fein gepulverter Sabadillsamen und 80 T. Benzoeschmalz oder Lanolin 
oder gelbes oder wei13es Vaselin. 

Veratrinum. Veratrin. Ein Gemisch verschiedener Basen aus den Sabadillsamen. 
Nach Germ. 6 ein Gemischderisomeren'BasenCevadin und Veratridin(CszH490gN). 

Da1'stellung. Die zerkleinerten Sabadillsamen werden mit salzsaure
haltigem Wasser mehrmals ausgekocht, die Ausziige zum diinnen Sirup eingedampft 
und mit Calciumhydroxyd vermischt, wodurch das Veratrin zugleich mit Ex
traktivstoffen gefaUt wird. Der ausgewaschene und abgepreBte Niederschlag wird 
mit Weingeist behandelt, der das Veratrin neben anderen Korpern aufnimmt. Dem 
nach dem Abdestillieren des Weingeistes verbleibenden Riickstand entzieht man das 
Veratrin durch Digerieren mit Essigsaure, faUt aus dem Filtrat das Alkaloid mit 
Ammoniak oder Sodalosung und nimmt es mit Ather auf. Letzterer hinterlaBt das 
Alkaloid beim Verdunsten als gelben Firnis. Man lOst diesen wieder in Wasser unter 
Zusatz von soviel Essigsaure, daB die Losung schwach sauer ist, entfiirbt sie mit Tier
kohle und versetzt die erwiirmte Losung mit Ammoniakfliissigkeit. Das Veratrin 
scheidet sich dann als weiBer, flockiger Niederschlag ab, der auf Tiichern gesammelt, 
mit Wasser ausgewaschen und bei 40 0 getrocknet wird. - Aile Operationen miissen 
unter Beobachtung groBter Vorsicht geschehen, da das Veratrin stark giftig ist, 
und der Staub schon in auBerst geringer Menge Entziindung der Augen und der 
Schleimhaute der Luftwege, sowie ein die Gesundheit gefahrdendes Niesen verursacht. 

Eigenschajten. Das offizinelle Veratrin bildet ein weiBes, geruchloses, lockeres, 
amorphes Pulver oder weiBe, leicht zerreibliche Massen, deren Staub heftiges Niesen 
erregt. Es lOst sich in 4 T. Weingeist, in 2 T. Chloroform, in 10 T. Ather; die Losungen 
blauen angefeuchtetes Lackmuspapier. Auch Benzol und Amylalkohol losen das 
Veratrin leicht, von Petroleumiither wird es so gut wie nicht gelost. Sowohl 
in kaltem wie in siedendem Wasser losen sich nur Spuren Veratrin, doch zeigt 
die Losung deutlich alkalische Reaktion und hat einen scharfen, nicht bitteren Ge
schmack. Frisch gefalltes Veratrin ist in Wasser etwas leichter loslich als das ge
trocknete, und zwar lost es sich leichter in kaltem als in warmem Wasser. Versetzt 
man daher die geniigend verdiinnte Losung eines Veratrinsalzes mit verd. Ammoniak
fliissigkeit, so entsteht in der Kiilte kein Niederschlag, erwiirmt man dann, so triibt 
sich die Fliissigkeit durch sich ausscheidendes Veratrin, das sich beim Erkalten 
nicht wieder auflost. Das Veratrin hat keinen scharfen Schmelzpunkt; bei etwa 145 0 

beginnt es zu erweichen und bei 150-155 0 ist es volIig geschmolzen. 
Das Veratrin ist eine starke Base und bildet mit Sauren gegen Lackmus neu

tral reagierende, meist in Wasser leicht losliche SaIze, die samtlich amorph sind 
und einen scharfen und zugleich bitteren Geschmack besitzen. Von diesen 
kommen das Sulfat, Hydrochlorid, Nitrat, Acetat und Valerian at in 
Form von weiBen Pulvern in den Handel und finden eine beschrankte medizinische 
Ariwendung. 

E1'kennung. Die mit Salzsaure schwach angesauerte Losung des Veratrins 
und seiner Salze gibt mit Kaliumquecksilberjodid und Phosphorwolfram
saure weiBe, mit Phosphormolybdansaure und Goldchlorid gelbe Nieder
schlage, mit J odlosung- eine braune FiilIung. Ammoniak, Alkalihydroxyde 
und -carbonate fii.llen die freie Base in weiBen Flocken aus. 

Wird etwa 0,01 g Veratrin mit 1-2 ccm Salzsaure (25%) gekocht, so farbt 
sich die Losung rot; die Farbung ist lange bestandig. - Etwa 0,01 g Veratrin lost 
sich in etwa 20 Tr. konz. Schwefelsaure mit gelber Fiirbung und griinlicher Fluores
cenz; die Farbung wird beim Stehen an der Luft, rascher nach Zusatz von 1 Tr. 
Wasser rotgelb und schlieBlich karminrot. - Wird ein Gemisch von etwa 0,0] g 

38* 
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Veratrin und etwa 0,05 g Zucker mit 2-3 Tr. konz. Schwefelsaure durchfeuchtet, 
so tritt eine anfangs griine, spater blaue Farbung auf. 

Priljung. a) 0,1 g Veratrin muB sich, mit 2 ccm Wasser und 3 Tr. Weingeist 
angeschiittelt, auf Zusatz von 5 Tr. verd. Schwefelsaure oder verd. Salzsaure klar 
oder mit hochstens sehr geringer Triibung losen (Verunreinigungen). Die mit verd. 
Schwefelsaure hergestellte Losung darf auch nach dem Verdiinnen mit 20-30 ccm 
Wasser nicht fluoreszieren (Chinaalkaloide). - b) Werden 0,2 g Veratrin mit 10 ccm 
Wasser gekocht, so darf das Filtrat nur schwach scharf, aber nicht bitter schmecken 
und Lackmuspapier nur schwach blauen (fremde .Alkaloide, .Alkalicarbonat). -
c) Die Losung von 0,1 g Veratrin in 2 ccm Weingeist darf durch 1 Tr. Platinchlorid. 
losung nicht getriibt werden (fremde .Alkaloide). - d) Beim Verbrennen darf es 
hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Zusa'ln'lnensetzung. Das offizinelle Veratrin ist kein einheitlicher Korper, sondern ein 
inniges Gemenge verschiedener Basen. In der Hauptmenge sind das kristallisierte Veratrin 
(Cevadin) unddas amorphe Veratrin zugegen, wahrend Sa badin, Sa badinin und Sabadillin 
in kleineren Mengen vorhanden sind (E. MERCK). 

Kristallisiertes Veratrin (Cevadin von WRIGHT und LUFF), CS2H49N09' Smp. 205°. 
Leicht loslich in Ather, schwerer loslich in Alkohol. Die einfachen Salze sind amorph, die kom· 
plexen Gold- und Quecksilberchloridsalze kristallisieren. Sehr giftig und heftiges Niesen erregend. 

Amorphes Veratrin (Veratridin), CS7H6SNOu (1). Leicht loslich in Ather, Weingeist 
und Chloroform. Hinterbleibt beim Verdunsten der atherischen Losung als gelber Firnis. Erregt 
heftiges Niesen. 

Sabadin, C29H61NOs. Loslich in Wasser, schwer lOslich in Ather. Bei 238-2400 schmel· 
zende Nadeln. 

Sa badinin, CZ7H4SNOs' Haarfeine Nadeln, leicht lOslich in Alkohol, schwer lOslich in 
Ather und in Ligroin. Nach K. HESS und H. MOHR ist das von MERCK 1891 aufgefundene Sabadinin 
identisch mit einem Spaltungsprodukt des Cevadins, dem Cevin, C29H43NOs' 

Sabadillin (Cevadillin von WRIGHT und LUFF), Cs,HssNOs (1). Harzige Masse, in 
Ather fast unloslich, leicht lOslich in Weingeist und in Chloroform. Der Staub reizt kaum zum 
Niesen. 

Aujbewahrung. Sehr vorsichtig. Bei der Abgabe beachte man stets die Eigen. 
Bchaft, Niesen zu erregen, auch hiite man sich, kleine Mengen (durch Vermittlung der Finger 
usw.) auf die Schleimhaut des Auges zu bringen. Das durch das Veratrin verursachte Niesen 
kann unter Umstanden zu einer Schadigung der Gesundheit fiihren! 

Anwendung. Die innerliche Anwendung bei croupiiBer Pneumonie, rheumatischen 
Leiden, Hydrops usw. ist fast ganz verlassen, da schon bei medizinalen Gaben bisweilen Kollaps 
eintrat. Man gab es in Pillenform zu 0,001-0,005 g mehrmals taglich. Losungen sind wegen 
des starken Reizes auf die Schleimhaute ausgeschlossen. - AuBerlich findet das Veratrin viel· 
fach Anwendung bei Neuralgien, Ischias, rheumatischen Schmerzen (Zahnschmerzen), Lichtscheu 
und Lahmungen, in Alkohol oder Chloroform gelost oder in Salben mit Fett, Vaselin oder Lanolin 
gemischt, 0,1-0,5 g auf 10 g LiiBungs. bzw. Verteilungsmittel. Subcutan zu 0,001-0,003 g wird 
es nicht mehr verwendet; es ist hierbei groBe Vorsicht notwendig. 

GroBte Einzelgabe 0,002 g, Tagesgabe 0,005 g (Germ.), 0,02 g (Austr. Germ.), 0,005 g 
(Austr. Helv.). 

OIeatum Veratrini. - Amer. VIlI: Eine Losung aus Veratrin 2,0, Acid. oleinic. 50,0 und 
Oleum Olivarum 48,0. 

Tinctura Veratrini. - Portug.: Veratrin 1,0, Spiritus 85% 99,0. 
Unguentum Veratrini. Veratrinsalbe. Veratrine Ointment. -Amer. VIIl: Veratrin 

4,0, 01. Amygdalar. 6,0, Adeps benzoatus 90,0. -Portug.: Veratrin 2,0, Spiritus 2,0, Adeps 96,0. 
- F. M. Berol.: Veratrin 1,0, Adeps 100,0. Man lost das Veratrin am besten in wenig Weinge1st! 

Sabina. 
Juniperus sabina L. (Sa bina officinalis GARCKE). Coniferae-Pinoideae 
Cupressineae. Sadebaum. Heimisch auf den Gebirgen von Mittel. und Siid· 
europa, Kaukasus und Nordasien, nicht selten in Anlagen angepflanztl). Strauchig, 
in der Kultur auch baumartig, mit dichten, buschigen Zweigen. 

1) Die Kultur der Pflanze ist stellenweise behordlich verboten, da sie und verwandte Coni· 
feren der Trager der Teleutosporengeneration des "Gitterrostes" der Birnenbaume (Gymno. 
sporangium fuscum D.C.) sind. 
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Herba Sabinae. Sadebaumkraut. Savin Tops. Sabine. 
(Frondes, Turiones) Sabinae. Sabinakraut. Sevenkraut. 
spitzen. Lebensbaumkraut. Stinkender Wacholder. 
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Summitates 
Sadebaum-

Die getrockneten jiingsten Zweigspitzen. 8 Teile frische Sadebaumspitzen 
geben 3 Teile der Droge. Die kleinen Blatter stehen entweder in dreigliedrigen 
Wirteln und sind dann rhombisch-Ianzettlich, zugespitzt, doch nicht stechend 
etwas entfernt abstehend, oder sie stehen vierzeilig-kreuzgegenstandig und sind dann 
eifOrmig, stumpflich und dem Zweige fest angedriickt. Auf dem gewolbten Riicken 
besitzen aIle einen groBen, ovalen, etwas eingesenkten Sekretbehalter. Die etwa 
vorhandenen Friichte sind griin oder tiefblau, bereift und auf kurzen Stielen iiber
hangend. Der Geruch ist stark gewiirzig, der Geschmuck scharf gewiirzig, widrig, 
bitter. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermis des Blattes aus weitlumigen, derbwandigen, 
nach au Ben gewolbten, an den Seiten perlschnurartig getiipfelten Zellen. Spaltoffnungen auf der 
Innen- oder Oberseite in zwei an der Spitze zusammenhitngenden Feldern, auf der AuBen
oder Unterseite in zwei durch ein freies Mittelfeld vollig getrennten Litngsstreifen. Elliptische, 
an den Polen eingekerbte Spaltoffnungen, in jeder SchlieBzelle zwei verholzte Verdickungs
lamellen, beiderseits an den Polen mit fuhlerformigen Hitkchen. Unter der Epidermis des 
Blattriickens ein- bis zweischichtiges, meist verholztes Hypoderm aus stark verdickten Bast
fasern, darunter einschichtige Palisaden, dann Schwammgewebe. 1m ituBeran Mesophyll ein 
groBer, im Querschnitt ovaler, bis an die Epidermis reichender Olraum. Transfusionsgewebe 
als schmaler Saum am Blattleitbiindel bis zur Mitte des Blattes. 

Pul ver. Nur Blattelemente. Epidermisfragmente aus von der Flii.che gesehen kleinen, 
polygonalen, derbwandigen, perlschnurartig verdickten, auf dem Querschnitt nach auBen vor
gewolbten, an den Seiten grobgetiipfelten Zellen und elliptischen groBen Spaltoffnungen. Fetzen 
von Hypodermgewebe mit stark verdickten Fasem. Verholzte Transfusionszellen mit be
hoften Tiipfeln von 6 II Durchmesser und mit verschiedenartigen Auswiichsen auf dem 
Wallrand und auf der Innenmembran. Leitbiindelfragmente und verholzte Korkteilchen; keine 
blatteigenen Steinzellen. 

Verwechslungen und VerJiilschungen. Juniperus virginiana L. Blatter 
stechend, zwei- bis drei- und vierreihig, mit eirunder oder fast kugeliger Oldriise gegen den unteren 
Teil der Riickenseite zu. Kleinere, dunkelpurpurne, blau bereifte Beerenzapfen auf aufrechten 
Kurztrieben. Geruch schwii.cher. 

Juniperus communis L. hat steife, abstehende, pfriemliche, groBere (bis 16 mm lange), 
griine oder blituliche Nade1n in dreigliedrigen Wirteln und schwarzbraune, blau bereifte Beeren 
(s. Juniperus Bd. I S. 1568). 

Juniperus phoenicea L., Zweige bzw. Zweigspitzen dicker, mit kurzen, dicklichen, nicht 
gegen-, sondern wechselstiindigen Blattern, drei oder vier Blatter dachziegelig urn die Achse herum 
angeordnet. Beeren groB, gelb bis rotgelb, gliinzend. 1m Mesophyll mehr oder weniger verdickte, 
einze1ne oder in Gruppen vereinigte Steinzellen. In Frankreich reichlicher gebrauchlich und 
hier oft als Fiilschung der offizinellen Herba Sabinae beigemengt. Enthitlt ein 01, das nur 
den dritten Teil des im echten 01. Sabinae enthaltenen Sabinols enthitlt. In Frankreich ist auch 
die gleich wirksame J. thurifera var. gallica (Siidfrankreich) im Handel. Blatter klein, de
kussierend, ihrer halben Liinge nach an die Zweige angewachsen, langlich lanzettlich, am Grunde 
mit vier elliptischen Driisen versehen. Friichte hiingend, einze1n stehend, aus vier bis sechs ver
waohsenen Blattem mit stumpfer Spitze gebildet, zuerst meergriin, spater blaulich, in der Reife 
gliinzend blauschwarz. Die franziisische Randelsware ist meist ein Gemenge von Zweig
spitzen von J. sabina, J. phoenicea und J. thurifera var. gallica, von dem die unwirksame 
J. phoenicea oft den Hauptbestandteil ausmacht. In England sind meist die Zweigspitzen von 
J. sa b ina mit J. sabina var. tamariscifolia als Arzneidroge im Gebrauch. 

Gegcniiber den Verwechslungen Cupressus sempervirens, Thuja occidentalis und 
Thuja orientalis ist Sabina gekennzeichnet durch die groBen Olbehalter im inneren Blatt
gewebe, durch die getiipfelten Wanda der Epidermiszellen, die regelmaBige Anordnung der Spalt
offnungen, die Sklerenchymschicht unter der Epidermis und das eigentiimlich verdickte Gewebe 
in der Nahe der GefaBbiindel. 

Bestandteile. Die Bliitter und Zweigspitzen enthalten atherisches 01; die Ausbeute 
ist abhitngig von der Frische und der Sammelzeit und betragt 3-5%: ferner sind vorhanden 
Gerbstoff, Zucker, Chlorophyll, Harz, Kalksalze. In demHarz wies BOUGAULT Thapsia
saure, (CH2l14(COOHjz, Smp. 1240, nacho Aschengehalt nach Austr. hochstens 10%, nach 
H elv. hOchstens 7 %. 
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Anwendung. AuBerlich als Streupulver und in Salben bei Kondylomen, als Infusum 
a-1O,0: 150,0 als Gurgelwasser. Innerlich: Gr6Bte Einzelgabe 1,0, Tagesgabe 2,0 g (Erganzb.). 
Veraltet. - 1m Yolk wird das Sadebaumkraut als Abortivmittel benutzt, nicht selten mit Wd· 
lichem Ausgang; das Kraut darf deshalb ohne ii.rztliche Verordnung nicht abgegeben werden, 
auch nicht als angebliches Ungeziefermittel. Dem £reien Verkehr sind das Sadebaumkraut und die 
daraus hergestellten Zubereitungen entzogen. 

Extraotum Sablnae (hydroalcohollcum). Sadebaumextrakt. - Erganzb.: 2 T. grob 
gepulverte Sadebaumspitzen werden zuerst 3 Tage lang mit 4 T. Weingeist und 6 T. Wasser, dann 
24 Stunden mit 2 T. Weingeist und 3 T. Wasser ausgezogen; die gemischten, nach dem Absetzen 
filtrierten PreBfliissigkeiten dampft man zum dicken Extrakt ein. Ausbeute: 10-12%. Eingriin. 
braunes, in Wasser triibe lClsliches Extrakt. - Itril.: 10 T. gestoBene Sadebaumspitzen maceriert 
man zunii.chst 5-6 Tage mit 12 T. Weingeist (90 Vo1..%) und 18 T. Wasser, dann nach dem 
Abpressen nochmals 3 Tage mit 8 T. Weingeist und 12 T. Wasser. Die gemischten Filtrate wer. 
den durch Destillation vom Weingeist befreit und zu einem weichen Extrakt eingedampft. 

Aufbewahrung. Vorsichtig! 
Extraotum Sabinae fluldum. Fluidextract of Savin. - Amer. VIII: Aus 1000 g 

gepulverter Sabina und 5000 g oder q. s. Weingeist (91 %). Man befeuchtet mit 250 ccm, flingt die 
ersten 900 ccm Perkolat fiir sich auf und stellt 1. a. 1000 ccm Fluidextrakt her. 

Tinctura Sablnae. Sadebaumtinktur. 1 T. grob gepulverte Sadebaumspitzen, 10 T. 
verd. Weingeist. 

Unguentum Sablnae. Sadebaumsalbe. - Erganzb.: 1 T. Sadebaumextrakt, 6 T. wasser· 
freies Wollfett und 3 T. Paraffinsalbe. 1m Bedarfsfalle frisch zu bereiten. - Dan.: 250 T. 
fein zerschnittene.Sadebaumspitzen werden 12 Stunden mit 500 T. Weingeist (90 Vo1..%) digeriert; 
dann mischt man eine Schmelze aus 180 T. gelbem Wachs und 800 T. Schweinefett zu, riihrt auf 
dem Dampfbad, bis der Weingeist verdampft ist, preBt ab und erglinzt die kolierte Salbe mit Fett 
auf 1000 T. 

Ceratum Sablnae (Nat. Form.). Emplastrum Sablnae DIETERICH. 

Savin Cerate. 1. Summitat. Sablnae pulv. 25,0 
Ceratl Reslnae (Amer.) 90 g 2. Spiritus 12,5 
Extract. Sabinae fluidl 25 ccm 3. Cerae Havae 48,0 

erhltzt man im Wasserbad, bls der Welngeist 4. Olei Olivarum 12,5 
verjagt ist, und riihrt kalt. 5. Terebinthinae 12,5 

6. Olei Sablnae 2,0. 
:Portug. Man macerlert 1 mit 2 12 Stunden, erhitzt mit 3 

1. Summitatum Sabinae reoent. contus. 400,0 bis 5 im Wasserbad 2 Stunden, fiigt 6 hinzu 
2. Cerae flavae 150,0 und rout nach dem Erkalten in Stangen. 
3. Adipis sul1l1 850,0 

1 in dem geschmolzenen Gemisch von 2 und 3 Pulvls contra Condylomata (F. M. Germ.). 
eine Stunde auf dem Wasserbad zu erhitzen, Summitat. Sabinae viridis pulv. 
auszupressen, zu kolieren und kalt zu riihren. Cupri sulfurlci pulv. ali 10,0. 

PuIvls emenagogus (F. M. Germ.). 
Elaeos8Cchari Sabinae 2,0. 

D. tal. do!. No. X. 

Oleum Sabinae. Sadebaurnol. Oil of Savin. Essence de sabine. 
Gewinnung. Durch Destillation der Blatter und Zweigenden des Sadebaums, Juniperus 

sabina L., mit Wasserdampf; in Siidfrankreich benutzt man auch die nahe verwandten Arten 
J. phoenicea und J. thurifera var. gallica. Ausbeute 3-5°/°' 

Eigenschaften. Farbloses oder gelbliches 01 von widerlichem, narkotischem 
Geruch und bitterem, stechendem, campherartigem Geruch. Spez. Gew. 0,907 bis 
0,930 (15°); aD +38 0 bis +62°; nD800 1,473-1,479; S.·Z. bis 3,0; E.·Z. 107-138; 
loslich in 0,5 und mehr Vol. Weingeist von 90 Vol.·Ofo, in 5-15 Vol. Weingeist von 
80 Vol..%, zuweilen mit geringer Triibung. 

Bestandteile. Der wichtigste Bestandteil ist der Alkohol Sabinol, CloH150H, der teils 
£rei, teils an Sauren, darunter Essigsii.ure, als Ester gebunden ist. Ferner sind vorhanden a·Pinen 
(geringe Mengen), d· und I·Sabinen, CloH1S' a·Terpinen, CloH1S' eine cuminaldehyd. 
ii.hnlich riechende Verbindung, Citronellol, Geraniol, Dihydrocuminalkohol, 
ClOH1SOH, Cadinen, ClsHU- 1m Vorlauf des Oles sind geringe Mengen n.Decylaldehyd, 
C9H 1gCHO, enthalten. 

Prilfung. Erganz1;. a) Spez. Gew. 0,907-0,930. - b) 1 eem Sadebaum6l muB mit 0,5 ccm 
und mehr Weingeist von 90 Vol..o/o, eine klare L6sung geben. 

Das 01 wird hauptsachlich mit dem 01 von Juniperus phoenicea, von J. thurifera 
var. gallic a und mit franzosischem Terpentinol ver£ii.lscht. Diesa ZuBiLtze werden erkannt durch 
die Erniedrigung des spez. Gewichtes, durch die Verkleinerung des Drehungswinkels oder seiner 
Umkehrung nach links, durch die Erniedrigung der Verseifungszahl und durch die Verminderung 
der Loslichkeit in Weingeist. 
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Anwendung. Da Sadebaumol innerlich stark giftig wirkt und als Abortivum gebraucht 
wird, darf es im Handverkauf nicht abgegeben werden. Das 01 von J. phoenicea verhalt sich 
wie ein mit Terpentinol versetztes Sadebaumol; es ist unwirksam. Das 01 von J. thurifera 
var. gallic a soil dagegen wirksam sein. 

Saccharinum s. u. Acidum benzoicum Bd. I, S.124. 

Saccharum. 
Saccharum. Zucker. Rohrzucker. Riibenzucker. Sugar. Sucre. 
Saccharose. Saccharobiose. Sucrose. Saccharum album. Saccharum puri
ficatum. 

Der Zucker wird gewonnen aus dem Zuckerrohr, Saccharum officinarum 
L. (Rohrzucker) oder aus der Zuckerrube, Beta vulgaris L. var. rapa DUM. 

(Rubenzucker). Geringe Mengen werden auch, in Nordamerika, aus dem Saft des 
Zuckerahorns gewonnen. Auch die Zuckerpalme in Indien und die Zuckerhirse 
in China liefern Zucker, der aber nicht in den Handel kommt. In Europa wird der 
Zucker fast ausschlie13lich aus der Zuckerrube gewonnen; Zuckerrohr wird in Europa 
nur noch auf Sizilien und in Andalusien angebaut und verarbeitet. Aus Zucker· 
rohr gewinnt man Zucker in den gesamten tropischen Landern zwischen 30 0 sudlicher 
und 35 0 nordlicher Breite. 

Gewinn ung aus Zuckerrii ben. Die etwa 12-160/ 0 Zucker enthaltenden Riiben werden 
gewaschen, in feine Schnitzel verwandelt und dem Diffusionsverfahren, d. h einer fort
laufenden Auslaugung mit heiBem Wasser unterworfen. Der so gewonnene Saft enthalt nebpn 
Zucker noch EiweiBstoffe, Farbstoffe, organische Sauren und anorganische und organische Salze. 
Um diese Stoffe, die zum Teil den Zucker hydrolysieren (invertieren) konnen, zu entfernen, setzt 
man dem Saft Atzkalk zu und erhitzt ihn zum Sieden. Hierdurch werden die EiweiBverbindungen 
zum Gerinnen gebtacht, die freien organischen Sauren gebunden, die Farbstoffe und Eisen
und Magnesiumverbindungen zum Teil niedergeschlagen. Ein Teil des Kalkes verbindet sich 
dabei mit dem Zucker zu dem in Wasser loslichen, nicht sliB schmeckenden Zuckerkalk oder Calcium
saccharat. Man trennt den Niederschlag (Scheideschlamm) durch Filterpressen von der Zuckerlosung 
und leitet in letztere Kohlendioxyd ein. Dadurch wird das Calciumsaccharat unter Abscheidung von 
Calciumcarbonat zerlegt. Die Zuckerlosung wird dann durch Behandlung mit Schwefeldioxyd 
oder auch durch Tierkohle entfarbt, filtriert und unter vermindertem Druck (in Vakuumapparaten) 
bis zur Kristallisation eingedampft. Der auskristallisierte Zucker wird durch Ausschleudern von 
der Mutterlauge getrennt und als Rohzucker an die Zuckerraffinerien abgegeben, seltener in 
den Zuckerfabriken selbst weiter gereinigt. Aus der Mutterlauge wird durch nochmaliges Ein
dampfen und Auskristallisierenlassen noch eine zweite und dritte Sorte von Rohzucker gewonnen. 
Die zuletzt verbleibende MutterJauge ist die Melasse. - Der Rohzucker wird in den Zuckerraffi
nerien durch Umkristallisieren unter Anwendung von Tierkohle entfarbt und kommt dann als 
raffinierter Zucker oder Raffinade in den Handel. Ein kleiner Teil des Rohzuckers wird auch 
durch Auswaschen (Decken) mit reiner ZuckerJosung gereinigt und wird dann als affinierter 
Zucker oder auch als Melis bezeichnet . 

.fJandelssQrten- Unter der Bezeichnung Zucker wird bei uns der Ruben
zucker verstanden, der chemisch dem Rohrzucker vollig gleich ist. Der eigentliche 
Rohrzucker wird als Kolonialzucker bezeichnet. 

1m Zuckerhandel sind nach STOHMANN-SCHANDER folgende Sorten und Be
nennungen gebrauchlich: 

T. Harte Zucker, bei denen die Kristalle zu groBeren festen Stiicken und Massen zusammen
gefiigt sin d : 

1. Brot- oder Hutzucker. WeiBe Blocke in der bekannten Zuckerhutform, die man er
halt, indem man konz. Zuckerlosungen unter Umriihren kristallisieren laBt und dann die Kristall
masse, die Fiillmasse, in Nutschen von Zuckerhutform absaugt unter Nachwaschen (Decken) 
mit reiner gesattigter ZuckerJosung. Durch Pressen von feuchtem Zuckermehl werden die Pre B
b rot e hergestell t. 

2. Platten zucker. In Tafeln von verschiedener Form und Starke, die aus der Fiillmasse 
hergestellt werden. 

3. Wiirfelzucker, der aus Plattenzucker oder aus rechteckigen Stangen hergestellt wird. 
Der gewohnliche Wiirfelzucker bildet rechteckige Stiicke, die meist nur halb so dick wie breit 
sind. Regelrechte Wiirfel werden als Cu bes bezeichnet. Die zur Herstellung der Wiirfel dienen-
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den Platten und Stangen werden a.uch durch Pressen von feuchtem Zuckermehl hergestellt und 
liefern die PreBwiirfel. 

4. Zucker in unregelmii.Bigen Stiicken, a.ls Pile, Knoppern und Crushel be· 
zeichnet. Die Stiicke werden durch Zerschlagen von Zuckerhuta.usschuB hergestellt oder aus 
BIOcken, die aus dar Fiillmasse in Zentrifugen erhalten werden. 

II. Kristallzucker oder Sandzucker: WeiBe, manchmal auch etwa.s gelbliche oder 
bliuliche, meist etwa.s glii.nzende, deutlich ausgebildete mehr oder weniger grobkornige Einzel· 
kristalle. Kristallzucker von mittlerer Komung wird a.ls Granulated, solcher von besonders 
gleichmiBiger feiner Komung a.ls Kastorzucker bezeichnet. Die Sorten werden nach Kamung 
und Fa.rbe unterschieden. 

m. Gemahlener Zucker, Staubzucker oder Puderzucker, der durch Mahlen der 
iibrigen Sorten, meistens der Abfii.lle, hergestellt wird; er ist ein weiBes, mehr oder weniger kristal· 
linisches mehliges Pulver. Die einzelnen Sorten werden nach Reinheit und Feinheit unterschieden. 

IV. Farin. Gelbliche bis bra.une Einzelkristalle. Er kommt ungemahlen oder gemahlen in 
den Ha.ndel und wird nach Geschma.ck, Farbe und Trockenheit unterschieden. 

V. Ka.ndis. Der durch la.ngsame KristaIlisation a.us moglichst reinen Zuckerloaungen in 
groBen einzelnen oder zusammengewachsenen, mehr oder weniger durchscheinenden Kristallen 
gewonnene Zucker. AuBer dem weiBen Ka.ndis kommt auch gelber und brauner Ka.ndis in den 
Ha.ndel, der aus mit Cara.mel gefii.rbten Zuckerlasungen gewonnen wird. 

Fiir den pharmazeutisohen Gebraueh sind nur die reinsten Sorten der Raffi· 
nade: Hutzueker, Plattenzueker, Wiirfelzueker und Kristallzueker und das aus 
diesen Sorten hergestellte Zuekerpulver brauehbar. 

In den Zuckerfabriken wird die Raffinade, die nicht rein weiB ausfii.llt, zur Verdeckung 
des gelblichen Tones mit geringen Mengen eines blauen Anilinfarbstoffes oder mit mtramarin 
ge blaut; es ist deshalb darauf zu achten, daB fiir pharmazeutische Zwecke nur reinste un. 
ge blaute Raffinade zur Verwendung kommt. 

EigensclwJten. Farblose harte Kristalle oder kristallinisehe Massen oder kristal· 
linisohes Pulver. Spez. Gewieht bei 15 0 = 1,58. 

Der Zuoker ist leieht loslieh in Wasser, in absolutem Weingeist so gut wie un· 
losiieh, in verdiinntem Weingeist je naeh dessen Gehalt an Wasser leiehter loslich. 
Die gesattigte wasserige Losung enthalt in 100 Teilen: 
bei 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 90 0 100 0 

64,2 65,6 67,0 68,7 70,4 72,25 74,2 76,2 78,4 80,6 83,0 Teile Zucker. 
Die wasserige LOsung ist gegen Lackmus neutral und reduziert weder FEHLINGSche 
Losung nooh WismutsaJze in a.1kalisoher Fliissigkeit. Die wasserige Losung ist rech ts· 
drehend [aID200 (mit einer Losung mit 10% Rohrzucker bestimmt) = + 66,7 0, 

nach Germ. + 66,5 0 ; GaZZ. + 66,54 0• Gerechnet wird bei polarimetrischen Zucker· 
bestimmungen meist mit der Zahl + 66,67 0• Rohrzucker schmilzt gegen 160 0 und 
erstarrt dann beim Erkalten zu einer amorphen, glasigen Masse, die allmahlich wieder 
kristallinisch und undurehsiehtig wird. Bis gegen 200 0 erhitzt, geht der Zucker in eine 
braune, bitter schmeckende, hygroskopisehe Masse iiber (Caramel), deren wasserige 
oder verdiinnt·weingeistige Losung aIs Zuckereouleur Verwendung findet. Bei 
hoherem Erhitzen entweichen mit blaulicher Flamme verbrennende Dampf~, und 
es hinterbleibt eine gliinzend schwarze, sehr schwer verbrennliehe Kohle (Zucker. 
kohle). Durch Erhitzen mit starker SaJzsaure oder SehwefeIsaure entstehen neben 
anderen Zerfallprodukten humusartige Stoffe. Durch konz. Kalilauge wird Rohr· 
zucker erst beim Erhitzen, Traubenzucker schon in der KlUte braun gefarbt. 

Direkt garungsfahig ist Rohrzucker nicht. Wirken jedooh auf seine wasserige 
Losung verdiinnte Sauren oder gewisse Enzyme (Invertase der He£e) ein, so wird 
er in ein garungsfiihiges Gemisch von Dextrose und Lavulose (Invertzucker) zerlegt. 

Mit verschiedenen Oxyden und Hydroxyden von Metallen vereinigt sich der Rohr. 
zucker zu Verbindungen, die als Saccharate bezeiehnet werden und die meist 
nieht mehr siill sehmecken und in Wasser, je naeh ihrer Zusammensetzung, mehr 
oder weniger Mslieh sind. 

Prilfung. a) 10 g Zucker miissen mit 5 eem Wasser eine klare, farb· und ge· 
ruehlose, rein siill sehmeokende Losung geben, die Laekmuspapier nieht verandert 
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(Verunreinigungen und Farbstoffe, Sauren, Alkalien oder Saccharate). - b) Werden 
3 g der Losung a mit 10 ccm Weingeist versetzt, so darf keine Triibung eintreten 
(Dextrin, Calciumsulfat und andere Beimengungen). - Je 10 ccm der wasserigen 
Losung (2 g + 40 ccm) diirfen: - c) durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert 
werden (Schwermetalle); und hochstens opalisierend getriibt werden: - d) durch 
Ammoniumoxalatlosung (Calcium), - e) SilbernitratlOsung (Chloride), - f) Ba
riumnitratlosung (Sulfate). - g) Wird die Losung von 0,3 g Zucker in 5 ccm Wasser 
mit 5 ccm alkalischer Kupfertartratlosung bis zum einmaligen Aufkochen erhitzt. 
so darf sich nicht sofort gelbes oder rotes Kupferoxydul ausscheiden (Invertzucker 
und andere reduzierende Stoffel. - h) Beim Verbrennen darf der Zucker hochstens 
0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Eine gute Probe auf Reinheit ist die Herstellung einer groBeren Menge von 
Zuckersirup. Tritt beim Kochen kein Geruch auf und scheiden sich dabei keine 
Verunreinigungen ab, ist ferner der Sirup klar und farblos und reinschmeckend, so 
ist der Zucker auch rein. 

Pulver. Zur Herstellung von Zuckerpulver fiir pharmazeutische Zwecke wird reinste 
Raffinade, Stiickzucker oder Kristallzucker bei 60-70° gut getrocknet und dann gepulvert und 
gesiebt. Das Pulver wird noch einige Zeit nachgetrocknet. 

Aufbewahrung. Stiickzucker und Kriatallzucker wird in Kasten oder Fassern an einem 
trocknen Ort aufbewahrt, Zuckerpulver in dichtschlieBenden Glasern, PorzellangefaBen oder 
Blechbiichsen. 

Anwendung. Als Nahrungs- und GenuBmittel, in der Pharmazie ala Geschmackskorri· 
gens und als Verdiinnungsmittel. 

Rotulae Sacchari. Zuckerplatzchen. Zuckerkiigelchen. Plankonvexe, runde, 6 bis 
7 mm breite, 3-4 mm dicke, harte Korper, aus reinem weiBem Zucker bestehend. Gepul
verter weiBer Zucker wird mit wenig Wasser zu einem dicken Brei angeriihrt und unter Um· 
riihren erhitzt, bis am Rande der Masse ein Sieden beginnt und ein Tropfen, auf eine Metall· 
platte gegeben, sofort erstarrt. Der AusguB des Kasserols wird mit Kreide berieben, um ein Ab. 
flieBen an demselben zu verhindern. Dann wird eine mit etwas 01 abgeriebene Metallplatte mit 
der Masse unter Beihilfe eines erhitzten Glasstabes betropft. Die erstarrten Tropfen werden 
wenn notig noch besonders getrocknet. 

Saccharum eamphoratum. - Portug.: 10 T. Campher sind mit 90 T. Zuckerpulver zu 
mischen. 

Sirupussimplex. Zucker sirup. WeiBer Sirup. Sirupus Sacchari. 
Syrup. Sirop simple (de sucre) . 

• Man iibergieBt in einem blanken Kupferkessel die vorgeschriebene Menge Zucker (un. 
geblaute Raffinade oder besten Kristallzucker) mit der vorgeschriebenen Menge Wasser, erhitzt 
unter bestandigem (!) Umriihren bis zum Aufwallen und liWt 2-3 Minuten sieden. Scheiden 
sich an der Oberflache Unreinigkeiten ab, so entfernt man diese mit einem Schaumloffel. Nach 
Erganzung des verdampften Wassers durch destilliertes Wasser (was alleldings nicht iiberall 
vorgeschrieben ist) koliert man durch ein angefeuchtetes wollenes Kolatorium. Der fiir die 
Rezeptur bestimmte Sirup wird haufig auch noch filtriert und fallt dann besonders blank aus. 

Germ. Austr. Belg. Brit. Croat. Dan. Helv. Gall,l) Hisp. !tal. Jap. Port. Nederl.Norv. Suec. 
~ 

Zucker 6 16 65 10 40 63 16,5 64 64 19 65 62 60 63 
Wasser 4 10 35 5 25 37 10,0 36 36 10 35 38 40 37 

Spez. Gewicht: Amer.: 1,313 (25°), Austr.: 1,30-1,33, Belg.: 1,32-1,33, Brit.: 1,33; 
Groat.: 1,325, Dan.: 1,30-1,35, Gall.: 1,26 (siedendheiB), 1,32 (15°), Helv.: 1,33, Hi8p.: 1,32; Jap.: 
1,32, Norv.: 1,29-1,30, S'Uec.: 1,31. 

Amer.: 850 g Zucker werden in kaltem Wasser mit Hilfe eines Perkolators zu 1000 cern gelost 
oder 850 g Zucker werden in 450 ccm Wasser heiB gelost und die Losung mit Wasser auf 1000 ccm 
aufgefiillt. 

Zuckersirup solI klar (blank) und fast farblos und geruchlos sein und darf sich beim Ver· 
setzen mit einem gleichen Volum Weingeist nicht triiben (Starkezucker). Erhitzt man eine 
Mischung von 0,5 g Zuckersirup, 5 ccm Wasser und 5 ccm FEHLINGScher Losung zum Aufkochen, so 
solI nicht sofort gelbe oder rotliche Ausscheidung erfolgen (reduzierender Invertzucker). Streng 
zu vermeiden ist ein ZusammengieBen von altem und neuem Sirup, da ersterer die Pilzkeime 
steta in sich tragt, die leicht zu Flockenbildung und weiterem Verderben des Sirups fiihren. 

I) Gall. laBt kochen, bis der heiBe Sirup das spez. Gew. 1,26 zeigt. 
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Sirop de sucre a froid. Sirop de sucre incolore. - Gall.: Durch AuflOsen von 1800 T. 
bestem Zucker in 1000 T. destilliertem Wasser in der Kalte (!) und Filtration des Sirups 
zu bereiten. Spez. Gew. 1,32. 

Sirupus communis. Indischer Sirup. Gemeiner Sirup. Kolonialsirup. 
Sirupus hollandicus. Sirupus indicus. 

Die beim Raffinieren des Rohrzuckers sich ergebende Melasse. Sie wird mit Wasser ver· 
diinnt, aufgekocht, koliert und durch Eindampfen auf das spez. Gewicht 1,35 gebracht. Als 
Speisesirup kommt auch ein aus Zuckerriiben gewonnener Sirup in den Handel. Zum 
Nachweis des letzteren i1;l Kolonialsirup versetzt man den mit der dreifachen Menge Wasser 
verdiinnten Sirup mit Bleiacetatlosung; ein starker Niederschlag zeigt Riibensirup an. Der 
Sirup des Handels, der nicht selten mit Starkesirup verschnitten wird, ist hell· bis dunkelbraun 
nnd schmeckt um so reiner siiB, je weniger Starkesirup er enthalt. 

Syrupus Glucosi. Syrup of Glucose. - Brit.: 25 T. fliissige Glucose (Starkesirup) 
werden mit 50 T. Zuckersirup.gemischt. 

Tinctura Saccbarl tosti. Zuckerfarbe. Zuckercouleur. - 1000 T. Zucker (oder 
Starkesirup) erhitzt man mit einer Uisung von 20 T. Kaliumcarbonat in 400 T. Wasser in einem 
blanken kupfernen Kessel so lange, bis die Masse tief dunkelbraun geworden ist. Nachdem sie halb 
erkaltet ist, lost man sie in einer Mischung von je 1000 T. Spiritus und Wasser und filtriert nach 
mehrtagigem Absetzen. Zum Braunfarben von Branntwein, Likoren und Speisen gebrauchlich. 
- Die Zuckercouleur der Destillateure ist konzentrierter. Man lOst den wie oben zu 
Caramel erhitzten Zucker nur in je 500 T. Spiritus und Wasser auf. - Solutio Sacchari 
tosti. - Groat.: Zucker wird im Olbad bei 200-220 0 erhitzt, bis er eine schwarzbraune 
Farbung angenommen hat. 100 T. hiervon werden in einer Mischung aus 50 T. Weingeist und 
50 T . Wasser gelOst. 

Bonbons und Gerstenzucker werden nach G. WEINDEL folgendermaBen hergestellt: 
1000 T. Zucker, 100 T. Starkesirup und 15 T. Wasser werden in einer kupfernen Pfanne, die flach 
und sehr diinnwandig sein muB, um die Warme gut zu leiten, unter haufigem Umriihren mit 
einem (am besten kupfernen) Spatel auf freiem, lebhaftem Holzfeuer zum Sieden gebracht. Man 
hangt nach kurzer Zeit ein Thermometer mit einer Skala bis 200 0 in die kochende Fliissigkeit. 
Das Thermometer wird durch einen groBeren, durchbohrten Kork geschoben, damit man es ohne 
Gefahr an den Rand der Pfanne legen kann, und zwar so, daB es in die kochende Zuckerliisung 
hineinreicht. Die Skala tiber 145 0 muB iiber dem Kork sichtbar sein. Unterhalb des Korkes 
umgibt ein schmaler Streifen Filtrierpapier die Thermometerrohre, um zu verhiiten, daB diese 
unmittelbar auf den Rand der Pfanne zu liegen kommt. Zur weiteren Schonung des Thermo· 
meters stellt man dasselbe vorher in ein GefaB mit heiBem Wasser: aus diesem kommt es in 
die heiBe Zuckermasse und aus dieser wieder in das heiBe Wasser. 

Die Zuckermasse wird nun eingekocht, bis die' Temperatur derselben genau auf 145 0 ge
stiegen ist. Die so gewonnene Grundmasse hat dann Tafelkonsistenz. Nun wird das Thermo
meter sofort entfernt, die Pfanne schnell vom Feuer genommen, etwaige Zutaten, wie Tinkturen, 
Farbstoffe, atherische Ole hinzugegeben, alles gut durchgearbeitet und die Masse auf ein bereit
stehendes, schwach mit Olivenol geoltes Kupferblech ausgegossen. Durch Aufklopfen, Aufschlagen 
des Kupferbleches auf den Tisch verteilt man die Masse gleichmaBig. Mit dem Bonbonmesser 
oder der Bonbonwalze wird dann die etwas erkaltete, aber noch warme Masse zerschnitten. Nach 
dem Erkalten lassen sich die einzelnen Teile leicht auseinanderbrechen. 

Anlsbonbons. 
1250,0 Grundmasse 

25 Tropfeu Anislll 
1,0 Ananasgelb. 

Anlsfenchelbonbons. 
1250,0 Grundmasse 

15 Tropfeu AnisilI 
15 Tropfen FeucheHil 

1,0 Purpurrot. 

Anlshonlgbonbons. 
1000,0 Zucker 

50,0 Starkesirup 
50,0 gereinigter Honig 

170,0 Wasser 
10 Tropfen Vanilletinktur 
3 Tropfen Safrantinktur 

15 Tropfen Anisiil 
1,5 Goldgelb. 

Brustbonbons. 
1000,0 Zucker. 
100,0 Stiirkesirup 
150,0 filtriertes Infusum aus 1 g Radix 

Ipecacuanhae 
25 Tropfen Vanilletinktur 
10 Tropfen Safrantinktur 

4,0 Zuckerfarbe. 

CBchoubonbons. 
1250,0 Grundmasse 

10 Tropfeu Anisol 
4,0 Zuckerfarbe. 

Nach dem AusgieJ3en bestreut mau die Zucker
masse moglichst gleichmllJ3ig mit 

150,0 Cachou 
nnd schneidet dieselbe dann. 

Fenchelbonbons. 
1250,0 Gruudmasse 

1,5 Fencheliii 
1,5 Purpurrot. 
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FencheIhonlgbonbons. 
1000,0 Zucker 

30,0 StArkeslrup 
180,0 Wasser 

70,0 gereinigter Honig 
20 Tropfen Safrantinktur 
16 Tropfen FenchellU 

3,0 VanilJetinktur 
1,6 Cltronengelb. 

MaIzbonbonB. 
1250,0 Grundmasse 

5,0 Malzextrakt 
2,0 S1lJlholzsaft 
2,0 Opiumtinktur 
20 Tropfen Safrantlnktur 

3,0 Vanilletinktur 
3,0 Zuckerfarbe. 

Mandelbonbons. 
1250,0 Grundmasse 

5,0 Bittermandelwasser 
2,0 Safrantinktur 
4,0 Vanilletiuktur. 

Man gleLlt nach Fertlgstellung der Bonbonmasse 
auf das Kupferblech und bestreut die Masse mit 

200,0 geschalten, in Streifen geschnittenen, 
scharf ausgetrockneten Mandeln. 

Plmplnellbonbons. 
1250,0 Grundmasse 

15,0 Pimplnelltlnktur 
1,0 Pfeffermlnzol 
1,0 Opiumtinktur 
1,0 Erdbeerrot. 

Rettlchbonbons. 
1000,0 Zucker 

50,0 Starkesirup 
50,0 gereinigter Honig 

180,0 Wasser 
2 Tropfen Senflll 

5,0 Spiritus 
6,0 Zuckerfarbe. 

Schokoladenbonbons. 
1250,0 Grundmasse. 

Nach Fertigstellung der Masse fUgt man rasch 
ein Gemisch von 

50,0 entoltem Kakao 
4,0 Ingwerwurzel 
2,0 MuskatnuLl 
1,0 Zimt 
0,5 Nelken 
0,5 Cardamomen 

50,0 Zucker 
hinzu, das mit 

20,0 Wasser 
vorher angerieben worden 1st, rUhrt schnell durch· 

einander und gieLlt die heiLle Masse auf das 
Kupferblech. Nachdem die Masse einlgermaLlen 
erkaltet ist, zerschneidet man sie. 

Zwlebelbonbons. 
1000,0 Zucker 

50,0 Stirkesirup 
50,0 Meerzwlebelhonlg 

180,0 Wasser 
2,0 Vanilletinktur 
5,0 Zuckerfarbe. 

Gerstenzucker. 
1250,0 Grundmasse 

2,5 Safrantinktur 
5,0 Vanilletinktur. 

Man gleLlt nach Fertigkochung der Masse in 
Binder aus. Da zu diesem AusgleLlen elne 

gewisse "ltbung gehllrt, kann man auch wie 
folgt verfahren: Man gieLlt die Bonbonmasse 
auf das Kupferblech und zerschneldet sie mit 
einem sogenannten RiLderkuchenrldchen oder 
mit einem Stahlridchen in Streifen, die man 
sofort um ihre Achse windet, ehe sie erkalten. 
Bel einlger "ltbung erzielt man hlerbei sehr 
schllne Bander. 

Gebrannte HandeIn. 
1000,0 auserlesene, sULle Mandeln 

werden vorsichtig mit Hilfe elnes Siebes Yom 
Staube befrelt und in einem Topfe Uber mALlI. 
gem Feuer so lange unter UmrUhren erwirmt, 
bis aile glelchmALlig heW geworden sind. In· 
zwischen kocht man 

1250,0 Grundmasse 
fast bis zur Bonbonkonsistenz und fUgt 

20,0 Zimt 
25,0 roten Bolus 

7,5 Nelken 
25,0 Vanillezucker 

hlnzu. Die helLlen Mandeln gibt man nun in die 
kochend heiLle Zuckermasse, IlILlt noch einen 
Augenblick unter bestindigem UmrUhren auf 
dem Feuer stehen, bis die Mandeln knallen, 
und breltet die Masse mit Hilfe eines Kupfer· 
spatels sorgialtig auf das schwach geolte Kup· 
ferblech aus. Man IALlt die Masse erkalten 
und zerteilt sle dann. 

Prallnen. 
250,0 Puderzucker 

25,0 Vanillezucker 
werden mit frischem HUhnerelweiLl zu elner Paste 

angestoLlen. Dieselbe mull zihe und ziemilch 
trocken sein. Nun formt man aus dleser Masse 
mit Hilfe der Hand kleine Kugeln, die man 
auf einem Porzellanteller einige Zeit zum Trock· 
nen beiseltestellt. Nach etwa 2 Stunden lassen 
sich die Zuckerkugeln leicht mit dem Messer 
ahstoLlen. In einer Kupferschale schmilzt man 
nun 

100,0 Kakaomasse und 
40,0 Zuckerpulver 

bei gelinder Wlrme und taucht In diese Masse 
mit Hilfe eines gebogenen Drahtes die Zucker· 
kugeln elnzeln eln. Man nimmt dieselben also 
dann schnell heraus und steut sie so auf mit 
Kakaolll abgeriebenes Papler, daLl sie sich 
nlcht berUhren. Statt des Vanillezuckers kann 
man auch Citronensaft, Citronensliure, Bitter· 
mandelwasser, Marzipanmasse, Rosenwasser 
usw. verwenden, um wohlschmeckende Pralinen 
anzufertlgen. Ebenso kann man Pralinen 
mit Santonin bereiten. 

Will man Pralinen im groLlen herstellen 
und sieht man auf ein sehr gutes und schones 
Aussehen, so verflhrt man folgendermaLlen: 
Ein Blech mit Rand (Kuchenblech) wlrd ere 
warmt und mit Kakaool abgerleben; alsdann 
g1eLlt man sehr dUnn und gleichmaLllg auf das' 
selbe eine Kakaomasse aus, die man durch 
Schmelzen von 

250,0 Kakaomasse 
90,0 Puderzucker 
3,0 Kakaool 

hergestellt hat. Durch Klopfen des warmen 
Bleches auf den Tisch kann man die Masse sehr 
leicht verteilen. Man setzt nun die Zucker· 
kugeln in gewissen Entfernungen, jedoch nicht 
zu dlcht, voneinander auf und begieLlt sie mit 
obiger Kakaomasse. Nach dem Erkalten sticht 
man die Pralinen mit elner passenden Rllhre 
aus. Will man den Pralinen einen starken Glanz 
geben, so bepinselt man sie mit Benzoetinktur, 
die mit glelchen Teilen Spiritus verdUnnt ist. 

M orsellen nennt man ein lockeres Zuckerwerk, dessen Herstellung einige tl'bung, bestes 
Material und groBte Sauberkeit erfordert. Man kocht besten weiBen Zucker mit 1/4 seines Ge· 
wichtes Wasser ohne Umriihren (!) bis zur Federprobe (Flockenbildung einer yom Spatel abo 
geschleuderten Probe), fiigt zerschnittene Mandeln und Gewiirze hinzu, riihrt sehr sorgfaltig um, 
gieBt sogleich in zerlegbare, mittelst eines Schwammes angefeuchtete Formen aus Eichenholz, 
verteilt die Masse durch AufstoBen auf den Tisch gleichmaBig und zerschneidet sie halberkaltet 
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mit einem diinnen, scharlen Messer in schmale Streifen. Die Mandeln sind vorher geschiiJt, in 
Lingsstreifen geschnitten. verschiedenartig gefii.rbt und sorgfiiJtig getrocknet worden. 

Als Farb81o/fe fiir Morsellen braucht man Curcumatinktur, ammoniakalische Carminlosung, 
Chlorophyll in Atherweingeist gelost, Indigocarmin; Citronat und Pomeranzenschalenkonfekt in 
Wiirfeln. Die GewUrze werden als staubfreies, grobes Pulver beigemischt. 

Species ad morsulos, Morsellengewiirz. Nach HAGER: Zimt 17,5, Kardamomen 7,5, 
Ingwer 7,5, Galgant 3,5, MuskatnuB 3,5, Gewiirznelken 3,5. Nach DIETERICH: Zimt 40, Karda· 
momen 20, Ingwer 10, Galgant 5, MuskatnuB 5, Gewiirznelken 20 T. 

Morsuli aromatici (DIETERICH): Zucker 1000, Wasser 250, Gewiirz 25, Citronat, kan· 
dierte Pomeranzenschalen, gefarbte und ungefii.rbte Mandeln, Pistacien je 40 T. - Durch geringe 
Anderungen derVerhiiJtnisse und entsprechende Zusatze gibt diese Masse: mit 10 Citronensaure 
und einer fein gewiegten Citronenschale die Morsuli Citri; mit 10 Vanillezucker (10%) und 
30 gebrannten, grob gemahlenen, mit 20 Weinbrand befeuchteten Kaffeebohnen die MorsuH 
Coffeae; mit 50 Ingwer die Mornli Zingiberis; Mouuli Cacao kocht man aus Zucker 
1000, Wasser 250, ungefii.rbten Mandeln 159, Vanillinzucker 10, harter Vanilleschokolade in 
erbsengroBen Stiicken 200; MorsuH mannati aus Zucker 500, Wasser 125, KaIiumnatriumtartrat 
100, SiiBholzpulver 100, Manna 500, Citronenol 5 Tropfen. 

Reinerzer Bmstkaramellen enthalten das Salz del' Reinerzer Lauequelle, Spitzwegerich
extrakt und Malzextrakt. 

Saccharum Lactis. Milohzuoker. Lactose. Milk Sugar. Sucre de 
lai t. C12H22011 + H 20. MoL-Gew.360. 

Gewinnung. Die beim Verkasen del' siiBen Kuhmilch mit Lab sich ergebenden Molken, 
die etwa 3-60/ 0 Milchzucker enthalten, werden aufgekocht, filtriert und unter vermindertem 
Dmck eingedampft. Beim Erkalten unter Bewegnng kristallisiert del' Milchzucker als feiner 
Kristallsand aus. Diesel' wird in Zentrifugen untel' Waschen mit kaltem Wasser abgeschleudert, 
dann in Wasser 'gelOst, durch Tierkohle entfii.rht und zur Kristallisation gebracht. 

In den Handel gelangt er in Kristalltafeln oder in walzenformigen Kristallmassen, die sicb 
an diinnen, in die Loaungen hineingehiingten Holzstabchen angesetzt baben, oder als feines Pulver. 

Eigenschajten. Geruchlose, harte, weiBe, vierseitige rhombische Prismen 
von schwach sUBem Geschmack, die zwischen den Zahnen sandig knirschen. Er 
lost sich in 7 T. Wasser von gewohnlicher Temperatur oder in 1 T. siedendem 
Wasser zu einer nicht sirupartigen Fliissigkeit. Unloslich ist er in Weingeist, 
Ather und Chloroform. Aus der wasserigen Losung kristallisiert er mit 1 Mol. 
Kristallwasser, C12H22011 + H 20. Beim Erhitzen auf 130 0 entweicht das Kristall
wasser; bei 180 0 farbt sich der Milchzucker braun, indem er unter Austritt von Wasser 
in amorphen Lactocaramel iibergeht. Milchzucker braunt sich beim Erhitzen 
mit Alkalien. Konz. Schwefelsaure verandert ihn anfanglich nicht (Unterschied von 
Rohrzucker), allmahlich aber, schneller beim Erhitzen, tritt Zersetzung und Schwar
zung ein. Er reduziert alkalische Kupferlosung und ammoniakalische Silberlosung, 
letztere unter Spiegelbildung. 

Die wasserige Losung ist rechtsdrehend, [aln20o + 52,50. Durch Erhitzen mit 
verd. Schwefelsaure wird eine Molekel Milchzucker unter Aufnahme von Wasser in 
je eine Molekel Dextrose, CaH 120 8 , und Galaktose, C8H120 8 , zerlegt. 

Durch Hefe wird Milchzucker nicht vergoren, auch durch das Invertin del' 
Hefe nicht in Dextrose und Galaktose zerlegt. W ohl aber wird der Milchzucker 
durch gewisse Spaltpilze vergoren. Hierauf beruht die Herstellung gegorener Milch
getranke, des Kefirs und des Kumys. 

E'l'kennung. Vom Rohrzueker unterscheidet sicb der Milchzueker durch seinen viel 
weniger siiBen Gesehmack und durch die viel geringere LOsliehkeit in Wasser. Wird die LOsung 
von 0,2 g Mil('hzucker in 5 cem Wasser mit 5 ccm alkalischer Kupfertartratloaung his zum ein
tnaligeu Aufkochen erhitzt, so scheidet sieh rote9 Kupferoxydul aus. 

P'l'iijung. a) Der Mllchzucker muB geruchlos sein. - b) Die heiBe Losung von 
10 g Milchzucker in 10 ccm Wasser muB klar sein und darf hochstens schwach gelb
lich gefarbt sein. - c) Die Losung von 2 g Milchzucker in 15 ccm Wasser darf Lack
muspapier kaum verandern (Sauren, Alkalien) und durch Schwefelwasserstoffwasser 
nicht verandert werden, auch nicht nach Zusatz von Ammoniakfiiissigkeit (Schwer-
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metalle). - d) Werden 0,5 g feingepulverter Milehzueker in einem mit konz. Schwefel
saure gespiilten Probierrohr mit 10 cem konz. Sehwefelsaure gemischt, so darf das 
Gemisch sich innerhalb 1 Stunde hOchstens gelblich, aber nicht braun fiirben (Rohr
zucker). --;- e) Beim Verbrennen darf Milehzueker hoehstens 0,25% Riiekstand 
hinterlassen. - Germ. 6 s. S. 1357. 

Anmerkungen. Zu b) In mangelhaft hergestelltem Milchzucker sind SchimmeUaden 
beobachtet worden, die beim Aufiiieen des Milchzuckers in Wasser oder auch unter dem Mikroskop 
zu erkennen sind. Zu e) Die Bestimmung des Aschengehaltes ist besonders wichtig, weil Milch
zucker mit hoherem Aschengehalt, auch wenn er sonst rein ist und die iibrigen Proben haIt, Stoffe 
enthalten kann, die beim Kochen mit Milch diese zum Gerinnen bringen. 

Zur Priifung von Milchzucker auf fremde Zuckerarten kann man aueh die Garprobe 
ausfiihren. Man versetzt die Liieung von 5 g Milchzueker in 50 ecm WMser mit etwa 0,2 g weher 
PreShefe; es darf bei 20-30 0 innerhalb zweier Tage keine Entwieklung von Kohlendioxyd zu 
erkennen sein. Das Kohlendioxyd kann man mit Barytwasser, in das man ein in dem Hals des 
fiir die Probe verwendeten Kolbchens angebra.chtes Glasrohr eintauehen laSt, oder in einem 
kleineil Gii.rungssaccharometer naehweisen. 2-3% Rohrzucker sind auf diesem Wege noch deut
lich naehweisbar. 

Anwendung. Als Verdiinnungsmittel fiir Arzneistoffe in Pulverform, als Nahrungs
mittel fiir Sauglinge. In groBen Gaben (10-20 g) wirkt er diuretisch und leieht abfiihrend. 

Renovasculin (CHEM. FABRIK GnsTROW) ist eine sterile Milchzuckerliieung mit einem 
Gehalt von 10% in Ampullen zu 20 eem. Anwendung. Diagnostiseh, zur Feststellung der 
Funktionstatigkeit der NierengefaSe nach SCHLA YER. 

Saccharum Uvae. Traubenzucker. Starkezucker. Grape Sugar. 
Dextrose. Glykose. Glucose. (Glucosum Amer. u. Brit .. s. S. 607). Saccharum 
amylaceum1) (Germ. 6). CeH 12 0 6 , Mol.-Gew. 180 und CeH120e +H20, Mol.-Gew.198. 

Darstellung. In Fabriken dureh Hydrolyse von Starke. Etwa 40 T. Kartoffelstarke 
werden mit 100 T. Wasser und 1 T. Schwefelsaure im DruckgefaS unter 2-9 Atm. Druck erhitzt, 
(CeH100 6)n + n H 20 = n CeH120 e. Die so erhaltene I .. osung von Starkezucker wird mit Kreide 
entsauert, mit Tierkohle entfarbt, filtriert und unter vermindertem Druck zur Kristallisation 
eingedampft. Durch wiederholtes Umkristallisieren wird der Starkezucker rein erhalten. 

Leicht erhalt man reinen Traubenzueker aus Rohrzucker, indem man diesen in Invert
zucker (Dextrose + Lavulose) iiberfiihrt und die beiden Zuekerarten da.nn auf Grund ihrer ver
schiedenen LOelichkeit in Weingeist trennt. 

Man versetzt 500 ccm Weingeist (90 Vol.· %) mit 20 cem rauchender Salzsaure, erwarmt 
die Mischung auf 45° und tragt in 4-5 Anteilen 160 g gepulverten reinen Rohrzucker ein. In 
etwa 2 Stunden ist bei ofterem Umriihren der Zucker gelost und invertiert. Beim Stehen dieser 
Losung ersoheinen nach 6-8 Tagen die ersten Kristalle, deren Menge durch Schiitteln der 
Fliissigkeit vermehrt werden kann. Man sammelt diese, wascht sie mit Weingeist und trocknet 
sie. Mit HiUe dieser Kristalle erfolgt die Darstellung weiterer Mengen von Traubenzucker schneller. 
Man mischt dann 1,2 l Weingeist von 90% mit 48 ccm rauchender Salzsaure, erwii.rmt auf 450 
und tragt wie vorher 400 g Zuckerpulver ein. Nach zweistiindigem Erhitzen (unter Umriihren) 
auf 45 ° ist der Zucker geliiet und invertiert. Man laSt erkalten, tragt eine kleine Menge der Trauben
zuckerkristalle ein und riihrt ofter um. Die nach 2-3tagigem Stehen abgeschiedenen Kristalle 
werden gesammelt, mit Weingeist gewaschen und getrocknet. 

Der so dargestellte Traubenzucker ist wasserfrei. Durch Umkristallisieren aus heiBem Methyl
alkohol kann er noch weiter gereinigt werden. Aus dem wasserfreien Traubenzucker kann man 
wasserhaltigen Traubenzucker, CeH120e + H 20, darstellen, indem man ihn auf dem Wasser
bad in einer Schale mit 12% Wasser erhitzt und dann kristallisieren laSt. Die Kristallmasse wird 
zerkleinert und iiber Schwefelsaure getrocknet. 

Handelssorten. In den Handel kommt der Traubenzucker in sehr verschiedener Rein 
heit und dementspreohend zu sehr verschiedenen Praisen. Die als purum bezeichnete Borte ent
spricht den Anforderungen der Germ.6, die als purissimum bezeichnete Sorte wird nur fiir 
wissenschaftliche Zwecke verwendet. AuBerdem kommt noch technischer Starkezucker in den 
Handel. Dextropur und Halisan sind ziemlich reine Sorten von wasserhaltigem Trauben
zucker. 

Eigenschajten. Reiner, wasserfreier Traubenzucker bildet kleine durehsich
tige, zu Warzen vereinigte Kristalle oder ein weiBes Pulver. Er ist geruchlos und 

1) Die Bezeichnung Saccharum amylaceum ist schlecht gewahlt, da der Starkezucker nioht 
wie die Starkekapseln, Capsulae amylaceae, aus Starke besteht. 
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schmeckt siiB, aber nur etwa 8/6 so stark wie Rohrzucker. Loslich in etwa der gleichen 
Menge Wasser, in 50 T. Weingeist. Die wiisserige Losung dreht rechts, [a]D20o fUr 
wasserfreie Dextrose + 52,5 0. Die frische Losung zeigt Multirotation (Bd. I S.34), 
die durch Aufkochen oder einen Zusatz von 0,1 % Ammoniak oder durch 24stiin
diges Stehen auf den normalen Wert zuriickgeht. Traubenzucker reduziert FER

LINGsche Losung und alkalische Wismutsalzlosung beim Erhitzen, auch ammoniaka
Hache SHbersalzlosung. Er ist leicht vergiirbar durch Hefe. 

Erkennung. Wird die Losung von 0,2 g Traubenzucker in 5 ccm Wasser 
mit 5 cm alkalischer KupfertartratlOsung erhitzt, so scheidet sich rotes Kupfer. 
oxydul abo 

Prilfung. a) Die wasserige Losung (1 g + 20 ccm) muB farblos sein. - Sie 
darf hochstens opalisierend getriibt werden: b) durch Ammoniumoxalatlosung (Cal. 
cium), - c) durch Silbernitratlosung (Chloride), - d) durch Bariumnitratl!isung 
(Sulfate). - e) Die unter Kiihlung hergestellte Losung von 1 g Traubenzucker in 15 g 
konz. Schwefelsaure darf bei 15 ° nach einer Viertelstunde hOchstens gelb gefarbt sein 
(Rohrzucker). - f) Beim Trocknen bei 1050 darf er hOchstens 10f0 an Gewicht ver
lieren (Wasser) und beim Verbrennen hochstens 0,10f0 Riickstand hinterlassen. 

Starkezucker (und Starkesirup, Kapillllrsirup) werden technisch in groBen Mengen her
gestellt, in Deutschland aus Kartoffelstarke. Die Starke wird noch feucht mit saurehaltigem 
Wasser in DruckgefaBen durch iiberhitzten Dampf bei einem Druck von 3 Atmospharen erhitzt. 
Fiir Starkezucker verwendet man etwa 3-4°/0 Schwefelsaure (auf die trockene Starke berechnet). 
fiir Starkesirup etwa 1-20/Q• An Stelle von Schwefelsaure wird auch Salzsaure verwendet, be
sonders fiir Starkesirup. Bei der Verzuckerung der Starke entstehen nicht nur Traubenzucker, son. 
dern auch als erste Umwandlungsprodukte der Starke Dextrine und Maltosen, die dann weiter in 
Traubenzucker iibergefiihrt werden. Zur Herstellung von Starkezucker verzuckert man die Starke 
moglichst weitgehend, so daB in dem fertigen 7.ucker auf Trockensubstanz berechnet etwa 92 bis 
97% Dextrose vorhanden sind. Bei der Herstellung von Starkesiru p laBt man die Verzuckerung 
nicht soweit gehen, damit die noch vorhandenen Dextrine das Auskristallisieren des Zuckers aus 
dem Sirup verhindern. Nach der Verzuckerung wird die Saure mit Calciumcarbonat abgestumpft. 
die vom Calciumsulfat abfiltrierte Losung wird unter vermindertem Druck eingedampft, damit 
sich noch ein Teil des Calciumsulfats ausscheiden kann, mit Knochenkohle entfiirbt, wieder fil. 
triert nnd schlieJ3lich weiter eingedampft bis zum dicken Sirup oder, bei Stiirkezucker, so weit. 
daB der Zucker beim Erkalten kristallisiert. Der auskristallisierte Zucker wird abgeschleudert 
und von der anhaftenden Mutterlauge durch Decken mit reiner gesattigter Starkezuckerl6sung 
befreit. Auf diese Weise erhiilt man den Starkezucker kristallwasserhaltig. Aus der eingedampften 
Stiirkezuckerlosung kann man auch wasserfreien Stiirkezucker auskristallisieren lassen, indem 
man die Losung mit einer kleinen Menge des wasserfreien Zuckers impft. Durch wiederholtes 
Umkristallisieren kann der wasserfreie Starkezucker sehr rein erhalten werden. 

Eigenschaften. Der wasserhaltige Stiirkezucker bildet feste, harte, weiJ3e, meist kristal
linische Massen. Er kommt in Broten oder in unregelmiiBigen Stiicken oder auch geschabt oder 
geraspelt in den Handel. Der Gehalt an Traubenzucker ist verschieden. Guter Stiirkezucker 
enthiilt 65-75% Traubenzucker (wasserfrei gerechnet), 15-20% Wasser und 5-15% Dextrine. 
Ein unter der Bezeichnung Dextrosehydrat in gekornter Form in den Handel kommender 
Stiirkezucker enthiilt 15% Wasser, sehr geringe Mengen von Nichtzucker und anorganische Stoffe; 
der Gehalt an wasserfreiem Traubenzucker betriigt also fast 85 % , 

Raffinierter Stiirkezucker, der selten in den Handel kommt, bildet mehr oder weniger 
harte, wei Be, por6se kristallinische Massen in verschiedener Form. Er Boll mindestens 95% krietal· 
linischen wasserhaltigen Traubenzucker (CaH120a + H20) enthalten = 86,4 0/ 0 wasserfreiem 
Traubenzucker. 

Wasserfreier Stiirkezucker (Anhydrous Grape Sugar) bildet nach wiederholtem Um· 
kristallisieren leichte, weiBe, kristallinische Massen von rein siiJ3em Geschmack. Er enthiilt nur 
Spuren von Dextrinen und anderen Verunreinigungen und bis zu 1 % Wasser. Die SiiBkraft ist 
etwa 3/5 so groB wie die des Rohrzuckers. 

Die besten Sorten Starkesirup sind dickfiiissig, farblos und wasserklar, die zweite 
Sorte ist mehr oder weniger gelb gefiirbt, aber auch klar. Der Gehalt an Traubenzucker 
(wasserfrei) betriigt etwa 35-40%, der Gehalt an Dextrin meist etwa 36-40%, an Wasser 
15-20%' an Sauren etwa 0,01-0,025%' an Asche etwa 0,2-0,32%' doch kommen auch 
groBere Abweichungen vor, z. B. Dextrin 46,50/0' Wasser 25,9%, Asche 0,47%' Mit Salzsaure 
hergestellte Sirupe enthalten 0,5-0,7 0/ 0 Asche. Die durchschnittliche Zusammensetzung von 
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amerilmnischem Starkesirup (aus Maisstarke hergestellt), ist: Traubenzucker 38,5 0/ 0, Dextrin 
42,0%, Wasser 19,9%, Asche 0,5%. 

Anwendung. In gro/len Mengen zur Herstellung von Zucker. und Konditorwaren, von 
Kunsthonig; in der Bonbonherstellung wird Starkesirup zusammen mit Rohrzucker besonders 
deshalb verwendet, weil die in dem Starkesirup enthaltenen Dextrine das Kristallinischwerdeo 
des glasigen Zuckers auf lange Zeit verhindem. Zur Herstellung von Marmeladen, Jams und Kon. 
fitiiren wird der Starkesirup ebenfalls verwendet, um das Auskristallisieren des Zuckers zu ver· 
hiiten. Nach den Beschliissen der Freien Vereinigung Deutscher Nahrungsmittelchcmiker ist die 
Verwendung von Starkesirup fiir die.sen Zweck nur unter entsprechender Kennzeichnung ge· 
stattet; Marmeladen, die mehr als 50 0/ 0 Starkesirup enthalten, miissen als Kunstmarmelade be
zeichnet werden. Zur Herstellung von obergarigem Bier (fiir untergariges Bier ist der Zusatz 
von Starkezucker nicht gestattet). Zur Zuckerung des Weines. Zur Herstellung von Zuckercouleur, 
von Milchsaure und anderen durch Garung erzeugten Sauren. Technisch als Appreturmittel. 

G1ucosum. Glucose. Unter dieser Bezeichnung verstehen Amer. und Brit. Stiirkesirup 
mit einem Wassergehalt von hiichstens 21 % (Amer.), 20 0/ 0 (Brit.) . 

.Alvonal (KALLE u. Co., Biebrich a. Rh.). Ampullen mit je 10 ccm keimfreier Traubenzucker. 
liisung (50%). Anwendung. Intraveniis zur Wehenbefiirderung, 10-200/oige Liisungen, auch 
bei Vergiftungen, Herzschwache usw. intraveniis. 

Argo-Maiszucker (DEUTSCHE MArZENA GESELLSCHAFT, Hamburg) ist fast chemisch reiner 
kristallwasserhaltiger Traubenzucker. WeiBes kristallinisches grobes Pulver, auBerlich dem 
Kristall·Riibenzucker sehr ahnlich. Er enthiLlt etwa 92% Glykose (wasserfrei), 0,2-0,4% Dextrin, 
7-8% Kristallwasser und 0,1 % Asche. Anwendung. Hauptsachlich zum Zuckern des Weines. 

Dextrosezucker. 1st ein im Handel vorkommender Starkezucker mit 14% Wasser, etwa 
0,3% Mineralstoffen und etwa 1 % Zwischenprodukten zwischen Starke und Dextrose. Ein solcher 
Zucker ist als technisch rein im Sinne des Weingesetzes aufzufassen. 

Oenoglucose. 1st ein technisch reiner Traubenzucker, der zum Zuckern des Weines ver
wendet wird. 

Karamose (E. MERCK, Darmstadt) ist ein aus Trau benzucker dargestelltes C aramel
praparat. 

Eigenschaften. Feines, braunlichgelbes Pulver, Geschmack angenehm, schwach siiBlich. 
In Wasser ist es leicht liislich. Es enthiilt nur noch etwa 2-3% unveranderten Traubenzucker. 

Anwendung. Als Nahrpraparat fiir Diabetiker in den verschiedensten Zubereitungs
formen in Mengen von 50-100 g taglich. Es wird im Kiirper verbrannt, ohne eine Erhbhung 
der Ausscheidung von Glykose hervorzurufen. Bei Kindem wirkt es als mildes Abfiihrmittel 
in Gaben von 5 g in Tee oder Schleimgetranken. 

Zu bereitungsform (nach UMBER). 50 g Karamose werden mit 200 g Sahne und etwas 
Vanille aufgekocht, dann mit 2 gut verriihrten Eigelben gut durchgemischt, auf dem Wasser
bad zu cremeartiger Dicke eingeengt und mit Saccharinliisung nach Geschmack gesiiBt. Der 
Creme kann auch gefroren als Eis gegeben werden. oder nach Zusatz von 2 Tafeln Gelatine als 
Pudding. 300 g EiereiweiB werden zu sehr steifem Schnee geschlagen mit 200 g Karamose und 
etwas gepulverter Vanille versetzt und die Masse bei maBiger Hitze in Form kleiner Platzchen 
gebacken. Die Platz chen kiinnen nachher noch mit Saccharinliisung gesiiBt werden. Weitere 
Vorschriften von Zubereitungen in Form von Creme, Pudding, Feinbackereien ergeben sich nach 
diesen Beispielen von sel bst. 

Hediosit (FARBWERKE H6cHST) war Glycoheptonsl1urelacton, C7H 120 7• Es ist nicht mebr 
im Handel. 

Uivulose. Fruchtzucker. Fructose. Linkszucker. Diabetin. C6H 12 0 6 + H 2 0. 
Mol.-Gew. 198. 

Darstellung. Zu einer auf 0° abgekiihlten Liisung von 10 T. In vertzucker in 100 T. 
Wasser gibt man unter bestandigem Umschiitteln 6 T_ geliischten Kalk als feines Pulver. Es 
fallt-eine Calciumverbindung der Lavulose, C6Hg(CaOHls0s ' die erst in 333 T. kaltem Wasser 
liislich ist, aus, wahrend die Calciumverbindung der Dextrose geliist bleibt. Die abgesogene 
und mit Eiswasser gewaschene Calciumverbindung wird in Wasser verteilt und durch Einleiten 
von Kohlendioxyd zerlegt. Die von dem Calciumcarbonat abfiltrierte Lavuloseliisung wird 
unter vermindertem Druck zur Trockne gebracht. 

Nach einem anderen Verfahren wird Melasse in der 6fachen Menge Wasser geliist, durcb 
Salzsaure invertiert, diese Liisung abgekiihlt und mit Calciumhydroxyd versetzt, im iibrigen 
wie vorher angegeben behandelt. 

Lavulose wird ferner dargestellt durch Hydrolyse von In ulin mit verd. Saure wie Dextrose 
aus Starke. Man erh!tzt 100 T. Inulin mit 250 T. Wasser und 2 T. Salzsaure (25% HCl) 
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1/2 Stunde im siedenden Wasserbad, neutralisiert mit 1,5 T. Natriumcarbonat (wasserfrei), dampft 
die Losung auf dem Wasserbad bei 60°, zuletzt iiber Schwefelaaure im Exsiccator zum dicken Sirup 
ein, zieht diesen mit absolutem Alkohol aus, lallt die Liisung 24 Stunden stehen und impft die 
kJar abgegossene Losung mit etwas reiner Lavulose. In 3 Tagen kristallisiert fast aile Lavulose aus. 
Durch Umkristallisieren aus absolutem Alkohol wird sie vollig rein erhalten. 

Eigenschaften. Der Fruchtzucker des Handels bildet weille, kriimelige, kristallinische, 
etwas hygroskopische Massen oder ein weilles Pulver. Er ist in absolutem Alkohol ziemlich schwer 
loslich, sehr leicht liislich in Wasser und in verdiiuntem Weingeist. Die wasserige Losung ist siiller 
ala die des Rohrzuckers; sie reduziert FEHLINllilche Losung und Wismutsalze in alkalischer Fliis
f\igkeit, und wird beim Erwarmen mit Kali- oder Natronlauge gebraunt, ebenso wie Traubenzucker. 
Der Fruchtzucker dreht links, [OC]D200 - 92,3° (nach anderen Angaben - 93° und - 93,8°). 
Der Fruchtzucker ist direkt vergarbar, doch vergart er langsamer als Traubenzucker. Wasser
freier Fruchtzucker schmilzt bei 95-105°, bei hoherem Erhitzen wird er wie andere Zuckerarten 
unter Braunung zersetzt. 

ETkennung und Priifung. Farblose" geruchlose, kristallinische Massen, die beim 
Erhitzen unter Caramelbildung verkohlen und schlielllich, ohne einen wagbaren Riickstand (anor. 
ganische Substanzen) zu hinteriassen, verbrennen. In Wasser und in verdiinntem Weingeist leicht 
loslich; die wasserige Losung reduziert FEHLINGSche Losung beim Erhitzen und dreht links. Lost 
man 5,5 g Lavulose in Wasser zu 100 ccm auf, so soil diese Losung im 200 mm-Rohr bei 20° 
eine Drehung von -25-26° nach VENTZKE-SOLEIL (vgl. Bd. I, S.27) zeigen, was einem 
Gehalt von 98-99 % Lavulose (C8H 120 8 + H 20) entspricht. 

AufbewahTUng. In dicht schliellenden Gefallen_ 
Anwendung. An Stelle von Zucker als Siillmittel fiir Diabetiker; von diesen wird die 

Lavulose in nicht zu grollen Mengen voll ausgenutzt und verbrannt. In leichteren Fallen von 
Diabetes wurden taglich 50 g aufgenommen, in schwereren Fallen weniger. Auch als Nahrmittel 
bei Lungentuberkulose und fiir Sauglinge. 

I nvertzucker besteht aus einem Gemisch von gleichen Mengen Traubenzucker und Frucht
zucker. Er entsteht aus Rohrzucker durch Hydrolyse, die bei der Einwirkung verdiinnter 
Sauren erfolgt. Da der Fruchtzucker starker links als der Traubenzucker rechts dreht, ist die 
Drehung des Invertzuckers links, also umgekehrt wie die des Rohrzuckers. Chemisch zeigt der 
Invertzucker das Verhalten seiner beiden Bestandteile, er reduziert FEHLINGSche Losung und 
alkalische Wismutliisung. Der Invertzucker "ird im grollen dargestellt, indem man auf siedende 
Rohrzuckerlosung in feiner Zerstaubung in'Druckkesseln Kohlendioxyd einwirken lallt und die 
Losung dann zum Sirup eindampft. Er kommt wasserhaltig ala dicker farbloser Sirup unter der Be
zeichnung fiiissige Raffinade in den Handel und wird zur Herstellung von Zucker- und Kon
ditorwaren, von Limonaden und Likoren verwendet. Bei langerer Aufbewahrung scheidet sieh 
allmahlich der schwerer loaliehe Traubenzucker kristallinisch abo Die fliissige Raffinade des Han
dels enthalt auch noch unveriinderten Rohrzucker, bis etwa zur HaUte der Gesamtmenge des 
Zuckers; der Wassergehalt betragt etwa bis zu 20%' Die Verwendung der fliissigen Raffinade 
in der Pharmazie an Stelle von Zucker und Zuckersirup ist nicht zulassig. 

Aua Invertzucker besteht auch der Kunsthonig, der aus Rohrzucker durch Kocben mit 
Liisungen von organischen Sauren gewonnen wird (s. unter Mel S. 151). 

Calorose (CHEM. FABRIK GtJsTRow-Meckl.) ist eine Losung von Invertzucker mit 
einem Gehalt von 73-76% (neben 4--6% Robrzucker). Sie wird dargestellt aus Rohrzucker 
durch Inversion mit Weinsaure (O,25%) und Neutralisation mit Natriumearbonat und bildet 
eine dicke, sirupartige, goldgelb gefarbte Fliissigkeit_ 

Anwendung. Anstelle von Traubenzuckerinfusionen. Zu Iufusionen in Losung 1: 10 
intraveniis und 1:20 subcutan. Der Inhalt einer Packung von 135 g = 100 g Invertzucker, oder 
67,5 g = 50 g Invertzucker wird mit 1 l sterilem Wasser verdiinnt. 

Maltose. Malzzucker. Maltobiose. C12H220n' Mol.-Gew. 342. 

Maltose entsteht durch Einwirkung von Diastase auf Starke, auch durch Einwirkung von 
verd. Schwefelsaure auf Starke, ist daher im Malzextrakt und aueh im Starkezucker enthaJten. 
Sie kristallisiert aus Wasser in weillen, siillen Nadeln mit Kristallwasser, C12H 220 n + H 20, ist 
leicht Wslich in Wasser, Weingeist und Methylalkohol. Durch Trocknen bei 100-110° wird sie 
wasserfrei, doeh beginnt sie sieh dabei unter Braunung zu zersetzen. 

Maltose ist leicht und vollstandig vergarbar. Die wasserige Losung ist rechtsdrehend 
(OC]D200 + 137,5°. Die Losungen zeigen die Erscheinung der Hal brotation, d. h. sie drehen frisch 
bereitet wesentlich geringer als nach langerem Stehen; ein geringer Zusatz von Ammoniakfliissig
keit bringt die Drehung sofort auf den normalen Betrag. - Maltose reduziert die FEHLINGSche 
Liisung, nicht aber eine neutrale LOsung von Kupferacetat (BARFOEDS Reagens). Bei der 
Inversion durch verdiinnte Sauren entstehen aus 1 Mol. Maltose 2 Mol. Dextrose. - Dur~b 
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Erhitzen mit verdiinnten Sauren (Hydrolyse) wird die Rechtsdrehung der Maltose auf etwa den 
dritten Teil herabgesetzt, wii.hrend die reduzierende Wirkung auf etwa da.s Doppelte erhoht wird. 

Maltose kommt rein nicht in den Handel, dagegen ist sie wichtig als Bestandteil des Malz. 
extraktes. 

Nural oder Nunol (KLEWE u. Co., Dresden), a.ls kiinstlich verdautes, stll.rkemehlhaltiges Nii.hr· 
mittel bezeichnet, ist nach HEINZE eine dicke Ltisung von Dextrin, Dextrose und viel Maltose, 
welche dem durch Einwirkung von Malzaufgull auf Stll.rke bei Anwesenheit von Salzsaure ent· 
stehenden Maltosesirup ii.hnelt. Nach BEYTHIEN ist das Nutrollediglich Starkesirup mit geringen 
Mengen Pepsin und Salzsaure. 

Soxhlets Niibrzueker ist mit Verdauungssalzen versetzte Dextrinmaltose. Nach GARA 
wird bei der Herstellung des Praparates die Verzuckerung der reinen Stll.rke mit moglichst wenig 
Malzauszug so bewirkt, dall auf 1 T. Dextrin 1 T. Maltose entsteht. SOXHLET gibt aullerdem seinem 
Praparat noch geringe Mengen Saure zu, damit die beim Kochen der Milch unltislich werdenden 
Kalksa.lze in Losung gehalten werden. Aullerdem enthii.1t der Nii.hrzucker etwa 2% Kochsalz. 

Raffinose. Melitriose. Pluszucker. C18H 32 0 18• Mol.. Gew. 504. 
Die zu den Trisacchariden gehorende Raffinose kommt zu etwa 0,02% in der Zuckerriibe 

vor und reichert sich in der Melasse an. Sie kristallisiert aus wii.sseriger Ltisung in feinen weiJlen 
Nadeln mit 5 Mol. Wasser (C1sHss01' + 5H.O). In kaltem Wasser schwerer, in heillem Wasser 
leichter ltislich als Rohrzucker, uultislich in absolutem Athylalkohol, dagegen loslich in 10 T. 
absolutem Methylalkohol. Die Ltisungen schmecken nicht siill. Raffinose ist gll.rungsfahig, 
wirkt aber auf FEHLINGsche Losung nicht reduzierend. Die Ltisungen sind rechtsdrehend. 
[a]n ••• (in 10%iger Ltisung bestimmt) = + 104,5°. Auf gleiche Gewichtsmengen berechnet ist 
das Rechtsdrehungsvermogen der wasserfreien Raffinose 1,85ma.1 groller a.ls das des Rohrzuckers. 

Bei der Hydrolyse durch verdiinnte Sauren wird die Raffinose nach der GIeichung C1sHas018 
+ 2H.O = 3CeHu O, zerlegt in Lavulose, Dextrose und Galaktose. Do. von den Spaltpro. 
dukten nur die Lavulose linksdrehend, dagegen Dextrose und Galaktose (letztere in hohem Malle) 
rechtsdrehend sind, so zeigt die Losung eine verringerte Rechtsdrehung. Eine Losung von 16,576 g 
krista.11wasserhaltige Raffinose, C1sHaz018 + 5H20, zu 100 ccm in Wasser polarisiert direkt 
+ 1000, nach der Inversion noch + 51,24°. 

Die Raffinose kommt als Siillstoff nicht in Betracht, sondem lediglich a.ls Verunreinigung 
des Riibenzuckers. Die ersten Produkte sind frei von Raffinose, dagegen enthalten die aus der 
Melasse dargestellten Nachprodukte Raffinose. In diesem FaIle lallt die Polarisation den Zucker 
hoherprozentig erscheinen als er tatsachlich ist, unter Umstanden kann die polarimetrische Unter· 
suchung einen 100°/0 iibersteigenden Zuckergehalt finden lassen; daher der Name Pluszucker. 

Oxantin (FARBWERKE HOECHST), Dioxyaeeton HOECHST [CH 2(OH).CO·CH 2(OH)]. 
ist eine synthetisch dargestellte Zuekerart. Es ist ein Polymeres des Glycerin
ketons oder Dioxyacetons CH.(OH)·CO·CHzOH. 

Eigenschajten. Weilles krista.11inisches Pulver; Geruch schwa.ch eigenartig, Geschma.ck 
siill, kiihlend. 1 T. ltist sich beim Verreiben allmii.1tlich in 1 T. Wasser vQn 200, schneller beim Er· 
warmen, femer in etwa. 15 T. Weingeist, kaum in Ather. 

Ef'kennung. Die Losung von 0,2 g Oxantin in 5 ccm kaltem Wasser gibt na.ch Zusatz 
von 1 ccm a.lka.lischer Kupfertartratlosung einen rotgelben Niederschlag; auf Zusatz von 1 ccm ga. 
sattigter Pikrinsaureltisung und 1 ccm Natroulauge wird die wii.sserige Losung (0,2 g + 5 ccm) 
rot gefarbt. 

Fiigt man zu einer Losung von 0,5 g Oxantin in 0,5 ccm Wasser 1 com Natriumbisulfitlosung 
(etwa 40%) und 2 ccm absoluten Alkohol, so entsteht eine £liissige Ausscheidung, die beim Reiben 
mit einem GIassta.b allmahlich kristallinisch wird. 

Pf'ilfung. a) Die Losung von 1 g Oxantin in 10 ccm Wasser mull klar und neutral sein. -
b) Sie darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert (Schwermetallsalze) und darf -
c) na.ch dem Ansauern mit verdiinnter Salpetersaure, duroh Silbernitrat. sowie durch Barium· 
nitratltisung htichstens schwa.ch getriibt werden (Chloride, Sulfate). - d) Versetzt man die wii.sseriga 
Losu.ng (0,5 g + 5 ccm) mit 1 ccm verd. Salzsaure und etwas Zink und priift na.ch GUTZEIT auf 
Arsen, so darf innerhalb 1 Stunde keine Arsenreaktion eintreten. - e) Ein Gemisch aus einigen 
Tropfen Oxantinlosung (1 g + 10 ccm) mit locm kaltgesattigter Phloroglucinlosung und 1 Tr. 
n·Schwefelsaure mull bei kurzem Eintauchen in heilles Wasser klar bleiben (GIycerinaldehyd durch 
Triibung). - I) Die wii.sserige Losung (1 g + 50 ccm) darf weder den polarisierten Lichtstrahl 
drehen, noch mit etwas reiner Hefe gemischt im Gll.rkolbchen bei 300 innerhalb 6 Stunden Gas· 
entwicklung zeigen (andere Zuckera.rten). 

Au/bewahf'Ung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Bei allen Formen des Diabetes mellitus. 

Hager, Handbuch II. 39 
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Tafel zur Ermittelung des ZuckergehaItes wiisseriger ZuckerIosungen aus der Dlchte 
bei 160 (el 15°/15° C). Zugleich Extrakttafel fiir die Untersuchung von Bier, SiiB

welnen, Likoren, Fruchtsiiften usw. nach K. WINDISCH. 

1,000 
1,001 
1,002 
1,003 
1,004 
1,005 
1,006 
1,007 
1,008 
1,009 
1,010 
1,01l 
1,012 
1,013 
1,014 
1,015 
1,016 
1,017 
1,018 
1,019 
1,020 
1,021 
1,022 
1,023 
1,024 
1,025 
1,026 
1,027 
1,028 
1,029 
1,030 
1,031 
1,032 
1,033 
1,034 
1,035 
1,036 
1,037 
1,038 
1,039 
1,040 
1,041 
1,042 
1,043 
1,044 
1,045 
1,046 
1,047 
1,048 
1,049 
1,050 
1,051 
1,052 
1,053 
1,054 
1,055 

0,00 
0,26 
0,52 
0,77 
1,03 
1,28 
1,54 
1,80 
2,05 
2,31 
2,56 
2,81 
3,07 
3,32 
3,57 
3,82 
4,07 
4,32 
4,57 
4,82 
5,07 
5,32 
5,57 
5,82 
6,06 
6,31 
6,56 
6,80 
7,05 
7,29 
7,54 
7,78 
8,02 
8,27 
8,51 
8,75 
9,00 
9,24 
9,48 
9,72 
9,96 

10,20 
10,44 
10,68 
10,92 
11,16 
1l,40 
1l,63 
1l,87 
12,10 
12,34 
12,58 
12,81 
13,05 
13,28 
13,52 

0,00 
0,26 
0,52 
0,77 
1,03 
1,29 
1,55 
1,81 
2,07 
2,32 
2,58 
2,84 
3,10 
3,36 
3,62 
3,87 
4,13 
4,39 
4,65 
4,91 
5,17 
5,43 
5,69 
5,94 
6,20 
6,46 
6,72 
6,98 
7,24 
7,50 
7,76 
8,02 
8,27 
8,53 
8,79 
9,05 
9,31 
9,57 
9,83 

10,09 
10,35 
10,61 
10,87 
11,13 
1l,39 
11,65 
11,91 
12,17 
12,43 
12,69 
12,95 
13,21 
13,47 
13,73 
13,99 
14,25 

1,056 
1,057 
1,058 
1,059 
1,060 
1,061 
1,062 
1,063 
1,064 
1,065 
1,066 
1,067 
1,068 
1,069 
1,070 
1,071 
1,072 
1,073 
1,074 
1,075 
1,076 
1,077 
1,078 
1,079 
1,080 
1,081 
1,082 
1,083 
1,084 
1,085 
1,086 
1,087 
1,088 
1,089 
1,090 
1,091 
1,092 
1,093 
1,094 
1,095 
1,096 
1,097 
1,098 
1,099 
1,100 
1,101 
1,102 
1,103 
1,104 
1,105 
1,106 
1,107 
1,108 
1,109 
l,llO 
1,111 

13,75 
13,99 
14,22 
14,45 
14,69 
14,92 
15,15 
15,38 
15,61 
15,84 
16,07 
16,30 
16,53 
16,76 
16,99 
17,22 
17,45 
17,68 
17,90 
18,13 
18,35 
18,58 
18,81 
19,03 
19,26 
19,48 
19,71 
19,93 
20,16 
20,38 
20,60 
20,83 
21,05 
21,27 
21,49 
21,72 
21,94 
22,16 
22,38 
22,60 
22,82 
23,04 
23,25 
23,47 
23,69 
23,91 
24,13 
24,34 
24,56 
24,78 
24,99 
25,21 
25,42 
25,64 
25,85 
26,07 

14,51 
14,77 
15,03 
15,29 
15,55 
15,81 
16,07 
16,33 
16,60 
16,86 
17,12 
17,38 
17,64 
17,90 
18,16 
18,43 
18,69 
18,95 
19,21 
19,47 
19,73 
20,00 
20,26 
20,52 
20,78 
21,04 
21,31 
21,57 
21,83 
22,09 
22,36 
22,62 
22,88 
23,14 
23,41 
23,67 
23,93 
24,20 
24,46 
24,72 
24,99 
25,25 
25,51 
25,78 
26,04 
26,30 
26,56 
26,83 
27,09 
27,35 
27,62 
27,88 
28,15 
28,41 
28,67 
28,94 

1,112 
1,1l3 
1,1l4 
1,1l5 
1,1l6 
1,1l7 
1,1l8 
1,1l9 
1,120 
1,121 
1,122 
1,123 
1,124 
1,125 
1,126 
1,127 
1,128 
1,129 
1,130 
1,131 
1,132 
1,133 
1,134 
1,135 
1,136 
1,137 
1,138 
1,139 
1,140 
1,141 
1,142 
1,143 
1,144 
1,145 
1,146 
1,147 
1,148 
1,149 
1,150 
1,151 
1,152 
1,153 
1,154 
1,155 
1,156 
1,157 
1,158 
1,159 
1,160 
1,161 
1,162 
1,163 
1,164 
1,165 
1,166 
1,167 

26,28 
26,50 
26,71 
26,92 
27,13 
27,35 
27,56 
27,77 
27,98 
28,19 
28,40 
28,61 
28,82 
29,03 
29,24 
29,45 
29,66 
29,87 
30,08 
30,29 
30,49 
30,70 
30,91 
31,12 
31,32 
31,53 
31,73 
31,94 
32,14 
32,35 
32,55 
32,76 
32,96 
33,17 
33,37 
33,57 
33,78 
33,98 
34,18 
34,38 
34,58 
34,79 
34,99 
35,19 
35,39 
35,59 
35,79 
35,99 
36,19 
36,39 
36,59 
36,78 
36,98 
37,18 
37,38 
37,58 

29,20 
29,47 
29,73 
29,99 
30,26 
30,52 
30,79 
31,05 
31,31 
31,58 
31,84 
32,1l 
32,37 
32,64 
32,90 
33,17 
33,43 
33,70 
33,96 
34,23 
34,49 
34,75 
35,02 
35,29 
35,55 
35,82 
36,08 
36,35 
36,61 
36,88 
37,14 
37,41 
37,67 
37,95 
38,21 
38,47 
38,75 
39,01 
39,27 
39,54 
39,80 
40,08 
40,34 
40,61 
40,88 
41,14 
41,41 
41,68 
41,94 
42,21 
42,48 
42,74 
43,01 
43,28 
43,55 
43,82 

1,168 
1,169 
1,170 
1,171 
1,172 
1,173 
1,174 
1,175 
1,176 
1,177 
1,178 
1,179 
1,180 
1,181 
1,182 
1,183 
1,184 
1,185 
1,186 
1,187 
1,188 
1,189 
1,190 
1,191 
1,192 
1,193 
1,194 
1,195 
1,196 
1,197 
1,198 
1,199 
1,200 
1,201 
1,202 
1,203 
1,204 
1,205 
1,206 
1,207 
1,208 
1,209 
1,210 
1,2ll 
1,212 
1,213 
1,214 
1,215 
1,216 
1,217 
1,218 
1,219 
1,220 
1,221 
1,222 
1,223 

37,77 
37,97 
38,17 
38,36 
38,56 
38,76 
38,95 
39,15 
39,34 
39,54 
39,73 
39,92 
40,12 
40,31 
40,50 
40,70 
40,89 
41,08 
41,28 
41,47 
41,66 
41,85 
42,04 
42,23 
42,42 
42,62 
42,81 
43,00 
43,19 
43,37 
43,56 
43,75 
43,94 
44,13 
44,32 
44,50 
44,69 
44,88 
45,07 
45,25 
45,44 
45,63 
45,81 
46,00 
46,19 
46,37 
46,56 
46,74 
46,93 
47,ll 
47,30 
47,48 
47,66 
47,85 
48,03 
48,22 

44,08 
44,35 
44,62 
44,88 
45,15 
45,42 
45,69 
45,96 
46,22 
46,49 
46,76 
47,03 
47,30 
47,57 
47,83 
48,1l 
48,37 
48,64 
48,91 
49,18 
49,45 
49,72 
49,99 
50,26 
50,53 
50,80 
51,07 
51,34 
51,61 
51,87 
52,15 
52,42 
52,68 
52,95 
53,22 
53,49 
53,76 
54,03 
54,30 
54,58 
54,85 
55,12 
55,39 
55,66 
55,93 
56,20 
56,48 
56,75 
57,02 
57,28 
57,56 
57,83 
58,10 
58,38 
58,65 
58,92 
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1,224 48,40 59,19 1,269 56,41 71,52 1,314 64,02 84,05 1,359 71,27 96,78 
1,225 48,58 59,46 1,270 56,58 71,80 1,315 64,19 84,34 1,360 71,43 97,07 
1,226 48,76 59,73 1,271 56,76 72,08 1,316 64,35 84,61 1,361 71,59 97,35 
1,227 48,95 60,01 1,272 56,93 72,35 1,317 64,52 84,90 1,362 71,75 97,64 
1,228 49,13 60,28 1,273 57,10 72,63 1,318 64,68 85,18 1,363 71,90 97,92 
1,229 49,31 60,55 1,274 57,27 72,90 1,319 64,85 85,46 1,364 72,06 98,21 
1,230 49,49 60,82 1,275 57,45 73,18 1,320 65,01 85,74 1,365 72,22 98,50 
1,231 49,67 61,10 1,276 57,62 73,46 1,321 65,17 86,02 1,366 I 72,38 98,78 
1,232 49,85 61,37 1,277 57,79 73,73 1,322 65,34 86,30 1,367 72,53 99,07 
1,233 50,04 61,64 1,278 57,96 74,01 1,323 65,50 86,58 1,368 72,69 99,35 
1,234 50,22 61,92 1,279 58,13 74,29 1,324 65,66 86,86 1,369 72,85 99,64 
1,235 50,40 62,19 1,280 58,31 74,57 1,325 65,82 87,14 1,370 73,00 99,92 
1,236 50,58 62,46 1,281 58,48 74,85 1,326 65,99 87,43 1,371 73,16100,21 
1,237 50,76 62,73 1,282 158,65 75,12 1,327 66,15 87,71 1,372 73,31100,50 
1,238 50,94 63,01 1,283 58,82 75,40 1,328 166,31 87,99 1,373 73,47100,79 
1,239 51,12 63,28 1,284 58,99 75,68 1,329 66,48 88,27 1,374 73,62 101,07 
1,240 51,30 63,56 1,285 59,16 75,95 1,330 66,64 88,55 1,375 73,78101,36 
1,241 51,48 63,83 1,286 59,33 76,23 1,331 66,80 88,84 1,376 73,94101,65 
1,242 51,66 64,11 1,287 59,50 76,51 1,332 66,96 89,12 1,377 74,09 101,93 
1,243 51,83 64,37 1,288 59,67 76,79 1,333 67,12 89,40 1,378 74,25 102,23 
1,244 52,01 64,65 1,289 59,84 77,07 1,334 67,29 89,69 1,379 74,40 102,51 
1,245 52,19 64,92 1,290 60,01 77,35 1,335 67,45 89,97 1,380 74,55102,81 
1,246 52,37 65,20 1,291 60,18 77,63 1,336 67,61 90,25 1,381 74,71103,09 
1,247 52,55 65,47 1,292 60,35 77,90 1,337 67,77 90,53 1,382 74,87103,38 
1,248 52,73 65,75 1,293 60,52 78,19 1,338 67,93 90,81 1,383 75,02103,66 
1,249 52,90 66,02 1,294 60,69 78,46 1,339 68,09 91,09 1,390 76,10 105,69 
1,250 53,08 66,29 1,295 60,85 78,73 1,340 68,25 91,38 1,400 77,63108,59 
1,251 53,26 66,57 1,296 61,02 79,02 1,341 68,41 91,66 1,410 79,14111,49 
1,252 53,43 66,84 1,297 61,19 79,30 1,342 68,57 91,94 1,420 80,64114,41 
1,253 53,61 67,12 1,298 61,36 79,57 1,343 68,73 92,23 1,430 82,13 117,35 
1,254 53,79 67,40 1,299 61,53 79,86 1,344 68,89 92,51 1,440 83,61120.29 
1,255 53,96 67,67 1,300 61,69 80,13 1,345 69,05 92,79 1,450 85,07 123,25 
1,256 54,14 67,94 1,301 61,86 80,41 1,346 69,21 93,08 1,460 86,52126,22 
1,257 54,32 68,22 1,302 62,03 80,69 1,347 69,37 93,36 1,470 87,97129,2() 
1,258 54,49 68,49 1,303 62,20 80,97 1,348 69,53 93,65 1,480 89,40 132,20 
1,259 54,67 68,77 1,304 62,36 81,25 1,349 69,69 93,94 1,490 90,82 135,21 
1,260 54,84 69,04 1,305 62,53 81,53 1,350 69,85 94,21 1,500 92,23138,23 
1,261 55,02 69,32 1,306 62,70 81,81 1,351 70,01 94,50 1,510 93,63 141.26 
1,262 55,19 69,59 1,307 62,86 82,09 1,352 70,16 94,79 1,520 95,03144,32 
1,263 55,37 69,87 1,308 63,03 82,37 1,353 70,32 95,07 1,530 96,41 147,38 
1,264 55,54 70,14 1,309 63,19 82,65 1,354 70,48 95,35 1,540 97,78150,46 
1,26!) 55,72 70,42 1,310 63,36 82,93 1,355 70,64 95,64 1,550 99,15153,55 
1,266 55,89 70,69 1,311 63,52 83,21 1,356 70,80 95,93 1,55626 100,00 155,49 
1,267 56,06 70,97 1,312 63,69 83,49 1,357 70,96 96,21 
1,268 56,24 71,25 1,313 63,86 83,77 1,358 71,12 96,49 

Quantitative Bestimmung von Zucke'l'a'l'ten. Zur Bestimmung der Zuoker
arten dienen folgende Verfahren: 1. Bestimmung des spezifisohen Gewiohts der 
Losungen, II. gewiohtsanalytisohe Bestimmung, III. polarimetrisohe Bestimmung, 
IV. maBanalytisohe Bestimmung. 

1. Man bestimmt das spezifisohe Gewicht einerwiisserigenZuckerlosung und 
sohliigt in einer Tabelle nach, weloher Zuckergehalt dem gefundenen spezifischen 
Gewioht entspricht. Die so ermittelte Zahl gibt den soheinbaren Zuckergehalt 
wieder, denn es ist klar, daB eine ErhOhung des spezifischen Gewiohtes auoh durch 
andere Bestandteile, die nioht Zucker sind, bedingt sein kann. Die Bestimmung des 
speziiisohen Gewiohts wird bei 15 0 mit Ariiometern oder der MOHR-WESTPHAL
sohen Wage oder mit Pyknometern ausgefiihrt. Als Einheit dient das Gewioht des 

39* 
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Wassers bei 15°, d. h. man ermittelt das spez. Gewicht bei 150 (d 150) Zur Er-
15° . 

mittelung des scheinbaren Zuckergehalts dient die Tabelle von C. WINDISCH. Sie ist 
eigentlich nur fiir Rohrzucker aufgestellt worden, aber man kann sie, ohne wesent
Hche Fehler zu begehen, auch zur Ermittelung des Gehaltes wasseriger Losungen an
derer Zuckerarten benutzen, auBerdem dient sie auch zur Bestimmung des Extrakt-

Abb.87. 
Asbest· Filtrierrbhrchen. 

gehaltes von Weinen und Likoren. Betont muB werden, daB 
dieBe Tabelle sich lediglich auf wasserige Losungen be
zieht; ist also in einer Losung Weingeist zugegen, so muB 
dieser durch Eindampfen beseitigt werden. 

Beispiel. Angenommen, man wolle den scheinbaren Zucker
gehalt, d. h. den Trockenriickstand eines Honigs bestimmen. 
Zu diesem Zweck wltgt man genau 10 g Honig in einer Schale ab, 
lOst diese Menge in Wasser und fiillt die Losung bei 150 auf 100 ccm 
auf. Man bestimmt dann das spez. Gewicht dieser Losung bei 15 ° und 
findet es zu 1,032. Dieser Dichte entspricht nach der Tabelle ein 
Zuckergehalt von 8,27 g in 100 ccm. 10 g des Honigs enthalten 
demnach 8,27 g Zucker oder Trockenriickstand = 82,7%. 

II. Gewichtsanalytische Zuckerbestimmung 
nach SOXHLET, ALLIHN 11. a. Dieses am haufigsten benutzte 
Verfahren zur Bestimmung der verschiedenen Zuckerarten 
berulit darauf, daB die reduzierenden Zuckerarten beim 
Erhitzen mit einer alkalischen KupferlOsung aus dieser 
Kupferoxydul abscheiden. Man filtriert dieses ab, wascht 
es aus, fiihrt es durch Erhitzen im Wasserstoffstrom in 
metallisches Kupfer uber und berechnet aus der Menge des 
Kupfers die Menge des Zuckers. 

Es muB nun zunachst betont werden, dall diese Ver
fahren, abgesehen von ihrer wissenschaftlichen Grundlage, 
durchaus konventioneH sind, d. h. iibereinstimmende Er
gebnisse werden nur dann erhalten, wenn man die gegebenen 
Vorschriften bis in aHe Einzelheiten genau innehalt. Man 
muB: 

1. Stets die Losungen (nach SOXHLET, ALLmN uaw.) 
verwenden, die fiir den gegebenen Fall vorgeschrieben sind. 
- 2. Stets in der angegebenen Verdiinnung arbeiten, da in 
anderen Konzentrationen der Reduktionswert der Zucker-

lOsungen abweicht. - 3. Die zuzusetzende ZuckerlOsung darf iiber eine bestimmte 
Konzentration (meist 1 %) nicht hinausgehen; auch darf man nicht mehr Zucker
losung zusetzen als vorgeschrieben ist. - 4. Die im einzelnen Falle vorgeschriebene 
Kochdauer ist mit der Uhr genau innezuhalten. - 5. Das ausgeschiedene Kupfer
oxydul ist sofort durch gute Filtrierrohrchen abzufiltrieren. 

Die technische Ausfiihrung der Zuckerbestimmungen ist fiir aHe Zuckerarten 
die gleiche: Man gibt in eine nicht zu kleine, halbkugelige, glatte PorzeHanschale 
(am besten ein PorzeHankasserol mit Stiel oder eine Zuckerschale nach B. FISCHER) 
die vorgeschriebene Menge Seignettesalzlosung, fiigt die vorgeschriebene Menge 
Kupfersulfatlosung, sowie die angegebene Menge destilliertes Wasser zu, riihrt um, 
bedeckt die Schale mit einem Uhrglas und erhitzt den Inhalt. Wenn derselbe zu 
sieden beginnt, nimmt man die Flamme weg, riickt das Uhrglas etwas zur Seite 
und laBt aus einer Pipette oder Biirette genau die vorgeschriebene Menge der Zucker
losung (meist 25 ccm einer hochstens 1 % Zucker enthaltenden Losung) zuflieBen. 
Dann bringt man das Uhrglas wieder in die friihere Lage, stellt die Flamme wieder 
unter die Schale und erhitzt. Sobald die Fliissigkeit siedet, stellt man die genaue 



Saccharum. 613 

Zeit fest und hiilt die Fliissigkeit von da an noch die vorgeschriebene Zeitdaue! im 
ruhigen Sieden. Wenn die vorgeschriebene Zeit verflossen ist, entfernt man die 
Flamme, spritzt das Uhrglas mit heiBem (!) Wasser ab und filtriert das gefiillte 
Kupferoxydul ohne Verzug abo Dies geschieht in der Weise, daB man ein gewogenes 
Asbestfilterrohr auf eine Saugflasche aufsetzt (Abb. 87), zuniichst etwas heiBes 
Wasser durchsaugt und dann den Inhalt der Schale aufgieBt. Man arbeitet so, daB das 
Filtrat lebhaft abliiuft und gibt in dem MaBe, wie das Filtrat abliiuft, oben frische 
Fliissigkeit zu (das Filtrat muB noch lebhaft blau gefiirbt und vollig klar spin). Die 
letzten Anteile des Kupferoxyduls spiilt man unter Verwendung einer Federfahne 
mit Hilfe von heiBem Wasser in das Rohrchen. Dann wiischt man Rohrchen und 
Kupferoxydul etwa 12-15mal mit heiBem Wasser aus, wiischt, nachdem dieses 
abgelaufen, noch 2-3mal mit Weingeist und ebensooft mit Ather nach, saugt letz
teren vollstiindig ab und trocknet das Rohrchen kurze Zeit im Trockenschrank. 
Dann verbindet man das Rohr mit einer Saugpumpe, saugt einen langsamen Strom 
Luft hindurch und erhitzt das Rohrchen mit einer kleinen Flamme, bis das Kupfer-

Abb. 88. Apparat zur Reduktlon des Kupferoxyds (oder -oxyduls) im Wasserstoffstrom. 

oxydul zu schwarzem Kupferoxyd oxydiert ist. Man liiBt nun das Rohrchen voll
stiindig erkal ten (!). Hierauf verbindet man es an dem weiteren Ende mit einem 
Apparat, der gewaschenes und getrocknetes Wasserstoffgas liefert, fiillt das Rohr
chen zunachst mit Wasserstoffgas und stent dann unter die Kupferoxydschicht eine 
kleine Flamme (Abb. 88). Es liiBt sich nunmehr verfolgen, wie das schwarze Kupfer
oxyd allmiihlich zu rotem metallischem Kupfer reduziert wird. Damit das Rohrchen 
nicht am SchluB der Operation nOGh springt, muB man vermeiden, daB das bei der Reak
tion gebildete Wasser sich im 0 beren Teile des Rohres tropfenformig kondensiert. 
Ein von dort auf die stark erhitzte Glaswand abflieBender Tropfen bringt das Rohr
chen unfehlbar zum Springen. Um das zu vermeiden, erhitzt man mit einer zweiten 
Flamme, die man in der Hand hiilt, unter Hin- und Herbewegen der Flamme die 
Teile des Rohrchens, die niaht von der snderen Flamme getroffen werden. Der 
Wasserdampf entweicht dann durch daB untere, engere Ende des Rohrchens. 

Wenn die Reduktion beendet ist - man erkennt dies daran, daB an dem un
teren Teile des Rohrllhens sich Wassertropfchen nicht mehr absetzen, auch Wasser
dampf nicht mehr entweicht -, liiBt man das Rohrchen im Wasserstoffstrom 
erkalten, bringt es kurze Zeit in den Exsiccator und wagt es. 
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Zur Kontrolle erhitzt man es nochmals kiirzere Zeit im Wasserstoffstrom. Die 
zweite Wiigung mull mit der vorhergegangenen iibereinstimmen. 

Man sucht die der gefundenen Kupfermenge entsprechende Menge Zucker in 
der zugehOrigen Tabelle auf und berechnet danach den Zuckergehalt der urspriing
lichen Substanz. 

Asbest-Filterriihrchen. Diese werden aus schwer schmeIzbarem Glasrohr aus
gezogen. Es ist zweckmiiJlig, me da, wo das Rohr in den verengten Teil iibergeht, 
etwas zusammenfallen zu lassen. In ein solches Rohr schiebt man mit Hilfe eines 
Glasstabes einen siebartig durchlocherten Platinconus ein und driickt ihn moglichst 
glatt an die Wandungen an. Dieses Rohr setzt man auf die Saugflasche und giellt 
in das Rohr, wahrend man die Saugpumpe in Tatigkeit setzt, aufgeschwemmten, 
praparierten Asbest. Durch sanftes Aufdriicken mit einem abgeplatteten Glasstab 
stellt man eine moglichst ebene Asbestfilterschicht her. Man fahrt so lange fort, 
bis man eine etwa 1 cm hohe Asbestschicht eingestopft hat. Der Asbest mull an allen 
Stellen ii b er dem Platinconus stehen. Man saugt durch dieses Rohr eine grollere Menge 
hei1les Wasser, dann einige Male Weingeist und Ather, trocknet und gliiht es. Ein solches 
Rohr darf durch den Gebrauch nur Bruchteile eines Milligramms an Gewicht verlieren. 

Nicht jeder Asbest ist zum Fiillen eines solchen Rohres zu gebrauchen. Am 
besten eignet sich hierzu sog. praparierter Asbest, von Apparatehandlungen zu be
ziehen. Dies ist ein ausgesuchter Asbest, der in etwa 0,5 cm lange Stucke zerschnitten 
und mehrmals mit Salpetersaure und Natronlauge ausgekocht worden ist. 

Die gebrauchten Rohrchen werden in folgender Weise wieder hergerichtet: 
Man setzt das Rohrchen auf ein Probierrohr oder Kolbchen, giellt auf das Kupfer 
einige ccm erwiirmte Salpetersaure (25%), wascht nach dem Auflosen des Kupfers 
mit Wasser nach, dann vor der Saugpumpe mit Weingeist un~ Ather und trocknet es. 

Liisungen fUr die gewichtsanalytische Zuckerbestimmung. Verwendet wird eine 
alkalische Kupfertartratlosung (FEBLINGSche Liisung), die aus gleichen Raum
mengen folgender beiden Losungen gemischt wird. Die beiden Losungen werden ge
trennt aufbewahrt. 

1. 70 g reines krist. Kupfersulfat werden in Wasser zu 1000 ccm gelost. 
2. 350 g Kaliumnatriumtartrat (Seignettesalz) und 700 g Natronlauge (15% 

NaOH) werden in Wasser zu 1000 ccm gelost. 
An Stelle der Losung 2 wird fiir einige Bestimmungen auoh eine mit Kaliumhydroxyd 
hergestellte Losung verwendet aus 350 g Kaliumnatriumtartrat und 250 g Atzkali. 
die zusammen in Wasser zu 1000 cem gelost werden. 

Fiir die KupfersuIfatliiBung ist in manehen Vorsehriften die Menge zu 69,2 g oder genau 
69,278 g angegeben. Fiir die gewichtsanalytische Bestimmung iet eine kleine Abweiehung 
von dieser Menge belanglos, man kann einfaeh 70 g mit einer Handwage abwagen. Auch fiir die 
mit der FElHLINGsehen Liisung maBanalytisch ausgefiihrten Zuckerbestimmungen sind kleine 
Abweichungen im Gehalt der KupfersulfatliiBung nebensiichlieh, wenn man die Kupfersulfat
liiBung dureh einen besonderen Versuch einstellt. Die S. 618 angegebenen Mengen der ein
zelnen Zuekerarten, die 100 cem FEHLINGsehe Liisung reduzieren, sind fiir eine LiiBung mit 69,2 g 
Kupfersulfat berechnet. 

Bestimmung des Traubenzuckers ~extrose) nach MEISSL und ALLmN. 
30 ccm KupfersuIfatliiBung, 30 cem Seignettesalzlosung (mit Kaliumhydroxyd) und 60 eem 

Wasser werden in einer Porzellansehale gemischt und erhitzt. Dann fiigt man 25 eem der nieht 
mehr als 1 % Zucker enthaltenden Losung hinzu, erhiilt 2 Minuten im Sieden, und verfahrt wie 
oben angegeben ist. Die der gefundenen Kupfermenge entsprechenOO Menge Dextrose findet man 
in der Tabelle I von ALLI1IN, S. 615. 

Bestimmung des Invedzuckers nach E. MEISSL. 
25 cem KupfersulfatliiBung, 25 ccm Seignettesalz-Natron-Liisung und soviel Kubikzenti. 

meter Invertzuekerlosung, wie hoehstens 0,245 g Invertzueker entspreehen, fiillt man mit Wasser zu 
100 cem auf und erhiilt 2 Minuten lang im Sieden. Die der gefundenen Kupfermenge entspreehende 
Menge Invertzueker finOOt sich in Tabelle II von MEISSL, S. 616. 
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Tabelle I zur Ermittelung des Traubenzuckers (der Dextrose, CeH 120 e) aus den 
gewichtsanalytisch bestimmten Kupfermengen nach ALLffiN. 

Kupfer /Dextrose/ Kupfer IDextrosel Kupfer IDextrosel Kupfer IDextrosel Kupfer IDextrosel Kupfer I Dextrose 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ q q ~ 

10 6,1 86 43,9 162 82,71 238 122,8 3141164,2 390 207,1 
12 7,1 88 44,9 164 83,8 240 123,9 316 165,3 392 208,3 
14 8,1 90 45,9 166 84,8 242 125,0 318 166,4 394 209,4 
16 9,0 92 46,9 168 85,9 244 126,0 320 167,5 396 210,6 
18 10,0 94 47,9 170 86,9 246 127,1 322 168,6 398 211,7 
20 11,0 96 48,9 172 87,9 248 128,1 324 169,7 400 212,9 
22 12,0 98 49,9 174 89,0 250 129,2 326 170,9 402 214,1 
24 13,0 100 50,9 176 90,0 252 130,3 328 172,0 404 215,2 
26 14,0 102 51,9 178 91,1 254 131,4 330 173,1 406 216,4 
28 15,0 104 52,9 180 92,1 256 132,4 332 174,2 408 217,5 
30 16,0 106 54,0 182 93,1 258 133,5 334 175,3 410 218,7 
32 17,0 108 55,0 184 94,2 260 134,6 336 176,5 412 219,9 
34 18,0 110 56,0 186 95,2 262 135,7 338 177,6 414 221,0 
36 18,9 112 57,0 188 96,3 264 136,8 340 178,7 416 222,2 
38 19,9 114 58,0 190 97,3 266 137,8 342 179,8 418 223,3 
40 20,9 116 59,1 192 98,4 268 138,9 344 180,9 420 224,5 
42 21,9 118 60,1 194 99,4 270 140,0 346 182,1 422 225,7 
44 22,9 120 61,1 196 100,5 272 141,1 348 183,2 424 226,9 
46 23,9 122 62,1 198 101,5 274 142,2 350 184,3 426 228,0 
48 24,9 124 63,1 200 102,6 276 143,3 352 185,4 428 229,2 
50 25,9 126 64,2 202 103,7 278 144,4 354 186,6 430 230,4 
52 26,9 128 65,2 204 104,7 280 145,5 356 187,7 432 231,6 
54 27,9 130 66,2 206 105,8 282 146,6 358 188,9 434 232,8 
56 28,8 132 67,2 208 106,8 284 147,7 360 190,0 436 233,9 
58 29,8 134 68,2 210 107,9 286 148,8 362 191,1 438 235,1 
60 30,8 136 69,3 212 109,0 288 149,9 364 192,3 440 236,3 
62 31,8 138 70,3 214 110,0 290 151,0 366 193,4 442 237,5 
64 32,8 140 71,3 216 111,1 292 152,1 368 194,6 444 238,7 
66 33,8 142 72,3 218 112,1 294 153,2 370 195,7 446 239,8 
68 34,8 144 73,4 220 113,2 296 154,3 372 196,8 448 241,0 
70 35,8 146 74,4 222 114,3 298 155,4 374 198,0 450 242,2 
72 36,8 148 75,5 224 115,3 300 156,5 376 199,1 452 243,4 
74 37,8 150 76,5 226 116,4 302 157,6 378 200,3 454 244,6 
76 38,8 152 77,5 228 117,4 304 158,7 380 201,4 456 245,7 
78 39,8 154 78,6 230 118,5 306 159,8 382 202,5 458 246,9 
80 

1 

40,8 156 

1 

79,6 232 

1 

119,6 308 

1 

160,9 3841203,7 460 1248,1 
82 41,8 158 80,7 234 120,7 310 162,0 386 204,8 462 249,3 
84 42,8 160 81,7 236 121,7 312 163,1 388 206,0 463 249,9 

Bestimmung der Maltose nach E. WEIN. 
25 cem KupfersuHatiiisung, 25 eem Seignettesalz-Natron-Losung und 25 cem der nicht 

mehr alB 1 % Maltose enthaltenden Losung werden gemischt, erhitzt und 4 Minuten im Sieden 
erhalten. Die der gefundenen Kupfermenge entspreehende Menge Maltose findet sieh in Tabelle ill 
von E. WEIN, S. 616. 

Bestimmung der Liivulose nach LEHMANN, S. 616. 
25 eem KupfersuHatlosung, 25 eem Seignettesalz.Natron-Losung und 50 eem Wasser werden 

erhitzt; man laBt 25 eem der nieht mehr als 1 % LiLvulose enthaltenden Losung zuflieBen und 
erhalt 16 Minuten im Sieden. Die der gefundenen Kupfermenge entspreehende Menge Lavulose 
findet sich in Tabelle IV von LEHMANN, S. 617. 

Bestimmung des Milchzuckers nach SOXHLET. 
25 eem Kupfersulfatliisung, 25 eem Seignettesalz-Natron-Losung werden mit 20-60 cem 

einer Losung mit etwa 0,5 % Milehzucker gemischt und die Misehung auf 150 ccm aufgefiillt. 
Man erhiLlt 6 Minuten im Sieden. - Die der gefundenen Kupfermenge entsprechende Menge Mileh
zucker findet sich in Tabelle V von SOXHLET, S. 617. 

Bestimmung des Rohrzuckers durch Inversion. 
Rohrzueker wirkt auf alkalische Kupferlosung nieht ein. Man kann ihn aber bestimmen naeh 

der Uberfiihrung in In vertzucker (Dextrose und LavuloBe), indem man die Menge des Invert
zuekers bestimmt und auf Rohrzucker umreehnet. 
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Tabelle II zur Bestimmung des Invertzuckers (CSH120S)S nach MEISSL1). 

~-lb~'~~I~~I~~I~~I~~I~~I~&I~~I~~I~~ zucker zucker zucker zucker zucker zucker 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

90 46,9 148 77,8 206 109,6 264 142,7 322 176,8 380 212,4 
92 47,9 150 78,9 208 110,8 266 143,8 324 178,0 382 213,6 
94 48,9 152 80,0 210 111,9 268 144,9 326 179,2 384 214,9 
96 50,0 154 81,0 212 113,0 270 146,1 328 180,4 386 216,1 
98 51,1 156 82,1 214 114,2 272 147,2 330 181,6 388 217,4 

100 52,1 158 83,2 216 115,3 274 148,4 332 182,8 390 218,7 
102 53,2 160 84,3 218 116,4 276 149,5 S34 184,1 392 219,9 
104 54,3 162 85,4 220 117,5 278 150,7 336 185,4 394 221,2 
106 55,3 164 86,5 222 118,7 280 151,9 338 186,6 396 222,4 
108 56,4 166 87,6 224 119,8 282 153,1 340 187,8 398 223,7 
110 57,5 168 88,6 226 120,9 284 154,3 342 189,0 400 224,9 
112 58,5 170 89,7 228 122,1 286 155,5 344 190,2 402 226,4 
114 59,6 172 90,8 230 123,2 288 156,7 346 191,4 404 227,8 
116 60,7 174 91,9 232 124,3 290 157,8 348 192,6 406 229,3 
118 61,7 176 93,0 234 125,5 292 159,0 350 193,8 408 230,7 
120 62,8 178 94,1 ·236 126,6 294 160,2 352 195,0 410 232,1 
122 63,9 180 95,2 238 127,8 296 161,4 354 196,2 412 233,5 
124 64,9 182 96,2 240 128,9 298 162,6 356 197,4 414 235,0 
126 66,0 184 97,3 242 130,0 300 163,8 358 198,6 416 236,4 
128 67,1 186 98,8 244 131,2 302 165,0 360 199,8 418 237,8 
130 68,1 188 99,5 246 132,3 304 166,2 362 201,1 420 239,2 
132 69,2 190 100,6 248 133,5 306 167,3 364 202,3 422 240,6 
134 70,7 192 101,7 250 134,6 308 168,5 366 203,6 424 242,0 
136 71,3 194 102,9 252 135,8 310 169,7 368 204,8 426 243,4 
138 72,4 196 104,0 254 136,9 312 170,9 370 206,1 428 244,9 
140 73,5 198 105,1 256 138,1 314 172,1 372 207,3 430 246,3 
142 74,5 200 106,3 258 139,2 316 173,3 374 208,6 
144 75,6 202 107,4 260 140,4 318 174,5 376 209,9 
146 76,7 204 108,5 262 141,5 320 175,6 378 211,1 

Tabelle III zur Bestimmung der Maltose (C12H2201 t) nach E. WEIN. 

Kupfer I Maltose I Kupfer I Maltose I X;upfer I Maltose I Kupfer I Maltose I Kupfer I Maltose I Kupfer I Maltose 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

30 25,3 76 65,4 122 106,2 168 147,6 214 188,6 260 229,8 
32 27,0 78 67,1 124 108,0 170 149,4 216 190,4 262 231,6 
34 28,7 80 68,9 126 109,8 172 151,2 218 192,1 264 233,4 
36 30,5 82 70,6 128 111,6 174 152,9 220 193,9 266 235,2 
38 32,2 84 72,4 130 113,4 176 154,7 222 195,7 268 237,0 
40 33,9 86 74,1 132 115,2 178 156,5 224 197,5 270 238,8 
42 35,7 88 75,9 134 117,0 180 158,3 226 199,3 272 240,6 
44 37,4 90 77,7 136 118,8 182 160,1 228 201,1 274 242,4 
46 39,1 92 79,5 138 120,6 184 161,8 230 202,9 276 244,2 
48 40,9 94 81,2 140 122,4 186 163,6 232 204,7 278 246,0 
50 42,6 96 83,0 142 124,2 188 165,4 234 206,5 280 247,8 
52 44,4 98 84,8 144 126,0 190 167,2 236 208,3 282 249,6 
54 46,1 100 86,6 146 127,8 192 169,Q 238 210,0 284 251,3 
56 47,8 102 88,4 148 129,6 194 170,7 240 211,8 286 253,1 
58 49,6 104 90,1 150 131,4 196 172,5 242 213,6 288 254,9 
60 51,3 106 91,9 152 133,2 198 174,3 244 215,4 290 256,6 
62 53,1 108 93,7 154 135,0 200 176,1 246 217,2 292 258,4 
64 54,8 110 95,5 156 136,8 202 177,9 248 219,0 294 260,2 
66 56,6 112 97,3 158 138,6 204 179,6 250 220,8 296 262,0 
68 58,3 114 99,0 160 140,4 206 181,4 252 222,6 298 263,7 
70 60,1 116 100,8 162 142,2 208 183,2 254 224,4 300 265,5 
72 61,8 118 102,6 164 144,0 210 185,0 256 226,2 
74 63,6 120 104,4 166 145,8 212 186,8 258 228,0 

--1-) Die 10-89 mg Kupfer entspreohenden Mengen Invertzuoker sind in der vorhergehenden 
Tabelle fiir "Traubenzuoker" aufzusuohen. 
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Tabelle IV zur Bestimmung der Liivulose (CeH120e) nach LEHMA...~N. 

~~I~I~-I~I~~I~I~~I~I~~I~I~~I~ lose,. lose lose lose lose lose 
~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

20 7,15 82 43,57 144 81,55 206 121,30 268 163,07 330 207,36 
22 8,41 84 44,76 146 82,81 208 122,61 270 164,51 332 208,83 
24 9,67 86 45,96 148 84,06 210 123,92 272 165,90 334 210,30 
26 10,81 88 47,17 150 85,31 212 125,24 274 167,29 336 211,78 
28 11,84 90 48,38 152 86,55 214 126,56 276 168,68 338 213,25 
30 12,87 92 49,58 154 87,78 216 127,85 278 170,06 340 214,73 
32 14,05 94 50,78 156 89,05 218 129,10 280 171,44 342 216,23 
34 15,23 96 51,98 158 90,34 220 130,36 282 172,85 344 217,72 
36 16,40 98 53,19 160 91,63 222 131,77 284 174,26 346 219,21 
38 17,57 100 54,39 162 92,90 224 133,18 286 175,67 348 220,71 
40 18,74 102 55,62 164 94,17 226 134,56 288 177,10 350 222,21 
42 19,91 104 56,85 166 95,44. 228 135,89 290 178,53 352 223,72 
44 21,08 106 58,07 168 96,71 230 137,23 292 179,95 354 225,23 
46 22,25 108 59,30 170 97,99 232 138,57 294 181,36 356 226,74 
48 23,42 110 60,52 172 99,27 ·234 139,18 296 182,78 358 228,25 
50 24,59 112 61,74 174 . 100,54 236 141,27 298 184,21 360 229,76 
52 25,76 114 62,97 1761101,32 238 142,62 300 185,63 362 231,28 
54 26,93 116 64,21 178 103,11 240 143,97 302 187,06 364 232,81 
56 28,11 118 65,46 180 104,39 242 145,32 304 188,49 366 234,33 
58 29,30 120 66,72 182 105,68 244 146,67 306 189,93 368 235,86 
60 30,48 122 67,92 184 106,97 246 148,03 308 191,37 370 237,39 
62 31,66 124 69,13 186 108,27 248 149,40 310 192,81 372 238,93 
64 32,84 126 70,35 188 109,56 250 150,76 312 194,25 374 240,46 
66 34,02 128 71,58 190 110,86 252 152,12 314 195,69 376 241,87 
68 35,21 130 72,81 192 112,14 254 153,49 316 197,12 378 243,15 
70 36,40 132 74,05 194 113,42 256 154,91 318 198,55 380 244,43 
72 37,59 134 75,29 196 114,72 258 156,40 320 199,97 382 246,25 
74 38,78 136 76,53 198 116,04 260 157,88 322 201,44 384 248,08 
76 39,98 138 77,77 200 117,36 262 159,09 324 202,91 385 248,99 
78 41,17 140 79,01 202 118,68 264 160,30 326 204,39 
80 42,37 142 80,28 204 119,99 266 161,63 328 205,88 
Tabelle V zur Bestimmung des Milcbzuckers (C12H 220 11 + H 20) nacb SOXHLET. ' 

~-I~I~~I·~I~~I~I~-I~I~~I~I~-I~ zuoker zuoker zuoker zucker zuoker . zuoker 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

100 
1 

71,6 1521110,3 204 150,0 2561189,4 3081230,6 360 1272,1 
102 73,1 154 111,9 206 151,5 258 191,0 310 232,2 362 273,7 
104 74,6 156 113,4 208 153,0 260 192,5 312 233,7 364 275,3 
106 76,1 158 114,9 210 154,5 262 194,1 314 235,3 366 277,1 
108 77,6 160 116,4 212 156,0 264 195,7 316 236,8 368 278,8 
110 79,0 162 117,9 214 157,5 266 197,2 318 238,4 370 280,5 
112 80,5 164 119,4 216 159,0 268 198,8 320 240,0 372 282,2 
114 82,0 166 120,9 218 160,4 270 200,3 322 241.5 374 283,9 
116 83,5 168 122,4 220 161,9 272 201,9 324 243,1 376 285,7 

, 118 85,0 170 123,9 222 163,4 274 203,5 326 244,6 378 287,4 
120 86,4 172 125,5 224 164,9 276 205,1 328 246,2 380 289,1 
122 87,9 174 127,0 226 166,4 278 206,7 330 247,7 382 290,8 
124 89,4 176 128,5 228 167,9 280 208,3 332 249,2 384 292,5 
126 90,9 178 130,1 230 Hi9,4 282 209,9 334 250,8 386 294,2 
128 92,4 180 131,6 232 170,9 284 211,5 336 252,5 388 296,0 
130 93,8 182 133,1 234 172,4 286 213,1 338 254,1 390 297,7 
132 95,3 184 134,7 236 173,9 288 214,7 340 255,7 392 299,4 
134 96,9 186 136,2 238 175,4 290 216,3 342 257,4 394 301,1 
136 98,3 188 137,7 240 176,9 292 217,9 344 259,0 396 302,8 
138 99,8 190 139,3 242 178,5 294 219,5 346 260,6 398 304,6 
140 101,3 192 140,8 244 180,1 296 221,1 348 262,3 400 I 306,3 
142 102,8 194 142,3 246 181,6 298 222,7 350 263,9 
144 104,3 196 143,9 248 183,2 300 224,4 552 265,5 
146 105,8\ 198 145,4 250 184,8 302 225,9 354 267,2 
148 107,3 200 146,9 252 186,3 304 227,5 356 268,8 
150 108,8 202 148,5 254 187,9 306 229,1 358 270,4 
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100 ccm der nicht mehr als 10/0 Rohrzucker enthaltenden L<isung werden in einen 250 ccm
Mellkolben gebracht und im Wass!lrbad (der Kolben mull bis unter das Niveau der Fliissigkeit in 
das siedende Wasser eintauchen) eine halbe Stun de lang mit 30 ccm l/lo-Normal-Salzsaure erhitzt. 
Man kiihlt ab(I), neutralisiert durch Zugabe von 30ccm l/lO-Normal-Kalilauge'und fiillt mit 
Wasser auf 250 ccm auf. 

50 ccm dieser Invertzuckerliisung werden mit 25 ccm Kupfersulfatlosung, 25 cem Seignette
salz-Natron-Losung (ohne Zugabe von Wasser) erhitzt und, wie bei Invertzucker angegeben, weiter 
behandelt. Die gefundene Menge Invert·zucker, multipliziert mit 0,95, ist gleich der vorher 
vorhanden gewE'senen Menge Rohrzucker. 

Sind auJ3er Rohrzucker noch direkt reduzierende Zuckerarten zugegen, so Macht man eine 
Bestimmung a) vor der Inversion, b) nach der Inversion. 

Man zieht dann von der nach der Inversion erhaltenen Kupfermenge die vor der Inversion 
gefundene ab und sucht die dem verbleibenden Reste ent~precbende Menge Invertzucker auf, 
die man auf Rohrzucker umrechnet. Der vor der Inversion gefundene Zucker wird als "Zucker 
vor der Inversion" angegeben. 

III. iJber polarimetrische Zucker bestimmungen siehe Bd. I, S. 32. 

IV. MaBanalytische Zuckerbestimmung. Die Bestimmung der Zucker
arten kann auch maBanalytisch erfolgen, indem man die Menge einer etwa 1 Ofoigen 
Zuckerlosung ermittelt, die gerade erforderlich ist, um eine bestimmte Menge 
FEHLINGScher Losung zu reduzieren. 1m allgemeinen ;Wird die gewichtsanalytische 
Bestimmung vorgezogen; das maBanalytische Verfahren wird besonders zur Be
stimmung des reduzierenden Zuckers im Barn angewandt. Die Einzel· 
heiten des Verfahrens sind unter Barnanalyse beschrieben. Bier sollen lediglich 
die Reduktionswerte der wichtigsten Zuckerarten gegeniiber FEHLINGscher Losung 
angegeben werden. 

Zur Reduktion von 100 ccm FEHLINGScher Losung sind folgende Zuckermengen 
erforderlich: 

Dextrose (wasserfrei) . . 
Lii.vulose (wasserfrei) . . 
In vertzucker (wasserfrei) 
Maltose (wasserfrei) 
Milchzucker, kristallisiert (+ 1 B2 0) 

0,4753 g 
0,5144 g 
0,4948g 
0,7788 g 
0,6760 g 

V. Bestimmung von Zucker durch Garung. Direkt garungsfiihige Zuckerll.rten lassen 
sich ohne weiteres, Rohrzucker nach der Inversion durch Vergiirung mit Hefe bestimmen, indem 
man den durch das entweichende Kohlendioxyd entstehenden Gewichtsverlust der Loaung er
mittelt, oder auch, indem man das Kohlendioxyd wiigt oder millt. Das Verfahren wird selten 
angewandt, weil es nicht besonders genau ist und ziemlich lange Zeit erfordert. Angewandt wird 
es zur Beatimmung dea Trau benzuckers j m Harn mit Hilfe beaonderer Giirungaaaccharo
meter (a. Harnanalyse). 

Salep. 
Orchidaceae. Orchis mascula L., O. militaris HUDS., O. morio L., 
O. ustula ta L., O. pallens L., O. glo bosa L., O. fusca L. u. a., Ana
camptis pyramidalis RICH., Platanthera bifolia RCHB. in Deutschland 
(RhOn, Taunus, Odenwald), O. morio L., O. mascula L., O. s accifera 
BROGN., O. coriophora L., O. longicruris LUCK in Griechenland (Thes
salien, Epirus), O. laxiflora LAM. in Persien. Dieselben Arten und wohl noch 
andere liefern die Droge in Kleinasien, von wo die Bauptmenge kommt. 

Tubera Salep. Salepknollen. Salep. Radix Salep (Salap). Heilwurz. 
Teufelshand. Bocks-(Fuchs-)Hodlein. Salepwurzeln. 

Die zur Bliitezeit oder kurz darnach gegrabenen Knollen. J ede Pflanze trii.gt 
am Grunde zwei Knollen, von denen die eine, den diesjii.hrigen Stengel tragend, 
Bchlaff und ausgesogen, die andere, fiir die Entwicklung der Pflanze im lll1chsten J ahr 
bestimmte, prall ist. Nur diese letztere wird verwendet. Man sammelt diese, befreit 
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sie durch Abbfirsten von der anhaftenden Erde, totet sie durch Briihen in kochendem 
Wasser und trocknet sie. Sie sind (Germ.) kugelig oder birnformig, bis 4 cm lang, 
bis 3 cm dick (der orientalische Salep hat die groLlten Knollen), auLlen etwas langs
runzelig, braunlich, hornartig durchscheinend, an der Spitze mit der ffir das nachste 
J ahr bestimmten Knospe oder der N arbe derselben. Sie sind auLlerordentlich hart und 
schwierig zu pulvern, geruchlos, von fade schleimigem Geschmack. Austr. und Helv. 
lassen auch handformig geteilte Knollen anderer Orchisarten zu. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Das Gewebe besteht aus groJ3en Zellea, die von 
einem farblosen Schleimklumpen so gut wie vollstandig erfiillt sind, in dem man meist ein 
Biinde! feiner Oxalatnadeln erkennt. In den peripher gelegenen, kleineren Zellen sind diese Biindel 
besonders groB, in den groBeren, mehr zentral gelegenen Zellen sind sie kleiner, konnan wohl auch 
fehlen. Zwischen diesen Schleimzellen liegt starkefiihrendes Parenchym, dessen Starkekbrnchen, 
durch das Briihen verkleistert, einen strukturlosen Klumpen bilden. Die kleinen, radialen GefaB
biindel fallen wenig auf. 

1m Querschnitt durch eine frische Knolle erkennt man: 1) die Epidermis, deren Zellen haufig 
zu Wurzelhaaren ausgewachsen sind, 2) eine nur eine Zellage dicke Rinde (1 und 2 sind bei der 
Droge durch das Biirsten meist entfernt), 3) eine Endodermis, 4) das aus Schleim- und Starke
zellen bestehende Grundgewebe, in dem man 5) die kleinen radialen GefaBbiindel erkennt, von 
denen jedes wieder von einer Endodermis umschlossen ist. 

Pul ver. Hauptsachlich diiunwandiges, mit Starke und Schleim erfiilltes Parenchymgewebe, 
die Starke verkleistert; eiformige bis kugelige, aus den Zellen herausgefallene Schleimballen bzw. 
Triimmer derselben (farben sich mit JodjodkaliumlOsung orangegelb bis braunrot); Raphiden
biindel; sparlich schmale, ring- bis netziormig verdickte GefaBe. 

Beslandteile. 48% Schleim, der mit Jod und Schwefelsaure gelb wird, 27%Starke, 
1 % Zucker, 5 0/ 0 Protein, 2 0/ 0 Asche. 

Die nicht durch Abbriihen getoteten Knollen enthalten ein Enzym, das Milch zum Ge
rinnen bringt. 

Vel'wechslung. Die Knollen von Colchicum autumnale L. (Band I, S.1082). 

Pulvem. Die Salepknollen kommen nur gepulvert zur Anwendung. Um ein moglichst 
helles Pulver zu erzielen, wascht man die Knollen nach Entfernung aller dunkler gefij,rbten Stiicke 
sorgfaltig unter kraftigem Umriihren mit Wasser, laBt sie darin 1-2 Stunden, bringt sie dann auf 
einen Durchschlag, nach dem Abtropfen auf ein leinenes Tuch zum Abtrocknen, trocknet sie einen 
Tag bei 30-40 0 und pulvert sie mittelfein oder fein. 

Gall. laBt die Knollen nach 24stiindigem Einweichen in Wasser auf einem groben Tucb 
abtrocknen, zerstoBen, bei hochstens 50 0 trocknen und fein pulvern. 

Das Pulver wird in Glas- oder PorzellangefaBen aufbewahrt. 

Anwendung. Seines Schleim- und Starkegebaltes wegen dient Salep in Form des Scbleimes 
gegen Durchfall der Kinder, sowohl innerlich, wie in Klystier, ferner zum Einhiillen scharfer Arznei
mittel. 

Mucilago Salep. Salepschleim. Slime (Mucilage) of Salep. Mucilage de Aalep. 
Decoctum (Dilatatio) Salep. - Salepschleim wird nach allen Pbarmakop1ien im Verhaltnis 
1: 100 hergestellt. Man gibt nach Germ. 1 T. mittelfein gepulverten vollkommen kliimpcben
freien Salep in eine entsprechend geraumige Flascbe, die bereits 9 T. kaltes Wasser enthalt, und 
Bchiittelt kraftig durcb, bis das Saleppulver gleichmaBig in dem Wasser verteilt ist. Dann fiigt 
man sofort 90 T. siedendes Wasser zu und scbiittelt, bis ein gleichmaBiger Scbleim ent
standen ist. ZurAbgabe stets frisch zu bereiten. - Helvet.: LaBt das Saleppulver mit der 
gleicben Menge Milcbzucker mischen, die Mischung mit der doppelten Menge Weingeist anscbiitteln 
und dann erst kocbendes Wasser zusetzen. - Germ. 6 s. S. 134l. 

Bei genauer Einhaltung dieser Vorschriften wird der Schleim stets gleichmaBig ausfallen, 
sobald man ein von Kliimpchen freies Saleppulver verwendet. Enthalt die betr. Arzneimischung 
einen Sirup, so kann man das Saleppulver mit einem Teile desselben, statt mit kaltem Wasser 
anschiitteln, wodurch das Zusammenballen sicher vermieden wird. 

Pasta Cacao cum Salep (Portug.). 
Chocolata Salep. Salep- Schokolade. 

Tuberae Salep subt. pulv. 20,0 
Chocolatae 980,0. 

Das Pulver 1St der erweichten Schokolade unter-
zumischen und das Ganze in Tafeln auszugieBen. 

Gelatlna Salep. Salepgelee. 
1. Tuber. Salep pulv. 3,0 
2. Sacchar. Lactis " 3,0 
3. Aquae frigidae 30,0 

4. Aquae fervidae 50,0 
5. Sirup. Auranti cort. 20,0. 

Man reibt 1 und 2 mit 3 an, filgt 4 hinzu, erhltzt 
% Stunde im Dampfbad, mischt 5 hinzu und 

kiihlt schnell abo 

Mlxtura obstruens (F. M. Germ.). 
Mucilag. Salep 30,0 
Tinct. Ratanhiae 5,0 
Tinct. Opii crocat. 3,0 
Aquae destllIatae 150,0. 
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Salia effervescentia. 
Salia effervescentia, Bra usende Arzneisalze, Bra usesalze, Bra use

pulver, Pulveres effervescentes, sind Mischungen von wasserlOslichen 
Arzneistoffen, meist Salzen, mit Natriumbicarbonat und Weinsaure oder Citronen
saure, die beim Auflosen in Wasser eine Kohlendioxydentwicklung geben. Manche 
Brausesalze werden auch mit Zucker versetzt. Vielfach werden Brausesalze auch 
mit Vanillin, Citronenol u. dgl. aromatisiert. 

Herstellung. Die einfachste Herstellungsart der Brausesalze besteht darin, 
daB man die scharf getrockneten Einzelbestandteile einfach mischt, die Mischung 
durch ein Sieb schliigt und in wohl verschlossenen Glaseru aufbewahrt. In dieser 
Weise werden z. B. die brausenden Mineralwassersalze fast allgemein her
gestellt. Das National Formulary laBt zur bequemen Herstellung solcher brausender 
Pulvergemische Zuckerverreibungen von Natriumbicarbonat, Weinsaure und CitI'onen
saure vorratig halten, deren MengenverhaItnisse so berechnet sind, daB gleiche Teile 
der Bicarbonatmischung und der Sauremischungen sich sattigen. 

Natr. bicarb. saccharat. (Nat. Form.). 
Sodil Bicarbonas saccharatus. 

Natr. blcarbonlcl 750,0 
Saccharl albi 250,0. 

Acid. tartaric. saccharat. 
(Nat. Form.). 

Acid. tartarlcl 675,0 
Sacchari 325,0. 

Acid. cltrlclum saccharat. (Nat. Form.). 
Acid. cltrlcl 625,0 
Saccharl albi 375,0. 

Man kann mit diesen Mischungen die verschiedensten Brausesalze nach folgenden 
beiden allgemeinen Formeln herstellen: 

L n 
Arzneimittel 
Bicarbonatmischung 
Weinsauremischung 

50,0 
475,0 
475,0. 

Arzneimittel 50,0 
Bicarbonatmischung 475,0 
Weinsauremischung 237,5 
Cltronensauremischung 237,5. 

Gekiirnte (granulierte) Brausesalze. Die gekornten Brausesalze sind zweckmaBi. 
ger als die fein gepulverten, weil sie sich besser dosieren lassen. 

Das Koruen geschieht nach Germ. (Magnesium citricum effervescens) in folgen. 
der Weise: 

Das Pulvergemisch wird in einer Reibschale nach und nach mit kleinen Mengen 
Weingeist (90 Vol.-Ufo) versetzt und durch sanftes Reiben in eine kriimelige Masse 
verwandelt, die durch ein Sieb, am besten aus verzinntem Eisendraht, gerieben 
wird. Germ. laBt Sieb Nr. 4 (fUr grobe Pulver, 0,75 mm Maschenweite) verwenden, 
Erganzb. Sieb Nr. 1 (4 mm Maschenweite) oder Nr. 2 (3 mm Maschenweite). An Stelle 
von Weingeist von 90 Vol.-Ufo wird in einigen Fallen, bei stark hygroskopischen 
Salzen, besser absoluter Al!rohoIYerwendet. Die Masse wird direkt auf die mit Papier 
ausgelegten Trockenhorden gesiebt, vorsichtig gleichmaBig ausgebreitet und je 
nach der Vorschrift bei 25--40 ° getrocknet. Zur Erzielung einer gleichmaBigen 
KorngroBe kann man das gekornte Brausesalz sieben; das abfallende feine Pulver 
wird von neuem gekorut. 

Amer. laBt die zu kornenden Pulvergemische auf einer Glasplatte oder in einer Schale in 
einem Backofen unter Umriihren mit einem Holzspatel auf 93-104° erhitzen und die dadurch 
erweichte Masse durch Sieb Nr. 6 (3 mm Maschenweite) reiben und die granuliertl' Masse bei nicht 
iiber 54° trocknen. - Brit. laBt die Masse auf 90-1050 erhitzen, durch ein passendes Sieb reiben 
und bei nicht iiber 550 trocknen. - Hisp. wieAmer. - Belg.laBt die Masse ebenfalls durch Erhitzen 
erweichen, ohne die Temperatur anzugeben. - Hisp. laBt einige Brausesalze nach dem Verfahren 
der Amer. kornen, andere mit absolutem Alkohol. 

Die Mischungen diirfen nicht langer erhitzt werden, als zum Erweichen notig ist, damit eine 
Einwirkung der Sauren auf das Natriumcarbonat vermieden wird. 

Aufbewahrung. Die fertigen Brausesalze fiillt man schnellstens in trockene Glaser, 
die sofort sorgfaltigst zu verschlieBen sind. GroBere Mengen bewahrt man am besten in Blech· 
dosen auf, die man mit Kautschukheftpflaster luftdicht verschlieBt. 
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Magnesium citricum effervescens. Brausendes Magnesiumcitrat. Brausemagne
sia. Poudre pour limonade sache au citrate de magnesie. Citras magnesicuB 
effervescens. Citras magnes. cum Bicarbonato Natrii et Acido citrico. - Germ., 
Helvet., ltaZ., Japan., ROBB.: 17 T. Magnesiumcarbonat werden mit 15 T. Citronensaure und 4 T. 
Wasser gemischt und die Mischung bei hOchstens 30 0 getrocknet. Die Masse wird zu einem mittel
feinen Pulver zerrieben und mit 17 T. Natriumbicarbonat, 4 T. Zucker und 8 T. Citronensaure ge
mischt. Das Gemenge verwandelt man mit Weingeist durch sanftes Reiben in eine krlimelige 
Masse, die durch ein Sieb gerieben wird (Germ. Nr. 4 fur grobe Pulver, Helv. Nr. II, 1,5 mm Maschen
weite) und bei einer 30 0 nicht libersteigenden Temperatur getrocknet wird. - Amtr.: Wie Germ., 
aber mit 5 T. Zucker und absolutem Alkohol (etwa 3 T.) und Sieb Nr. II (3 mm Maschenweite). 
Brausemagnesia. muJ3 weiJ3 sein und sich in' Wasser unter reichlicher Kohlensaureentwicklung 
langsam zu einer sauerlich schmeckenden Fliissigkeit auflosen. 

Gall.: Man mischt 6 T. MagnePiumoxyd, 6 T. Magnesiumsubcarbonat, 30 T. Citronen. 
saure, 60 T. Zucker und 1,0 T. Citronenessenz (Spiritus Citri) zu einem Pulver. - Hisp.: Eine 
Misohung aus 100 T. Magnesiumcarbonat, 300 T. Citronensaure und 40 T. Wasser wird bei nicht 
liber 30 0 getrocknet. Hierzu mischt man ein Gemisch aus 340 T. Natriumbicarbonat, 160 T. Wein
saure und 80 T. Zucker, befeuchtet das Ganze mit absolutem Alkohol und granuliert durch Sieb 
Nr. 20. - N ederZ.: Mengen wie Germ. Das Magnesiumcitrat wird liber Atzkalk getrocknet, Natrium
bicarbonat, Citronensaure und Zucker werden jedes fUr sich bei 30 0 getrocknet. Die Masse wird mit 
absolutem Alkohol gekomt. 

Ammonium bromatum effervescens. 
Ammonii bromati 8,0 
Natri bicarbonici 46,0 
Acidi tartaricl 24,0 
Acid. citrici 16,0 
Sacchari albi 16,0 

werden gemischt und durch Erhitzen auf 93 bis 
104 0 unter stiindigem Umrlihren granuliert. 
Die so erhaltene kriimelige Masse wird durch ein 
Sieb gesiebt und bei einer 64 0 nicht libersteigenden 
Temperatur getrocimet. 

Antlpyrlnum effervescens 
wird in gleicher Weise und in den gleichen Men
genverh&ltnissen dargestellt wie Ammon. bromate 
effervescens. 

Coffelnum cltrlcum effervescens. 
Citras caffeicus effervescens (Hisp.). 

Coffeini citrici 4,0 
Natri bicarbonicl 51,0 
Acidl tartarici 27,0 
Acidi citrici 18,0 
Sacchari albi 14,0. 

Das Coffeincitrat wird mit der WeinsAure und 
Cltronensaure, das Natriumbicarbonat mit dem 
Zucker gemischt. Belde Mischungen werden 
dann vereinigt, auf 93-104· erhitzt, gekomt 
und bei nicht tiber 54· getrocimet. 

Coffelna cltrata effervescens. 
Amer. Brit. 

Coffeini citricl 40,0 40,0 
Natrill blcarbonici 670,0 610,0 
Acidl tartarici 300,0 270,0 
Acidl citrici 195,0 180,0 
Sacchari - 100,0. 

Werden wie nach der Vorschrift der Hisp. ge· 
mischt und gekomt (Sleb Nr.6, 3 mm). 

Coffelnum cltrlcum effervescens cum Kallo 
bromato. 

Brausendes Coffeincltrat mit Bromkall. 
Coffeini citrici 
Kalii bromatl 
N atrii bicarbonici 
Acidi tartarici 
Sacchari 
Spiritus 90 0,. 

Zu granulieren. 

2,0 
10,0 
55,0 
45,0 
90,0 
50,0. 

Ferrum cltrlcum effervescens. 
Eisenbrausepu!ver (Ergiinzb.). 

Ferri pyrophosphoricl cum 
N atrio pyrophosphorico 

Acidi citrici 
N atril blcarbonici 
Sacchari 
Alcohol. absol. 

WeiOe Komer. 

20,0 
35,0 
45,0 

100,0 
q. S. 

(Dresd. Vorschr.). 
Ferri Ammonii cltricl viridis 50,0 
Acidi citricl 50,0 
Acidi tartarlci 350,0 
Natril bicarbonici 500,0 
Sacchari 400,0 
Spiritus q. s. 

Geibe Komer. 
Kalium bromatum eflervescens 

wie Ammon. bromate effervesce zu bereiten. 
Kalium cltrlcum effervescens (Amer.). 

Potassil Cltras effervescens. 
Effervescent Potassium Citrate. 

Kalil citrici 200,0 
Natril bicarbonici 477,0 
Acidl tartarici 252,0 
Acldi cltrici 162,0. 

Das Kallumcitrat 1st auf dem Wasserbad bis zur 
Gewichtskonstanz zu trocimen. Dann mischt 
man alles andere hinzu, erhitzt auf etwa 93 bls 
104 0 und granuliert mit Sieb Nr.6 (3 mm). 

LIthIum benzolcum effervescens. 
Benzoas lithicus effervescens (map.). 

I. 
Lithii benzoici 
Natrii bicarbonici 
Sacchari 

II. 

100,0 
200,0 
200,0. 

Acidl tartarici 300,0 
Sacchari 200,0 
Olei Citri gtts. II. 

I und II werden erst fiir s1ch, dann miteinander 
gut gemischt und mit absolutem Alkohol ge
komt (Sleb Nr. 20). 

Lithium carbonlcum effervescens (Erganzb.). 
Brausendes Lithlumcarbonat. 
Llthii carbonici 10,0 
N atrii bicarbonicl 30,0 
Sacchari albl 40,0 
Acldi tartarici 20,0 
Alcohol. absol. 40,0. 

Durch Sieb Nr. 2 (3 mm) zu komen. 
Hisp. 

Wle Lithium benzoic. effervesce 
Lithium cltricum effervescens. 
Lithli Citras effervescens. 

Effervescent Lithium Citrate. 
Ergiinzb. 

Lithii cltrici 10,0 
Natrii bicarbonici 30,0 
Sacchari 20,0 
Sacchari Lactis 20,0 
Acldl tartarici 20,0 
Alcoholla absolutl q. S. 

Durch Sieb Nr.2 (3 mm) zu kornen. 
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Brit. 
Natrii bicarbonici 58,0 
Acidi tartaricl 31,0 
Acid! citric! pulv. 21,0 
Lithii citric! (Brit.) 5,0. 

Das Gemisch wird auf etwa 90-105' erhitzt und 
gekornt. 

Lithium salicylicum effervescens. 
Salicylas lithlcus effervescens (Hlsp.) 

Lithil salicyllci 100,0 
Acidl tartaricl 200,0 
Sacchari pulv. 200,0 
Sacchari lactis 200,0 
Natrii blcarbonicl 300,0 
Alcoholis absolut. 400,0. 

Wle Magnesium cltrlcum effervescens zu granu
lIeren. 

Magnesium ferro-cltrlcum effervescens. 
Ferrum citrlcum effervescens cum Ma
gnesia. Brausendes Eisenmagneslum· 

citrat. 
Ferri Ammonii citrici oxydati 

viridis 50,0 
Magnesii carbonlcl 25,0 
N atrii blcarbonicl 500,0 
Acid! citricl 75,0 
Saccharl 400,0 
Splrltus q. s. 

Zu kornen. 

Magnesium sulfurlcum efferveseens. 
Effervescent Epsom Salts. 

Sulfate magneslque effervescent. 
Belg. Brit. Hisp. 

1. Magnes. sulfuricl 500,0 
2. Natrii bicarbonicl 360,0 
3. Acidl tartarici 190,0 
4. Acidl cltrici 125,0 
5. Sacchari 105,0. 

1 wird bel etwa 50' bis zu elnem Gewichtsverlust 
von 23",. getrocknet und mit 5 gemischt. 
Darauf werden 2, 3 und 4 hinzugefiigt. Die 
Mischung wird gekornt. 

Natrium cltrlco-tartarleum effervescens. 
Sodll Citro-Tartras effervescens. Effer-

vescent Sodium Citro-Tartrate (Brit.). 
Natr. bicarbonlc. 510,0 
Acid. tartaric. 270,0 
Acid. citric. 180,0 
Sachar. alb. 150,0 

werden gemischt, auf 90-105" erhitzt und ge
kornt. 

Natrium phosphorlcum effervescens. 
SodU Phosphas effervescens. Efferves

cent Sodium Phosphate Brit. 
Natr. phosphoric. cryst. 500,0 
Natr. bicarbonlc. 500,0 
Acid. tartaric. 270,0 
Acid. citric. 180,0. 

Das Natrlumphosphat wird zunl1chst getrocknet, 
bls es 60",. seines Gewichtes verloren hat. 
Dann wird alles gemischt, auf 90-105" erhitzt 
und gekornt. 

Amer. 
Natril phosphoricl sicc. 
Acid! tartaricl 
Acldl citriC! 
Natrll blcarbonlci 

werden gemischt, auf 93-104" 
kornt. 

200,0 
252,0 
162,0 
477,0 

erhltzt und ge-

Natrium sulfurlcum efferveaeens. 
Sodll Sulfas effervescens. Effervescent 

Sodium Sulphate (Brit.). 
Natr. sulfuric. slcc. 220,0 
N atr. bicarbonic. 500,0 
Acid. tartaric. pulv. 270,0 
Acid. citric. pulv. 180,0 

werden gemischt und nach dem Erhitzen auf 
90-105" gekornt. 

Pepsinum effervescens. 
Brausendes Pepsin (DIETERICH). 
Pepslnl 5,0 
Natr. chiorati 10,0 
Acid. citric. 20,0 
Acid. tartaric. 20,0 
Natr. carbonic. 50,0 
Sacch. alb. 95,0 
Spiritus 50,0. 

Zu kornen. 

Pepslnum effervescens c. Bismuto cltrleo-
ammonlato. 

Pepsinl 5,0 
Bismut. citric.-ammonlat. 5,0 
Natr. chlorati 10,0 
Acid. citric. 20,0 
Acid. tartaric. 20,0 
Natr. blcarbonlc. 50,0 
Sacchar. alb. 90,0 
Spiritus 90", 50,0. 

Pulvls aerophorua (Germ.). 
Brausepulver. 

Natr. bicarbonic. 
Acid. tartaric. 
Sacchar. pulv. 

13,0 
12,0 
25,0. 

Pulvla aerophorus anglicus (Germ.). 
Englisches Brausepulver. 

1. Natr. blcarbonlc. 2,0 
II. Acid. tartarici 1,5. 

I In gefarbter, II in weiBer Kapsel abzugeben. 

Pulvla aerophorus laxans (Germ.). 
Pulvls Sodae tartaratae effervescens (Brit.) 

Abfiihrendes Brausepulver, 
Seldlltzpulver. 

Germ. Brit. 
1. Tartar. natronatl 7,5 7,5 

N atri bicarbonicl 2,5 2,5 
II. Acid. tartarici 2,0 2,0. 

I in gefarbter, II in weiJ3er Kapsel abzugeben. 

Pulvla aerophorns granulatus. 
Granullertes Brausepulver. 

Natrii bicarbonici ply. 85,0 
Acidi tartaricl ply. 40,0 
Acidi citricl ply. 30,0. 

Man erwarmt die Miochung in elner PorzeUan
schale gelinde 1m Wasserbad, arbeitet sie mit 
30,0 Splrltus durch und kornt sie. 

Pulvls Potassll Bromldl effervescens 
(Nat. Form.). 

Kalil bromati 
Sacchari albi 
N atrii blcarbonic! 
Acidl tartarici 

200,0 
257,0 
333,0 
300,0. 

Pulvls PotassU Bromldl eUerveseens cum 
CoUelno (Nat. Form.). 

Kalil bromatl 110,0 
Coffeinl 11,0 
Sacchari albl . 253,0 
Natril blcarbonlcl 330,0 
Acid! tartaricl 297,0. 

Sal bromatum effervescens (Erganzb.). 
Brausendes Bromsalz. 

Kalil bromatl 800,0 
Natrll bromati 800,0 
Ammonii bromati 400,0 
Natr. blcarbonicl 1000,0 
Acid. cltrlcl 380,0 
Acid. tartaric. 445,0 
Saccharl 175,0 
Alcohol. absol. 300,0. 

Die sehr gut getrockneten Pulver werden ge· 
mlscht, mit dem Alkohol durchfeuchtet, bis elne 
kriimelige Masse entsteht, gekornt und bel 40· 
getrocknet. 
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Sal Carollnum factltlum effervescens. 
Brausendes Karlsbader Salz. 
Sal Carolln. factit. pulv. 100,0 
Natr. blcarbon. pulv. M. 30 100,0 
Acid. tartaricl 64,0 
Acid. cltrlcl "" 36,0. 

Die Mischung wlrd 1m Dampfbad unter Kneten 
so lange erhltzt, bls sle elne kriimellge Masse 
blldet, und gekilrnt. 

Sal Thermarum klsslngenBe effervesc~n8. 
Brausendes Kissinger SaIl. 

Sal kissmgens. factit. 
Natr. bicarbonic. 
Acid. tartaric. 
Sacch. albi 

28,0 zu 1 Liter Rakoczywas~r. 

aa 225,0 
200,0 
100,0 

Sal Thermar. Vichy effervescenR. 
Brausendes Vichy· Wasser. 

Sal Vichy factit. pulv. 480,0 
Yatr. bicarbon. 570,0 
Acid. tartaric. 510,0 
Sacchari alb. 240,0 

20,0 zu 1 Liter Grande Grille. 

Sanossl ist ein Brausesa.Iz, das die SaIze des ungarischen Bitterwassers enthillt. 

Salia Thermarum factitia s. Bd. I, S. 509. 

Salix. 
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Salix-Arten. Salicaceae. Salix alba L., Silberweide, S. fragilis L., 
Bruchweide, S. purpurea L., Purpurweide, S. pentandra L., Lorbeer
weide, S. caprea L., S. amygdalina L., S. vitellina L., S. nigra MARSH., 
S. ru bra Huns. und andere, doch hauptsachlich die vier ersteren. Rei
misch in Europa, Asien und Amerika, oft angepflanzt. 

Cortex Salicis. Weidenrinde. Willow Bark. Ecorce de saule. 
Die im ersten Friihjahr von 2-3jahrigen Zweigen gesammelte, rasch getrocknete Rinde. 

Rinnen-, band- oder rohrenformige, biegsame, zahe, 1-2 mm dicke, bis 1 m lange und bis 3 und 
mehr cm breite Stiicke. 1st die Epidermis erhalten, was bei der Handelsware meist der Fall ist, 
so sind die Rinden auBen nahezu glatt, etwas glanzend; wo Kork vorhanden, sind sie mehr oder 
weniger langsrunzelig, zum Tell langsrissig, braunlichgrau oder griinlichgelb. Die Innenseite ist 
glatt, braunlich (zimtbraun) bis blaBgelb oder fast weiB, je nach der Weidenart; der Bruch zahe 
und blatterig.grobfaserig durch die vielen Fasern. Geruch schwach aromatisch, Geschmack 
bitter, herbe. 

Mikroskopisches Bild. Die Wande der Epidermiszellen mit sehr dicken undglatten 
AuBenwanden. Die Korkzellen nach auBen starker verdickt, nur wenige aus der Epidermis hervor. 
gegangene Reihen. Darunter die im Querschnitt tangential gestreckten Zellen des Phelloderms. 
Die primare Rinde zeigt eine Schicht kleinzelligen Collenchyms und darauf eine breite Lage groB
zelligen Rindenparenchyms mit groBen Interzellularen, im Zellinhalt groBe Calciumoxalatdrusen, 
Starke, Gerbstoff oder auch Chlorophyll. Hieran angrenzend die primaren Bastfaserbiindel. Die 
Markstrahlen einreihig, nach auBen wenig erweitert; die Rindenstrahlen aus abwechselnden glan
zen den, tangentialen Reihen von mehr oder weniger quadratischen Bastfasergruppen (Hart bast, 
die Fasern etwa 0,6 mm lang, sehr diinn und sehr stark verdickt), von Kristallkammerfasern mit 
klinorhombischen Einzelkristallen dicht urngeben, und aus Briicken von Parenchymgewebe (Weich
bast). 1m Parenchymgewebe der ganzen Rinde Oxalatdrusen. Steinzellen fehlen bei S. purpurea 
und vielen anderen Arten; bei anderen, z. B. S. alba und S. fragilis, treten sie in kleinen 
Gruppen in der primii.ren Rinde auf. 

Bestandteile. Die Rinde von S. alba enthaIt etwa 0,50/0' von S. fragilis 1-3%, von 
S. helix, S. pentandra und S. praecox 3-4% Salicin (s. d.). Die Rinden einiger Arten 
enthalten kein Salicin. AIle enthalten Gerbstoff, bis zu 13%, 

Anwendung. Die Rinde ist eine Zeitlang als Ersatz fiir Chinarinde benutzt worden, wird 
jetzt aber kaum noch angewandt. Die salicinhaltige Rinde dient zur Gewinnung des Salicins. 
Technisch wird die Weidenrinde, die in den Korbflechtereien abfii.llt, zum Gerben benutzt. 

Salicinum. 
Ein in der Rinde der meisten Salixarten enthaltenes Glykosid aus Salicyl

alkohol (Saligenin), CeH4 (OH)CH zOH, und Glykose. 
Da'l'stellung. Man kocht 3 T. zerkleinerte Weidenrinde dreimal mit Wasser aus, verdampft 

die Ausziige bis auf 9 T. und erwarmt den konzentrierten Auazug 24 Stun den lang unter ofterem 
Umriihren mit 1 T. geschlammter Bleiglatte. Aladann filtriert man, entbleit das Filtrat durch 
Einleiten von Schwefelwasserstoff, filtriert wiederum und verdampft das Filtrat zum Sirup. Das 
in der Kalte sich ausscheidende Salicin wird geaammelt und durch Umkristallisieren aUs siedendem 
Wasser gereinigt (DUFLOS). 
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Eigenschajten und Erkennung. Kleine, farblose Nadeln, Blattchen oder 
rhombische Prismen von sehr bitterem Geschmack. Smp. 201°. Es lost sich in 30 T. 
kaltem Wasser oder Alkohol, sehr leicht in (I T.) siedendem Wasser und in siedendem 
Weingeist, nicht in Ather oder Chloroform. Wird es langere Zeit auf 230 - 240 ° 
erhitzt, so zerfallt es zum Teil in Saliretin und Glykosan. - Die wasserige Losung 
ist neutral, linksdrehend und wird weder durch Silbernitrat-, noch durch BaI'ium
chlorid-, . noch durch Ferrichloridlosung verandert. - UbergieIlt man Salicin mit 
konz. Schwefelsaure, so farbt es sich rot. Verdiinnte Salpetersaure oxydiert es zu 
Helicin, CaH4,(CHO)O· CaHllO •. - Erhitzt man 0,1 g Salicin nur bis zur dunkel
braunen Farbung und zieht den Riickstand mit 2 ccm Wasser aus, so wird das Filtrat 
durch einen Tropfen Eisenchloridlosungviolett gefarbt (infolge Bildung von Saligenin). 

Erwarmt man 0, I g Salicin mit 0,2 g Kaliumdichromat und 2 ccm verdiinnter 
Schwefelsaure gelinde, so entwickelt sich der angenehm aromatische Geruch des 
Salicylaldehyds. 

Beim Erhitzen der wasserigen Losung mit verdiinnten Mineralsauren oder durch 
Einwirkung von Enzymen, z. B. Emulsin, zerfallt das Salicin in Saligenin (Salicyl
alkohol) CaH4,(OH)CH 20H und Glykose. 

Priijung. a Salicin muIl farblos sein, - b) Schmelzpunkt 201°, - c) I g Salicin 
muIl sich in 30 ccm Wasser klar losen. Je 10 ccm der mit 20. cem Wasser verdiinnten 
Losung c diirfen: d) durch Gerbsaurelosung und e) durch Jodlosung nicht getriibt 
werden (Alkaloide), - f) durch Schwefelwasserstoffwasser nicht veriindert werden 
(Blei). :... g) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,10f0 Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Innerlich zu 0,3-1,0--6,0 und mehr auf einmal als Fiebermittel; bei 
Wechselfiebern 4,0-12,0 g wahrend der fieberfreien Zeit. Es steht dem Chinin an Wirksamkeit 
nacho Salicin wird durch den Harn ausgeschieden, Z. T. unverandert, Z. T. als Saligenin, Salicyl
aldehyd und Salicylsaure. 

Saligeninum. Saligenin. Salicylalkohol. o-Oxybenzylalkohol. 
C6H,(OH)CH20H [1, 2]. Mol.-Gew. 124. 

Darstellung. Aus Salicin: 50 T. Salicin werden mit 200 T. Wasser iibergossen und 
mit 3 T. Emulsin versetzt. Nach 12stiindigem Stehen ist der groBte Teil des Saligenins aus
kristallisiert. Das in Losung gebliebene Saligenin gewinnt man durch Ausschiitteln mit Ather 
(Salicin ist in Ather unloslich). Zur Reinigung kristallisiert man das Saligenin aus heiBem Benzol um. 

Synthetisch erhalt man das Saligenin nach LEDERER durch Kondensation von Phenol und 
Formaldehyd in alkalischer Fliissigkeit: C6H.OH+ HCHO = C6H,(OH)CH20H. 

Eigenschajten und Erkennung. Farblose Rhomboeder oderTafeln von fadem, schwach 
siiBlichem Geschmack. Es schmilzt bei 820 und beginnt schon bei 100° zu sublimieren. Lbslich 
in 15 T. Wasser, sehr leicht in siedendem Wasser, auch leicht loslich in Alkohol und in Ather, 
ferner in 50 T. Benzol:. Die wasserige Losung ist neutral und wird durch Eisenchloridlosung 
veilchenblau gefarbt. UbergieBt man Saligenin mit konz. Schwefelsaure, so farbt es sich blut
rot; die rote Farbung teilt sich beim Stehen auch der Schwefelsaure mit. Von kalter Salpeter
saure (25% HNOa) wird es mit gelbbrauner Farbe gelost; die Losung triibt sich beim Verdiinnen 
mit Wasser durch Ausscheidung von Salicylaldehyd. 

Priifung. a) Saligenin muB farblos sein. - b) Schmelzpunkt 82°. - c) Die wasserige 
Losung 11 g + 20 ccm) darf Lackmuspapier nicht verandern (Salicylsaure) und durch Silber
nitratlosung (Chloride) und Bariumnitratlosung (Sulfate) nicht verandert werden. - d) Beirn 
Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Wie Natriumsalicylat, zweistiindlich in Gaben von 0,2-0,5-1,0 g in 
Oblaten gegen akuten Gelenkrheumatismus. Es wirkt angeblich in kleineren Gaben und nachhaltiger 
als Natriumsalicylat. 

Salicylaldehyd, o-Oxybenzaldebyd, Salicylige Saure, Acidum salicylosum, 
CaH4 (OH)CHO [1, 2]. Mol.-Gew. 122. 

Findet sicb im atheriscben I'JI von Spiraeaarten, Z. B. Spiraea ulmaria. 
Darstellung. Friiher durch Oxydation von Saligenin (Salicylalkohol). Jetzt synthetisch 

nach REIMER und TIEMANN durch Erhitzen von Phenolnatrium und Chloroform mit Natron
lauge: C6H.ONa + CHCla + 3 NaOH = C6H,(ONa)CHO + 3 NaCI + 2 H20. Die Natriumver
bindung des Salicylaldehyds wird durch verd. Schwefelsaure zerlegt und der Aldehyd iiber die 
Natrium bisulfitverbindung gereinigt. 
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Eigenschajten. Farblose olige Fliissigkeit, unter - 20° kristaJlinisch. Sdp. 1960, 
spez. Gew. (15°) 1,1725. Geruch angenehm bittermandelomrtig, Geschmack brennend. Wenig lOs· 
lich in Wasser, leicht 100lich in Alkohol und Ather. Mit Wasserdampf fliichtig. Die wasserige 
LOsung wird, durch EisenchloridlOsung tief violettrot gefarbt. Er gibt wie Phenol mit Alkalien 
salzartige Verbindungen und wurde deshalb friiher a1s salicylige Saure bezeichnet. An der 
Luft oxydiert er sich allmii.hlich zu Salicylsaure. 

Aufbewah'I'Ung. In kleinen. dichtschlieBllnden Glasern, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Friiher a1s Desinficiens und Antisepticum, sowie als Diureticum. Er start 

leicht die Verdauung und wirkt in griiJ3eren Gaben (5 g) giftig. 
Antiarthrin von SELL u. Co. enthii.lt die Extraktivstofie der RoBkastanie, Salicin, Salz. 

saure, Saligenin und Dextrose und kommt in der Form von Pillen in den Handel. 
Weldentee, von P. STRELLER in MeiJ3en gegen Gallenleiden angepriesen. besteht aus zer

kleinerter Weidenrinde. 

Salvia. 
Salvia officinalis L. Labia tae-Stachyoideae. Salbei. Heimisch von 
Spanien bis zu den adriatischen Kiisten, vielfach kultiviert. Strauch oder Halb. 
strauch mit aufrechten Asten, grauhaarig, Bliiten in 1-3bliitigen Halbquirlen in den 
Achseln eiformiger, bald abfallender HochbHitter, Trauben bildend. Corolle blau
violett, selten weill, Oberlippe fast helmartig abgerundet oder fast ausgerundet, 
Mittellappen der Unterlippe gespreizt zweilappig. Nur die zwei unteren Antheren 
fruchtbar mit nur einer Antherenhalfte und breitem, hebelartig wirkendem 
Connektiv. 

Folia Salviae. SalbeibUitter. Garden Sage Leaves. Feuilles de 
sauge. Herba Salviae hortensis (majoris et minoris, virtutis). Salwei. 
Gartensalbei. 

Die getrockneten, entweder von wildwachsenden Pflanzen in Italien = Folia 
Salviae italica oder von in deutschen Garten kultivierten Pflanzen = Folia' 
Salviae germanica zur Bliitezeit gesammelten Blatter; HeZv. schreibt die Blatter 
der angebauten Pflanze vor. 9 T. frische Blatter = 2 T. trockene. 

Die Blatter sind gestielt, liinglich, lanzettformig oder eiformig. bis 10 cm lang, 
bis 4. cm breit, spitz oder stumpf, mit gleichmiiBig fein gekerbtem Rande, am Grunde 
in den Blattstiel verschmalert, abgerundet oder schwach herzformig. nicht selten 
geohrt. (Die Umrillform ist aber sehr variabel.) Die Spreite ist kleinaderig-runzelig. 
zwischen den Maschen des sehr verzweigten, engmaschigen Blattnetzes nach oben 
gewolbt. Ober- und Unterseite gleichmiiBig weill- oder graufilzig. Bei jungen Blattern 
ist das hervorstehende Adernetz behaart, alte Bliitter sind fast kahl. Die Farbe der 
Blatter ist je nach Standort griinlich bis silbergrau. Der Geschmack ist aromatisch. 
zugleich bitter und zusammenziehend. 

Mikroskopisches Bild. Epidermiszellen der Oberseite geradlinig-polygonal, ziemlich 
dickwandig. die der Unterseite gewellt oder buchtig und diinnwandig. Spalten beiderseits, 
unterseits reichlicher, hoch emporgehoben. Zwei bis drei, selten eine Reihe Palisadenzellen, die 
ganz allmahlich in das lockere Schwammgewebe iibergehen; die sta.rkeren GefaBbiindel beider
seits von Collenchymkeilen begleitet. Ha.a.r bildungen: Driisenha.a.re mit zwei- bis vierzelligem Stiel 
und kleinem einzelligem, seltener mehrzelligem Kopfchen oder kurzem einzelligem Stiel und 
griiJ3erem, ein- meist zweizelligem Kopfchen; braune scheibige Driisenschuppen (Labiatendriisen
schuppen) ohne deutliche Stielzellen, Kiipfchen aus acht Rand- und vier Innenzellen, Zellen 
oft bis auf Reste gelOst; ferner verschieden lange, zwei- bis fiinfzellige, selten einzellige, spitze, 
meist diinne, nur in der untersten Zelle sehr starkwandige, englumige, luftfiihrende, charak
teristische peitschenformige Haare, an den Septierungsstellen schwach angeschwollen. 

Pul ver. Nur Blattelemente. Epidermisstiicke des Biattes, die Zellen oberseits geradlinig
polygonal, unterseits gewellt oder buchtig, emporgehobene Spaltoffnungen in heiden Blattflii.chen. 
Reiohlich Bruchstiicke der charakteristischen, 2-5zelligen, seltener einzelligen, spitzen, meist 
diinnen, nur in der untersten (nicht der zur Epidermis gehOrigen) Zelle sehr starkwandigen, eng
lumigen, luftfiihrenden peitschenformigen Ha.a.re, die Zellen an den Septierungsstellen gesohwollen. 
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Seltener 1-2 zellige Haare mit ziemlich diinner Wand. Ferner Driisenhaare mit ~-4zelligem 
Stiel und kleinem einzelligem, seltener mehrzelligem Kopfchen oder kurzem einzelligem Stiel 
und groBerem, meist 2zelligem Kopfchen; Labiatendriisenschuppen aus 12 Driisenzellen, ohne deut. 
liehe Stielzelle. Blattbruchstiicke mit 2-3, seltener einer Reihe Palisadenzellen, .darunter ein 
nur wenige Zellreihen breites lockeres Schwammparenehym. 

Bestandteile. Xtherisehes 01 (s. d.), 5% Gerbstoff, 5,6% Harz, 1,6% Starke, 6,2% 
gummiahnliche Stoffe, 2,2 0/ 0 EiweiBstoffe, 1,7% Salze, 1,40/ 0 kleberahnliche Stoffe, 3,2 0/ 0 Wasser, 
Asehengehalt 9-10%. 

Aufbewahrung. Gut getrocknet in dicht geschlossenen BlechgefiiBen. 

Anwendung. lnnerlich nur selten im AufguB (10-20:200) gegen Durchfall und Naeht. 
schweiB, haufiger zu Mund· und Gurgelwassern bei Kata.rrh, Blutungen des Zahnfleisches, Speichel· 
fluB; das atherische 01 tropfenweise bei hartnackigen Verschleimungen der Atmungsorgane. Die 
Tinktur zu 30-50 Tropfen mehrmals taglich gegen iibermaBige SchweiBabsonderung bei Schwind
sucht, Rheuma. 

Naeh BAIMAKOFF ist der AufguB oder die Tinktur (20-30 Tr. drei· bis viermal taglieh) 
gegen NachtschweiB sehr wirksam. 

Aqua Salviae. Salbeiwasser. - Erganzb.: 1 + 10 mit Wasser zu macerieren und 10 T. 
abzudestillieren. 

Tinctura Salviae. Salbeitinktur. - Durch Maceration 1 + 10 mit verd. Weingeist zu 
bereiten. 

Collutorium Salvlae (F. M. Germ.). 
lnius. Fol. Salviae 15,0:180,0 
ACId. sulf. dilut. 2,0 
Sirup. Mororum 30,0. 

Gargarlsma contra Anglnam (F. M. Germ.). 
Infus. FOI. Salviae 25,0 :280,0 
Natr. biborac. 10,0 
Spirit. Cochlear. ad 300,0 

Infusum antlsudorlflcum (F. M. Germ.). 
Inius. FOI. Salviae 30,0 :250,0. 

Species ad Gargarisma (Ross.). 
Foliorum Salviae 
Florum Malvae silvestris 

. Florum Sambuoi M 10,0. 

Salvia sclarea L. Heimisch in Siideuropa und im Orient, in Mitteleuropa in 

Kultur. 

Herba (Folia) Salviae sclareae. Mu~katellersalbei. Fetid Clary Sage. 
Herbe de sauge sclaree. Herba Gallitrichi (Hormini sativi). Riimischer Salbei. Schar
lachkraut. 

Das zur Bliitezeit gesammelte Kraut. Der Stengel astig, schmierig.zottig; die Blatter' herz
eiformig oder herzliinglieh, bis 3 em lang, zugespitzt, runzelig, mehr oder weniger wollig, die un· 
teren langgestielt, die oberen kurzgestielt. Unterhalb der Blattbasis ist der Stengel abgeflacht, 
der Blattrand doppelt gekerbt, fast eingeschnitten oder buehtig. Die blaBblauliehen Bliiten stehen 
zu 5-6 in Scheinquirlen, von 2 groBen, herzrundliehen, zugespitzten, hautigen, rotlich·violetten 
Deekblattern unterstiitzt. Geruch aromatisch, Geschmack gewiirzhaft.bitter. 

Mikroskopisohes Bild. SpaJtoffnungen auf Ober- und Unterseite, unterseits reichlicher. 
Charakteristische Haarbildungen: drei- bis neunzellige, diinnwandige Gliederhaare, die oberen 
Zellen mit Cuticularwarzchen, die Zellen gleich lang, die Endzelle spitz zulaufend; ein· bis 
zweizellige, diinnwandige Stachelhaare mit Cuticularwarzchen; einzellige, kleine Driisenkopfchen 
mit kurzem, einzelligem Stiel; nur unterseits sehr groBe, achtteilige Driisenschuppen. 1m 
Mesophyll zwei Reihen Palisaden, darunter drei bis vier Reihen lockeres Scuwammgewebe. 

Zahlreiohe andere Arten werden ahnlich verwendet, so Sal via pra tensis L. 

Die Blatter, Her ba Hormi ni pra tens is ,sind grobadrig·runzelig, doppelt· oder 

eingesohnitten gekerbt oder kerbig gezahnt, lebhaft griin, am Grunde tief herz

fiirmig. Ferner Salvia Horminum L., S. aurea L., S. integrifolia 
R. et P. u. a. 

Andere Arten werden wegen des in der Epidermis der Fruohtschale enthaltenell 
Sohleimes angewandt; so kommen aus Mexiko unter dem Namen Chiasamen zu

weilen die Friichte von Salvia columbariae BENTH., S. Chia R. et P., 
S. hispanica L., S. urticifolia L. u. a. in den Handel. Sie sind bis 3 mm lang, 
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1 mm breit, zylindrisch, an den Enden zugespitzt, glatt. Glatt, glanzend, von grauer 
Farbe mit braunen Flecken. Man solI ihnen zuweilen die Friichte von Plantago 
psyllium L. substituieren (s. S.484). 

Oleum Salviae. Salbeiiil. Oil of Sage. Essence de sauge. 
Gewinnung. Besonders in Dalmatien aus dem Kraut der dort in sehr groBen Mengen 

wildwachsenden Salbei durch Destillation mit Wasserdampf: Ausbeute 1,3-2,5°/0. 
Eigenschajten. Gelbliches oder griinlichgelbes OJ, im Geruch an Rainfarn 

und an Campher erinnernd. Spez. Gew. 0,915-0,930 (15°); aD +2° bis + 25°; 
nD"OO 1,458-1,468; S.-Z. bis 2,0; E.-Z. 6-17; loslich in 1-2 Vol. u. m. Weingeist 
von 80 Vol.-Ufo; in 3-12 Vol. Weingeist von 70 Vol.-%, in diesem zuweilen mit 
Triibung. 

Bestandteile. Salven, ClOHI8, Pinen (wahrscheinlich ein wechselndesGemisch von d-a
und l-a-Pinen), Cineol, d-P- und l-a-Salviol, CwH180 (identisch mit Thujon = Tanaceton), 
d-Borneol, d-Campher. 

Priifung. Erganzb.: a) Spez. Gewicht 0,915-0,930. - b) Das 01 muB sich in jedem 
Verhaltnis in Weingeist (von 90 Vol.-%) losen. 

Seit einer Reihe von Jahren ko=t auch spanisches Salbeiol in den Handel, das in 
seinen Eigenschaften mehr dem Rosmarinbl gleicht; seine botanische Herkunft steht noch nicht 
fest. Spez. Gew. 0,91~,933 (150); aD -17° bis +20°; S.-Z. bis 1,0; E.-Z. 5-44; lcislich in 
0,5--2 Vol. und mehr Weingeist von 80 Vol.-o/o' zuweilen mit Triibung. 

Sambucus. 
Sambucus nigra L. Caprifoliaceae-Sambuceae. Holunder. Flieder. 
Verbreitet durch fast ganz Europa, vielfach kultiviert. Strauch oder Baum mit ver
kiimmerten oder fehlenden Nebenblattern, Blatter unpaarig, meist zweijochig ge
fiedert, die Fiedern kurz gestielt, eiformig lang zugespitzt, am Rande ungJeich 
gesagt. DoJdenrispen endstandig, ihre letzten Verzweigungen meist diaxial. Die 
wohlriechenden Bliiten sind gelblich-weiB. 

Flores Sambuci. Holunderbliiten. Elder Flowers. Fleurs de sure a u. 
Aalhornbliiten. Fliederbliiten. Fliedertee. Holder-(Holler-)bliiten. Kailken
blumen. Hiitschelblumen. 

Die zu Beginn der Bliite bei heiterem Wetter von den abgeschnittenen Trug. 
dolden gepfliickten, rasch getrockneten Bliiten. 11 T. frische Bliiten geben 2 T. 
trockene. Die Bliiten tragen unter dem unterstandigen, meist dreifacherigen Frucht
knoten zwei hinfallige Vorblattchen. Die fiinf Kelchzahne stumpf-dreieckig, die 
leicht abfallende, sympetale, gelblich-weiBe, durch Trocknen gelbliche Blumenkrone 
mit kurzer Rohre und fiinf stumpfen Lappen. StaubbHitter fiinf, pfriemlich, mit 
gelben Antheren. Der kurze Griffel mit drei kopfformigen Narben. Geruch kraftig, 
Geschmack schleimig, siiBlich, spater etwas kratzend. 

Ve1'Wechslungen und VeTfiilschungen. 1. Bliiten andererSambucus·Arten: Sam
bucus e bulus L., Bliitenstand am Grunde dreiteilig, nicht fiinfteilig, Bliiten weiB mit purpur
roten Antheren. S. racemosa L., Bliiten in dicht behaarten, eiformigen Trugdolden, griinlich 
mit gelben Antheren. S. canadensis L. s. S. 629. 

2. Bliitenkopfchen von Achillea millefolium L., ala Kompositenbliiten leicht zu er· 
kennen (vgl. Millefolium). 

3. Bliiten von Spiraea ulmaria L., Staubblatter zahlreicher, 5-9 getrennte Frucht
blatter. (Vgl. Spiraea.) 

4. Geschalte Hirse. 
Bestandteile. Die Bliiten enthalten bis zu 0,32% atherisches 01, in dem ein Terpen, 

C1oH18' Palmitinsaure und Tricosan, C2sHW nachgewiesen sind; das 01 ist salten fliissig, 
in der Regel butter- bis wachsartig, hellgelb bis griin, von intensivem Holundergeruch. Ferner 
enthalten die Bliiten ein durch Emulsin in Blausaure und Benzaldehyd spaltbares Glykosid 
Sam bunigrin, ferner Gerbstoff, Schleim. 
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Einsammlung und AujbewahTung. Gelbliche, nicht miBfarbige Holunderbliiten 
erhiilt man nur, wenn man die eben aufgebliihten Bliitenstande bei trockenem Wetter sammelt 
und sie rasch trocknet, notigeufalls bei kiinstlicher Warme (etwa 30°). Wenn die Bliitenstande 
so weit trocken sind, daB die Bliiten bei gelindem Reiben abfallen, werden sie gerebelt, indem 
man sie auf einem Drahtsieb reibt. Die abgerebelten Bliiten werden vollig getrocknet, am besten 
im Kalktrockenschrank, und in BlechgefaBen aufbewahrt. 

Anwendung. Innerlich im AufguB (5-15:200) fiir sich oder mit anderen schweiBtreiben. 
den und auswurfbefiirdernden Mitteln hei Erkaltungen in der Volksmedizin sehr gebrauehlich; 
auBerlich zu Krauterkissen, Bahungen, Gurgelwassern. Sie bilden einen Bestandteil des 
St. Germain·Tees. 

Fructus Sambuci. Holunderbeeren. Elder Fruits. Baies de sureau. 

(Drupae, Grana) Sambuci. Grana Actes. Fliederbeeren. Aalhornbeeren. 
(Holler·) Beeren. 

Baccae 

Holder-

Die reifen Friichte. Die Frucht ist eine bis 6 mm lange, tief violett gefii.rbte, rundlich· 
eiformige, getrocknet runzelige Steinbeere mit meist drei vom steinharten Endocarp umhiillten 
Samen. Das Fruchtfleisch purpurrot, Bohr saftig. Die Steinkerne sind runzelig, unter einem 
diinnen Parenchym enthalten sie stark verdickte, kurze, radial gestreckte, vielfach ineinander 
verschobene und miteinander verzapfte Steinzellen und unter denselben zwei Faserschichten, 
deren Zellen an den Enden abgerundet, spitz oder knorrig gegabelt sind. 1m Samen ein ziem· 
lich groBes Endosperm, das den geraden Embryo umschlieBt. Der Geruch ist eigenartig, der 
Geschmack siiB.sauerlich. 

Bestandteile. Apfelsaure, Weinsaure, Zucker, Farbstoff. Letzterer wird durch 
Brechweinstein rotviolett gefarbt, durch Bleiessig griin gefallt. Die Samen enthalten Bitterstoff 
und das Glykosid Sam bunigrin (vgl. Flores Sambuci). 

Anwendung. Die frischen Friichte werden zur Bereitung von Suppen und Fruchtsaft 
verwendet. 

Folia Sambuci. Holunderbliitter. Elder Leaves. Feuilles de sureau. Aal

hornbHitter. Fliederblatter. Holder- (Holler-) Bliitter. 
Die Blatter sind langgestielt, unpaarig zwei- oder dreijochig, fiederschnittig, bis iiber 40 em 

lang. Die seitlichen Blattchen bis 2 cm lang gestielt, bis 15 cm lang, schmal bis breiteifbrmig, 
an der Basis schief, abgerundet oder keilformig, oberseits dunkelgriin, unterseits heller. Das End· 
blattchen an der Basis gleichformig, in die Blattspindel verschmalert. Der Rand scharfkerbig 
gesagt, mit hakenformig gekriimmten driisigen Zahnen. Nur an den Nerven wenige Haarbil
dungen. Ohne Geruch, von etwas bitterem und adstringierendem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermiszellen der Oberseite sind polyedrisch, dunn
wan dig, mit welliger Cuticula, Spaltiiffnungen fehlen, mit kurzen, einzelligen Haaren. Epidermis
zellen der Unterseite tief wellig buchtig, die Radialwande rosenkranzformig verdickt. Cuticula grob
wellig, Spaltoffnungen zahlreich, groB. Unter der Oberseite eine Reihe von Palisaden. 1m Schwamm
parenchym einzeIu oder in kleinereri Gruppen zusammenliegend Zellen mit oxalsaurem Kalk in 
Kristallsandform, zuweilen statt des San des oktaedrische Kristalle. 

Bestandteile. Geringe Mengen eines Alkaloides (Sambucin), Sambunigrin, Gerb
stoff, Harz, Emulsin, Invertin, Zucker, Kaliumnitrat. 

Anwendung. Als Volksmittel gegen Wassersucht. 
Aqua (Hydrolatum) Sambuci. Holunderbl iiten wasser. Fliederwasser. Elder

flower Water. Eau de sureau. - Erganzb.: Aus 1 T. Bliiten und q. s. Wasser 10 T. Destillat. 
- Brit. 1898: Aus 1 T. frischen oder einer entsprechenden Menge eingesalzener Bliiten und 
5 T. Wasser 1 T. Destillat. - Gall,. 1884 u. Portug.: Aus 1 T. Bliiten und q. s. Wasser mit Dampf 
4 T. Destillat. 

Mel Sambuci. Holunderhonig. - Hisp.: Aus 500 T. HolunderbeerenpreBsaft und 
1000 T. Honig wie Mel Mororum (Hisp.), s. S. 182, zu bereiten. 

Succus Sambuci (inspissatus). Holundermus. Rob de s ureau. Roob (Rob) Sam
buci. Extractum Sambuci. - Frische, reife, abgestielte Holunderbeeren werden fiir sich 
oder mit wenig Wasser auf dem Dampfbad erhitzt, bis sie zerplatzt sind (Kupfer ist zu vermeiden I). 
Man laBt auf einem Siebe den Saft abflieBen, preBt den Riickstand aus und dampft entweder 
den durch Absetzenlassen und Durchseihen gercinigten Saft zu einem dicken Extrakt ein, dem 
man nach Erganzb. noch warm auf 12 T. 1 T. gepulverten Zucker zumischt (nach Austr. 5 % , 

nach Hung. 10% Zucker), oder man lOst nach Helvet. in 6 T. PreBsaft, nach Nederl. in 4 T. 1 T. 
Zucker, kocht einmal auf, schaumt ab und koliert. Die Kolatur wird dann, am Ende unter stetem 
Riihrcn, zum Mus eingedampft. - Ausbeute 20-25% der frischen Beeren. - Ein rotbraunes 
oder violettbraunes Mus, in 2 T. Wasser triibe loslich. 

Vinum Sambuci. Holunderbeerwein. Die reifen, entstielten Friichte liefem heim Ver
garen des frischen Saftes mit Zucker unter Hefezusatz einen Bchmackhaften Wein (Frontigllac). 
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InfuBum Sambucl composltum (F. M. Germ.). 
Infus. Flor. Sambuc. 15,0 :130,0 
Llq. Ammon. acet. 4,0 
Llq. Ammon. succin. 6,0 
SiruP. slmpl. ad 150,0. 

Species dlaphoretlcae (F. M. Germ.). 
Flor. Sambuc. 
Flor. Tiliaa 
Flor. Verbasc. M 20,0. 

Stuttgarter Wa88ersuchtBtee. 
SpeCies diureticae KREUER. 
Flor. Bambuci 10,0 
Fructus Carvi 
Fructus Juniperi 
BUlb. SCillae 

aa 3,0 

Fructus Petroselinl aa 2,0. 
Mit % Liter Wasser aufkochen, nach 'I. Stunde 

durchselhen, im Laufa alnes Tages zu trinken. 

Cortex Sambuci. Holunderrinde. Elder Bark. ll:corce de sureau. Aalhorn· 
rinde. Holder· (Holler-) Rinde. 

Die im Friihling von den Zweigen gesohalte und duroh Sohaben vom Kork befreite Rinde. 
Zii.he, bandartig-faserige, hellbrii.unliche oder brii.unlichweiBe, auBen stellenweise griinliche Rinden 
streifen. Ohne Geruch, von etwas bitterem und scharfem Geschma.ck. 

Mikroskopisches Bild. Die primii.re Rinde mit Collenchym, BiindeIn primarer Fasem 
und Schlii.uohen mit rotbraunem Inhalt. In der in der Handelsware meist nur vorhandenen sek. 
Rinde die Bastfasem der Rindenstrahlen in kleinen, schmalen, vorherrschend tangential ge. 
streckten Gruppen. Die Bastfasem diinn, stark verdickt, etwa 0,8 = lang, geradlaufig, nahezu 
gleich dick und in eine kurze stumpfe Spitze endigend. Mit den Bastfasergruppen abwechseInd 
breitere Lagen von Weichbast. Das Parenchym des letzteren kleinzellig, die Zellen haufig mit 
Kristallsand. Die Markstrahlen bis vierreihig, aus kurzen und breiten Zellen zusammengesetzt, 
die viel Kristallsand fiihren. 

Bestandteile. Gerbstoff, Harz, ein gelbes 01, Baldriansii.ure, Sambuoin 
(ein Alkaloid). . 

Anwendung. Friiher als Abfiihrmittel, jetzt nur noch als Volksmittel gegen Wassersucht. 
Extractum Sambuci nigri nuidum, aus der Rinde von Sambucus nigra hergestellt, 

findet ala Diuretikum Anwendung. 

Sambucus ebulus L. Heimisch durch Europa bis nach Nordafrika und Persien. 
Stengel krautartig, mit lanzettlichen, gesagten Nebenblattern. Blattchen langlich. 
lanzettlich, zugespitzt, gesiigt. Doldenrispe flach. Bliiten weill, auGen rotlich, Staub. 
beutel rot. Frucht schwarz, selten griin. Die ganze Pflanze gilt als giftig. 

Fructus EbulL Attichbeeren. B aies d'hie ble. Zwergholunderbeeren. Acker
hold er beeren. 

Friichte etwa halb so groB wie die Friichte von Sambucus nigra. An der Spitze mit 5 ver. 
dickten, kegelftirmig zusa=enschlieBenden Kelchzii.hnen, mit meist 3 oder 4 an beiden Enden 
gleichmii.Big verschmii.lerten, auf der Bauchseite mit einer stumpfen Kante versehenen, hellrotlich. 
braunen Steinkemen. Getrocknet mehr braun, matt. Die Bestandteile sind ungefii.hr die gleichen, 
ebenso ist die Verwendung die gleiche, doch ist die Wirkung etwas starker. Zu KNEIPFschen 
Teemischungen, in Rumii.nien zum Fii.rben des Weines. 

Succus Ebuli, Suc d'hieble (Gall. 1884), ist wie Succus Sambuci zu bereiten. 

Sambucus canadensis L. Heimisch in Nordamerika von Kanada bis Karolina, bei una hii.ufig 
angepflanzt. Die Bliiten werden in Amerika wie die Bliiten von S. nigra verwendet; die blau
schwa.rzen Beeren als Abfiihrmittel. Die Rinde enthii.lt Baldriansii.ure. 

Sambucus racemosa L. In den gemii.Bigten Gebieten Europas, Asieus und Nordamerikas. 
Strauchartig, Blattchen lii.nglich-elliptisch, Bliiten in dichtbehaarten Rispen, zuerst griinlich, 
dann gelblich-weiB, Staubbeutel gelb, Friichte scharlachrot mit gelbbraunem Fruchtfleisch. 

Die Beeren enthalten nach H. THOMS zwei verschiedene fette Ole. Das in dem Frncht
fleisch nur in sehr geringer Menge enthaltene 01, das durch Anskochen der Beeren mit Wasser 
in einer Menge bis etwa 0,65 % gewonnen werden kann, ist dnnkelgelb, bei gewohnlicher Temperatur 
teilweise fest, bei -9 0 fest; es ist nicht gesnndheitsschii.dlich, schmeckt aber wenig angenehm. 
Das 01 der Samen ist ein trocknendes 01, Jodzahl 177,4. Saurezahl 29. Verseifnngszahl 188,5. 
Das Samenol ist gesundheitsschii.dlich, es bewirkt Erbrechen nnd Abfiihren. 

Sandaraca. 
Resina Sandaraca, Sandarakharz, Sandaraque, Afrikanischer (marok
kanischer, Mogador-) Sandarak, ist das Harz von 

Callitris quadrivalvis VENTENAT, Coniferae-Pinaceae-Cupressineae. 
Heimisch in den Gebirgen des nordwestlichen Afrikas, besonders im Atlas, in AI. 
gerien forstlich in Kultur. 
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Das aus der Rinde des Stammes und der Aste ausgeflossene, an der Luft erhiirlete Harz 
kommt in zwei Sorten, Sandaraca naturalis (in sortis) und Sandaraca electa, in den 
Handel; nur die letztere Sorte ist offizinell. Hauptausfuhr aus Mogador, im geringen MaBe aus 
Casablanca und Mazagan, von hier nach London, Triest, Marseille und Hamburg. 

Sandaraca electa bildet meist lii.ngliche, verlangert stengelformige, fast cylindrische, bis 
3,5 cm lange, seltener fast kugelige oder birnenformige, bis 1,5 cm dicke, blaBcitronengelbe, durch· 
sichtige, zerreibliche, auf dem muscheligen Bruch glasglanzende, an der Oberflache glatte oder 
etwas pulverig weiBlich bestaubte Stiicke. Der Geruch ist balsamisch, etwas terpentinartig, be· 
sonders beim Erwarmen, der Gesohmack schwach aromatisoh bitterlich. Sandarak zerfallt beim 
Kauen in ein feines. nicht an den Zahnen haftendes Pulver (Unterschied von Mastix). Das Harz 
schmilzt bei etwa 135°, lOst sioh leicht und vollstii.ndig in Alkohol von 96%' Ather, Amyl. 
alkohol, Aceton, sowie in heiBem Leinol, teilweise in Chloroform, Methylalkohol, einigen 
atherischen Olen, Schwefelkohlenstoff, Terpentinol und Petrolather. Benzol lost nach DIETERICH 
bis zu 40%, Spez. Gewicht bei 15° nach HAOER 1,078-1,088, nach FLUCKIOER 1,066, nach 
BRISSON 1,092. Saurezahl nach K. DIETERICH 130-160. Sandaraca naturalis (in sortis) 
ist mit fremden Stoffen vermengt. 

Verfiilschungen. Colophonium, Resina Pini, Dammar, Mastix (letzterer wohl 
nur als Verwechslung). 

Bestandteile. TSCHIRCH und WOLFF fanden: Sandaracopimarsaure, C20H3602' iden. 
tisch mit der von HENRY friiher aufgefundenen i.Pimarsaure,' ein Resen (unverseifbarer Bestand· 
teil) C20H3602' 1,3% atherisches 01, in der Hauptsache zwischen 152 und 1590 iibergehend, 
und Bitterstoff. AuBerdem war noch ein weiterer Stoff, der eine krist. Natriumverbindung 
gibt, nachweis bar. HENRY fand. daB die beiden Sandarakarten in ihren Bestandteilen wenig Unter· 
schied zeigen; im 01 von Callitris q uadri val vis wurden Diterpen und d.Terpen, im austra· 
lischen Sandarak von C. verrucosa d·Pinen nachgewiesen. 1m iibrigen fand HENRY in beiden 
Arten je 2 Harzsauren, i·Pima rsaure und eine zweite, die mit der friiher von BALZER isolierten 
Callitrolsaure identisch zu sein scheint. Die BALZERsche Sandaracolsaure ist nach HENRY 
wahrscheinlich unreine i·Pimarsaure. 

An'Wendung. Zu Pflastermischungen und Zahnkitt, zur Herstellung von Lacken. 

Australischer (Tasmanischer) Sandarak, Pine Gum, wird yon mehreren Arten 

der Gattung Callitris geliefert; es kommen in Betracht hauptsachlich C. verru
cosa R. BR., C. columellaris F. v. MULLER, C. cupressiformis VENT., 

C. maclayana F. v. MULLER, C. Preissii MIQUEL, C. calcarata R. BR., 

C. australis SWEET. Die Stiicke des Harzes sind meist groBer als die von 

C. quadrivalvis; sie zeichnen sich durch verhaltnismaBig reichliche Loslichkeit in 
Weingeist und Petrolather aus. 

Sanguinaria. 
Sanguinaria canadensis L. Papa veraceae-Chelidoneae. Heimisch im 
atlantis chen Nordamerika. Staude mit kriechendem Rhizom, dem jahrlich ein 
handformig gelapptes Blatt und ein einbliitiger Schaft mit groBer weiBer Bliite ent· 
springt. Kronblatter 8-12, Kelchblatter 2, Stallbblatter zahlreich, Frucht eine 
langliche, zweiklappige, vielsamige Kapsel. 

Rhizoma Sanguinariae canadensis. Kanadische Blutwurzel. Blood Root. Ra· 

cine de sanguinaire. 
Das im Herbst gesammelte, schnell getrocknete Rhizom. 1m Handel in deutlich geringelten, 

runzeligen, bis 10 em langen, bis 12 und mehr Millimeter dicken, auBen tief rotbraunen Stiicken, 
die haufig Reste der zahlreichen kurzen, diinnen, sproden Wurzeln oder deren Ansatzstellen zeigen. 
Die Stiicke sind oft Behr geschrumpft, gedreht und ungleich zusammengedriickt. Die dunklen, 
faserartigen, sproden Wurzeln der Unterseite des Wurzelstockes sind in der Handelsware meist 
entfernt, sie brechen leicht ab und hinterlassen unscheinbare, etwas erhabene Narben. Der Bruch 
ist kurz, der Querschnitt wachsartig, weiBlich und von zahlreichen, zerstreuten, kleinen roten 
Flecken getiipfelt, den durchschnittenen MilchsaftgefaBen. Geruch schwach, Geschmack bitter, 
scharf. anhaltend. 

Mikroskopisches Bild. Eine diinne Rinde und ein oder zwei lockere Kreise relativ 
kleiner, rundlicher GefaBbiindel, die das groBe Mark einschlieBen. Zahlreiche Zellen sind zu axial 
verlangerten Sekretzellen mit lebhaft rotem Inhalt (Milchsaft) umgewandelt. 1m Parenchym reich-
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lich Stii.rkekomchen, die rond sind und 8-20 '" messen. Legt man einen Querschnitt durch die 
Droge in einen Tropfen mii.J3ig verdiinnter Salzsaure, so sieht man im Parenchym liberall reichlich 
rote Krista.lle von Sanguiuarinhydrochlorid anschieBen. 

Verwechslung. Die Droge ist mit dem Rhizom von Chamaelirium carolinianum 
WILLD. verwechselt worden. Dasselbe ist abnlicb der Gestalt nach, aber griin und wei13licb geringelt. 
1m Iunem zeigt es zerstreute Gefa13biindel und keine Sekretzellen. 

Bestandteile. Alkaloide: Chelerytbrin, C19Hu(OCHa)02N2; Sanguinarin 
C19H12(OCHs)OsN + H 20, das farblose Nadeln bildet und blutrot gefii:rbte Salze gibt; fl- und 
y-Homochelidonin, C19H15(OCHs)20aN, Protopin, C20H190 5N. Apfelsaure, Citronen
saure, Starke, Harz. 

Au{bewahrung. Vorsicbtig. 
Anwendung. Selten. Innerlich zu 0,03-0,3 g bei Verdauungsstiirungen und Ver

scbleimung der Luftwege, grb13ere Gaben, iiber 0,2 g, wirken emetisch und purgierend; zu 0,4-0,8 g 
in Abkocbungen und Pulver wie Ipecacuanba als Emeticum. Au 13 e r Ii c b in Pulvem gegen Flecbten. 
Veraltet. In der Tierbeilkunde bei Pferden und Rindern zu 3-5 gals Fiebermittel. 

Extractum Sanguinariae fluidmn. Fluidextract of Sanguinaria. -Amer. VIII: 1000 g 
gepulverte Blutwurzel durcbfeuchtet man mit 300 ccm eines Gemiscbes aus 11 Vol. Essigsaure 
(36%) und 29 Vol. Wasser, packt nach 24 Stunden die Masse in den Perkolator und perkoliert 
unter NacbgieJ3en weiterer Mengen des sauren Menstruums langsam abo Erstes Perkolat 850 ccm. 
Mit diesem miseht man das zu einem dUnnen Extrakt eingedampfte Nachperkolat und filllt mit 
dem Hauren Menstruum auf 1000 cem auf. 

Sirupus Sanguinariae. Syrup of Sanguinaria (of Blood Root). - Nat. Form.: 225 g 
gepulverte Blutwurzel befeucbtet man mit q. S. einer Miscbung aus 125 ccm Essigsaure (36%) 
und 375 ccm Wasser, bringt nach 2 Stun den in einen Perkolator, erschopft zuerst mit dem Rest, 
d&nn mi. q. S. Wasser, bis man 750 ccm Perkolat erhalten hat, dampft dieses auf 500 ccm ein, 
loat darin 800 g Zucker und bringt mit Wasser auf 1000 ccm Sirup. 

Tinctura Sanguinariae. Tincture of Sanguinaria. - Amer.: 100 g gepulverte (Nr. 60) 
Sanguinariawurzel werden mit 10 ccm Salzsaure (32%) und 30 ccm einer Misehung aus 600 Vol. 
Weingeist (92,3 Gew.-%) und 400 Vol. Wasser durcbfeuchtet und nach 24stiindiger Maceration mit 
dem gleichen Weingeistwassergemisch perkoliert, bis 1000 ccm Tinktur erha.lten sind. 

Sanguis. 
Sanguis, Blut. Fiir die Herstellung von Blutpraparaten, die ala Arznei- und 
Kraftigungsmittel dienen, wird hauptsachlich Rinderblut, seItener das Blut von 
anderen Schlachttieren verwendet. 

Das Blut ist eine undurchsichtige, rote, dickliche, klebrige Fliissigkeit von 
etwas salzigem Geschmack und eigenartigem, bei den verschiedenen Tierarten ver
schiedenem Geruch. Der Geruch ist an sich nur schwach, tritt aber auf Zusatz von 
Schwefelsaure deutlicher hervor. Das Blut besteht aus einer klaren, gelblichen Fliissig
'keit, dem Blutplasma, in dem die roten und weiBen Blutkorperchen, Blutplattchen 
und etwas schollenartiger Detritus suspendiert sind. 100 T. Blut enthalten etwa 
60-65 T. Blutplasma und 40-35 T. Blutkorperchen. Aullerhalb des Korpers ge
rinnt das Blut mehr oder weniger rasch, indem sich ein unloslicher Eiweillstoff, das 
Fi brin, abscheidet. Das Fibrin entsteht aus dem im Blutserum gelosten Fi brinogen 
durch Einwirkung eines Enzyms, des Fi brinenzyms. Letzteres ist im Blut urspriing
lich nicht enthalten; es entsteht erst im abgelassenen Blut aus den weiBen Blut
kOrperchen, wahrscheinlich auch aus den Blutplattchen. Erfolgt die Abscheidung des 
Fibrins in der Ruhe, so gerinnt das Blut zu einer festen Gallerte, aus der man durch 
Abtropfenlassen auf einem Sieb das Blutserum erhalt, wiihrend die Blutkorperchen 
in dem Blutkuchen, vom Fibrin eingehiillt zuriickbleiben. Niedere Temperatur 
verzogert die Gerinnung. 

Wird das Blut wahrend der Gerinnung mit einem Besen geschlagen, so scheidet 
sich das Fibrin in f.aserigen Massen ab, und der grollte Teil der Blutkorper verbleibt 
im Blutserum. Man erhalt auf diese Weise das defri binierte Blut, aus dem die 
meisten pharmazeutisch verwendeten Blutpraparate hergestellt werden. 

ZU8arnrnense~f&g. Das Blutplasma enthaltfolgende Stoffegelost: 1. Eiwei13stoffe : 
Fibrinogen, Serumalbumin und SerumglobuIin. 2. Nichteiwei13stoffe: a) SaIze, 
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etwa 0,8-0,90/ 0, hauptsachlich Chloride, Phosphate und Sulfate des Natriums, Kaliums, Calciums 
und Magnesiums. Die Hauptmenge der SaIze, etwa Ila, ist Natriumchlorid. b) Organische 
Nichteiweillstoffe: Fett, Cholesterin, Lecithin, Traubenzucker, Harnstoff, Harnsaure, Kreatin, 
Xanthin, Hypoxanthin, Hippursaure. Beim Gerinnen des Blutes scheidet sich mit dem aus dem 
Fibrinogen entstehenden Fi brin ein kleiner Teil der Salze, besonders der Calciumsalze aus. Dos 
Fibrinogen und Fibrin gehOren zu den Globulinen. 

Das Blutserum enthaIt etwa 10% feste Bestandteile, darunter etwa 8% EiweiBstoffe und 
2% NichteiweiB (SaIze u. a.). Die EiweiBstoffe sind Serumalbumin und Serum globulin. 
Das Serumalbumin gerinnt beirn Erwarmen des Serums auf 67°. Bei der Hydrolyse gibt es 
viel Leu cin (a-Aminoisocapronsaure), aber kein Tryptophan (lndolaminopropionsaure). 
Es unterscheidet sich dadurch wesentlich vom EiereiweiB, das bei der Hydrolyse viel Tryptophan 
liefert. 

Das Serumglo bulin ist wie andere Globuline in reinem Wasser unloslich, aber 100lich in 
schwachen SaIzlosungen. Aus den Losungen und dem Blutserum scheidet es sich zum Teil beim 
Verdiinnen mit Wasser aus; es kann vollstandig abgeschieden werden, wenn man aus den Losungen 
die SaIze durch Dialyse entfernt. Das Globulin wird aus seiner LOsung durch Alkalien gefaIlt, aber 
durch einen sehr geringen "OberschuB wieder gelOst. Bei 75° wird es aus den Losungen durch Ge. 
rinnen abgeschieden. Bei der Hydrolyse gibt es unter anderen Aminosauren auchAminoessigsaure, 
die bei der Hydrolyse von Albumin nicht entsteht. 

Durch Eintrocknen von frischem, durch freiwillige Gerinnung des Blutes gewonnenen Blut
serum bei niedriger Warme erhalt man ein Gemisch von Serumalbumin, Serumglobulin mit den 
iibrigen festen Bestandteilen des Serums, das unter der Bezeichnung Blutalbumin wie Eier
albumin technisch verwendet wird (s. Bd. I, S. 332). 

Die roten Blutkorperchen enthalten als wichtigsten Bestandteil das eisenhaltige Hamo· 
globin, das aus einer ziemlich lockeren Verbindung eines EiweiBstoffes Globin und eines Farb· 
stoffes Hamochromogen besteht. Durch Einwirkung von verd. Sauren wird aus dem Hamo
globin Globin und Hamatin gebildet. 100 T. Hamoglobin enthalten etwa 95 T. Globin und 4--4,5 T. 
Hamochromogen. Der Gehalt des Hamoglobins an Eisen betragt etwa 0,35% , Das Hamoglobin 
wird durch Sauerstoff in Oxyhlimoglobin iibergefiihrt, das leicht wieder Sauerstoff abspaltet. 
Methamoglo bin, eine Sauerstoffverbindung des Hamoglobins, die keinen Sauerstoff wieder abo 
spaltet, entsteht durch Einwirkung von oxydierenden Stoffen wie Ozon, Jod, Permanganate, Chlo. 
rate u. a. auf Hamoglobin. 1m Korper entsteht Methamoglobin in bluthaltigen Transsudaten, 
und Cystenfliissigkeiten, imHarn bei Hamaturie oder Hamoglobinurie, im Harn und Blut bei Ver
giftungen mit Kaliumchlorat, Amylnitrit, Alkalinitrit u. a. Mit Kohlenoxyd vereinigt sich das 
Hamoglobin zu Kohlenoxydhamoglobin, auf dessen Bildung die Kohlenoxydvergiftung 
zurUckzufiihren ist. Die Bildung von Kohlenoxydhamoglobin dient auch zum Nachweis von 
Kohlenoxyd und von Blut, s. S. 1268. 

Durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Hamoglobin entsteht das griingefarbte SuH
hamoglobin, das auch bei derFaulnis des Blutes entsteht. Das Globin, derEiweiBbestandteil 
des Hamoglobins, gibt bei der Hydrolyse viel L eucin (a-Aminoisocapronsaure) und Histidin 
(p-Glyoxalin-a-aminopropionsli.ure). 

Erhitzt man eingetrocknetes Blut mit Essigsaure (Eisessig) und etwas Natriumchlorid, so 
entsteht Hamin, das sich beim Erkalten in Kristallen ausscheidet (TEIcIDUNNsche Hamin
mstalle, vergl. S. 1267). Das Hamin, ein Chlorid des Hamatins, ist ein eisenhaltiger Pyrrolab
kommling. Durch aufspaltende Reduktion erhii.lt man aus dem Hamin ein aus verschieden alky
lierten Pyrrolen bestehendes Basengemisch und verschiedene Pyrrolcarbonsauren. Durch Oxy
dation entsteht aus dem Hamin Hii.matinsaure. Durch Reduktion mit Hydrazinhydrat wird 
aus dem Hamin Hamochromogen gebildet (vergl. S. 1268). 

Dber die medizinische Untersuchung des Blutes und den Nachweis von Blut 
s. S. 1261 u. f. 

Sanguis Hirci. Bocksblut. Unter dieser Bezeichnung ist nicht defibriniertes eingetrock. 
netes und gepulvertes Blut des Rindes im Handel. 

Sanguis bovlnus insplssatus. Getrocknetes Rinderblut. Extractum Sanguinis 
bovini. Frisches, defibriniertes Rinderblut wird unter Riihren im Dampfbad erhitzt, bis es 
in eine teigigkriimelige Masse verwandelt ist. Diese wird bei 40-600 unter blSweiligem Umriihren 
auf Pergamentpapier ausgetrocknet und gepulvert. Ein rotlich-braunes, in Wasser unvoll
stindig 10000ches Pulver, das etwa 0,5% Eisen und 13% Stickstoff enthilt. Es wird in der 
Volksmedizin als Tonioum angewondt. 

Blutpraparate. In den Handel ko=en zahlreiche fliissige und trockene Blutpraparate, die 
als NIi.hr- und KriUtigungsmittel angewandt werden. Durch ihren Eisengehalt wirken Blutpraparate 
auch als Heilmittel bei Blutarmut und Bleiohsucht. 

Bloferrin ist ein fliissiges Blutpraparat. Die Herstellung erfolgt nach CLOETTA und 
SIEGERT in naohstehender Weise: Gekiihltes, frisches Blut von Rindern wird naoh dem Defibri
nieren duroh Behandeln mit Ather von den IitherlOslichen Bestandteilen befreit. Das vom Ather 
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getrennte Blut wird mittels Durchsaugens eines Luftstromes vom Ather befreit und schlieBlich mit 
20% Glycerin und 4% aromatischer Tinktur versetzt (D.R.P. 167081). Eine blutrote Fliissigkeit 
von angenehmem Geruch und Geschmack. 

BovisBD ist ein trockenes Rinderblutpr§.parat. Rotbraunes Pulver, geruch- und geschmacklos. 
Dynamogen ist ein fliissiges Blutpraparat, d&s 70% Hamoglobin, 10% Magenelixir, 10% 

Glycerin und 10 % Xereswein enthalten soIl. 
Eubiose ist ein durch Behandeln mit Kohlensaure h&ltbar gemachtes, glycerinfreies, flus

siges H§.matogen. 
Erytbrocitin ist ein Blutpr§.parat mit 30% liislichem BluteiweiB. 
Eubiol ist ein trackenes in Wasser losliches Blutpr§.parat, das zur Herstellung von Hamatogen 

dient. 
EubiolUquidum ist eine Liisung von 1 T. Eubiol in 1 T. Glycerin. 
Euhiimose enth§.lt BluteiweiB (angeblich in H§.mocarbon? iibergefiihrt), Lecithinphosphor· 

sii.ure, Eisen und Geschmackszusatze. 
Euprotal ist in Wasser unlosliches BluteiweiB, das durch Behandlung mit Wasser

stoffsuperoxyd entfii.rbt ist. 
Hiimacolade ist eine Hamoglobin und Bluts&lze enthaltende Schokolade. 
Hiimalbumin nach DAHMEN ist ein aus Blut bereitetes Eisenprap&rat, d&s aus Hamatin, 

Hamoglobin, Serumalbumin und Paraglobulin neben den Miner&ls&lzen des Blutes besteht. 
Schwarzbraunes, in heiBem Wasser und schwach alkoholischer Fliissigkeit liisliches Pulver. 

Hiimaroma FRIEDE ist ein fliissiges Blutpr§.parat mit einem Gehalt von 0,5% Eisen ge
bunden an Glycerinphosphors§.ure. 

Hiimatibin ist ein Gemisch von Hii.moglobin mit Malzextrakt. 
Hiimatin.Albumin, HamatineiweiB, ist ein eisenhaltiges EiweiBprap&rat, das aus ge

trockneten Blut&lbuminstoffen (Fibrin) besteht. Ein braunrotes, geschmack- und geruchloses 
Pulver. - Hamatin -Albumin Dr. R. FINSEN wird aus Rinder- oder Schweineblut gewonnen 
und besteht lediglich aus dem auf besondere Art koagulierten Hamoglobin und Serumalbumin, 
nachdem die Salze und Extraktivstoffe des Blutes entfemt und etwa vorhandene Mikroorganismen 
abgetotet worden sind. 

Hiimatogen nach Dr. HOMMEL ist defibriniertes entfettetes, bei niedriger Temperatur ein
gedicktes Blut mit einem Zusatz von 20% Glycerin und 10% Siidwein. Es wird nach D.R.P. 
81391 hergestellt. 

Hiimatogen SCHMIDT. Ein dem HOMMELSchen Hamatogen ii.hnliches Pr§.parat erhii.lt man 
nach SCHMIDT auf folgende Weise: Frisches defibriniertes Rinderblut schiittelt man· in einer Flasche 
mit 1/8 seines Volums Ather und trennt es nach mehrt§.gigem Stehen im Scheidetrichter vom Ather. 
Das Blut wird nun in offener Schale auf dem Wa.sserbad bei nicht h6herer Temperatur als 350 auf 
3/, seines Volums eingedampft. Dann setzt man 30 % Glycerin und 10% Weinbrand zu und bewahrt 
die Mischung in braunen Flaschen an einem kiihlen Ort auf. 

Einfacher gelangt man zu einem therapeutisch gleichwertigen, haltbaren und wohIschmecken
den Praparat, wenn man d&s Hii.moglobin in lamellis des Handels oder ein zuverlii.ssiges 
H§.moglobinextrakt von bestimmtem Hii.moglobingehalt nach der folgenden Vorschrift ver
arbeitet. Siich8. K,..-V.: 1000 T. H§.moglobinextrakt (331/ 8 %) werden kalt und unter mog
lichstem AbschluB von Luft und Licht (!) mit 835 T. Wasser gemischt. Der klaren (!) Losung 
fiigt man zu: 2,5 T. weingeistige Vanillinliisung (3%), 0,5 T. 01. aromatic. american. K-V, 212 T. 
Weingeist, 300 T. Wasser, 250 T. Glycerin, schiittelt gut durch und fiigt zuletzt 400 T. Zucker
sirup zu. Den vorgeschriebenen 1000T. Hii.moglobinextrakt wiirden 3OOT. Ha.emoglobinum siccum 
in lamellis entsprechen. Letzteres wird ebenfalls kalt durch Aufstreuen auf die entsprechend 
erMhte Menge W&8Ser geliist. 

Der A bschluB von Licht und Luft bei der LOsung des Hamoglobins ist unbedingt 
notig, weil durch die Einwirkung der Luft ein spezifischer Blutgeruch hervorgebracht wird, der 
sich dem fertigen Praparat dann mitteilt, und weil das Licht die blutrote Farbe der Losung sehr 
bald in schmutzig braunrot umwandelt. Aus diesen Griinden muB die Hamatogenbereitung auch 
von Anfang bis zu Ende schnell vor sich gehen und das fertige Praparatsofort in trockene, braune, 
sehr sorgf§.ltig zu verschlieBende Flaschen abgefiillt werden, die dunkel und kiihl aufzubewahren 
sind. 

Weitere im Schrifttum sich findende Vorschriften sind im wesentlichen den ange
gebenen gleich. Die Aromatisierung des Himatogens kann natiirlich leicht nach Belieben ge
ii.ndert werden. 

Hiimatogen.Duplex ist eine Ll:lsung von Hii.moglo bin S icco in der gleichen Menge Wasser. 
Hiimatogen HADRA ist ein mit Kohlensll.ure haltbar gemachtes fliissiges Blutprii.parat. 
HiimatogenHoFFMANN, Dr. HOFFMANNS Hii.moglobinalbuminat, enthii.1t nachAngabe 

des Herstellers 17,5% Hamoglobin, 0,2% Calciumhypophosphit, 3% Glycerin, Malagawein und 
andere Geschmackszusii.tze. Es kommt auch in Pillenform rein und mit Zusatz verschiedener 
Arzneistoffe wie Kreosot, Guajakol, Chinin. Eisen. Rhabarberextrakt, Arsenige Saure. Pepsin u. a. 
in den Handel. 
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Hlbnatogen KATHORIUS ist dem HOMMELIlChen IDl.matogen lLhnlioh. 
Hlimatol ist ein dem Hll.matogen lLhnliohes sterilisiertes Blutprll.parat. 
HAmatopan, Haemogloblnmalzextrakt, ist ein trockenes, etwa 50 0/ 0 Malzextrakt ent

haltendes Blutprll.para.t. 
Hi1mogallol MERCK wird aus HlI.moglobin duroh Reduktion mit Pyroga.llol dargestellt. 

Rotbraunes Pulver, lilslich in aJka.lihaltigem Wasser. Es enthll.lt 0,4% organisch gebundenes Eisen. 
Hi1mogenin ist eine konzentrierte, sterilisierte HlI.moglobinlilsung. 
Himoglobinum, HlI.moglobin, ist der rote Farbstoff des Blutes. Schwarzbraune, glan

zende Blattchen oder rotbraunes Pulver. 
Es lilst sich langsam, aber voUstll.ndig in Wasser. Die wll.sserige Lilsung (1 + 49) ist blutrot; 

sie darf keinen unangenehmen, faullgen Geruch haben und La.ckmuspapier nioht verandem; baim 
Kochen, sowie auf Zusatz von Sa.lzsll.ure oder SalpetersiLure gerinnt sie unter Entfii.rbung. Es ver
brennt mit dem fiir EiweiBsto£fe charakteristischen Geruch. Gehalt an Eisen mindestens 0,34% 
(Ergiinzb.). 

Gehaltsbestimmung. 1 g HlI.moglobin muB heim Verbrennenetwa O,08g Riickstandhinter· 
wsen; dieser wird unter Erwll.rmen in 5 ccm SaIzsiLure gelilst, worauf man die Fliissigkeit mit 20 ccm 
Wasser in ein Killbohen spiilt. Dann gibt man 1,5 g Ka.liumjodid hinzu und laBt die Mischung 
1 Stunde lang verschlossen stehen. Zur Bindung des ausgeschiedenen Jode mUssen mindestens 
0,6 ccm l/lO-n-Natriumthiosul£atlilsnng erforderlich sein = mindestens 0,34% Eisen (StiLrkelilsung 
als Indikator) (1 ccm l/lO·n-Natriumthiosul£atlilsung = 5,585 mg Eisen). 

Hi1mogloblnextrakt ist aine eingedickte HlI.moglobinlilsung mit einem Gehalt von etwa 
33 0/ 0 HII.n'loglobin. Blutrote, sirupdioke Masse, in Wasser klar lilslich. 

Himoglobln-Gral-Spelse ist eine Schokoladenpaste mit 10% Hamoglobin. 
Hiimoglopan enthii.lt 25% Hii.moglobin, 10% Kalk, 10% Nii.hrhefe nebet Alkalisalzen 

und etwas Pancreatin. 
Hi1molna.ch KOBERT (E. MERCK, Darmstadt) wird aus Hamoglobin durch Reduktion mit Zink

staub gewonnen. Sohwarzbraunes Pulver. Es enthii.lt etwa 0,3 0/ 0 organisch gebundenes Eisen. 
AuBer dem Hll.mol selbst bringt die Firma E. MERCK, Darmstadt, folgende HiLmolpraparate in 

den Handel (auch in iiherzuckerten Pillen und Tabletten): Arsen-HiLmol, Arseno·Haemolum, 
enthalt 1,00/ 0 Aoid.arsenicosum. - Bromhamol, Haemolum bromatum, enthii.lt 2,7 0/ 0 
Brom. - EisenhiLmol, Haemolum ferratum, mit etwa 30/ 0 Eisen. - Jodhii.mol, Hae
molum jodatum, mit 160/ 0 Jod. - Jodquecksilberhll.mol, Haemolum Hydrargyro. 
jodatum, braunes Pulver, das'l2,35% Quecksilher und 28,60% Jod enthii.lt. - KupferhiLmol, 
Haemolum cupratum, mit 2% Kupfer. - Zinkhll.mol, Haemolum zincatum, mit 10/ 0 
Zink. 

Himolin und Himomaltln sind dem HiLmatogen iLhnliche Zubereitungen mit Zusatz von 
MaIzextrakt. 

Hi1moneurol enthii.lt Oxyhimoglobin, Kola.nin und glycerinphosphorsaures Calcium. 
Hi1mophosphin enthii.lt neben HiLmoglobin Glyoerophosphate. 
Hlimoprotagon ist ein Hii.molecithin, da.s Eisen und Phosphor in organischer Verbindung 

enthii.lt. 
Haemotrophin neurotonlcum ist ein Hamoglobinprii.parat mit Zusatz von glycerophos

phorsauren Salzen. Au/3erdem werden nooh hergestelIt: Haemotrophinum arsenicatum, 
ferratum, guajaoolatum und jodatum. 

Heliglobin ist ein Blutprll.parat mit einem Zusatz von Helenin. 
Niihrsaft KNOLL ist ein PriLparat aus frischem Blut, das "alle Bestandteile des Blutes in 

aufgeschlossener, leicht verdaulicher Form enthalt". 
Parahlimoglobin ist ein 5% Eisen enthaltendes Blutpraparat. 
Perdynamln, Dr. THEUERS Hii.moglobinalbuminat. - Der Luxemburger Ap.-V. gibt 

zu einem ii.hnlichen Prii.para.t folgende Vorsohrift: Ha.ema.lbuminis (Sangalbuminis) 30,0, Aq. dest. 
650,0 werden duroh Erhitzen gelilst. Der heiBen Lilsung fiigt man folgende Mischung zu: Tinct. 
Vanillae 5,0, Arrak 10,0, Spirit. &ether. nitro 2,0, Sa.oohari oumarini (1:50) 0,20, Ela.eosacch. 
Amygd. 80m. (1:50) 0,40, Ela.eosa.och. Rosae (1:50) 0,40, Saccharini 0,20, Spiritus 100,0, Sirup. 
simpl. 200,0. - Es ist auch ein Lecithin-Perdyamin im Handel. 

Prothaemin ist ein trockenes Blutprii.parat, das alle Blutbestandteile mit Ausnahme der SaIze 
enthii.lt. 

Puraemln ist ein eingedicktes Blutprii.parat mit einem Gehalt von etwa 33 % EiweiB (Hamo
globin) und 0,12% Eisen. 

Roborin ist ein durch Einwirkung eines Calciumsa.lzes aus Blut gewonnenes Prll.parat. Es 
enthii.lt 80% EiweiB, 4% Calcium, 0,5% FezOs (im HlI.moglobin) und 0,1 % Phosphor. 

Sal physiologicum nach Prol. POEHL, POEHLS physiologisohes Salz, ein wei.Bes. 
in Wa.sser lilsliohes Pulver, alle osmotisoh wirksamen Bestandteile des Blutserums enthaltend. Eine 
1,5%ige Lilsung entspricht ihram Salzgehalt nach dem Blutserum. Gebraucht zur Irrigation 
und ale Spray ,auf ka.tarrha.lisch affizierte Schlaimhii.ute, ale Klysma. zur Erhilhung deB osmo
tisohen Druckes und der Herztii.tigkeit, sowie zu Tra.nsfusionen. 
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Sanguinai KREWEL enthiUt 46% natiirliche Blutsalze, 10% Hamoglobin, 44% Muskel
albumin und etwas Mangan. 

Es sind folgende Sanguinalpraparate im Handel: Pilulae Sanguinalis KREWEL. Wei Be 
iiberzuckerte Pillen mit reiner Sanguinalmasse gegen Blutarmut, Bleichsucht usw. - Pilulae 
Sanguinalis KREWEL cum Kreosoto mit je 0,05 und 0,1 g. - Pilulae Sanguinalis KRE
WEL cum Guajacol. carbonico mit je 0,05 und 0,1 g. - Pilulae Sanguinalis KREWEL 
cum Natrio cinnamylico mit je 0,001 g. - Pilulae Sanguinalis KREWEL cum Acid. 
arsenicoso mit je 0,0006 g. 

Sanguinose ist ein auf kaltem Wege hergestelltes Blutpraparat, ohne Zusatz von Glycerin. 
Visvit enthalt Hamoglobin, Kohlenhydrate, Lecithin und EiweiB. Gelblichgraues fast geruch

und geschmackloses Pulver, unliislich in Wasser. 

Liquor Haemalbumlnl (MUnch. Ap.-Y.). 
Haemalbuminessenz. 

Haemalbumini 30,0 
Aquae destillatae 625,0 
Tincturae Yanillae 5,0 
Arrak 10,0 
Spiritus Aetheris nitrosi 2,0 
Elaeosacchari Cumarini (1:1000) 0,2 
Eleaosacchari Amygdalarum (1:50) 0,4 
Elaeosacchari Rosae (1:50) 0,4 
Saccharini 0,2 
Spiritus (90 010) 100,0 
Sirupi Sacchari 200,0. 

Man lOst das Hamalbumin unter Erwarmen im 
Wasser, fUgt die fibrigen BestandteiJe der noch 
hei/3en Losung zu und filtriert nach mehrtitgigem 
Absetzen. 

Liquor Haemogloblnl (F. M. Germ.). 
Haemoglobini sicc. 25,0 
Aquae destillatae 75,0 
Glycerim 15,0 
Spiritus e Yino 20,0 
Essentiae Benedictinor. 0,15. 

Pilulae Haemalbumlnl cum Guajacolo. 
(MUnch. Ap.-Y.). 

Haemalbumini sicci pulv. 
Guajacoli carbonici 
Extracti Strychni (Germ.) 
Extracti Gen tianae 
Glycerini 

Fian t pi!ulae N r. 100. 

10,0 
5,0 

0,35 
1,0. 

q. s. 

Pilulae Haemoglobinl (D. Ap.-Y.). 
Hamog 10 bin-Pi lien. 

Haemoglobini 
Rad. Liquirit. pulv. 
Glycerim 
Mucilag. Gummi arab. 

10,0 
2,0 

Aquae aa q. s. 
M. f. pilu!. Nr.100. Obduc. Balsam. tolutano. 

Pilulae Haemogloblni cum Chlnlno (D. Ap.-Y.). 
Hamoglo bi n-Chlllin- Pill en. 

Haemoglobini 10,0 
Chinin. hydrochloric. 5,0 
Glycerini 
Muci!. Gummi arab. 
Aquae aa q. s. 

M. f. pilul. Nr. 100. Obduce Bals. tolutano. 

Pllulae Haemogloblnl cum Extracto Rhel 
(D. Ap.-Y.). 

Hamoglo bin -Rha barber-Pillen. 
Haemoglobini 10,0 
Extract. Rhei 5,0 
Mucil. Gummi arab. 
Glycerini aa q. s. 
Aquae 

M. f. pilu!. Nr. 100. Obduce BaIB. tolutano. 

Pilulae Haemoglobin! cum Guajacolo 
(D. Ap.-Y., F. M. Germ.). 

Haemoglobini 10,0 
Guaiacoli 5,0 
Rad. Liquirit. pulv. 1,0 
Gummi arab. pulv. 0,5 
Muci!. Gummi arab. q. s. 

M. f. pilul. Nr.lOO. Obduce Saccharo. 

PlIulae Haemoglobini cum Kreosoto (D.Ap.-Y.). 
Hamoglo bin- Rreo sot- Pillen. 
Haemoglobini 10,0 
Kreosoti 5,0 
Rad. Liquirit. pulv. 1,2 
Mucil. Gummi arab. q. s. 

M. f. pilul Nr.100. Obduc. Saccharo. 

PlIulae Haemogloblnl cum Leclthlno (D .Ap. -Y.). 
Hamoglo bin- Leci thin -Pillen. 
Haemoglobini pulv. 10,0 
Lecithini ex ovo 2,5 
Radicis Liquiritiae 
Glycerini 
~fucilag. Gummi arab. li.li. q. s. 
ad Pil. 100. 

Yinum Haemalbuminl nach G. HELL. 
Haemalbumini (HELL) 20,0 
Yini Malacens. alb. 900,0 
Sirup. simpl. 100,0 
Tinct. Citri 
Tinct. Cinnamom. 
Tinct. Aurant. cort. aa 1,0. 

Sanicula. 
Sanicula europaea L. (Sanicula officinalis GOUAN.). Umbelliferae
Saniculeae. Heimisch in Europa, Kaukasus, Persien, Gebirge des tropischen 
Afrikas, Kap. 

Folia Saniculae. Sanikelkraut. European Sanicle Wort. Herbe de sanicle. 
Bruchkraut. Saunickel. 

Die zur Bliitezeit gesammelten, gut getrockneten Wurzelblatter. Diese sind langgestielt, 
glanzend dunkelgraugriin, glatt, bis 8 em breit und bis 5 cm lang, im Umkreis nierenformig, tief 
handforrnig-£iinflappig, die Lappen breitkeilformig, meist dreispaltig, eingeschnitten gesagt. Der 
Stengel aufrecht, gefurcht, kahl, blattlos oder mit 1-2 kleineren sitzenden Stengelblattern. 



636 Santalum. 

Bestandteile. Bitterstoff, Gerbstoff. 
Anwendung. Als Volksmittel bei Erkrankungen der Luftwege. 
Ebenso verwendet man in Amerika von Sanicula marylandica L. 

(Black Snake Root) und S. canadensis L. (Pool Root) die Blatter und die 
Wurzeln. 

Santalum. 
Santalum-Arten. Santalaceae-Osyrideae. Es kommen hauptsachlich in Be

tracht Santalum album L., heimisch und in Kultur in Ostindien, und Santalum 
myrtifolium Ron., heimisch im Circarsgebirge in Vorderindien, auf der Koro

mandelkiiste und auf Java. Weitere Stammpflanzen fUr Sandelholz sind: S. Frey

cinetianum GAUD. und S. pyrularium A. GRAY, Sandwichinseln, fiir ha
waisches Sandelholz; S. Yasi SEEMANN, Fidschiinseln, fiir Fidschi-Sandelholz; 

S. austro-caledonicum VIELL., Neukaledonien, fiir neukaledonisches Sandel

holz; S. cygnorum MIQ. (S. spica tum D.C., Fusanus spicatus R. BR.), 

S. Preissianum MIQ., S. acuminatum D.C., (Fusanus acuminatus 

R. BR.], Siidaustralien. fiir siidaustralisches Sandelholz; S. insu lare BERTERO, 
Marquesasinseln und Tahiti (die ostlichste Art) fiir Tahitiholz; S. Cunninghami 

HOOR. fils., N euseeland (die siidlichste Art) fiir neuseeHind isches Sandelholz; S. per

sicarium F. v. MULL. (Fusanus persicarius F. v. MULL.), fiir west
australisches Sandelholz, und andere mehr. Auch von Baumen aus anderen Pflanzen
familien kommen sogenannte Sandelholzer in den Handel. 

Lignum santalinum album (citrinum). WeiBes (gelbes) Sandel
holz. Sandal Wood. Bois de santal. Lignum Santali album (citrinum). 
Ambraholz. Citrinholz. Santalholz. Bombay- (Makassar-) Sandelholz. 

1m Handel zumeist das von der Rinde und dem Splint befreite Kernholz des 
Stammes und der Zweige von Santalum al bum, Stiicke von 5-25 cm Dicke 
und 9-12 dm Lange. Das hellgelbe, gegen den Splint hin dunklere Holz ist dicht und 
doch leicht spaltbar, schwer, auf dem Querschnitt gelbIich und zeigt unter der Lupe 
abwechselnd hellere und dunklere, sehr dicht und fein, ziemlich gleichmaBig wein· 
lich punktierte konzentrische Scheinringe und sehr genaherte, sehr feine Markstrahlen. 
Der Geruch ist angenehm, fast rosenartig, tritt besonders beim Schaben und .Reiben 
auf, der Geschmack schwach bitter. 

Mikroskopisches Bild. Die Markstrahlen bis 4 Reihen breit, 3-20, meist 7-12 Zell
reihen hoch, die Zellen dickwandig, grobporiis und stark radial gestreckt. Die Holzstrahlen bestehen 
hauptsachlich aus dickwandigen, langen, oft hin- und hergebogenen Sklerenchymfasern mit zahl· 
reichen Hoftiipfeln, dazwischen kurzgliedrige, dickwandige, meist einzeln oder in kleineren Grup. 
pen geordnete, dicht behiift getiipfelte, meist Thyllen zeigende GefaEe, ferner Kristallkammer· 
fasern mit Kalkoxalat in Einzelkristallen und 1- bis 2reihige Bander von Parenchymgewebe. Be
sondere Olzellen fehlen, das 01 findet sich in den GefaEen und im Parenchym der Holz- und Mark· 
strahlen. 

Lignum santalinum rubrum. Rotes Sandelholz. Red Sandal Wood. 
Bois de santal rouge. Lignum Pterocarpi. Caliaturholz. 

Stammt von Pterocarpus santalinus L. fiI., Papilionatae-Dalbergieae. 
Heimisch in Ostindien und auf den Philippinen. 

Das von der Rinde und dem weiBlichen Splint befreite Kernholz des unteren 
Teiles des Stammes ist im Handel in groBen viereckigen Blocken und der Lange 
nach geschnittenen, dicken Stiicken. 1m Kleinhandel geschnitten, geraspelt oder 
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gepulvert. Es ist auGen braunrot oder braunschwarz, stellen,weise fast schwarz
violett, schwer, hart, dicht, aber leicht spaltbar, an der Spaltung!'!fliiche grob- und 
schieffaserig, seidig schimmernd und dunkelblutrot. Unter der Lupe auf dem Quer
schnitt breite, deutliche, falsche J ahresringe, hellere, sehr feine Markstrahlen und 
zahlreiche tangentiale hellere Linien von Holzparenchym mit weiten, meist einzeln 
liegenden Gefii13offnungen. Geruch beim Zerreiben schwach aromatisch, Geschmack 
schwach adstringierend. 

Mikroskopisohes B ild. Die Markstrahlen meist einreihig und 9 bis 12 Zellen hoch. Die 
sehr weiten, sparlichen, einzeln oder in Gruppen von 2 bis 4 vereinigten, radial gereihten, dicht 
getiipfelten GefaBe sind innen durch eine starke rotbraune Harzschicht ausgekleidet. Die Holz. 
fasern sind in der Mitte weit und ziemlich diinnwandig. an den Enden sehr lang zugespitzt und 
hier sehr diiunwandig. Die Parenchymzellen der Holz· und Markstrahlen fiihren rote Harzkorn
chen und teilweise Oxalateinzelkristalle. AHe Zellen sind rot gefarbt. 

Pul ver. Hauptsachtlich Bruchstiickelanger, verhaltnismaBig diinnwandiger, beiderseitssehr 
lang und diinn zugespitzter Holzfasern; Stiicke sehr weiter GefaBe, die Wande dicht getiipfelt, 
innen durch eine starke rotbraune Harzschicht ausgekleidet; Parenchymgewebefetzen (Mark. 
strahlgewebe und Holzparenchym) mit Oxalat-Einzelkristallen und roten Harzkornchen. Aile 
Zellmembranen rot gefarbt. 

Bestandteile. Nach CAIN und SIMONSEN enthalt das Holz frisch gesammelter Triebe, 
das farblos ist, freien Zucker und ein Glykosid, das bei derSpaltung Dextrose und ein Phlobaphen 
liefert. Das rote Stammholz enthalt einen roten Farbstoff, Santalin, C15H140, Smp. 226 0 ; 

er bildet ein kleinkristallinisches, hellrotes Pulver und enthalt eine Methoxylgruppe und 2 Hydroxyl
gruppen; er ist unioslich in Wasser, loslich in Alkohol, Ather, Alkalilauge. Ferner sind vorhanden 
0,1 % Pterocarpin, Gallussaure. 

Aufbewahritng. Das von Resten des Splints befreite Kernholz wird geschnitten oder geo 

pulvert in dichtschlieBenden GefaBen vor Licht geschiitzt aufbewahrt. 
Anwendung. Ais farbender Bestandteil in Teemischungen, Zahnpulvern, Pflastern, 

Raucherkerzen, zum Farben von Mundwassern, zur Herstellung von Holzbeizen. 

Oleum Santali. SandeliH. Sandelholzol (ostindisches). Oil of 
Sandal Wood. Essence de santa!. Aetheroleum Santali orientalis. 

Gewinnung. Sandelol wird gewonnen durch Destillation des Wurzel-, Stamm- und 
Zweigholzes von Santalum album L. mit Wasserdampf. Das in Indien in einer Ausbeute von 
2,6-4,3 0/ 0 gewonnene OJ ist infolge der primitiven Herstellungsweise meist von dunkler Farbe 
und durch brenzliche Produkte verunreinigt. Durch bessere Zerkleinerung des Holzes erzielt man 
in Europa bis iiber 6 0/ 0 01, das sich durch helle Farbe und angenehmen Geruch auszeichnet. Das 
im ostlichen Java sowie auf den Inseln Suruba und Timor gewonnene Sandelholz (Macassar
holz) ist etwas armer an 01, doch ist das 01 dem ostindischen fast gleichwertig_ 

Eigenschajten. Ziemlich dickes, blaGgelbes bis gelbes 01 von schwachem, 
aber sehr anhaftendem Geruch und unangenehmem, harzigem, kratzendem Ge
schmack. Spez. Gew. (Germ. 5) 0,973-0,985 (15 0) (SCHIMMEL 0,974-0,985 [15 0]); 
aDO •• (Germ. 6) -16 0 bis -210 (SCHIMMEL -16 0 bis -20 0 45'), ausnahmsweise 
kommen auch niedrigere Werte vor; nDO •• 1,505-1,508; S.-Z. 0,5-8,0; E.-Z. 
3-17; E. oZ. nach Acetylierung nicht unter 196, entsprechend einem Gehalt an 
Santalol von mindestens 90 0/ 0 ; der Wert des Oles steigt mit dem Gehalt an Santalol, 
der bei guten Olen 94 Ofo und mehr betriigt. Sandelollost sich in 3-5 Vol. Weingeist 
von 70 Vol.-Ofo, in 5-6 Vol. Weingeist von 69 Vol.-Ofo und in 6-7 Vol. Weingeist 
von 68 Vol.- Ofo; Triibungen konnen veranlafit sein durch Zersetzungs- und Verhar
zungsprodukte, wie sie in dem in Indien destillierten 01 enthalten sind; auch altes, 
durch Einwirkung von Licht und Luft zersetztes 01 lost sich nicht mehr klar. 

Bestandteile. Sandelol enthalt iiber 90%, gute Ole meist 94-98%, Santalol. 
CIsH 230H (ein Gemisch zweier isomerer AIkohole, cr-Santalol und f1-Santalol), dem es seine 
medizinische Wirkung verdankt. Ferner sind vorhanden: Isovaleraldehyd, Santen, C9H14, 

ein Kohlenwasserstoff, CUHIS ; Santenonalkohol; ein Alkohol Teresantalol, CIOH150H; 
zwei Aldehyde: N ortricycloeksantalal, CloHISCHO, und Santalal, C14H 21CHO; zwei 
Ketone: Santenon, C9 H14 0, und Santalon, CUH160; ein weiteres Keton, CnH160; cr- und 
(3 -Santalen, C15 H.4 ; zwei Sauren: Teresantalsaure, C1oH140., und Santalsa ure, CuH •• O.; 
noch nicht naher untersuchte Sauren, Phenole, Lactone, vielleicht auch Borneol. 
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VB'I'fiilschung.. Sandeliil wird sehr oft verfiUscht, besonders das in Kapseln in den 
Handel kommende 6L Als Verfaischungsmittel dienen Cedernholziil (wurde in einer Menge von 
33°/0 beobachtet), Copaivabalsamiil, Gurjunbalsamiil, westindisches Sandelholziil, Ricinusbl, 
Terpineol, Guajakholziil, Benzoesaureester, das fette 01 der Samen des Sandelholzbaumes, Sesamiil, 
Paraffiniil, Leinbl, die Riickstande, die bei der Gewinnung von reinem Santalol aus Sandel iiI ver· 
bleiben, Glycerinacetat (Diacetin), Benzylalkohol. 

Prilfung. a) Dichte (200) 0,968-0,980. - b) aD".O -16° bis -21°. - c) 1 cern 
Sandeliil muB slCh bei 20 0 in 6-7 cern verdiinntem Weingeist 68-69 Vol.-o/o klar liisen; 
diese Liisung muU auch bei weiterem Zusatz von verdiinntem Weingeist klar bleiben (fremde Ole). 
Nach SCHIMMEL ist ein 01, das sieh nur triibe liist, nicht unbedingt verfalscht. 1 cern Sandeliil 
lost sich nur dann klar in 6 cern verdiinntem Weingeist auf, wenn dieser den 0 beren zulassigen 
Alkoholgehalt hat; mit 6 cern verdiinntem Weingeist von 68 Vol.-% gibt auch gutes 01 nur eine 
triibe Mischung. 

Bestimmung des Santalolgehaltes. Germ.: 5 g Sandeliil werden mit 5 g Essigsaure
anhydrid unter Zusatz von 2 g wasserfreiem Natriumacetat in einem mit Kiihlrohr versehenen 
Kiilbchen auf dem Drahtnetz 1 Stunde lang in gelindem Sieden erhalten. Nach dem Erkalten 
werden 20 ccm Wasser hinzugefiigt, und die Mischung unter haufigem Umschiitteln II, Stunde 
lang auf dem Wasserbad erwarmt. Dann wird das 01 von der wasserigen Fliissigkeit im Scheide
trichter getrennt, so oft mit je 50 cem Wasser (nach SCHIMMEL besser mit Natriumchloridliisung) 
gewaschen, bis die ablaufende Fliissigkeit Lackmuspapier nicht mehr riitet, mit 2 g getrocknetem 
Natriumsuifat entwassert, bis es klar ist, und durch ein kleines Faltenfilter von 8 cm Durchmesser 
in ein trockenes Kiilbchen oder kleines Arzneiglas filtriert. 

Zur Darstellung des wasserfreien Natriumaeetats erhitzt man etwa 5 g kristalli
siertes Natriumacetat in einem Tiegel, bis das Salz staubig troeken ist, dann weiter, bis es zu einer 
iiligen Fliissigkeit geschmolzen ist. Diese gieBt man auf einen Teller und zerreibt die noch warme 
Masse zu einem feinen Pulver. 

1,6 g des acetylierten Oles werden in einem Kiilbchen von etwa 100--150 ccm mit 3 ccm 
Weingeist und 20 Tropfen Phenolphthaleinliisung und dann tropfenweise mit weingeistiger 1/2-n
Kalilauge versetzt, bis eine bleibende Riitung eintritt. Darauf wird die Mischung mit 20 cern wein
geistiger 1/2-n-Kalilauge auf dem Wasserbad am Kiihlrohr 1/2 Stunde lang erhitzt und nach dem 
Erkalten mit 1/2-n-Salzsaure bis zur Entfarbung titriert; hierzu diirfen hiichstens 9,6 cern der Saure 
erforderlich sein. 

Durch das Erhitzen mit Essigsaureanhydrid wird das Santalol in Essigsaure-Santalyl
ester iibergefiihrt; der Zusatz des wasserfreien Natriumacetats befiirdert durch Erhiihung des 
Siedepunktes der Mischung die Veresterung. 

Santalol + Essigaaureanhydrid = Essigsauresantalylester + Essigsaure 
C16H 2aOH + (CHaCO)20 CHaCO· OC1sH 2S + CHsCOOH. 

Das unveranderte Essigsaureanhydrid geht mit Wasser in Essigsaure iiber, die durch das 
Auswaschen mit Wasser entfernt wird. Durch den zuerst erfolgenden Zusatz der Kalilauge -
man braucht nur wenige Tropfen - werden die in dem 01 vorhandenen geringen Mengen der freien 
Sauren, Santalsaure usw., neutralisiert. Der Essigsauresantalylester wird dureh die Lauge zer
legt und der "OberschuB der Lauge zuriicktitriert. 

Berechnung. Nach der Germ. sollen fiir 1,5 g des aeetylierten Oles 20--9,5 = 10,5 cem 
1/2-n.Kalilauge zur Zerlegung des Essigsauresantalylesters mindestens verbraucht werden. Daraus 
ergibt sich, daB ein Santalolgehalt des urspriingliehen Oles von mindestens 90,3°/0 gefordert wird. 

Die Bereehnung des Santalolgehaltes erfolgt naeh folgender Gleiehung: P = 1~ X 11,0012 ' 
- (IX X 0, 1) 

wobei P = Prozent Santalol im urspriinglichen 01 und IX die Zahl der Kubikzentimeter der zur 
Verseifung von 1 g des acetylierten Oles verbrauehten 11 2-n.Kalilauge bedeutet. Nach der Gleiehung: 
CHaCOOClsH2S + KOH = CHsCOOK + C15H 2SOH (Mol.·Gew. 220,2) entspricht 1 cem 1/2·n
Kalilauge = 0,028 g KOH = 0,1101 g Santalol. Wenn, wie Germ. vorsehreibt, zur Verseifung 
von 1 g des acetylierten Oles 7 eem 1/2·n.Kalilauge verbraucht werden, so enthalt 1 g des acety· 
lierten Oles 7 X 0,1101 = 0,7707 g Santalol. Das acetylierte 01 enthalt abet auch noch an Santalol 
unter Austritt von Wasser gebundene Essigsaure, um die das im urspriinglichen 01 enthaltene 
Santalol vermehrt worden ist. Das Molekelgewicht des Santalylacetats ist um 42 griiBer als das des 
Santalols. Aus dem Verbrauch von 1/2-n.Kalilauge fiir 1 g des acetylierten Oles ergibt sich die Ver· 

... . 0,042 
mehrung des in 1 g des acetylierten Oles enthaltenen Santalols durch MultlpiIkatlOn mIt -2-

= 0,021 g. Zieht man die so gefundene Menge von 1 gab, so erhalt man die Menge des ur
spriinglichen Oles, in dem die gefundene Menge Santalol enthalten war. Bei einem Verbrauch von 
7 ccm 1/2·n.Kalilauge findet man dann 1- 7 X 0,021 = 1- 0,147 = 0,853 g urspriingliches 
. . . 0,7707· 100 

01, dIe 0,7707 g Santalol enthalten. Der Prozentgehalt P 1st dann = 0,853-- = 90,35. Man. 
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kann auch die Esterzahl des acetylierten Oles berechnen; ist diese mindestens 196, dann ist der 
Gehalt an Santalol im urspriinglichen 01 auch mindestens 90,35%, 

Au/be'Wahrung. Sandelbl muB geschiitzt vor Luft und direktem Sonnenlicht aufbewahrt 
werden, da es sonst seine Liislichkeit in verdiinntem Weingeist verliert. 

An'Wendung. Bei katarrhalischen Erkrankungen der Schleimhaute, chronischer Bronchitis 
und besonders mit gutem Erfolg bei akuter Gonorrhiie und gonorrhoischer Cystitis. 1-3 mal 
taglich 20 Tropfen in Gelatinekapseln; hiihere Gaben kiinnen Hautausschlage und Nierenreizung 
bewirken. 

Santalolum. 8antalol. Das aus dem Sandeliil gewonnene Santalol besteht aus einem Gemisch 
von zwei isomeren Sesquiterpenalkoholen, a- und ,8-Santalol, C1sH 230H, Mol.-Gew. 220. 

Gewinnung. Durch fraktionierte Destillation aus dem vorher zur Verseifung der Ester 
und zur Bindung der freien Sauren mit Lauge erhitzten Sandeliil. Reines Santalol erhalt man 
nach SCHIMMEL auf folgende Weise: Das Sandeliil wird mit der gleichen Gewichtsmenge Phthal. 
saureanhydrid und Benzol 1 Stunde lang auf dem Wasserbad auf etwa 80 0 erhitzt. Dadurch 
wird der saure Phthalsaureester des Santalols gebildet, der beim Schiitteln der erhaltenen Mischung 
mit Natriumcarbonatliisung als Natriumsalz geliist wird. Die wasserige Liisung wird zur Reinigung 
dreimal mit Ather ausgeschiittelt und dann mit verdiinnter Schwefelsaure im UberschuB versetzt, 
wodurch der saure Phthalsauresantalylester wieder abgeschieden wird. Der Ester wird dann mit 
weingeistiger Kalilauge verseift, durch Wasser abgeschieden und durch Waschen mit Wasser 
von Alkohol und Atzkali befreit. 

Eigenschaften. Farbloses dickliches 01, Geruch sandeliilahnlich. Spez. Gew. 0,973 bis 
0,982 (15°), aD -14° bis -24°, nD'.O 1,504-1,509; bei 200 liislich in 3-4 Vol. Weingeist von 
70 Vol.·OJo. 

An'Wendung. Wie Sandeliil. 

Allosan (CmNINFABRIK ZIMMER u. Co., Frankfurt a. M.) ist AUophansliure-8antalylester, 
NH2 · CO . NH . CO . OC1sH 28• Mol. ·Gew. 306. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Carbaminsaurechlorid, NH2 ·CO·Cl, auf 
Santalol. 2NH20Cl + C15H230H = NH2CO·NHCOOC15H23 + 2HCl. 

Eigenschaften und Erkennung. Feine wei Be Kristallnadeln, geschmacklos, Geruch 
schwach nach Santalol, Smp. etwa 162°, unliislich in Wasser, leicht liislich in Weingeist und an
deren organischen Liisungsmitteln. Beim Kochen mit Alkalilauge wird es zerlegt unter Abschei. 
dung von Santalol, das am Geruch erkannt wird, und von Ammoniak, das aus der abgespalteten 
Allophansaure durch weitere Zerlegung entsteht. 

Anwendung. Als geschmackloses Santalolpraparat gegen Gonorrhoe und ihre Folge
erscheinungen in Pulver oder Tabletten zu 1.0 g drei- bis viermal taglich. 

Santyl (KNOLL A .. G., Ludwigshafen) ist Santalolsalicy1at oder Salioylsaure
santalylester, Santalolum salioylioum, C6H,(OH)CO·OClSH23' Mol.·Gew.340. 

Darstellung. D.R.P. 173240. Durch Erhitzen £lines Gemisches von San talol (oder 
Sandelholziil) mit Salicylsaureph£lnylester (Salol) unter Zusatz von wenig Atznatron; dabei 
wird Phenol abgespaltet. 

Eigenschaften. Hellgelbe, fast geruch. und geschmacklose iilige Fliissigkeit, die bei 
20 mm Druck bei 250-260° unter teilweiser Zersetzung siedet. Spez. Gew. 1,07. In Wasser un· 
liislich, liislich in Alkohol und Ather. Beim Kochen mit weingeistiger Kalilauge wird es verselft; 
aus der vom Alkohol befreiten Fliissigkeit fallt nach dem Ubersattigen mit verd. Schwefelsaure 
Salicylsaure kristallinisch aus. Die weingeistige Liisung des Santyls soll durch Zusatz eines Trop
fens Eisenchloridliisung nicht verandert werden. 

Anwendung. Innerlich in Gelatinekapseln oder zu 20-30 Tr. wie Sandeliil gegen 
Cystitis, Urethritis, besonders Gonorrhiie. 

Thyresol (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist 8antalylmethyllither, C15H 2SOCH2• Mol.
Gew.234. 

Darstellung. Durch Umsetzen von Santalylchlorid, Cl6R 2aCl, mit Natriummethyl
alkoholat, CHaONa, oder von Santalolnatrium, CuRuONa, mit Dimethylsulfat oder 
anderen Methylierungsmi tteln. 

Eigenschaften und Erkennung. Fast farblose Fliissigkeit, Geruch angenehm, 
Geschmack schwach gewiirzig. Sdp. zwischen 145 und 156° bei 16 mm B. ·Spez. Gew. 0,93-0,94 
(15 0). Fast unliislich in Wasser, mischbar mit Weingeist, Ather, fetten und ii.therischen Olen. 
In konz. Schwefelsaure liist es sich mit rotbrauner Farbe, beim Schiitteln mit Salpetersaure farbt 
es sich allmahlich rotbraun. 

Priifung. Wird 1 g Thyresol mit 50 ccm Wasser geschiittelt, so darf das abfiltrierte Wasser 
Lackmuspapier nioht verandern und nicht verandert werden: durch Bariumnitratlosung (Sulfate), 
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- SHbemitratl6sung (Chloride), Eisenchloridioaung (Phenole). Beim Verbrennen darf as hllchstens 
0,1 % Riickstand hinterIaSBen. 

Anwendung. Wie SandelOi bei Gonorrhlie und deren Folgeerscheinungen 3-4mal tag
Uch 2 Perlen zu je 0,3 g nach dem Essen. 

Tinctura Santali citrini. Gelbe Sandelholztinktur. - Ergiilnzb.: Aus grob gepulvertem 
gelbem Sandelholz und verd. WeingeiBt 1 + 5 durch Maceration. Die Tinktur iBt rotbraun und 
riecht nach Sandelol. 

Tinctura Santali mbrl. Sandeltinktur. - Ergiinzb.: Aus grob gepulvertem rotem 
Sandelholz mit Weingeist 1 + 5 durch Maceration. Die Tinktur iBt rot, ohne besonders hervor
tretenden Geruch. 

Blenotin heiBen Kapeeln, die je 0,16 g 01. Santali, 0,02 g Myrrha, 0,02 g Camphora, 0,12 g 
Hexamethylentetramin, 0,11 g Borsaure und 0,02 g Champignonextrakt enthalten und als Anti
gonorrhoicum Anwendung finden. 

Gonosan, Kawasantal, iBt eine LOsung von 20 T. Kawa-Kawa-Harz in 80 T. Sandeliil, 
in Kapseln; Anwendung gegen Gonorrhiie. 

Herniapillen, gegen Gonorrhiie, enthalten Extract. Herniariac comp., Ol. SantaU und 
Salol. Nach LENZ und LUCIUS wiegt jede Pille mit dem aus Weizenstarke und Zucker be
stehenden trberzug 0,49 g, ohne den trberzug 0,249 g und enthii.lt 0,01698 g 01. Sa.ntali und 
0,00849 g Salol. 

Linosan-Kapseln, gegen Gonorrhiie und Blasenkatarrh, enthalten, pro dosi 01. Sa.ntali, 
01. Juniperi baccar., 01. Lini je 0,1 g. 

L -lHRS Santalol (Zambalmpseln), sind Kapseln, von denen jede 0,15 g Santalol und 
0,1 g Kawaharz enthalten soIl. 

Manka -Kapseln (nach Dr. HIRSCH) enthalten ostindiBches Sa.ndelol, Arbutin und Extr. 
Bucco aethereum. 

Methysal. Kapseln mit Sandeliil, Pfefferminzol, MethylenbIau, Kawaharz und Bucco
extrakt. 

Sannonkapseln sollen 3 T. Salicylphenyl (= Salol), 3 T. Cubebeniil und 10 T. Sandelholziil 
enthalten. 

Santal-FuNCK, Gelatineperlen, enthalten je 0,25 g eines GemiBches aus 90% Santalol 
und 10 % Salol. 

Santal GROETZNER, 50 PerIen enthalten 14,0 Sa.ndelol und 3,0 Cubebenextrakt. 
Santal MIDY, franzosische Spezialitat. 40 GeIatinekapseln, je 0,55 g schwer mit je 0,3 g 

Sandelholziil (B. FISCHER). 
Santal MONAI" gegen Gonorrhiie usw. angepriesen, von Gebr. MONAL in Paris enthalten 

Methylengriin 0,03, Copaivabalsam 0,12, Essent. Santal. citrin. 0,12, Essent. Cinnamom. ceyl. 
0,12 in Caps. gelato C. Bals. tolutano obd. 

Santal ZADEK. Unter diesem Namen kommen Gelatinekapseln mit je 0,5 g 01. Santali in 
den Handel, die auch mit einem Zusatz von 331/ aO/ o Salol geliefert werden. 

Santonalkapseln sind mit Tolubalsam iiberzogene Leimkapseln mit je 0,1 g Sandeliil, 0,05 g 
Salol und 0,2 g Methylenblau. 

Tarolinkapseln enthalten als wirksame Bestandteile Salol, 01. Santali und Extract. Cubebar. 
Urethralkapseln, Dr. HElLS, gegen Erkrankungen der Harnriihre, AusfluB usw., ent

halten pro dosi Methylenblau 0,05, Sandelol 0,2, Copaivabalsam 0,3, Zimtiil 0,05 g. 
Urogosan enthii.lt Gonosan und Hexamethylentetramin. Es wird bei Blasenentziindungen 

infolge Gonorrhiie usw. angewandt. 

Santoninum S. u. Cina, Bd. I, S. 1013. 

Sapo. 
Sapo. Seife. Soap. Savona 

Unter der Bezeichnung Seife versteht man die AlkalisaIze (Kalium- und 
Natriumsalze) der hoheren Fettsauren und Olsauren. In der Regel besteht 
eine Seife nicht aus dem Alkalisalz einer einzigen Fettsaure, sondern aus Gemischen 
der Salze verschiedener Sauren. Die wichtigsten dieser Sauren sind die Palmitin
saure, Stearinsaure, Olsaure und die Leinolsauren. Auch die Alkalisalze von 
Harzsauren, die den fettsauren Salzen ahnlich sind, werden zu den Seifen ge
rechnet. Man unterscheidet im Handel Feinseifen, Kernseifen, Schmierseifen 
und Seifenpulver. Die Feinseifen und Kernseifen bestehen meistens aus N atron
seifen, die Schmierseifen grolltenteils aus Ka1iseifen. 
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Darstellung. Seifen werden dargestellt, indem man entweder Fette oder 61e, also 
Glycerinester, mit wasserigen Alkalilaugen, oder aber freie Fett· und 61sauren mit Alkali. 
carbonatliisungen erhitzt. Bei inniger BeIiihrung mit der Lauge erfolgt die Verseifung der Glyceride 
unter Wa.rmeentwicklung; durch Erhitzen des Gemisches wird die Verseifung beschleunigt und 
beendet. Bei der Seifenbildung entsteht zunachst eine gleichmaBige dickfliissige Masse, der Seifen· 
leim, der, wenn man Fette oder 61e verseift, neben der Seife auch das Glycerin enthiUt. Die Be· 
endigung der Verseifung erkennt man daran, daB eine Probe des Seifenleims in Wasser klar ohne 
Abscheidung von oligen Tropfchen loslich ist. Die Menge des zur Verseifung notigen Alkalis 
ergibt sich aus der Verseifungszahl. So sind zur Verseifung von 100 T. eines Fettgemisches 
mit der Verseifungszahl 195 19.5 T. KOH erforderlich. Die Menge des erforderlichen Natrium. 
hydroxyds ergibt sich durch Multiplikation der Menge des Kaliumhydroxyds mit 0,713 oder mit 6/7, 
Nach der Verseifung solI ein geringer l!berschuB von Alkali, etwa 0,2-0,3%' vorhanden sein. 
Aus dem Seifenleim wird die Kernseife durch Aussalzen gewonnen. Das Aussalzen beruht 
darauf, daB die Alkalisalze der hoheren Fett- und 6lsauren in Salzlosungen unloslich sind. Man 
versetzt bei der Darstellung von Natronkernseifen den heiBen Seifenleim mit gesitttigter Kochsalz· 
losung; die Seife scheidet sich mit einem Wassergehalt von etwa 30% ab und bildet nach dem Er
kalten eine zusammenhangende feste Masse, die dann weiter verarbeitet wird. Die wasserige 
Fliissigkeit, die Unterlauge, wird, wenn die Seife aus Fett oder 61 dargestellt wurde, auf Glycerin 
verarbeitet. Kaliseifen werden gewohnlich nicht ausgesalzen. Man verwendet zur Darstellung 
der Kaliseifen so konzentrierte Kalilauge oder bei Fettsauren Kaliumcarbonatlosung, daB die Seife 
zunachst iiber 40% Fettsauren enthalt. Durch Zusatz von Wasser oder Losungen von Kalium· 
carbonat, Kaliumchlorid und anderen Salzen wird die Seife clann bis zur schmalzartigen Konsistenz 
und einem Fettsauregehalt von 38-40% verschliffen. Werden zur Darstellung der Kaliseifen 
Fette und 6le verwendet, so enthii.lt die Seife auch das Glycerin. Es lassen sich aber auch Kalikern
seifen darstellen, indem man die Seife mit Kaliumchlorid aussalzt, meistens werden Kalikernseifen 
aber dargestellt, indem man fliissige Fettsauren in konz. Kalilauge bis zur Neutralisation einflieBen 
laBt, und die Masse, die rasch erstarrt, schnell in Formen gieBt. Ferner werden auch Kernseifen und 
Leimseifen dargestellt, die aus Gemischen von Kali· und Natronseifen bestehen. 

Die Verseifung der Fette und 6le kann durch einen Zusatz von Weingeist, der in ver
schiedenen Pharmakopoevorschriften angegeben ist, befOrdert werden. Die Verseifung wird auch 
durch Zusatz von Kokosfett, das sehr leicht verseifbar ist, befordert. 

Einzelheiten der Darstellungsvorschriften sind im nachfolgenden bei den einzelnen Seifen, 
die pharmazeutische Verwendung finden, angegeben. 

Sapo medicatus (Germ., Japon.), Medizinische Seife, Medicinal Soap, ist eine 
Natronkernseife, die aus einem Gemisch von gleichen Teilen Schweineschmalz 
und Oli ven 01 dargestellt wird. 

Darstellung. Zur Darstellung kleinerer Mengen verwendet man Porzellanschalen, fiir 
groBereMengenKessel ausZinn oder verzinntemKupfer. Zum Umriihren benutzt man Riihrscheite 
aus hartem Holz oder besser Porzellanspatel oder dicke Glasstabe, weil Holz an die Lauge far· 
bende Stoffe abgibt. - Zunachst werden 120 T. N atronlauge (spez. Gew. 1,170 = 15% NaOH) 
im Dampfbad auf etwa 80° erhitzt: dann fiigt man unter Umriihren allmahlich ein geschmolzenes 
heiBes Gemisch von 50 T. Schweineschmalz und 50 T. Olivenol hinzu. Die Mischung farbt 
sich braunlich und zeigt ein emulsionsartiges Aussehen: allmahlich entstehen kornige Ausschei
dungen von Natronstearinseife. Man erhitzt nun unter ruhigem Umriihren 1/2-1 Stunde lang 
im Dampfbad, wahrend welcher Zeit die Verseifung zwar fortschreitet, aber noch nicht zu 
Ende gebracht wird. Nach dieser Zeit fiigt man 12 T. Weingeist hinzu und erhitzt nun unter 
fortgesetztem ruhigen Riihren so lange, bis sich eine vollstandig gleichmaBige gebundene Masse 
gebildet hat, in der unverseiftes Fett nicht mehr zu erkennen ist. Hierzu sind weitere 
1-2 Stunden erforderlich. Sobald die Masse das gleichmaBige Aussehen angenommen hat, setzt 
man unter Umriihren und in kleinen Anteilen 200 T. heiBes Wasser hinzu. Es muB sich nun
mehr ein durchsichtiger, zaher Seifenleim bilden, von dem sich eine Probe in heiBem Wasser 
klar und ohne Abscheidung von Fetttropfchen lOst. 1st der Seifenleim triibe, so kann das auf 
mehrere Ursachen zuriickzufiihren sein: 1. Auf Mangel an Wasser. 2. Auf Gegenwart von noch 
unverseiftem Fett. 3. Gegenwart eines l!berschusses an Alkali. 1m ersten wie im letztell FaIle 
tritt auf Zusatz einer geniigenden Menge von Wasser Klarung ein, im zweiten FaIle entsteht mit 
heiBem Wasser eine triibe Mischung, und in diesem FaIle mull unter Zusatz von diinner Natron
lauge weiter erhitzt werden. 1st der Seifenleim klar und klar lOslich, so setzt man eine filtrierte 
Lasung von 25 T. Kochsalz und 3 T. kristall. Soda in 80 T. Wasser hinzu. Die Seife scheidet 
sich nun auf der Oberflache der Fliissigkeit ab, weil sie in verdiinnter KochsalzlOsung unliislich 
ist. Der Zusatz von Natriumcarbonat zu der KochsalzlOsung erfolgt, um das in dem gewohnlichen 
Kochsalz enthaltene Magnesiumchlorid, das zur Bildung unloslicher Magnesiumseife Veranlas
sung geben wlirde, vorher abzuscheiden. Man rlihrt nach dem Zusatz der Kochsalzlasung kurze 
Zeit urn, erhalt dann die Masse, d",mit die Seife sich an der Oberflache sammeln kann, ohne 
Umriihren noch kurze Zeit heiB und laBt sie schlieBlich erkalten. 

Hager, Handbuch II. 41 
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Nach dem Erka.lten schwimmt die ,Seife auf der Unterlauge als fester Kuchen; man hebt 
diesen ab, spiilt ihn mehrmals mit desti1liertem Wasser ab und preJ3t ihn schlieJ3lich zwischen 
leinenen Tiichem (nicht Filtrierpapier) scharf ab. Die PreJ3kuchen schneidet man in diinne 
Scheiben, die, im Trockenschrank ausgetrocknet, zum Teil in dieser Form aufbewahrt, zum Teil 
in feines Pulver verwa.ndelt werden. - A us beu te: 100 T. Fettgemisch geben etwa. 105 T. trockene 
Seife. 

Pulvern. Verwendung zu Arzneizubereitungen findet nur die gepulverte Baife. Die gut 
ausgetrocknete Seife wird zunil.chst geraspelt oder grob gepulvert, da.nn bei 25-40° weiter ge· 
trocknet und schlieJ3lich fein gepulvert. Das Pulver wird vor dem Einfiillen in die Standgefii.J3e 
na.chgetrocknet. Der Seifenstaub wirkt reizend auf die Schleimhliute; beim Pulvem der Seife 
werden Mund und Nase deshs.lb durch Vorbinden eines feuehten Tuches, die Augen dureh eine 
Staubbrille geschiitzt. 

Eigenschajten. WeiJ3es Pulver, Gemch sehwa.ch seifenartig, in Weingeist klar, in 
Wa.sser fast klar loslieh. 

Prilfung. Die medizinische Seife darf nicht ranzig riechen. Eine durch ge· 
lindes Erwarmen hergestellte Losung von 1 g medizinischer Seife in 10 ccm Wein· 
geist darf durch einige Tropfen Phenolphthaleinlosung nicht gerotet (freies Alkali) 
und durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Schwermetallsalze). 

Anmerkung. Eine Rotung, die nach Zusatz von 0,5 ccm l/lO·n.Salzsaure ver· 
schwindet, ist nach Germ. 6 zugelassen. Die Seife enthii.lt dann nicht mehr als 0,2 % 

freies Natriumhydroxyd, das allmahlich in Natriumcarbonat iibergeht. 
Anwendung. Eine innerliehe Anwendung zu Heilzwecken (0,1-0,3-0,6 g 2 bis 

4ma.l tliglieh) erfolgt fast nur noeh in der Form von Pillen. Die Seife solI die Gallen· und Darm· 
sekretion fOrdem. In starken Gaben bewirkt sie 'Obelkeit, Erbreehen und Dyspepsie. Als Gegen. 
gift bei Vergiftungen mit Sliuren wendet man sie nur an, wenn ein a.nderes Mittel nicht gleich 
zur Hand ist. AuJ3erlieh dient sie zur Reinigung und Erweiehung der Haut, in Klystieren und 
Suppositorien (zu 1,0-2,0-4,0 g) zur Reinigung der unteren Darmabschnitte. 

Aufbewahrung. In dieht schlieJ3enden GIlisem. 
Der medizinischen Seife der G81"m. entsprechen folgende Seifen anderer Pharo 

makopoen: 
Sapo (Amer.), Soap, White Castile Soap. Eine Natronkemseife aus Olivenol. 
Sapo durns (Brit.), Hard Soap. Eine Natronkel'll!leife aus Olivenol. 
Sapo medicatus (Relv.), Sapo oleaceus, medizinische Seife, Savon medici· 

n a!. Eine N atronkernseife a.us Oli veno 1. 100 T. Olivenol werden mit 50 T. Natronlauge 
(30% Na.OH) und 30 T. Weingeist im Dampfbad oder auf schwa.chem Feuer verseift. Dann werden 
300 T. Wasser und eine filtrierte Liisung von 25 T. Natriumehlorid und 5 T. Natriumcarbonat in 
80 T. Wasser hinzugefiigt. 1m iibrigen wie Germ. 

Sapo medicatus (Nederl.) wird dargestellt aus 100 T. Olivenol und 56 T. Natronlauge 
(35% Na.OH). Nach Zusatz von Wasser wird die Baife mit einer Losung von 30 T. Natrium· 
ehlorid in 90 T. Wasser abgeschieden. Nach dem Erstarren wird die Seife abgepreJ3t, mit 50 T. 
Wasser verrieben und wieder abgepreJ3t, getroeknet und gepulvert. 

Sapo medicatus (Dan.). 100 T. Olivenol werden mit einer Losung von 15 T. Atznatron 
in 60 T. Wasser verseift. Naeh Zusatz von 300 T. Wasser wird die Seife mit einer Losung von 
25 T. Natriumehlorid in 75 T. Wasser ausgesalzen usw. wie Germ. 

Sapo medicatus (Suee.). 51 T. Olivenol und 50 T. Schweineschmalz werden mit 72, T. 
Natronlauge (25% NaOH) und 30 T. Weingeist verseift. Naeh Zusatz von 300 T. Wasser wird 
die Seife mit einer Losung von 25 T. Natriumchlorid in 75 T. Wasser ausgesalzen usw. 

Sapomedicinalis (Gall.), Savon medicinal, Savon amygdalin. Eine Natron. 
leimseife a.us Mandelol. Wassergehalt nach GaU. hOchstens 25 0/0' 

Sapo medicinalis (Ital.). Eine getrocknete Natronkemseife aus Mandelol. 
Sapo medicinaIis (Austr.). 100 T. Schweinesehmalz werden mit 130 T. Natronlauge 

(15% NaOH) und 12 T. Weingeist verseift. Nach Zusatz von 130 T. Wasser wird die Seife mit 
einer filtrierten Losung von 40 T. Natriumehlorid und 5 T. Natriumcarbonat in 120 T. Wasser 
ausgesalzen usw. wie Germ. 

SapomedlcinaIis (Croat.·Slav.), Sapo amygdalinus. Eine Leimseife aus Mandelol. 
200 T. Mandelol werden mit 100 T. Natronlauge (32%) verseift und die Seife in Papierkapseln 
ausgegossen. Ha.rte weiJ3e Masse. Wassergehalt hOchstens 20%' ' 

Sapo medicinalis (Hung.). 100 T. Sesamol werden auf dem Wasserbad mit 30 T. Wein· 
geist versetzt und mit einer Losung von 20 T. Natriumhydroxyd in 40 T. Wasser verseift. Nach 
Zusatz von 160 T. Wasser und vollstii.ndiger Verseifung wird die Seife mit einer filtrierten Lo· 
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sung von 25 T. Natriumchlorid und 3 T. Natriumcarbonat in 80 T. heillem Wasser ausgesalzen 
usw. wie nach Germ. 

Sapo officinalis (Belg.), Savon medicinal, Savon blanc. Eine Natronkernseife 
aus Olivenol. Wassergehalt hochstens 20%' 

Sapo kalinus (Germ.), Kaliseife, ist eine glycerinhaltige Kalischmierseife aug; 
Leino!. 

Da die Schmierseifen des Handels haufig verfaIsr.ht oder minderwertig sind, 
ist die Selbstherstellung der reinen Kaliseife dringend zu empfehlen. 

Darstellung. 43 T. LeinO! und 58 T. Kalilauge (15% KOH) werden in einem gerau
migen, tiefen Zinn- oder Porzellangefall im Wasserbad unter Umriihren auf etwa 700 erwarmt. 
Dann werden 5 T. Weingeist hinzugefiigt. Die Mischung wird unter Umriihren erwarmt bis die 
Verseifung beendet ist und eine Probe der Mischung sich klar in Wasser und Weingeist lost. 
Durch Abdampfen oder durch Zusatz von heillem Wasser wird das Gewicht der Seife auf 100 T. 
gebracht. 

Eigenschaften. Gelbbraune, durchsichtige, weiche, schliipfrige Masse, die in 
2 T. Wasser und in Weingeist klar lOslich ist. 

Prilfung. Eine Losung von 10 g Kaliseife in 30 ccm Weingeist muB auf Zu
satz von 0,5 ccm n-Salzsaure klar bleiben (Wasserglas, Harzseife); die Mischung 
darf sich auf weiteren Zusatz von 1 Tropfen Phenolphthaleinlosung nicht rot farben 
(freies .Alkali in groBerer Menge als 0,28 Ofo). 

Bestimmung des Gehalts an Fettsauren. Die LOsung von 5g Kali
seife in 100 ccm heiBem Wasser wird in einem .Arzneiglas mit 10 cem verd. Schwefel
saure versetzt und im Wasserbad so lange erwarmt, bis die ausgeschiedenen Fett
sauren klar auf der wasserigen Fliissigkeit schwimmen. Der erkalteten Fliissigkeit 
setzt man 50 g Petroleum benzin zu, verschlieBt das Glas und bewegt es, bis die 
Fettsauren in dem Petroleum benzin gelost sind. 26 g des Petroleumbenzins laBt 
man in einem gewogenen Kolbchen aUf dem Wasserbad verdampfen und troeknet 
den Riickstand bis zum gleiehbleibenden Gewieht bei einer 75° nicht iibersteigen
den Temperatur. Das Gewicht des Riickstandes muB mindestens Ig betragen = min
destens 40% Fettsauren. - Germ. 6 s. S. 1359. 

Anmerkung. Das Petroleumbenzin soIl keine iiber 75° siedende Anteile enthalten; es 
wird am besten vorher frisch destilliert, wobei man nur die bis 75° iibergehenden Anteile auf
fangt. Kaufliches Petroleum benzin enthaIt, auch wenn es den Anforderungen der Germ. ent
spricht, oft iiber 100° siedende Anteile, die sich nur sehr schwer aus den Fettsauren verjagen 
lassen. 

Nach E. WENDE lallt sich die Fettsaurenbestimmung am einfachsten auf folgende Weise 
ausfiihren: 2,0 g einer gut gemischten Durchschnittsprobe werden auf einem Stiickchen Pergament
papier abgewogen und mit dem zusammengerollten Papier in eine Arzneiflasche von 100 ccm 
gebracht. Darauf werden etwa 50 ccm heiJ3es Wasser hinzugegeben und die Seife durch gelindes 
Schwenken gelost. Hierauf werden 10 g verd. Schwefelsaure zugesetzt und die Mischung so 
lange im Wasserbad erhitzt, bis die Fettsauren sich klar abgeschieden haben. Zur vollig er
kalteten Fliissigkeit gibt man 20 g Petroleumbenzin, verschliellt das Glas und bewegt es, bis 
die Fettsauren im Benzin gelOst sind. Darauf wird die Flasche umgekehrt und durch vorsichtiges 
LUften des Stopfens die wasserige Fliissigkeit bis auf etwa 2 ccm aus der Flasche entfernt. Der 
verbIeibende FIascheninhalt wird mit 0,5 g Tragantpulver versetzt und krMtig geschiitteIt. 
Die kIar abgeschiedene Fettsaurelosung wird darauf in ein gewogenes Kolbchen abgegossen, und 
die Gallerte unter Umschwenken dreimaI mit je 5 ccm Benzin nachgespiiIt. Die vereinigten 
Ausziige werden auf dem Wasserbad eingedunstet und bei etwa 80° bis zum gIeichbleibenden 
Gewicht getrocknet. Das Gewicht des Riickstandes mull mindestens 0,8 g betragen = mindestens 
40% Fettsauren. 

Aufbewahrung. An einem kiihlen trockenen Ort in dicht geschlossenen GebBen. 
An der Luft zieht die Kaliseife iufoIge ihres GlyceringehaItes Wasser an und wird an der Obel'
flache diinnfliissig. 

Anwendung. Als krMtig wirkendes ReinigungsmitteI, z. B. nach Kratzekuren und 
Quecksilberschmierkuren. Als erweichendes Mittel in der Dermotherapie zu Einreibungen bei 
tuberkuloser Peritonitis. 
Kaliseifen anderer Pharmakopoen: 

Amer. Sapo mollis. 430 g Baumwollsamenol, 86 g Kaliumhydroxyd, 50 ccm Alkohol, 
Wasser ad 1000 g. 

AU8tr. 40 T. LeinoI, 24 T. Kalilauge (33,3% KOH), 30 T. Wasser, 6 T. Weingeist. 
41* 
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Belg. Sapo k alinus, Savon mou (brun, vert), ist kaufliche Schmierseife aus 
verschiedenen Fetten und Olen, also Sapo kalinus venalis (s. u.). Wassergehalt hOchstens 400/0' 

Brit. Sapo mollis. Kaliseife aus Olivenol. Letzteres kann in den Dominien durch 
Arachisol oder Sesamol, aber nicht durch andere Fette ersetzt werden. 

Oroat . .8lat}. Sapo kalinus albus, Sapo mollie albus. 200 T. Olivenol werden 
mit einer Losung von 40 T. Kaliumhydroxyd in 100 T. Wasser unter Zusatz von 80 T. Wein· 
geist verseift und die Spife auf 300 T. eingedampft. Wassergehalt hOchstens 23%. 

Belt}. 50 T. Leinol, 28 T. Kalilauge (33,3%), 7 T. Weingeist, Wasser ad 100 T. Gehalt 
an Wasser hOchstens 400f0. 

Bung. 350 T. Sesamol, 70 T. Kaliumhydroxyd, 140 T. Wasser, 100 T. Weingeist. Die 
Seife wird auf 500 T. eingedampft. Gehalt an Fettsauren mindestens 60%. 

Japon. 20 T. Leinol, 27 T. Kalilauge (spez. Gew. 1,14), 2 T. Weingeist. 
Ital. 20 T. Leinol, 28 T. Kalilauge (19% KOH), 5 T. Weingeist. Nach der Verseifung 

werden 20 T. Wasser zugesetzt und die Seife auf 30 T. eingedampft. Wassergehalt hOchstens 45%. 
NederZ. 65 T. Sesamol werden mit 35 T. Kalilauge (35% KOH) verseift und mit 100 T. 

Wasser versetzt. 

Sapo kalinus venalis (Germ., Helv., Hung., Croat.-Slavon., Japon.), Schmier· 

seile, Savon noir, Sapo mollis (Gall.), Sapo viridis, Green Soap, ist 
kaufliche Kalischmierseife (s. S. 646). Gelbbraune oder griinliche durchsichtige weiche, 
schliipfrige Masse, in 2 T. Wasser und in Weingeist klar oder fast klar Mslich. Der 
Fettsil.uregehalt soll nach Germ. u. Japon. mindestens 40%' nach Hung. 48% 
betragen. Die Bestimmung wird ausgefiihrt wie bei Sapo kalinus, (s.S. 6(3). Wasser
gehalt nach Gall. hochstens 50%, nach Helv. hochstens 42%' nach Croat.-Slav. 
hochstens 40%' 

Weitere von Pharmakopoen vorgeschriebene Seilen: 
Sapo albus (Suec.). WeiJ3e Natronkernseife aus Olivenol. Hochstens 30% Wasser (bei 110° 

bestimmt). 
Sapo albus oleaceus (Norv.). WeiJ3e Natronkernseife aus Olivenol. 
Sapo anlmalis (Brit.), Curd Soap, ist Natronkernseife aus tierischen, hauptsii.chlich aus 

Stearin bestehenden Fetten. Wassergehalt hOchstens 30% (bei 1100 bestimmt). 
GaU. Savon animal. Natronkernseife aus Kii.lberfett oder Schweineschmalz. BiBp. u. 

ltal. Natronkernseife aus Schweineschmalz. 
Sapo amygdaUnus (Hisp.) ist eine Natronkernseife aus Mandelol, dargestellt wie Oliven

olseife (Hisp.) s. u. 
Sapo Butyri cocois (Hisp.), Natronkernseife aus Kokosfett, dargestellt wie Olivenolseife 

(Hisp.) s. u. 
Sapo butyrinus, Sapo butyraoous (Norv.), Butterseife, ist eine aus Butterfett her

gestellte Natronkernseife. Sie kann nach folgender Vorschrift dargestellt werden: 100 T. durch 
Schmelzen und Absetzenlassen geklli.rtes Butterfett werden mit 130 T. Natronlauge (15% NaOH) 
durch Erhitzen im Wasserbad verseift. Die Seife wird durch Zusatz einer filtrierten Losung von 
25 T. Natriumchlorid und 2,5 T. krist. Natriumcarbonat in 100 T. Wasser ausgesalzen. 1m 
iibrigen wie bei Sapo medicatus Germ. Die Seife wird zur Herstellung von Opodeldok verwendet. 

Sapo Cocos (Nederl.). 100 T. Kokosfett werden mit 100 T. Natronlauge (22% NaOH) 
verseift. Nach Zusatz von 400 T. Wasser wird die Seife mit 150 T. Natriumchlorid ausgesalzen. 
Die erkaltete Seife wird abgepreJ3t, mit 50 T. Wasser verrieben, wieder abgepreJ3t, getrocknet 
und gepulvert. 

Sapo domesticu8 (Ergii.nzb.). Hausseife. Harte, moglichst weiJ3e Natronkernseife aus 
Talg. In heiJ3em Wasser klar oder fast klar loslich, in heiJ3em Weingeist ohne erheblichen Riick
stand loslich. Die konz. weingeistige Losung erstarrt nach dem Erkalten gallertartig. W asser
gehalt hOchstens 20% , 

Sapo dums (Hung.). Aus Schweineschmalz mit Natronlauge,wie Sapo medicinalis (Hung.). 
Sapo oleaceus (Erga.nzb.), Olseife, ist kii.ufliche harte weiJ3e Olnatronseife (s. S.646). 

In heiJ3em Wasser klar, in heiJ3em Weingeist ohne erheblichen Riickstand loslich. Die Losung 
von 1 T. Olseife in 20 T. warmem Weingeist darf beim Erkalten nicht erstarren (Talgseife). 
Wassergehalt hOchstens 20%' 

Sapo OIef Olivamm (Hisp.), Sapo albus (durus), ist eine Natronkernseife, die dar
gestellt wird ans 100 T. Olivenol durch'Verseifen mit einer Losung von 18 T. Atznatron in 100 T. 
Wasser, Zusatz von 300 T. Wasser und Aussalzen mit einer Losung von 30 T. Natriumchlorid 
in 100 T. Wasser. 
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Sapo stearinicus (Erganzb.). Stearinseife. Eine Loaung von 56 T. Natriumcarbonat 
(N8.:!COa + IOH:!O) in 300 T. Wasser wird im Wasserbad erhitzt und nach und nach unter Um
ruhren mit 100 T. Stearinsaure versetzt. Nach halbstiindigem Erhitzen werden 10 T. Wein
geist hinzugefiigt und weiter erhitzt, bis der Seifenleim klar und in heiBem Wasser klar loslich 
geworden ist. Dann wird die Seife mit einer filtrierten Losung von 25 T. Natriumchlorid und 
3 T. Natriumcarbonat in 80 T. Wasser ausgesalzen usw. wie bei Sapo medicatus Germ. 

Sapo stearinicus (Helv.). Sapo se baceus. 100 T. Talg werden mit 50 T. Natronlauge 
(30% NaOH) und 30 T. Weingeist verseift. Nach Zusatz von 300 T. heiBem Wasser wird die 
Seife mit einer Losung von 25 T. Natriumchlorid und 5 T. Natriumcarbonat in 80 T. WaBBer 
ausgesaIzen usw. wie Sapo medicatus. 

Sapo stearinicus (Croat.-Slav.) ist kaufliche Natronkernseife aus gewohnlicher Stearin-
slLure und Natriumcarbonat. Wassergehalt hochstens 50°/0. 

Sapo stearinicus dialysatus (Croat.-Slav.) iat durch Dialyse gereinigte kaufliche Stearinseife. 
Sapo stearinicus (Belg.) ist Natronkernseife aus Talg. Wassergehalt hOchstens 20%. 
Sapo unguinosus (Erganzb.). Mollin. 50 T. Kalilauge (15°/0 KOH) werden auf 40 T. 

eingedampft und mit 40 T. Schweineschmalz eine halbe Stunde lang im Wasserbad unter Um
ruhren erhitzt. Dann werden 4 T. Weingeist und nach 12stiindigem Erwarmen auf 50-60° 15 T. 
Glycerin zugesetzt. WeiBe salbenartige Masse. 

Sapo vegetabilis (Port.) ist Natronkernseife aus Olivenol. 
Sapo venetus (Croat.-Slav.) ist kaufliche Natronkernseife aus Olivenol. 

Handelsseifen. Gesetzliche Bestimmungen iiber die Beschaffenheit und Zusa=en
setzung der Seifen fehlen. Gute Natronkernseifen sollen hochstens Spuren von freiem Alkali und 
nicht mehr ala 0,5% kohlensaures Alkali enthalten. Medizinalaeifen Bollen uberhaupt kein freies 
Alkali oder hochstens Spuren von Alkalicarbonat enthalten. Fiillmittel irgendwelcher Art -
Wasserglas in groBerer Menge, Starke, Tonerde, Talkum usw. - sind ala Verfalachungen anzu
sehen. Bei behordlichen Ausschreibungen wurden folgende Anforderungen gestellt. Es Bollen 
enthalten: 

Harte Seifen: Weiche Seifen: 
a) Kernseife mindestens 60% 
b) Halbkernseife mindestens 46% 
c) Cocosseife mindestens 60% 

} 
Fett-

sauren. 
a) Naturkornseife } 
b) Glatte Seife griin, gelb, braun 
c) Hellgelbe, sog. Silberseife 

Harzseif en. 
Diese diirfen nicht mehr als 20% Harzzusatz enthalten. 

mindestens 
40% Fett

sauren. 

Yom Wirtschaftsbund der Seifenindustrie (Untergruppe beim Reichsverband der deutschen 
Industrie) sind die nachstehenden Begriffsbestimmungen fur Seifen und seifenhaltige 
Reinigungsmittel aufgestellt worden, die eine Festlegung der bestehenden Handelsgebrauche 
darstellen. Es wird darauf hingewiesen, daB der Abs. 1 des § 1 auch fiir die franzosischen Einfuhr
waren gilt, deren Bezeichnung sich in Deutschland nach deutschen Handelagebrauchen richten muB. 

§ 1. Die Bezeichnung Seife oder eine das Wort "Seife" in einer Wortverbindung ent
haltende Bezeichnung soli nur Reinigungsmitteln zukommen, welche tatsachlich fettsaure, ein
schlieBlich harzsaure SaIze in einer fiir den Waschvorgang oder die technische Verwendung wirk
sam und in wirtschaftlicher Weise in Erscheinung tretenden Menge enthalten. 

Die Bewertung von Seifen oder seifenhaltigen Waschmitteln erfolgt, unbeschadet der spezi
ellen Angaben spezifischer Zusatze, handelaublich nach Prozenten Fettsaurehydrat, auch kurz ala 
Fettsaure bezeichnet. Wertangaben, wie die in Frankreich ublichen, nach Reinseifengehalt, Pro
zenten 01 und Alkali oder Prozenten Fettgehalt, sind ala nicht handelsublich und nicht maBgebend 
zu betrachten. 

§ 2. Die Bezeichnung Kernseife oder eine das Wort "Kernseife" enthaltene Wort
verbindung kommt nur solchen technisch reinen Seifen zu, welche mindestens 60°/0 Fettsaurehydrat 
in frischem Zustand enthalten. 

Ein Harzgehalt wird als mit dem Fettsauregehalt gleichwertig betrachtet. 
Zusatze, welche den Gehalt an Fettsaurehydrat nicht unter 600/0 herunterdriicken, sollen 

nicht ala Verunreinigung betrachtllt werden, sofern sie durch spezifische Wirkung zur Verstarkung 
oder Verbesserung der Waschwirkung beitragen (z. B. Borax-Kernseife, Benzin-Kernseife u. a.). 

Seife in Riegeln und Stucken wird nach der RiegeIzahl bzw. Stuckzahl gehandelt, wobei ein 
bestimmtes Ursprungsgewicht der einzelnen Einheit garantiert wird. Da bei Kernseife in frischem 
Zustande ein Fettsauregehalt von 60% garantiert ist, so miissen die gelieferten Riegel oder Stucke 
im Durchschnitt einen Fettsaurehydratinhalt aufweisen, welcher mindestens 60% <es Ursprungs
gewichtes oder Frischgewichtes der Riegel oder Stucke ausmacht. 

§ 3. Die Bezeichnung reine Schmierseife durfen nur solche Seifen {uhren, welche min
destens 38% Fettsaurehydrat enthalten, und in denen der uberwiegendeTeil der darin enthaltenen 
verseiften Fettsaure an Kali gebunden ist. 

Ein Harzgehalt wird ala mit dem Fettsauregehalt gleichwertig betrachtet. 
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Zusatze, welche den Gehalt an Fettsaurehydrat nicht unter 38 0/ 0 herunterdriicken, Bollen 
nicht aIs Verunreinigung betrachtet werden, Bofem sie durch spezifisohe Wirkung zur Verstarkung 
oder Verbesserung der Waschwirkung beitragen (z. B. kohlenwasserstoffhaltige Schmierseifen). 

§ 4. a) Ale gemahlene Kernseife oder aIs Kernseifenpul ver darf nur ein Erzeugnis be
trachtet werden, welches bei technischer Reinheit mindestens 60% Fettsaurehydrat enthii.lt. 

Zusatze, w~lche den Gehalt an Fettsaurehydrat nicht unter 60 0/ 0 herunterdriicken, sollen nicht 
als Verunreinigung betrachtet werden, sofern sie durch spezifische Wirkung zur Verstarkung oder 
VerbesBerung der Waschwirkung beitragen. Zusatze von Soda und Wasserglas Bollen bei diesen 
gemahlenen Kernseifen jedoch aIs unzulassig betrachtet werden. 

b) Handelsiibliche Seifenpulver diirfen aIs unterste Grenze 5% Fettsaurehydrat ent
halten. Ein Harzgehalt wird aIs mit dem Fettsauregehalt gleichwertig betrachtet. Sie konnen 
von anorganischen Verbindungen nur solche Stoffe enthalten, welche wasserloslich sind und eine 
Bchwache Alkaliwirkung besitzen, z. B. Soda, Natriumbicarbonat, Persalze, Borax, Wasserglas, 
Ammoniumsalze u. a. m. Kochsalz, Chlorkalium oder Natriumsulfat diirfen aber in Mengen, welche 
den iiblichen Gehalt der verwendeten Materialien an technischen Verunreinigungen mit diesen 
Stoffen iibersteigen, in Seifenpulvem handelsiiblicher Art nicht enthalten sein. Fettlosemittel sind 
zulassig. 

Hlseife, Sa po oleaceu s (hispanicus,venetus,alicanticus, marsiliensis) , S panische 
(venetianische) Seife; Marseillerseife, ist eine Natronkernseife, die haupt
sachlich aus extrahiertem Olivenol (Oleum Olivarum commune s. S.260), aber auch 
aus anderen Olen, z. B. ErdnuBol, Baumwollsamenol, zuweilen auch aus Olsaure 
gewonnen wird. Die Olseife ist hart, weiB, gelblich oder griinlich. Die Seife muB 
den S. 645 fiir Kernseifen angegebenen Bestimmungen entsprechen. Fiir pharma
zeutische Zwecke solI weiBe Olseife verwendet werden, die den im Erganzb. gestellten 
Anforderungen geniigt (s. S. 644). 

Hausseife, Sapo domesticus (sebacinus), Talgseife, ist eine Natronkernseife, 
die aus einem Gemisch von N atronseifen und Kaliseifen besteht und aus festen 
Fetten (Talg, Kokosfett, Palmkernfett, Schweineschmalz, Baumwollsamenol, Erd
nuBOl u. a. geharteten Fetten) oder deren Fettsauren gewonnen wird. 

Halbkernseifen, Eschweger Seifen, sind Natronseifen, die aus einem erstarrten 
Gemisch von Kernseife und Seifenleim bestehen. Man erhalt sie, indem man dem in 
iiblicher Weise gewonnenen Seifenleim Salze in einer Menge zusetzt, die zur Aus
salzung der Seife nicht geniigt. Beim Erkalten erstarrt das Gemisch dann zu einer 
festen Masse, die marmorartig geadert ist. Als Rohstoff werden Mischungen von 
Kokos- oder Palmkernfett mit Tierfetten verwendet. Der Fettsauregehalt solI min
destens 46 % betragen. 

Schmierseife, Sapo kalinus venalis, Sapo viridis (niger), Grune 
(schwarze) S eife, ist Kaliseife, die aus Leinol, SojabohnenOl, Hanfol, FischOl 
und Tran oder aus den entsprechenden Olsauren, meist unter Zusatz von Harz 
gewonnen wird. 1m Sommer wird die Schmierseife dadurch harter gemacht, daB 
man ein Gemisch von etwa 2/3 Kaliseife und 1/3 Natronseife herstellt. 

TaIgkornschmierseife, N aturkornseife, ist eine Schmierseife, deren durchscheinende 
Hauptmasse mit kristallinischen Ausscheidungen von Kaliumstearat oder Kalium
palmitat durchsetzt ist. Man erhalt diese Seife aus Gemischen von Pflanzenolen mit 
hoher J odzahI und Talg durch Verseifen mit natronfreier Kalilauge. 

SilberseHe, Wei13e Schmierseife, ist eine hauptsachlich aus Baumwollsamenol 
hergestellte Schmierseife mit hohem N atrongehalt, in der sich gIanzende Kristalle 
von fettsauren Natriumsalzen ausgeschieden haben. 

Schmierseifen werden haufig stark mit Fiillstoffen versetzt, besonders auch mit 
KartoffelmehIkleister. Da der Wert einer Schmierseife als Reinigungsmittel auf dem 
Gehalt an fettsauren (und harzsauren) Alkalisalzen beruht, ist beim Einkauf der Seife 
eine Fettsaurebestimmung stets angebracht. Der Gehalt an Fettsauren solI nicht 
unter 38 % betragen (nach Germ. nicht unter 40 %). 
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Spriihseife. Mit diesem Namen wird' eine nach einem patentierten Verfahren von 
A. WELTER dargestellte fast wasserfreie N atronseife in grober Pulverform bezeichnet. 

DaTstellung. 1m oberen Teil eines 10-13 m hohen und 4-4,5 m weiten Turmes aus 
Eisenblech wird fliissige neutraHettfreie FettsiLure durch Diisen oder auch durch Zentrifugalkraft 
verstiLubt und mit staubformig eingefiihrter calcinierter Soda zusammengebracht. Dabei wird 
durch den Turm ein aufsteigender Luftstrom gesogen. Die FettsiLuren setzen sich mit dem Natrium
carbonat naoh folgender Gleichung um: RCOOH + Na2COs = RCOONa + NaHCOs' Es entsteht 
also ein wasserfreies Gemisch von fettsaurem Natrium und Natriumbicarbonat. In der Praxis 
wird die Menge der FettsiLure hOher bemessen, als der Gleichung entsprioht, so daB ein Teil des 
Natriumbicarbonats auch noch in fettsaures Natrium iibergefiihrt wird: RCOOH + NaHCOs 
= RCOONa + CO2 + H 20. Das Wasser entweicht infolge der entwickelten ReaktionswiLrme 
groBtenteils dampfformig, der Wasserdampf begiinstigt auBerdem die Umsetzung des Natrium. 
bicarbonats mit den FettsiLuren. Aus den in dem Luftstrom schwebenden FettsiLuretropfchen und 
Sodastaub entstehen grobere Seifenkorner, die von dem Luftstrom nicht mehr getragen werden 
und herunterfallen. Die Seife gelangt so in den unteren, trichterftirmig verengerten Teil des Turmes 
und wird von hier aus durch eine Transportschnecke in den Verpackungsraum befOrdert. Der Vor
zug des Verfahrens vor dem Siedeverfahren besteht darin, daB in auBerordentlich kurzer Zeit aus 
dem Rohstoff gebrauchsfertige, in Wasser klar 100liche Seife erzeugt wird. Die Bildung der Seife 
erfordert kaum eine Minute an Zeit, und mit einem Apparat konnen in der Stunde etwa 6000 kg 
Seife erzeugt werden. 

Die Spriihseife des Handels bildet ein korniges, grobes, weiBes bis ge1blich weiJles 
Pulver. Der Gehalt an Fettsauren betragt etwa 75%, der Gehalt an Natriumbicar. 
bonat 12-15%. Das Natriumbicarbonat beeintrachtigt den Waschwert der Seife 
in keiner Weise, es beschleunigt die Auflosung der Seife im Wasser. AuJlerdem iibt 
die beim Kochen der Wasche mit der Seifenlosung aus dem Bicarbonat freiwerdende 
Kohlensaure noch eine mechanische Waschwirkung aus. 

Aus der Spriihseife werden auch Feinseifen und pillerte Kernseifen hergestellt, 
indem die fast wasserfreie Spriihseife in KnEltmaschinen mit fliissiger, wasserhaltiger 
Kernseife mit 60 % Fettsaure gemischt wird, wodurch sie pillerfahig wird. Ferner 
werden die aus einer Mischung von Spriihseife und fliissiger Kernseife durch Walzen 
und Schaben hergestelIten Spane getrocknet und als Seifenspane in den Handel 
gebrlj.cht. Eine fiir Waschereien und auch im Haushalt zur Wasche sehr geeignete 
Form dieser Seife sind die Seifennudeln, die hergestellt werden, indem man die 
pillerfahige Seife durch Platten mit engen Lochern zu Strangen von 2--3 mm Durch· 
messer preJlt. Aus Spriihseifenstaub werden,durch Auswalzen,zwischen angewarmten 
polierten Stahlwalzen glanzende Blattchen gewonnen, die unter der Bezeichnung 
Seifenflocken in den Handel kommen. 

Feinseifen, Toiletteseifen. Die zur Korperpflege bestimmten Seifen sind 
jetzt meistens wasserarme Natronkernseifen, die in Stucke geformt, oft gefarbt und 
meist parfiimiert sind. Friiher war als Toiletteseife eine Kokosseife, die Kokos· 
nuJlolsodaseife (s. S. 648) sehr gebrauchlich. Jetzt verwendet man als Rohstoff 
fast ausschlieJllich T alg mit einem Zusatz von 1()-15 % Kokosfett, der das Schaumen 
der Seife erleichtern soIl. Die Seife wird durch den SiedeprozeJl als Kernseife dar. 
gestellt, wobei besondere Sorgfalt auf Reinheit der Rohstoffe und Sauberkeit bei der 
Darstellung ge1egt wird. Die noch fliissige Seife wird auf gekiihlte Walzen gepumpt, 
und die erstarrte Seife von den Walzen abgeschabt. In Trockenschranken wird die 
Seife dann auf endlosen Transportbandern bis zu einem Fettsauregehalt von 75-80% 
getrocknet und dann piliert. Das Pilleren geschieht in folgender Weise. Man laJlt die 
getrockneten Seifenschnitzel durch enggestellte Granitwalzen gehen, wobei auch 
Farben und Riechstoffe zugesetzt werden konnen. Dabei wird die Seife fortwahrend 
von den Walzen durch Messer hobelspanartig abgeschabt. Die Spane werden dann 
durch eine Strangpresse in Riegel gepreJlt, die dann in Stucke von bestimmter GrOBe 
geschnitten und in Formpressen geformt werden. 

Bei der Darstellung der Feinseifen wird zuweilen zur Erhohung des Schaum ens 
ein Teil des N atrons durch Kali ersetzt, besonders bei Rasierseifen. 
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Glycerintransparentseifen, Transparentseifen, sind kIar durchsichtige oder 
durchscheinende Seifen von hellgelber bis rotbrauner oder dunkelbrauner Farbe. 
Sie sind N atronleimseifen, die mit Alkohol, Glycerin oder Zuckerlosung versetzt 
sind. Die Durchsichtigkeit wird auch durch einen Zusatz von Ricinusol und Harz 
zu dem Fettgemisch begiinstigt. Die Glycerintransparentseifen des Handels enthalten 
hiiufig sehr wenig oder gar kein Glycerin. 

Man erhalt eine transparente Seife z. B. nach folgender Vorschrift: 100 T. PreJ3taIg, 100 T. 
Kokosol und 75 T. Ricinusol werden mit 150 T. Natronlauge (32% NaOH) halbwarm verseift und 
die Seife mit 80 T. Glycerin, 120 T. Zuckerliisung (50%) und 85 T. Kristallsoda versetzt. 

Der Fettsauregehalt der Transparentseifen ist erheblich geringer als der der 
Kernseifen; sie stehen deshalb den letzteren im Werte erheblich nacho 

Kokosseife, Sapo cocoinus, KokosnuBoIsodaseife. Kokosfett und Ge
mische von anderen Fetten mit reichlichen Mengen Kokosfett lassen sich durch 
kalte (halbwarme) Verseifung in Seifen verwandeln, indem man das geschmolzene 
Fett mit der Lauge bei etwa 35 ° verriihrt. Die Verseifung tritt sehr bald ein 
und ist unter Selbsterwarmung der Mischung in einigen Stunden beendet. Die Kokos
seife wird nicht ausgesaIzen, wei! die N atriumsalze der in dem Kokosfett enthaltenen 
fliichtigen Fettsauren in Kochsalzlosung loslich sind und deshalb nicht mit abge. 
schieden werden. Die Seife enthii.lt deshalb Glycerin und meist mehr Wasser als 
Kernseife. 

Darstellung. Man schmilzt 1000 T. Kokosfett und riihrt bei 35° unter das Fett 500 T. 
Natronlauge (spez. Gew. 1,35 = 32% NaOH). Man erhii.lt eine emulsionsartige Mischung, die man 
sich selbst iiberlaJ3t. Die Verseifung beginnt sofort unter Selbsterw1i.rmung. Die Mischung gieJ3t 
man in Formen aus, in denen sie nach Beendigung dar Verseifung erstarrt. Durch Formpressen 
konnen die Seifenstiicke dann beliebig geformt werden. 

Nach der Vorschrift werden zur Verseifung von 1000 T. Kokosfett rund 160 T. 
Natriumhydroxyd verwendet, wahrend theoretisch rund 180 T. erforderlich sein 
wiirden. Man erhii.lt demnach eine iiberfettete, noch Neutralfett enthaltende Seife. 

Kokosseife ist in Wasser verhii.ltnismaBig leicht lOsIich. Sie gibt beim Waschen 
einen reichlichen Schaum, verbraucht sich aber auch ziemlich rasch. 

Die aus technischem Kokosfett hergestellte Seife hat den Nachteil, daB sie 
die Haut reizt. Diese Wirkung ist aller Wahrscheinlichkeit nach auf das Vorhanden
sein von ranzigen Oxydationsprodukten im rohen Kokosfett zurUckzufiihren. Seife 
aus Kokosfett, das von diesen Stoffen befreit ist, zeigt die Reizwirkung nicht mehr. 

Gemischte Kokosseife. 300 T. Rindertalg und 360 T. Kokosfett werden in einem eisernen 
Kessel bei gelinder Warme geschmolzen. Wenn die Misohung auf 35° abgekiihlt ist, mischt man 
350 T. Natronlauge vom spez. Gew. 1,338-1,340 und 50 T. Kalilauge vom spez. Gew. 1,333, beide 
vorher zusammengemischt und auf etwa 20° gebracht, innig dazu. Man laJ3t die Masse eine Stunde 
lang bei 30-35° stehen und bringt sie alsdann in Formen. 

Rasierseife. Als Rasierseife verwendet man in der Regel eine gemischte Kali
Natronseife. 

Man erhalt eine gut sohaumende Seife, indem man ein Gemisch von 90 T. hartem falg und 
10 T. Kokosfett zu 3/0 mit Kalilauge und zu 2/0 mit Natronlauge mit Dampf verseift. Durch Aus
salzen der Seife mit Kochsalz wird ein Teil der Kaliseife in Natronseife iibergefiihrt. Die Seife wird 
nach dem Trocknen durch Pilieren geformt. . 

Oberfettete Seifen sind Seifen mit einem Gehalt an nicht verseiften Fetten oder 
Fettsauren, die man den getrockneten Kemseifen beim Pilieren zusetzt. Man 
verwendet dazu meistens W ollfett in einer Menge von 3-5 Ufo. Der Zweck dieses 
Zusatzes ist die Verhiitung einer zu starken Entfettung der Haut beim Waschen. 
Uberfettete Seifen verwendet man besonders auch zur Herstellung von Seifen mit 
Zusatz von Arzneistoffen. 
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Seifenpulver. Man unterscheidet reine Kernseifenpulver und handels. 
iibliche Seifenpulver (vgl. S.646). Letztere werden in groBerem Umfang her. 
gestellt als erstere; sie bestehen aus Gemischen von Natronseifen und Soda, die man 
in einfachster Weise durch Mischen von Kernseifenpulver mit Soda oder durch Ver. 
riihren von destillierten Fettsiiuren mit Wasser und Soda und Pulvern der erstarrten 
Masse erhiilt. Nach dem Spriihverfahren (vgl. Spriihseife S. 647) werden Fettsiiuren 
oder konz. Seifeli.isungen in einem hohen Turm zerstiiubt und dabei mit eingestiiubter 
Soda zusammengebracht. Das Seifenpulver fiillt zu Boden und wird durch eine 
Transportschnecke herausbefordert. Zahlreiche andere patentierte Verfahren dienen 
ebenfalls zur Herstellung von reinen und gemischten Seifenpulvern. .AuBer Soda 
enthiilt das Seifenpulver des Handels hiiufig Wasserglas. Der Gehalt des handels· 
tiblichen Seifenpulvers an Fettsiiuren solI mindestens 5 % betragen. Bessere Seifen· 
pulver enthalten 10 % Fettsiiuren. Reine Kernseifenpulver miissen mindestens 
60 % Fettsauren enthalten. 

Selbsttatige Seifenpulver. Mit diesem .Ausdruck bezeichnet man Seifenpulver, 
die Sauerstoff abgebende Verbindungen wie Perborate oder Percarbonate ent· 
halten und dadurch auf die Wiische bleichend wirken. Zur Haltbarmachung der 
Persalze wird den Seifenpulvern Wasserglas zugesetzt. Zu diesen Seifenpulvern ge· 
hOrt das Persil, Firmit u. a. Einige Sachverstiindige sind der .Ansicht, daB die 
sauerstoffhaltigen Seifenpulver die Wiische stark schiidigen. Eine Schiidigung der 
Wiische tritt besonders bei Gegenwart katalytisch wirkender Stoffe, z. B. Eisenoxyd 
in Rostflecken ein. 

Untersuchung und Wertbestimmung der Seife. Zunachst ist ein gutes Durch· 
schnittsmuster herzustellen, indem man bei weichen Seifen diese in einer Schale gut durchriihrt 
und ein Muster in ein dicht zu verschlieBendes, weithalsiges Glas abfiillt. - Bei festen Seifen 
schneidet man ein mitten aus dem Riegel entnommenes Stiick in kleine Wiirfel oder feine Spane, 
mischt diese gleichfalls durcheinander und bringt sie in ein dicht zu verschlieBendes Glas. Die 
entnommene Probe soll etwa 100-200 g betragen. - Die Untersuchung erstreckt sich in der 
Regel auf die Bestimmung des Wassers, des freien und des Gesamtalkalis, der Gesamt· 
fettsauren und der am meisten vorkommenden Fiillmaterialien wie Starke, Wasserglas, 
Soda, Ton und Talkum. Weitere Priifungen werden nur in besonderen Fallen vorzunehmen sein. 

1. Was s e r. Man bringt in eine Platin. oder Porzellanschale etwa 20 g mit Salzsaure extra· 
hierten und gewaschenen Quarzsand, gibt ein leichtes Glasstabchen dazu und trocknet bei 1050 

bis zu konstantem Gewicht. Dann wagt man etwa 5-6 g Seife dazu, iibergieBt mit 20-30 ccm 
verdtinntem Alkohol und stellt das Ganze unter gelegentlichem Umriihren an einen warmen Ort. 
Wenn die Seife hinreichend erweicht ist, riihrt man das Gemenge gut durch, laBt erst den Alkohol 
an einem warmen Ort vorsichtig (!) abdunsten, dampft dann im Wasserbad unter gelegent. 
lichem Umriihren zur Trockne und trocknet schlieBlich im Trockenschrank bei 105 0 bis zum 
konstanten Gewicht. Der Gewichtsverlust der Seife wird als Wasser angesehen, voraus
gesetzt, daB keine anderen fliichtigen Substanzen, wie beispielsweise Kohlenwasserstoffe und 
Alkohol oder Bicarbonate vorhanden sind. 1st dieses der Fall, so miissen die iibrigen fliichtigen 
Stoffe fiir sich ermittelt und in Abzug gebracht werden. 
. 2 . .As c he. Man verascht in einer gewogenen Platinschale etwa 5 g von harten Seifen direkt, 

von Schmierseifen nach dem Eindampfen auf dem Wasserbad durch Erhitzen auf maBige Rot
glut (bei zu starker Hitze kiinnen Kalisalze verfliichtigt werden). Wenn die Verbrennung der 
Kohle nicht fortschreitet, laBt man erkalten, iibergieBt den kohligen Riickstand mit etwa 20 ccm 
Wasser, digeriert im Wasserbad, filtriert durch ein aschefreies Filter und wascht 3-4mal mit 
siedendem Wasser nacho Dann bringt man Filter und Kohle in die Platinschale zuriick, trocknet 
und erhitzt wiederum bei dunkler Rotglut. Die Kohle verbrennt jetzt sehr rasch. Man laBt 
erkalten, gibt das vorher erhaltene Filtrat zu dem Riickstand in der Platinschale (spiilt mit 
Wasser 3-4mal nach), dampft zur Trockne und erhitzt bei dunkler Rotglut bis zum gleich
bleibenden Gewicht. 

In der Asche kiinnen die Chloride titrimetrisch nach VOLHARD ermittelt werden. 
3. Gesamtfettsiiuren (Gesamtfett). Man versteht hierunter bei Seifen gewiihnlich 

die Summe aller fettartigen Bestandteile; also vor allem Fettsauren, Harzsauren, Neutralfett und 
Unverseifbares, von denen die letzten beiden Bestandteile jedoch meist nur in Spuren vorhanden 
sind. tJ"berfettete Seifen kiinnen allerdings griiBere Mengen Neutralfett enthalten. 

a) Die Bestimmung des Gesamtfetts geschieht nach DEITE in folgender Weise: 5-10 g 
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Seifel) werden in einem Erlenmeyerkolben abgewogen und in etwa 75 ecm Wasser auf dem Wasser
bad gelost. Man bringt hierauf die Losung in einen Scheidetrichter, spiilt den Kolben mit Wasser 
nach, setzt einige Tropfen Methylorangelosung und alsdann so viel verdiinnte Salzsaure hinzu, 
bis die Fliissigkeit krMtig rot gefli.rbt bleibt. Nach dem volligen Erkalten schiittelt man mit 
etwa der gleichen Menge Ather aus. Von den nach dem Absetzen sich bildenden 2 Schichten wird 
die untere abgelassen und verworfen. Nur bei sehr genauen Analysen ist die Ausschiittelung der 
wli.sserigen Losung mit einer neuen Menge Ather zu wiederholen; bei technischen Analysen kann 
sie unterbleiben. Der li.therische Auszug wird mit etwas Wasser gewaschen, darauf bringt man 
ihn in einen Erlenmeyerkolben, spiilt den Seheidetrichter mit Ather nach, destilliert den Ather 
ab und erwarmt weiter auf dem Wasserbad ohne KUhler, nachdem man etwas Alkohol in den 
Erlenmeyerkolben gebracht hat, bis a11es Wasser verdampft ist. Hierauf lli.Bt man erkalten und 
wagt. Unter Umstanden kann man die Gewichtskonstanz durch weiteres kurzes Troeknen im 
Wassertrockensehrank kontrollieren. 

Anstatt Ather soli man nach der Konventionsmethode des Verbandes der Seifenfabrikanten 
Petrolather vom Siedepunkt nieht iiber 65° verwenden, der aber gleichzeitig einen Gehalt an 
Oxyfettsauren, z. B. in Leinolschmierseifen anzeigt. (Vgl. die Bestimmung der Fettsauren in Sapo 
kalinus nach Germ. 6 S. 1359.) Bei Vorhandensein von Leinolfettsauren miissen iiberdies die Fett
sauren im Kohlendioxydstrom getrocknet werden. Handelt es sich um Kokosseifen oder um solche, 
bei denen bedeutende Mengen von Kokosol oder Palmkernol im Fettansatz verwendet wurden, 
was am Geruch und am "Rauchen" (infolge Verdampfen der fliichtigen Fettsauren) wli.hrend des 
Abdunstens der Atherfettlosung beobachtet werden kann, so geschieht das Trocknen am besten bei 
50-55°, d. h. nur auf dem Trockenschrank. Erhebliche Verluste fliichtiger Fettsauren lassen sieh 
auf diese Weise vermeiden. Genauere Werte erzielt man in solchen Fli.llen nach FENDLER, wenn man 
die Fettsauren, ehe man sie troeknet, durch Titration mit alkohol. l/l-n-Kalilauge in die Kalisalze 
iiberfiihrt und diese wagt. Die Berechnung der Fettsli.uren erfolgt dann nach der Formel x = A -
0,0381. b, worin x die Menge der Fettsauren, A die Menge der Kalisalze und b die zur Titration 
benotigten Kubikzentimeter l/l-n-Kalilauge bedeuten. 

HUGGENBERG hat fUr das Ausschiittelungsverfahren eine besondere, sehr handliche Biirette 
konstruiert, die in einer Einwage die Bestimmung der Fettsauren und des daran gebundenen 
Alkalis, die Feststellung des Gesamtalkalis und die Erkennung von Fiillmitteln ermoglicht. Die 
BUrette ist von Apparatehandlungen zu beziehen. NiLheres hieriiber ist aus der jeder Biirette bei
gegebenen Gebrauchsanweisung zu ersehen. 

b) Bei Talgkernseifen und ahnlichen Seifen, die keine in Wasser lOslichen oder fliich
tigen Fettsauren enthalten, kann man die Bestimmung der Gesamtfettsauren auch nach folgen
dem alteren Verfahren ausfiihren: Man lost 5 g Seife in etwa 1.50-200 cClJl destiIliertem Wasser 
unter Erwli.rmen auf, zerlegt die Seife durch Zugabe eines 'Oberschusses von Salzsaure oder 
verdiinnter Schwefelsaure (Priifung mit Methylorange-Papier) und erhitzt auf einer Asbest
platte, bis die Fettsauren sich gut abgeschieden haben, und die unter ihnen befindliche saure 
Fliissigkeit klar geworden ist. 1st dies der Fall, so netzt man ein in einem Wli.geglli.sehen bis zum 
konstanten Gewicht gewogenes Filter mit heiBem Wasser, laBt zunachst 3-4mal heiBes Wasser 
durchlaufen und gieBt alsdann die noch heiBe, saure Fliissigkeit (+ Fettsauren) auf. Man hat 
darauf zu achten, daB am Grunde des Filters immer geniigend wli.sserige Fliissigkeit sich befindet, 
damit die Fettsauren nicht durchlaufen. 1st alle Fliissigkeit aufgegossen, so spritzt man das 
GefaB, in dem die Zerlegung der SeifenlOsung erfolgt war, mit heiBem Wasser gut aus und wli.scht 
die Fettsauren mit heiBem Wasser aus, bis das Filtrat gegen empfindliches Lackmuspapier nieht 
mehr sauer reagiert. Alsdann bringt man das Filter mit den Fettsauren verlustlos in das Wli.ge
glli.schen und trocknet bei 100-1050 bis zum konstanten Gewicht. 

Bei Gegenwart von Fiillmaterialien, die in Wasser und verdiinnter Mineralsaure unlOslieh 
sind, wie Talkum, Schwerspat, zieht man das Filter mit Ather aus und wli.gt den fettfreien Riick
stand. 

c) Bei Ton-Fettsli.ureseifen (sog. Kriegsseifen) verfahrt TmEME in der Weise, daB 
er die saure Fliissigkeit, welche die abgeschiedenen Fettsauren enthalt, mit ausreichenden Mengen 
trockenem Natriumsulfat versetzt, auf dem Wasserbad eintrocknet und dann nach SOXHLET 
extrahiert. 

Das nach der einen oder anderen Methode erhaltene Gesamtfett kann man behufs nliherer 
Untersuchung in Alkohol losen und dann durch Titration mit Normallauge die Saurezahl und 
- bei Abwesenheit von Neutralfett - das mittlere Molekelgewicht der Fettsauren zu bestimmen. 
Eine hohe Sli.urezahl der Fettsauren laBt auf einen hohen Gehalt an Kokosfettsauren schlieJ3en. 

4. Gesamtalkali. Man versteht hierunter die Summe des vorhandenen freien und des 
an Kohlensaure (Kieselsaure, Borsli.ure) und Fettsaure gebundenen Alkalis. Die Bestimmung 
kann zweckmaBig mit der unter Ziffer 3a angefiillrten Bestimmung der Gesamtfettsauren ver
bunden werden, indem man zur Zerlegung der wii.sserigen SeifenlOsung eine gemessene Menge 

l) Bei Seifen, die erhebliche Mengen sil.ureunlosliche Fii11mittel enthalten, kann man auch 
den Eindampfriickstand eines nach Ziff. 6 erhaltenen alkoholischen Auszuges verwenden. 
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(etwa 25-50 ccm) n-Schwefelsii.ure verwendet und in der mit Ather ausgeschiittelten wasserigen 
Losung einschl. des zum Nachwaschen der Atherfettlosung benutzten Wassers den SaureiiberschuB 
mit n-Lauge zuriicktitriert. 

In ahnlicher Weise kann das Gesamtalkali auch gelegentlich der Bestimmung der Gesamt
fettsii.uren nach Verfahren 3b ermittelt werden. - 1 ccm n-Schwefelsaure = 31,05 mg Na2 0 oder 
47,15mg ~O. 

5. Gebundenes Alkali. Das an Fettsaure gebundene Alkali berechnet man aus der 
Neutralisationszahl der isolierten Fettsauren, und zwar bei festen Seifen und Seifenpulvern als 
N~O, bei Schmierseifen als ~O. 

6. Freies A tzalkali. 5 g Seife werden in etwa 100 ccm heiBem neutralisierten abso· 
luten Alkohol gelOst und die Losung durch ein glattes gewogenes Filter filtriert. Nach griind
lichem Auswaschen des Filters mit heiBem absoluten Alkohol wird die alkoholische Losung 
mit l/lO-n-Schwefelsaure (Phenolphthalein) titriert. 1 ccm l/lO-n-Saure = 5,611 mg freies Atz
kali (KOH). 

Zum qualitativen Nachweis von freiem Atzalkali kann man frische Schnittflachen der 
Seife mit einer Quecksilberchloridlosung betupfen. Gelbfarbung zejgt die Gegenwart von freiem 
Atzkali an. Man kann auch eine Losung von 1 g Seife in 10 ccm neutralisiertem Weingeist mit 
Phenolphthaleinlosung auf freien Alkali priifen. 

7. Fiillmittel. Diese werden mit einer fiir die Praxis hinreichenden Genauigkeit durch 
Wagung des nach Ziff. 6 erhaltenen und getrockneten Riickstandes ermittelt. 

Der Riickstand kann enthalten: Starke, Alkalicarbonat (Soda), Alkalibicarbonat, Alkali
silikat (Wasserglas). Talkum, sowie verschiedene seltener verwendete Zusatzstoffe, wie Gelatine, 
Borate, Bimstein, auf die hier aber nicht naher eingegangen werden kann. Starke weist man 
mikroskopisch und mit JodlOsung nacho Dann wascht man den Inhalt des Filters mit heiBem 
Wasser aus, wobei Talkum und andere unlosliche Stoffe (Bimstein, Sand usw.) auf dem Filter 
zuriickbleiben. Aliquote Teile des Filtrats priift man dann auf Kohlensaure, Kieselsaure und 
evtI. auch borsaure Salze. Kieselsaure Salze weist man nach, indem man aus einem Teil des 
Filtrats durch mehrfaches Eindampfen mit Salzsaure die Kieselsaure in unloslicher Form ab
scheidet und gegebenenfalls zur Wagung bringt. 1 g Si02 = 1,257 g Na2 Si4 0 9 (Natriumsilikat). 
1 Gewichtsteil Natriumsilikat entspricht 3 Gewichtsteilen Natronwasserglas von 380 Be. 

8. Petroleum, Benzin, Terpentinol und ahnliche fliichtige, in Wasser unlosliche 
Bestandteile lassen sich durch Destillation der zur Verhinderung des Schaumens angesauerten 
Seifenlosung ermitteln. Man fangt das Destillat zweckmaBig in einem engen MeBzylinder auf und 
kann dann das Volum der sich an der Oberflache abscheidenden fliichtigen Stoffe unmittelbar 
ablesen. 

Wascbpulver (SeUenpulver). Die Untersuchung erfolgt wie bei Seife. Es handelt sich 
meist urn Gemische von Seifenpulver und Soda, auch mit Zusatz von Wasserglas. Ais Streckungs
mittel kommen Glaubersalz und Kochsalz in Frage, die analytisch leicht in der mit Salpetersaure 
von Fettsauren befreiten wasserigen Losung des Pnlvers nachzuweisen sind. Neuerdings enthalten 
die Waschpnlver vielfach Zusatze, die aktiven Sauerstoff abgeben, so Natriumsuperoxyd, Perborate, 
Percarbonate und Persulfate. Man kann derartige Zusatze in folgender Weise erkennen: 

a) Perborate, Percarbonate, Superoxyde: 2 g Waschpnlver schiittelt man mit 
20 ccm Wasser, darauf mit verd. Schwefelsaure und 1 ccm Chloroform. 10 ccm der wasserigen, 
nunmehr fettsaurefreien Losung iiberschichtet man unverziiglich mit 2-3 ccm Ather und gibt 
dann vorsichtig einige Tropfen stark verdiinnter KaliumdichromatlOsung hinzu. Farbt sich die 
Atherschicht nach dem Umschiitteln blau, so ist das Vorhandensein von aktivem Sauerstoff er
wiesen. - Auch die Titansaurereaktion ist als gute Probe auf die Anwesenheit von aktivem 
Sauerstoff zu benutzen. Man versetzt zu diesem Zweck den Rest der vorbereiteten sauren 
Losung mit einigen Tropfen einer Auflosung von Titansaure in konz. Schwefelsaure. Orange
farbung zeigt aktiven Sauerstoff an. 

b) Persulfate. Die unter a) genannten Reaktionen treten nur mit solchen Stoffen auf, 
die Wasserstoffsuperoxyd abspalten. Auf Persulfate, die sofort Sauerstoff abgeben, muB deshalb 
besonders gepriift werden. Es geschieht dieses in der Weise, daB man die saure Losung mit 
,oxydfreiem Ferroammoniumsulfat aufkocht und nach dem Abkiihlen mit etwas Ferrocyankalium
losung versetzt. Bei Anwesenheit von Persulfaten tritt die Berlinerblaureaktion auf. Ein anderes 
Erkennungsmittel besteht darin, daB Persuifate bereits in neutraler Losung aus Kaliumjodid 
Jod freimachen, Perborate und Percarbonate dagegen erst nach dem Ansauern. 

Seifenzubereitungen. 
Sapo Acidi pbenici. Karbolseife. - Hisp.: Eine Mischung aus 50 T. Phenol und 

25 T. Weingeist (90%) wird bei gelinder Warme mit 950 T. Kokosseife innig gemischt, in 
Formen gepreBt und nach dem Erstarren verpackt. 

Sapo aromaticus pro Balneo. Aromatische Badeseife. Ein pulverformiges Gemisch 
von 100 g Sapo oleaceus, 50 g Amylum, 20 g Rhizoma Iridis florentinae, 10 g Natrium car· 
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bonicum siccum, je 1 g Oleum Bergamottae, Oleum Citri, Oleum Lavandulae und 0,5 g Bal. 
samum peruvianum. DoBis ffir ein Vollbad. 

Sapo eampboratus. Campherseife. Natronseife mit Zusatz von 5% Campher, in Stiicke 
gepreBt. 

Sapo cum Marmore. Marmorseife. - Slichs. Kr.· V.: 750 T. medizinischer Seife wer· 
den in 1500 T. Wasser heiB geloat. Dieser Loaung fiigt man je 150 T. Pasta cerata und Pasta ste· 
arata. zu und riihrt bis zu deren Loaung. Dann fiigt man 7000 T. Marmorstaub zu und erhitzt 
P/2 Stunden unter a.llmahlichem NachgieBen von 300 T. Wasser. In Zinntuben abzufiillen, da 
die Seife an der Luft bald brocklig wird. 

Sapo eutilricius UNNA. UNNAS Schleifseife. Saponis unguinosi 40,0, Cremoris Ge· 
lanthi 10,0, Pulveris Lapidis Pumicis 50,0. 

Sapo Jellitus. Gallseife. - Nach DIETERICH: 100,0 frische Ochsengalle, 90,0 Stearin· 
seifenpulver, 10,0 Borax ply. mischt man unter Erwarmen, setzt dann 10,0-20,0 Weingeist 
(90 %) zu und driickt die Masse in mit Stanniol ausgelegte Morsellenformen ein. Man iiberlaBt 
sie einen oder mehrere Tage der Ruhe und schneidet sie dann in Stiicke. 

Sapo glyeerinatus liquidus. Fliissige Glycerinseife. - Ergiinzb .• Saponis kalini' 
650,0, Glycerini 250,0, Spiritus (90%) 100,0, Benzaldehyd 2,0. 

Sapo Hydrargyri einereus, Quecksilberseife, nennt UNNA eine aus Kalilauge und 
Schweinefett dargestellte, mit 5°1o Adeps benzoatus iiberfettete Seife, der lis ihres Gewichtes 
an Quecksilber zugefiigt wurde. Dieselbe soll zum Gebrauch bei Schmierkuren an Stelle des 
Ungt. Hydrarg. ciner. Anwendung finden. 

Sapo Hydrargyri bieblorati. Sublimatseife. - Hisp.: Sapo Chloruri merourici: 
10 T. Sublimat in 30 T. Weingeist (90%) gelost sind mit 990 T. Kokosseife zu mischen. Die Mischung 
wird in Formen gedriickt und nach dem Erstarren verpackt. - Nederl.: 1 °loig mit Sapo unguinosus 
zu bereiten. 

Sapo Iebthyoli. Ichthyolseife. Eine Leimseife oder pilierte Seife mit 5% Ammonium· 
s ulfoichthyolat. 

Sapo jodato-bromatus. Aachener bromo und jodhaltige Schwefelseife (zur 
Herstellung kiinstlicher Aachener Bader). - Nr. I: Olei Papaveris 300,0, Aquae com· 
munis, Liquoris Kali caustici, Liquoris Natri caustici aa 100,0. Man verseift in einer Porzellan· 
schale im Wasserbad und riihrt die nachstehenden gepulverten Substanzen darunter: Kalii 
jodati 10,0, Kalii bromati 5,0, Natrii thiosulfurici 30,0, Kalii sulfurati ad balneum 10,0, Sulfuris 
praecipitati 2,5. Man gibt die Seife in zwei Tbpfen abo D. S. Zu 2 Vollhadern. - Nr. II: Zu 
der wie bei I. aus Mohnol dargestellten Seife mischt man hinzu: Calcariae suIfuratae 36,0, Kalii 
jodati 15,0, Kalii bromati 7,5. Die Masse wird in drei Topfen abgegeben. D. S. Zu 3 Voll· 
hadem. 

Sapo jodatus. J odseife. - Suec. 7 T. feinst gepulvertes Jod werden mit 93 T. Sapo 
kalinus venalis gemischt. 

Sapo Kalii jodati. - Els. Taxe: Saponis domestici 30,0, Spiritus (90%) 200,0, Olei Citri 
2,5, Kalii jodati 30,0, Aquae destillatae 40,0. Enthalt 10 % Kaliumjodid. 

Sapo Natrii peroxydati UNNA. Zur Grundlage dient eine Mischung aus 3 T. Paraffinum 
liquidum und 7 T. Sapo medicatus, der 2-20% Natriumperoxyd zugesetzt werden. Gegen Acne, 
Sommersprossen, Mitesser. 

Sapo Pieis (liquidae). Teerseife. - Croat.: 10 T. gepulverte Stearinseife, 80 T. gepulverte 
venetianische Seife und je 10 T. fliissiger Teer und Glycerin werden auf dem Dampfbad gemischt. 
In Papierkapseln auszugieBen. - Hisp. 100 T. Fichtenteer werden in einer erwarmten Reibschale 
mit 900 T. Kokosseife gleichmaBig gemischt, die Mischung in Formen gedriickt und die Stiicke 
nach dem Erstarren verpackt. - Hung.: 60 T. Sapo medicatus werden in je 25 T. Weingeist und 
Glycerin gelost. Der heiBen Losung fiigt man 15 T. fliissigen Teer und 8 T. Natronlauge (1,35} 
zu und gieBt die Mischung in Formen. - Form. Berol.: Picis liquidae 40,0, Saponis kalini venalis, 
Spiritus (90%) aa 60,0, Aquae destillatae q. S. ad 200,0. 

Sapo pulvinaris neutralise Neutrale Pulverseife nach EICHHOFF: Saponis steari· 
niei pulv. (Erganzb.) 75,0, Saponis medicati pulv. 25,0. - Sapo pulvinaris alkalinus. AI· 
kalisehe Pulverseife: Saponis pulvinaris neutralis 95,0, Natrii carbonici sicci 5,0. - Sapo 
pulvinaris oleosus. Uberfettete Pulverseife: Saponis pulvinaris neutralis 95,0, Olei 
Caeao raspati 5,0. - Diese sog. Pulverseifen lassen sich leicht mit allen beliebigen trockenen. 
Arzneimitteln misehen und sollen die entsprechenden Stiickenseifen ersetzen. 

Sapo sulfuratus. Sch wefelseife. - Croat. und Hung.: Zu bereiten aus 60 T. Sapo venetus. 
je 25 T. Weingeist und Glycerin, 15 T. Sulfur praec., je 0,5 T. Pomeranzensehalen. und Citronenol. 
Die erwarmte Mischung wird in Papierkapseln ausgegossen. 

Sapo superadipatus. ,- Nederl.: Adlpis lanae 4,0, Saponis kalini 20,0, Saponis medicati 
76,0 werden gemischt und in Formen zu Stiicken gepreBt. In 25 T. Weingeist klar loslich. 

Sapo superadipatus cum Pice liquida. - Nederl.: Adipis lanae 4,0, Pieis liquidae 5,0. 
Saponis kaHni 15,0, Saponis medicati 76,0. 
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Sapo superadipatus cum Sulfure praecipitato. - Nederl.: Adipis lanae 4,0, Sulfurispraeci. 
pitati 10,0, Saponis kalini 20,0, Saponis medicati 66,0. 

Sapo terebinthinatus. Terp~ntinseife. Balsamum Tere binthinae. - Ergiinzb.: 
Saponis oleacei pulv. 6,0, Kalii carbonici Bubt. pulv. 1,0, Olei Terebinthinae 6,0. Weiche, weiBe, 
spater gelbe Masse, die in dicht geschlossenen GefaBen aufbewahrt wird. 

Sapo unguinosus, Mollin. - Ergiinzb.: Liquoris Kali caustici (15%) 50,0, Adipis suilli 
40,0, Spiritus 4,0, Glycerini 15,0. Man dampft die Kalilauge auf 40 T. ein, erwarmt damit unter 
Umriihren das Fett, gibt den Weingeist zu, erwarmt noch 12 Stunden auf 50-60 0 und mischt 
mit dem Glycerin. 

Afridolseife siehe Bd. I, S. 1482. 
Albumosenseife nach UNNA besteht aus einer neutralen iiberfetteten Grundseife mit einem 

Zusatz eines neutralen klar lOslichen Albumosenpraparates. 
Alkoholbimssteinseife zur Desinfektion der Hande usw. nach v. MIKULICZ ist eine Ver. 

einigung von Bimsstein mit einem nach Angabe von VOLLBRECHT hergestellten festen Seifen· 
spiritus. 

Casein-Albumoseseife ist eine neutrale, iiberfettete, Casein enthaltende Seife. 
Chirakoll, eine Alkoholseifenpaste (mit 86% Alkohol) von teigiger Konsistonz, wird als 

Handedesinfektionsmittel verwendet. 
Dermaseife, eine homoopathische Schwefelseife, wird in 3 Starken mit einem Schwefel. 

gehalt von 0,25, 0,5 und 10/ 0 hergestellt. 
Herba - Seife, OBERlUEIERS, gegen Hautkrankheiten, enthalt nach Angabe des Her· 

stellers 90 0/ 0 Seife, 3 0/ 0 Arnica, 2 0/ 0 Salbei, 1,5 0/ 0 Wasserbecherkraut, 3,5 0/ 0 Harnkraut. 
Kreuznacher Seifen enthalten die natiirlichen Salze der Kreuznacher Mutterlauge. Die 

Basisseife (Kinderseife), wird vielfach als Toiletteseife gebraucht. AuBer den Bestand· 
teilen der Mutterlauge enthalt ferner Nr. I 1,5 % Jodsalze, Nr. II 1,5% Jodsalze und 3 % 

Schwefel in feinster Verteilung, Nr. III 1,5% Jodsalzo und freies Atznatron, Nr. IV 1,5% Jod. 
salze und Teer; Nr. V enthii.lt die Bestandteile von Nr. I und 25% Ichthyol. 

Lavoderma ist eine Seife mit 30 0/ 0 Quecksilbercaseinat. Anwondung. Gegen Haut· 
parasiten. 

OBERlUEIERS Panakeia - Seife, gegen Hautkrankheiten der Tiere empfohlen, besteht 
nach dem Prospekt des Herstellers J. GroTH in Hanau a. M. aus 88 0/ 0 Seife, 3 0/ 0 Knoppern, 
2% Eisenkraut, 3% Kalmus, 13/,% Aloe, 1'/2% Erdrauch und 3/,% Kreolin. 

Pernatrol ist eine Natriumsuperoxyd enthaltende Seife gogen Sommersprossen und Leber· 
£lecken. 

Peruolseife enthalt 10% Peruscabin (siehe Bd. I, S. 621), entsprechend 40% Peruo!. 
Polysolve-Sublimatseife enthalt 1/2% HgCl2 (Polysolve s. S. 581). 
Ray-Seire ist nach Angabe des Herstollerseino neutrale Grundseife, die mit 25% Ei·Inhalt 

(EiweiB und Dotter) versetzt ist. 
Salbenseiren sind aus Schwoineschmalz bereitete Kaliseifen (siehe Sapo unguinosus). 
Sapene sind iiberfettete, £liissige Seifen. 
Sattelseife, Lederseife, zur Behandlung des Leders nach Vorschrift der Deutschen 

Heeresverwaltung: 20 T. Kernseife werden in 20 T. Glycerin und 120-150 T. Wasser gelost. Die 
fertige Losung wird mit Methylorange gefarbt und in Blechschachteln ausgegossen. 

Seifenstifte, plastische, arzneiliche von GARESNIER. 1 g Arzneistoff (z. B. Kupfer. 
sulfat oder Kaliumjodid) wird im erwarmten Porzellanmorser mit 30 Tr. Glycerin und 10 Tr. 
Ricinusol gut verrieben, dann mit geschabter Seife gut durchgearbeitet, hierauf die Masso im 
Wasserbad bis zur halb£liissigen Konsistenz erhitzt und in Glasriihren aufgesogen. 

Seifencreme nach E. DIETERICH: 280,0 Kokosiil, 280,0 Kalilauge (1,34), 20,0 Weingeist 
(90 %ig) mischt man, !aBt 24 Stunden stehen, erwarmt 3-4 Stunden im Dampfbad und ver
mischt die Masse mit 200,0 Glycerin (1,23),200,0 Zuckersirup, in dem man vorher 50,0 Stearinseife, 
Pulver M/50, verrieben hatte. SchlieBlich fugt man 1,0 Bergamottol, 0,2 Rosenholzol, 3 Tr. Ceylon. 
zimtol, I Tr. Veilchenwurzelol, 5 Tr. Moschustinktur, 0,01 Cumarin und q. s. warmes destilliertes 
Wasser bis zum Gesamtgewicht von 1000,0 hinzu und farbt mit ammoniakalischer CarminlOsung 
(I: 100) bis zu einem zarten Rosa. Wird Mandelseifencromo verlangt, so ersetzt man das 
Rosenholzol durch 1,0 Bittermandelol. 

Thiosapole (J. D. RIEDEL, Berlin·Britz) sind Soifen aus geschwefelten Fetten und Olen 
oder Fott· und Olsauren. 

Thiosapol-Natrium mit etwa 10% Schwefe!. Man erhitzt 1 kg Olsaure mit 120 g Schwefel 
und verriihrt das geschwefelte Produkt nach dem Erkalten mit 600 g Natronlauge (25%). 

Thiosapol-Kokosseife mit otwa 5% Schwefo!' Man erhitzt 1 kg LeinO! mit 160 g Schwefol. 
1 kg des geschwefelten Leinols wird mit 1 kg Kokosol zusammengeschmolzen. Der auf etwa 25 0 

erkalteten Mischung wird I kg Natronlauge (35 0/ 0) zugemischt und die Mischung bis zur ein. 
getretenen vollstandigen Verseifung bei gewohulicher Temperatur sich solbst uberlassen. 
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Thiosinamin-Salbenseife wird nach UNNA mit iiberfetteter, natronhaltiger Kaliseife von 
P. BEIERSDORF u. Co. in Hamburg hergestellt. 

Zinksuperoxydseile, mit 10 % Zinksuperoxyd, wird erhalten durch Einriihren des noch 
feuchten, etwa 500f0igen Zinksuperoxydpraparates in geschmolzene Hausseife (D.R.P. 157737). 

Emplastrum saponatum (camphoratum). Seifenpflaster. Soap Plaster. 
Emplatre de savon (camphre). 

Wenn man ein gleichma13iges, wirklich schiines Seifenpfiaster erzielen will, so ist unter Zu· 
grundelegung der Vorschrift der Germ. folgendes zu beachten: 70 T. vollkommen trockenes (1) 
Bleipflaster und 10 T. wenn moglich filtriertes gelbes Wachs werden auf dem Dampf geschmolzen. 
Der halb erkalteten (1) Mischung riihrt man 5 T. vollkommen trockene (1) moglichst 
fein gepulverte medizinische Seife sehr gleichma13ig unter und fiigt zuletzt eine Anreibung 
von 1 T. Campher mit 1 T. Erdnu130l zu. - Das Ausgie13en des Pflasters hat in sehr stark 
geolte Papierkapseln zu geschehen, die man sofort (1) nach dem Erkalten der Masse entfernt. 
- Das Ausrollen geschieht mit Hille von moglichst wenig Wasser, da andernfalls die Seife an 
der Oberflache ausgewaschen und das Pflaster schliipfrig wird. Es la13t sich dann nicht mehr 
rollen. - Germ. 6 s. S. 1321. 

Frisch hergestelltes Seifenpflaster ist gelblich, bleicht aber nach und wird, wenn es zu 
trocken aufbewahrt wird, briichig. Die einzelnen Pharmakopiien schreiben folgende Mengen
verhiiltnisse vor: 

Austr., Hung. Belg., Nederl. Croat. Dan. Gall.1884 Hisp. Japon Portug. Norv. Ross. 
'--.-' '--.-' 

Bleipfiaster 75 75 450 77 200 95 70 90 80 70 
Wachs, wei13 13 75 10 5 2 10 

» ~ 10 ~ W ~ 
Seifel ) 7 10 38 9 12 6 5 3 6 5 
01 2 ) 3 3 15 1 1 1 2 
Campher 1 2 8 1 1 1 1 

Emplastrum Saponis (saponaceum). - Amer. VIII: Man riihrt 100,0 gepulverte venetia
nische Seife mit soviel Wasser an, da13 sie halb fliissig wird, mischt den Brei mit 900,0 Bleipfiaster 
und dampft bis zu geeigneter Konsistenz ein. - Brit.: 835 T. Bleipfiaster, 140 T. Sapo durus (Brit.). 
25 T. Kolophonium. Jedes fiir sich zu schmelzen und dann zu mischen. - BUllet.: Emplastri Plumbi 
simplicis 75,0, Cerae albae 10.0. Terebinthinae laricinae 1,0 werden im Wasserbad geschmolzen. 
Der geniigend erkalteten Masse setzt man zu : Camphorae 2,0, in Olei Olivae 2,0 gelost, sowie Saponis 
medicati 10,0. - Suu.: 10 T. zerschnittene wei13e Seife werden mit 80 T. Bleipflaster zusammen
geschmolzen und das Gemisch so lange weiter erhitzt, bis es dunkelbraun ist. 

Emplastrum saponatum molle, Weiches Seifenpflaster. erhiilt man aus 75 T. Seifen
pflaster und 25 T. Campherol. 

Emplastrum saponatuBl rubrum. Rotes Seifenpflaster. Auf 100 T. Seifenpfiaster 
(Germ.) werden 5 T. Mennige, mit 01 angerieben, zugesetzt. 

Emplastrum saponatum salicylatum. Salicylseifenpflaster. - Germ.: 8 T. Beifen
pflaster und 1 T. wei13es Wachs werden zusammengeschmolzen. Der halb erkalteten Masse fiigt 
man 1 T. gepulverte Salicylsaure zu. - AUBtr. u. Groat.: 85 T. Seifenpflaster, 50 T. gelbes Wachs, 
10 T. Salicylsaure. - BUllet.: 78 T. Seifenpfiaster, 12 T. wei13es Wachs, 10 T. Salicylsii.ure. 

Spiritus saponatus. Seifenspiritus. Spirit of Soap. Alcoole (Tein
ture) de sa von. Solutio Sapollis. 

Seifenspiritus wird teils aua einer frisch bereiteten Kaliolseife, teils durch LCisen trockener 
Seife in Weingeist hergestellt. 

Herstellung aus frisch bereiteter Kaliolseife. Germ.: 6 T. Olivenol, 7 T. Kalilauge 
(15%) und 7,5 T. Weingeist werden in einer verschlossenen Flasche unter wiederholtem Um
schiitteln stehen gelassen, bis vollstii.ndige Verseifung eingetreten ist, und eine Probe der gleich
mii.Bigen Fliissigkeit sich mit Wasser und Weingeist k1ar mischen lii.13t. Dann werden 22,5 T. Wein
geist und 17 T. Wasser hinzugefiigt und die Mischung (wenn notig) filtriert. 

Zur vollstii.ndigen Verseifung ist die von der Germ. vorgeschriebene Menge Kalilauge 
nicht ausreichend. Auf 1 T. Olivenlll kommen nur 0,175 T. KOH, wii.hrend bei einer durchschnittlichen 
Verseifungszahl des 01es=190 auf 1 T. 01 0,190 T. KOH erforderlich sind. Obgleich die Verseifung 
nicht vollsta.ndig wird, lii.13t sich die Fliissigkeit doch mit Wasser klar mischen. weil fette Ole in einem 
seifenhaltigen Gemisch von Wasser und Weingeist bis zu einem gewissen Grade liislich sind. Der 

1) AU8tr., Bung., Dan., Belg., Neaerl.: Sapo medicatus (medicinalis), Norll., Suu.: Sapo albus 
(oleaceus), Groat.: Sapo venetus, BiBp.: Sapo Olei olivarum. . 

2) AUBtr., Groat., Bung. u. Neatrl.: Oleum Sesami.Dan.,Japon .• Norll.: Oleum Olivarum, Belg.: 
Oleum officinale (NuBol, Mandelol, Olivenol. Sesamlll, Erdnu130l u. a.). 
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Seifenspiritus der Germ. ist eine LOsung von Olivenol oder von teilweise verseiftem Olivenol (Mono
und Diolein) in einer weingeistig-wllsserigen Seifenlosung. Andere Pharmakopiien lassen teils wie 
Germ. zu wenig Ka.liumhydroxyd verwenden (z. B. Helv. und NederZ. auf 1 T. 010,173 T. KOH), 
teils aber auch einen "Oberschull (z. B. AuBtr. auf 1 T. 01 0,200 T. KOH). 

Amtr.: 100 T. Oliveniil, 60 T. Ka.lilauge (33,3%), 838 T. Weingeist, 2 T. LavendelOl. -
Japan.: Wie Germ. - Helvet.: 100 T. Oliveniil, 52 T. Ka.lilauge (33%), 500 T. Weingeist, 348 T. 
Wa.sser. - Nederl.: 195 T. Sesamiil, 75 T. Kalilauge (spez. Gew. 1,456 = 45% KOH), 350 T. 
Weingeist (90%), 378 T. Wasser, 2 T. Lavendeliil. - ROBB.: 40 T. Oliveniil, 10 T. Atzkali, 120 T. 
Weingeist (90%), 30 T. Wasser. 

Herstellung aus Natronseife. Belg.: 200 T. Sapo officina.1is, 795 T. verd. Weingeist 
(60%), 5T. Lavendelol. - Croat.: 100 T. venetianische Seife, 751 T. verd. Weingeist, 1,5 T. Lavendel-
01. - Gall. 1884: 100 T. medizinische Seife, 500 T. Weingeist (60%). - Hung.: 50 T. medizin. Seife, 
638 T. Weingeist (96%), 310 T. Wasser, 2 T. Lavendelol. - Nat. Form.: 157 T. Olseife, 600ccm 
Weingeist (92%), Wasser zu 1000 ccm. - ltal.: 1 T. Sapo medicina.1is, 9 T. verd. Weingeist (60%). 

Spez. Gew.: 0,900-0,905 (Austr.), 0,916-0,918 (Hung.), 0,925-0,935 (Germ.). -
Trockenriickstand: Mindestens 5% (Hung.); im iibrigen wiirde der Trockenriickstand nach 
dem Trockengewicht der vorgeschriebenen geliisten Seife zu berechnen sein. 

Spiritus saponato-camphoratus. Fliissiger Opodeldok. Liniment 
de c amphre compose. Linimentum saponato-camphoratum liquidum. 
Balsamum Opodeldoc liquidum. Linimentum Camphorae compositum 
Spiritus Saponis camphoratus. 

Der fliissige Opodeldok wird meist durch einfa.ches Losen oder Mischen der einzelnen Bestand
teile hergestellt. 

Germ. 
Spiritus camphoratl 60,0 
Spiritus saponati 176,0 
Liquor. Ammoniicaustici 12,0 
Olei Rosmarini 2,0 
Olei Thymi 1,0 

Belg. 
250,0 
700,0 
30,0 
15,0 
6,0 

Relv. 
240,0 
680,0 

65,0 
10,0 

5,0. 

Dan. lii.llt den dazu notigen Seifenspiritus ad hoc wie foIgt herstellen: Eine Losung von 20 T. 
!tzka.li in 40 T. Wasserwird mit einerMischung aus 100 T. Olivenol und 50 T. Weingeist (90 Vol.-%) 
verseift, bis eine Probe der Mischung in Wasser kIar liislich ist. Der Seife setzt man eine Liisung von 
25 T. Campher, 10 T. RosmarinoI, 10 T. Thymianol in 450 T. Weingeist zu, versetzt mit 295 T. 
Wa.sser und filtriert. 

Croat.: 35 T. Stearinseife, 885 verd. Weingeist, 20 T. Campher, je 5 T. LavendeI- und Ros
marino!, 50 T. Ammoniak, Wasser zu 1000 T. - GaU. 1884: 100 T. medizinische Seife, 90 T. 
Campher, 20 T. Rosmarino!, 10 T. ThymianoI, 30 T. Ammoniak (20%), 1000 T. Weingeist (80%). 
- Hisp.: 10 T. Sapo Olei Olivarum und 4 T. Ammonia.kfliissigkeit (spez. Gew.0,923) werden in 
100 T. Weingeist (80%) geliist und die Losung mit 9 T. Campher, 2 T. Rosmarinol und 1 T. Thymian-
01 versetzt. - Norveg.: 25 T. Ka.liseife, 3 T. Campher, 70 T. Weingeist (57%), je 1 T. Rosmarin- und 
Thymianol. ' 

Spiritus Saponis kalini. Kaliseifenspiritus. - Eine Lbsung von Kaliseife in 
Weingeist, die auch mit Lavendeiol paIfiimiert wird. 

Germ.: 1 T. Ka.liseife wird in 1 T.'Weingeist geliist. Zweckmii.lliger ist die Herstellung auf 
foigende Weise: 43 T. Leino!, 58 T. Kalilauge und 60 T. Weingeist werden in einer verschlossenen 
Flasche an einen warmen Ort unter ofterem Umschiitteln bis zur Verseifung stehen gelassen, d. h. 
bis eine Probe der Fliissigkeit sich mit Wasser kla.r mischt. Dann wird das Gewioht mit Weingeist 
auf 200 T. ergii.nzt. - Croat.: 100 T. Kaliseife, 200 T. Weingeist (62%), 0,6 T. Lavendelol. - 8'10160.: 
66 T. Ka.liseife, 28 T. Weingeist, 6 T. Lavendelspiritus. - Hung.: 200 T. SesamoI, 40 T. !tzka.li 
(in 48 T. Wasser gelost), 480 T. Weingeist (96 VoI.-%) werden verseift; dann werden 230 T. Wasser 
und 2 T. Lavendeiol zugesetzt. 

Amtr.: 35 T. LeinoI, 20 T. Kalilauge (33,3%) und 44 T. verd. Weingeist (60%) verseift 
man durch Umschiitteln und fiigt 1 T. Lavendeiol zu. , 

Tinctura Saponis viridis composita. Compound Tincture of Green Soap. - Nat. 
Form.: 150g Sapo mollis (Amer.) liist man in 750ccm Weingeist (92,3 Gew.-%), fiigt 20 com 
brenzliches Wachoiderol hinzu und fiillt mit Weingeist auf 1000 ccm auf. 

Linimentum saponato-camphoratum. Opodeldok. Soap Liniment. 
Baume opodeldoch. Balsamum (Linimentum) Opodeldoc. Linimentum 
Saponis cum Camphora. Sapo aromaticus, 
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Unter der alten Bezeichnung Opodeldokl) versteht man zurzeit eine gallertartige Losung 
von Seife in Weingeist, die mit Ammoniak, Campher und itherischen Olen versetzt ist. Eine 
solche GalIerte solI erst durch die Korperwirme verfliissigt werden. Sie solI durchscheinend und 
frei von Kristallisationen sein. Die Vorschriften zum Opodeldok sind sehr verschieden. Friiher 
wurde gewohnliche Hausseife dazu verwendet, spiter Butterseife und jetzt meist entweder medi· 
zinische Seife oder eigens zu diesem Zwecke bereitete Opodeldokseife (Sapo Btearinicua oder Sapo 
stearinicua dialysatua u. a.). 

Die Auflosung der Seife im Weingeist enolgt unter Erwirmen, am besten am RiickfluJ3· 
kiihler auf dem Wasserbad. Rasches Erhitzen, das ein Obersteigen der Fliissigkeit zur Folge 
haben kann, ist wegen der FeuergeUhrlichkeit der Weingeistdli.mpfe zu vermeiden. 1st 
kein RiickfiuJ3kiihler vorhanden, so benutze man zur Bereitung der Seifenlosung eine sehr ge· 
riumige Flasche, die man mit Pergamentpapier fest verbindet. Das Papier durchsticht man dann 
an einigen Stellen mit einer feinen Nadel, setzt nunmehr die Flasche in heiJ3es Wasser und schiit· 
telt ofter um, bis die Seife gelOst ist. - Die nooh warme LOsung wird dann durch einen 
angewirmten, gut bedeckten Triohter sohnell filtriert. Dem Filtrat fiigt man die itherisohen 
Ole und die Ammoniakfliissigkeit hinzu und liJ3t sohnell erka.lten. Man kann sich auch eines 
Dampf. oder HeiJ3wassertrichters bedienen, doch ist das meist nioht notwendig. Sollte ein Teil 
der Masse schon im Filter zu erstarren beginnen, so braucht man den (bedeckten) Trichter unten 
nur mit einem Kork zu verschlieJ3en und kurze Zeit in heiJ3es Wasser zu halten. 

~rm., Dan., Japon., ROBS; Gall. Hisp. Hung. Ital. Norveg. Portug. 
v 

Seife 2) 40 95 12 50 10 8 80 
Campher 10 75 10 25 10 2 80 
Weingeist 420 775 100 820 125 74 790 
Wasser 70 12 
Thymianol 2 5 1 1 
Rosmarinol 3 20 2 5 5 1 5 
Lavendelol 5 5 
Ammoniakfiiissigkeit 3) 25 30 4 25 5 2 40 

Auatr.: Je 22 T. Stearin und Natronlauge, 20 T. Glycerin und 90 T. Weingeist werden ver· 
seift; 20 T. Campher in 790 Weingeist gelost werden zugesetzt, ferner 26 Ammoniakfiiissigkeit 
und je 5 T. LavendelOl und Rosmarinol. Filtrieren. - Helvet.: Adipis suilli 50,0, Liquoris Natri 
caustici (spez. Gew. 1,33 mit ca. 30% NaOH), Spiritus aa. 25,0 werden auf dem Wasserbad in 
einem Kolben verseift. Die Seife lOst man in 810,0 Spiritus (95 VoL·Ufo) und mischt dazu: 
Camphorae 25,0, Olei Rosmarini 10,0, Olei Thymi 5,0, Liquoris Ammonii caustici 50,0. - NederZ.: 
Sapo aromaticus: Sapo ka.linus 20 T., Spiritus dilutus 74 T., Camphora 2 T., Oleum Rosmarini 
1 T., Liquor Ammonii caustici (10%) 10 T. - Suec. schreibt Kaliseife aus 10 T. Leinol und 7 T. 
Kalilauge (25%) vor, neben 5 T. Campher, 1 T. Rosmarinol, 27 T. Wasser und Weingeist ad 100 T. 

Sorgfiltig zubereiteter Opodeldok bildet eine gallertartige, fast farblose, wenig opalisierende, 
leicht durch die Wirme der Hand schmelzende Masse, die nach lingerer Aufbewahrung nicht 
selten kristallinische Ausscheidungen von Beife zeigt. Be empfiehlt sich dann, den Opodeldok 
zu schmelzen und schnell wiedel' erstarren zu lassen. 

Aufbewahrung. Kiihl, vor Licht geschiitzt in Behr dicht verschlossenen GefiJ3en. 

Balsamum Saponls camphoratum. 
Liniment savonneux camphr6 (Gall. 1884). 

Spiritus saponati 50,0 
Camphorae 
Olei Amygdalarum M. 5,0 
Spiritus 40,0 

Llnlmentum antlrheumatlcum (F. M. Germ.) 
Camphor. 
Chloroform. M. 15,0 
Spir. sapon.-camphor. 70,0. 

Llnlmentum sapon8to·ammoniatum. 
FlUsslges Seifenliniment (Erginzb.). 
Spiritus saponatl 10,0 
Aquae 20,0 
Liquor. Ammonil causticl (100/.) 10,0. 

Llnimentum S8ponls rubefaclens (Ross.). 
Spiritus Saponis rubefaciens. 
Cantharidum ply. 1,0 
Olei Terebinthinae 20,0 
Saponis Hispanici 24,0 
Saponis sebacei 16,0 
Camphorae 8,0 
Spiritus (700/0) 240,0 
Liquoris Ammonii caustici 12,0. 

24 Stunden macerieren, Ammoniak zuletzt hinzu
lUgen. 

Liniment 8avonneux (Gall. 1884). 
Tincturae Saponis (Gall. 1884) 50,0 
Olei Amygdalarum 5,0 
Spiritus (80 Vol.-Ofo) 45,0. 

Dutch ~chUtteln zu vereinigen. 

1) AlB Oppodeltoch bezeichnete PARACELSUS ein mit aromatischen Kriiutern versetztes 
Harzpflaster. 

2) Natronseife bzw. medizinische Seife schreiben vor: Germ., Dan., Hung., Japan., ltal., 
Ross., Portug.; Butterseife Norveg.; Sapo animalis Gall., Hisp. 

8) 10 Ofo NH3; Gall., Hisp., ltal., Portug. 20%, Norv. 25%. 



Llnlmentum Saponls (Brit.). 
Sa ponis mollis 
Camphorae 
o lei Rosmarini 
Spiritus (90 "to) 
Aquae destillatae 

Amer. 

40,0 g 
20,0 " 

7,5 cern 
360,0 " 
80,0 " 
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Opodeldoc lodatum (Helv.). 
1. Adipis 50,0 
2. Liquons Natri eaustici (30 "to) 
3. Spintus aa 25,0 
4. Spiritus 825,0 
5. Natrii jodati 
6. Aquae aa 50,0 
7. Olei C,tri 10,0. 

Sa ponis pulv. 60,0 g Man verseift 1 mit 2 und 3 und fiIgt 4-7 hinzu. 
Camphorae 45,0 .. 
Olei Rosmarini 10,0 Cern 
Spiritus 700 
Aquae q. s. ad 1000 

Llnimentum Saponls mollis (Amer.). 
Liniment of Soft Soap. 

Saponis mollis 650,0 g 
Olei Lavandulae 20,0 ccm 
Spiritus q. s. ad 1000,0 " 

Linimentum saponato-eamphoratum 
cum Oplo. 

Opium-Opodeldok (Austr. Elench.). 
Linimenti saponato-camphorati (Austr.) 

(sine Liquore Ammonii caust.l) 90,0 
Tincturae Opn crocatae 10,0. 

Linimentum saponato-camphoratum cum Kallo 
lodato. 

Opodeldoc lodatum lIquldum. 
Kropfgelst (Helv.). 

Nat,ii jodati 
Aquae aa 5,0 
Spiritus saponati 70,0 
Spiritus Lavandulae 20,0. 

Saponlmentum Cantharldlnl UNNA. 

Cantharidin-Opodeldok. 
Saponis stearin. dialys. 
Saponis olein. dialYs: 
Spiritus (90"!o) 
Aquae 

Man lOst durch Digestion und 
Losung aus 

Cantharidini 
Aeetoni 

100,0 
50,0 

450,0 
95,0. 

fiigt hinzu 

5,0 
300,0. 

eine 

Jod-Opodeldok (Austr. Elench.). 
Saponis stearinici 75,0 

Spiritus saponato-eamphoratu8 eucal)'ptatus 
Eueal yptus- Opodeldok. 

Saponis veneti 75,0 1. Saponis oleacei 100,0 
Spiritus (90"!o) 600,0 2. Spiritus 770,0 
Aquae destillatae 98,0 3. Camphorae 50,0 
Glycerini 50,0 4. Mentholi 7,5 
Kalii jodati 100,0 5. Olei Eucalypti 22,5 
Olei Lavandulae 2,0. 6. Liquoris Ammonii eaust. 50,0. 

Die Seifen werden bei gelinder Warme in dem 1 in der Wilrme in 2 liisen, dann 3 und zuletzt 
Gemisch der Flilssigkeiten gelOst. 4-6 zufiigen. 

Spiritus saponatus cum Camphora (Suee.). 
Camphorae 4,0 
Saponis kalinl venalis 12,0 
Spiritus dilut. (43°'0) 84,0. 

Saponaria. 
Saponaria officinalis L. Caryophy lla ceae -S ilenoideae -Dian theae. 
Heimisch in Vorderasien und fast ganz Europa, hiiufig kultiviert und aus den Kulturen 
leicht verwildernd, durcb die weit kriechenden Auslaufer ein schwer auszurottendes 
Unkraut. Stengel bis 50 cm hoch, schwach behaart und schwach knotig. Blatter 
gegenstandig, langlich-elliptisch, spitz, dreinervig, am Rande rauh. Bliiten biischelig 
gehauft, kurz gestielt, Kelch zylindrisch mit kurz-eifiirmigen, zugespitzten Zahnen. 
Blumenblatter genagelt, der Nagel langer als die Platte, weiD bis riitlicb, Antheren 
schieferblau. 

Radix Saponariae rubra. Rote Seifenwurzel. Soapwort Root. Ra
cine de saponaire. Waschwurzel. Seifenkrautwurzel. 

Die getrockneten, im Friihling oder Herbst gesammelten ·Wurzeln. Diese sind 
am oberen Ende bis 1 cm dick, ziemlich lang, stielrund, sich allmahlich gegen die 
Spitze verjiingend, mehr oder weniger veriistelt, liingsrunzelig, auLlen rot braun. 
Der Bruch ist eben und zeigt eine harte, spriide Rinde. Die der Droge mehr oder 
minder hii.ufig beigemengten Ausliiufer sind knot.ig gegliedert, sticlrund oder ver
wischt vierkantig, auLlen rot braun. Der Geschmark ist siiLllich, hinternach bitter
lich, beim Kauen erregt die Wurzel Kratzen im Schlunde und schiiumt. 

Mikroskopisches Bild. AuBen ein ziemlich starker, brauner, diinnwandiger KOl'k. Die 
Mittelrinde so breit wie die Innenrinde. Letztere ohne deutliche Differenzierung in Mark- und 
Rindenstrahlen, Siebriihren und Parenchym wechseln abo Mittel- und Innenrinde fiihren reich
lich Drusen von oxalsaurem Kalk. 1m Holzkiirper sind Markstrahlen nicht zu erkennen, in dem 
unverhoizten, ziemlich derbwandigen Grundgewebe Hegen die vereinzelten oder in Gruppen zu-
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sammenstehenden GefaBe regellos zerstreut. Alles Parenchym ist reich an Kristallschlauchen 
mit Kristallsand und Drusen. Die Wurzel iet ohue Mark, bei den Auslaufem ist dieses haufig im 
Zentrum geschwunden. 

Bestandteile. 4% Saporubin (=Saponaria-Sapotoxin nachv.ScHULZ undKoBERT), 
(ClsH2S01O)" giftig und brechenerregend; Saporubinsaure, ebenfalls giftig; Saponin, nach 
CHRISTOPHSON 4,8-5 % , nach MASSON nur 2,5 % , 

Anwendung. Als Expektorans und Diureticum als Ersatz ffir Senegawurzel in Ab
kochungen 10-15: 200. 

Radix Saponariae alba (leyantica, hispanica, aegyptiaca)_ Radix 
Lanariae. WeiBe (levantische, spanische, agyptische) Seifen
w ur z e 1. Stammtvon einernichtsicher bestimmten Gypsophila-Art, Caryophy lla ce ae
Alsinoideae - Dian theae. FLnOKIGER nennt Gypsoph ila paniculata L., G. effusa 
TAUSCH und G. Arrostii Guss. als Stammpflanzen. 

Bis 20 cm lange, bis 4 cm dicke Stiicke oder Querscheiben, die auBen fahlgelb bis braun. 
gelb sind, an den Stellen, wo der Kork abgestoBen, weiBfleckig, mit quergestellten Korkleisten, 
Querschnitt homartig, weiBlich mit dunklem Cambiumring. 

Bestandteile. Saponine, nach CHRISTOPHSON bis 13,9 % , nach KRUSKAL 8,4 % , nach 
MASSON nur 6,5%, Nach ROSENTHALER ist dasGypsophila-Saponin einGemisch von 2 Homologen, 
Saponalbin, ClsH2S010' und Methylsaponalbin, C19HsoOlO' Das friiher als Bestandteil 
angegebene Struthirin ist ein Gemisch verschiedener Stoffe. 

Anwendung. Zum Waschen. 

Sapindus saponaria L. Sa pindaceae-Sapindeae. Seifenbaum. In Siid
amerika und auf den Antillen heimisch, in Algerien kultiviert. Der Baum, der etwa die GroBe 
eines mittleren Apfelbaumes erreicht, soll jahrlich gegen 100 kg Friichte liefem, die zur 
Gewinnung von Saponin und zur Herstellung verschiedener Waschmittel und Kopfwasser 
Verwendung finden. Den Saponingehalt der getrockneten Friichte schatzt man durchschnittlich 
auf etwa 20 % , AuBerdem enthalten die Samen groBere Mengen fettes 01. 

Die Friichte, Nueulae Saponariae, Seifeniisse, Seifenbeeren, haben etwa. die GroBe 
und Form einer Kirsche und sind frisch griin, spater gelblich bis braunlich; die Frucht ist Eline 
drupiisa Spaltfrucht. Die Fruchtschale, durch Schrumpfung auBeu runzlich, innen glatt mit 
pergamentartigem Endokarp, hirgt aine dunkle, harzig klabrige Masse, das Fruchtfleisch, das 
das Saponin enthiilt. Der Geschmack ist erst siiBlich, dann stark bitter. Die Fruchtschale um
schlieBt 1-2 rundlicha Samen von schwarzer Farba und glattem, glanzendem AuBeren. Die 
Samenschale ist ziemlich stark und sehr hart. 

Sapindus Rarak D.C., ist im siidlichen Asien, Niederliindisch-lndien usw. heimisch. MAy 
fand in der Fruchtschale etwa. 13,5 % Saponin. Charakteristisch ffir die Friichte der Gattung 
Sapindus ist der hohe Gehalt an Kaliummonophosphat in der Fruchtschale neben Calciumoxalat. 

Der von der Schale befreite Embryo enthiilt etwa 26% gelbes, nicht trocknendes fettes 01 
vom spez. Gew. 0,911, dessen wasserunliisliche Fettsauren aus etwa. 80,5% Olsaure, 15,6% Pal
mitinsaure und 3,9 0/ 0 Stearinsiiure bestehen. 

Sapindus trifoliatus L., im Biidlichen Asien, und Sapindus Mawrossi GXRTN., in 
China und Japan heimisch, und andere liefem ebenfaUs Seifen beeren. 

Saponinum. Saponin. 
Saponine sind glykosidartiga Stoffe, die im Pflanzenreich weit verbreitet vorkommen. 

Nach KOBERT finden sich Saponine in 60 Familien und mehr als 400 Arten der Mono- und Diko
tyledonen und auch in einigen Kryptogamen. Das Saponin des Handels ist meist aus der Quillaja
rinde gewonnen. 

Daf'stellung. 1. Man zieht die gepulverte Seifenwurzel oder deren trockenes wasse
riges Extrakt mit heiBem Alkohol aus und filtriert die heiBe Losung; aus dieser scheidet sich beim 
Erkalten das Saponin pulverformig aus. Zur Reinigung fallt man die wasserige Losung des Saponins 
mit Barytwasser; der Niederschlag ist in iiberschiissigem Barytwasser unloslich, in reinem Wasser 
loslich. Man faUt aus der wasserigen Losung das Barium durch Einleiten von Kohlendioxyd 
und faUt dann aus dem durch Eindunsten konzentrierten Filtrat das Saponin durch Zusatz von 
Alkohol-Ather. - 2. Man kocht Quillajarinde 3-4mal mit Wasser aus, hringt das Extrakt 
zur Trockne und kocht es wiederholt mit AI~ohol von 80 0/ 0 am RiickfluBkiihler aus. Das aus 
diesen Ausziigen beim Erkalten ausgeschiedene Roh-Saponin wird so oft in siedendem Alkohol 
von 90 0/ 0 geliist und durch Erkaltenlassen wieder abgeschieden, bis es vollig weiB ist. 

Eigenschaften. Das Saponin des Handels (aus Quillajarinde) ist ein weiBes amorphes 
Pulver, das heftig zum Niesen reizt und siiBlich, hinterher etwas kratzend schmeckt. In Wasser 
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ist es leicht loslich (kolloid); die wii.sserige Losung schii.umt noah bei einem Gehalt von 0,1 0/ 0 sehr 
stark. In kaltem Weingeist ist es schwer loslich, leiohter in heiBem Weingeist, in Ather ist es un· 
loslioh. Die wii.sserige Losung emulgiert fette Ole. In konzentrierter Sohwefelsaure lost es sich 
mit gelblicher Farbe, die Losung wird allmii.hlioh rot. 

Das Saponin des BandeIs ist nachKoDERT ein Gemisch versohiedener Stoffe; es enthii.lt neben 
dem eigentlichen Quillajasaponin, das nicht zum Niesen reizt und ungiftig ist, Sapotoxin 
und Quillajasii.ure, die beide stark giftig sind, sowie ein Kohlenhydrat (wahrscheinlich Lak
tosin). 

ETkennung. Verreibt man etwas Saponin auf einem Uhrglas mit 2 Tropfen Essigsii.ure. 
anhydrid und 1 Tropfen Schwefelsii.ure, so tritt eine hellrote Farbung ein; Cholesterin, Harze 
geben ii.hnliche, aber kaum zu verwechselnde Fii.rbungen. 

Anwendung. Als Schaumerzeugungsmittel fiir kosmetische Zubereitungen, auch fiir 
Kunstlimonaden; vgl. Bd. I S.816. 

Die Ansichten iiber die Gesundheitssohii.dlichkeit der Saponine sind geteilt. Na.ch KOBERT, 
SCHAER und einem Gutachten des Reichsgesundheitsamts sind sie a.1s gesundheitssohii.dlich an· 
zusehen. 

Extractum Saponariae. Seifenwurzel·Extrakt. Extrait de saponaire. Wie 
Extr. Cardui benedicti Germ. zu bereiten. Ausbeute etwa 300f0. - Gall.1884: Wie Extr. Gen· 
tiana.e Gall. - Portug.: Wie Extr. Belladonna.e aquos. Portug. 

Sirupus Saponariae. Sirop de saponaire. Gall.: Aus Seifenwurzel wie Sirupus Adianthi 
zu bereiten (s. Bd. I, S. 276). 

Sarsaparilla. 
Smilax-Arten. Liliaceae-Smilacoideae. Zentralamerika. Kletternde Strauc.her 
mit zweireihigen, eiformigen bis pfeilformigen Blattern, deren Blattscheiden in RankeD 
iibergehen. Bliiten klein, zweihii.usig, in Dolden. Blatter der Bliitenhiille naeh auBen 
gebogen. Staubblatter 6. Die Angaben iiber die Abstammung der Droge sind noch 
unsieher. die einzelnen Arzneibiieher geben versehiedene Benennungen an. Germ. 
sprieht von "Smilax·Arten" Austr. und Helv. nennen "eine nieht geniigend ere 
kannte zentrall1merikanisehe Smilax-Art". Von anderen Arzneibiichern werden auf· 
gefiihrt: Smilax medica SCHLECHT. et ClLunsso an den Ostabhangen der 
mexikanisehen Kordilleren, liefert sehr wahrseheinlieh die Ve r a c r u z - Sa r s a -
parilla. Smilax officinalis HUMB., BONPL., Km., am Magdalenenstrom 
und in Costariea heimiseh, in Jamaika kultiviert, liefert Jamaica-Sarsa
parilla. Smilax papyracea DUHAMEL, am Cassiquiare, Rio negro und in 
Guyana, solI Para-Sarsaparilla liefern. Smilax orna ta HOOK. f., heimiseh 
in Costariea, liefert Jamaica-Sarsaparilla. Smilax syphilitica H., 
B. et KTH(, Neugranada; Smilax corda to-ova ta RICH., Brasilien, u. B. 

Neuerdings ist man der Ansieht, daB die Sarsaparillen, seien es nun mexikanisehe 
oder zentralamerikanisehe, nieht je von einer einzigen Stammpflanze abstammen, 
sondern daB es sieh um eine Gruppe wahrseheinlieh engverwandter Arten handelt . 
.AFT fand fiir die mexikanisehe Droge: Smilax medica SCHLECHT. und 
Smilax Herberi APT, fUr die zentralamerikanisehe Droge: Smilax 
u tilis KEMSLEY und Smilax Tond uzii APT; womit aber die Reihe der Stamm· 
pflanzen noeh nieht ersehOpft sein diirfte. Die Pflanzen haben ein kurzes, knotig. 
gegliedertes Rhizom, dem die mehrere Meter langen, zahlreiehen Wurzeln entspringen. 
Man sammelt die Wurzeln meist mit dem Rhizom. 

Die Zuriickfiihrung der einzelnen Handelssorten auf bestimmte Stammpflanzen 
ist kaum moglieh, weil unter ein und demselben Namen (Honduras, Veracruz usw.) 
zeitweise ganz versehiedene Wurzeln verkauft wurden; man kann also hoehstEms von 
einem Typus von Honduras, Veracruz usw. spreehen. 

42* 
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Radix Sarsaparillae. Sarsaparillwurzel. Sarsaparilla. Salsepareille 
du Mexique. Radix Sarsae (Salsaparillae, Sassaparillae). Radix Smilacis. 
Stech windenwurzel. Honduras-Sarsa parille. 

Offizinell sind nach Germ .• Austr. undHelv. die unter dem Namen Honduras
Sarsaparille eingefiihrten, sorgHi.ltig gewaschenen und getrockneten, bis 1 m und 
dariiber langen Wurzeln. Diese sind gelblichgrau bis dunkelbraun, bis 5 mm dick, 
zylindrisch, mehr oder weniger Hingsfurchig. Auf dem Querschnitt erkennt man mit 

Abb. 89. Honduras-Sarsaparilla. Abb. 90. Honduras-Sarsaparilla. 
Epidermis und Hypoderm. Endodermis. 

der Lupe in der weiBen oder gelblichen mehligen Grundmasse an der Peripherie einen 
schmalen braunen Ring (Hypoderm) und mit ibm konzentrisch in einiger Entfer
nung einen zweiten Ring (Endodermis und GefaBzylinder). der das M:ark umschlieBt. 
Zwischen dem ersten und zweiten Ring liegt das Parenchym der Rinde. Ohne Ge
ruch, Geschmack schleimig. dann kratzend. 

M:ikroskopisches Bild. Querschnitt. \) Die Epidermis aus diinnwandigen, fast ku
bischen Zellen, die haufig zu kurzen Wurzelhaaren ausgewachsen sind (Abb.89). 2) Das Hypo. 
derm aus 2-5 Zellagen, die allseits ziemlich gleichmaBig stark verdickt und getupfelt sind 

Abb.91. Veracruz-Sarsaparilla. Epidermis und 
• Hypoderm. 

Abb. 92. Veracruz·Sarsaparilla. 
Endodermis. 

(Abb. 89). 3) Das Parenchym der Rinde. bestehend aus rundlichen Zellen. die kleine Inter
cellularraume zwischen sich lassen. Sie enthalten Starke in rundlichen Einzelktirnern oder aus 
bis 6 zusammengesetzten Ktirnchen. Die Einzelktirnchen sind rondo mit zentralem Spalt. bis 20 f-t 
groB. Zuweilen ist die Starke verkleistert und bildet dann formlose Klumpen. Daneben kommen 
braunliche Klumpen von harzartiger Beschaffenheit vor. Ziemlich zahlreiche Zellen enthslten 
Raphidenhiindel. 4) Die En dodermis aus einer Reihe quadratischer und gleichmaBig verdickter 
ZeJlen bestehend; DurchlaBzellen fehlen fast vtillig (Abb.90). (Vgl. unten bei den Sorten.) 
5) Der GefaBcylinder. enthaltend das polyarche radiale Bun del, das bis zu 40 GefaBplatten 
aus einer geringen Zahl von GefaBen und ebensoviel ovale Siebbiindel enthalt. die nahe an die 
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Eudodermis herangeriickt sind, beide eingebettet in stark verdickte Holzzellen. 6) Das Mark 
von derselben Beschaffenheit wie das Parenchym der Rinde; in dem Mark Hegen zuweilen noch 
ein oder wenige GefaBe. 1m Rindenparenchym neben der Starke Zellen mit Raphidenbiindel von 
oxalsaurem Kalk und Zellen mit gelbem Harz. 

P ul V er. Kein oder nur wenig Kork, die Epidermiszellen fast kubisch. vielfach zu Wurzelhaaren 
ausgewachsen (letztere in der Droge durch das Waschen der Wurzeln meist abgerissen oder abo 
gerieben); quadratische, fast gJeichmaBig verdickte, getiipfelte Zellen des Hypodermgewebes; 
reichlich starkehaltiges groBlumiges Rindenparenchym, die Starke meist unverkJeistert, meist 
aus 2-3, seltener 4-6 Teilkiirnbrn, mit deutlichem oft sternfbrmigem Kern; quadratisch und 
gleichmii.3ig verdickte Zellen der Endodermis; GefiiBfragmente; stark verdickte Sklerenchym. 
fasern aus dem GefaBbiindelcylinder; starkehaltiges verholztes Markparenchym; Zellen mit gelbem 
Harz; Kalkoxalat in Rapbiden. 

Handelssorten. Man kann nach dem Bau der Droge und speziell der Beschaffenheit des Hy. 
poderms und der Endodermis, sowie nach der Herkunft eine Anzahl Sorten unterscheiden, von 
denen die folgenden je nach den Landern als offizinell zu betrachten sind: 

I. Honduras.Sarsaparilla kommt aus Honduras, Nicaragua und Guatemsla in den 
Handel. Besteht meist aus den Wurzeln. Farbe gelblichgrau bis dunkelbraun, relativ wenig 
gefurcht. 1m Inneren mehlig, weiBlich. Bis 5 mm dick. Zellen der Endodermis meist qua· 
dratisch im Querschnitt und rings herum ziemlich gleichmaBig verdickt (Abb. 90). Die am 
meisten geschatzte Sorte. 

2. Veracruz., Ostmexikanische, Tampico.Sarsaparilla, aus den ostmexikanischen 
Kiistengebieten. Besteht aus dem Wurzelstock und den Wurzeln. Tief gefufcht, strohi~, rot· 
oder graubraun, oft von anhaftender Erde schmutzig. Die Rinde fehlt nicht selten streckenweise. 
Das sparIich vorhandene Starkemehl nicht selten verkleistert. Zellen der Endodermis radial ge· 
streckt, an der Innenwand und den Seitenwanden stark verdickt (Abb.92). Hypoderm bis 5 Zell. 
reiben breit, die Zellen stark verdickt (Abb.91). Die am wenigsten geschatzte Sorte. 

3. Jamaica·Sarsaparille. Kommt aus Costarica und aus Kulturen in Jamaica in den 
Handel ohne Rhizom. Reich befaserte, gefurchte, auffallend braunrote Wurzeln, die im Bau 
mit 1. iibereinstimmen. 

4. Para., Lissabon., Rio negro·, brasilianische Sarsaparilla. Aus dem Strom. 
gebiet des Amazonas. Farbe der Rinde durch anhangende Erde und durch Raucherung grau. 
Zellen der Endodermis radial gestreckt, nach innen starker verdickt. 

Substitution en und Verfillschungen. 1m Handel vorgekommen sind: 
1. Rhizom eines Farnkrautes, vielleicht einer Pterisart. Dunkelbraune, meist glatte 

Stiicke. 1m Querschnitt zwei groBe konzentrische GefaBbiindel und naher der Peripherie ein 
Kranz kleinerer. Die GefaBbiindel haben das Xylem in der Mitte. 'Ober Neuyork in England 
eingefiihrt. 

2. Wurzeln eines Philodendron, als Jamaica·S. vorgekommen. 4 mm bis 2 cm dicke 
Stiicke In der Rinde OXlllatraphiden und Faserbiindel, die einen Sekretraum umschlieBen. Ra· 
diale Anordnung der Xylem. und Phloemteile nur nahe der Endodermis deutlich, weiter nach 
innen beide regellos durcheinander gestellt. 1m Zentralcylinder Sekretschlauche mit braunem 
Inhalt. Dickere Stiicke mit starkem Kork. 

3. Rhizom von Aralia nudicaulis L. Reich verzweigt mit zahlreichen konkaven Blatt. 
narben. Markstrahlen im Holz zweireihig. In der Rinde Bastfasern und wie im Mark Oxalat· 
kristalle und schizogene Sekretbebalter. In Amerika unter der Droge gefunden. 

Sarsaparillwurzeln, die teils unter dieser Bezeicbnung in den Handel gelangt sind, teils in 
ihrer Heimat wie echte Sarsaparille verwendet werden, sind folgende: 

1. Sarsaparille von Nicaragua, von Aussehen und Bau der of!izinellen Sorten, dem 
Typus der Honduras angehiirig, da die Zellon der Endodermis ringsherum gleichmaBig, aber sehr 
stark verdickt sind. 

2. Sarsaparille von Kolumbien, wohl ebenfalls von einer Smilax abstammend, aber 
die Zellen der Endodermis nach dem Typus der Veracruz sehr stark verdickt und nach auBen 
durch zwei Reihen von Steinzellen verstarkt. Die Wurzel widt, wie die beiden folgenden, friih· 
zeitig die Rinde ab, weshalb die Verstarkung der Endodermis erklarlich erscheint. 

3. Die Wurzeln von Herreria Sarsaparilla MART., sowie die von Rajania cordata 
VELL. in Brasilien als "Sarsaparilla de mato" verwendet, sind von ahnlichem Bau wie die 
Sarsaparille von Kolumbien. 

4. Ferner sind zu erwahnen die Wurzeln einer nicht genauer bestimmten Smilax·Art aus 
Argentinien mit auBerordentlich dicker Rinde und auffallend schwach entwickelter Endodermis, 
sowie das als Sarsaparilla in Argentinien verwendete Rhizom von Miihlenbeckia sagitti. 
folia MEISSN., yom Bau einer Dicotyledonen.Achse. 

DaB die genannten Wurzeln, zum Teil wenigstens, der Handelsware substituiert werden, 
geht aus einer Mitteilung HARTWIOHS hervor, wonach eine im Handel angetroffene Radix Sarsa
parillae concisa mindestens sechs verschiedene Surrogate enthielt, unt.er denen die Wurzeln der 
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Nicaragua-Sarsaparille, von Smilax silvatica, Herreria Sarsaparilla MART. und zwei noch unbe
stimmte Dicotyledonenwurzeln sich befanden. 

Bestandteile. Die Wurzel enthalt 3 Saponine in einer Menge von 0,5-2%: 
Smilasaponin (v. SCHULZ) = Sarsaparillsaponin (OTTEN), friiher auch als Smilacin 

bezeichnet, (C20HS2010ls+12 H 20, kristallinisch, in Wasser loslich. Sarsasaponin (v. SCHULZ), 
(C22H36010)12+24 H 20, glanzende Nadeln, Smp. 223,5°, in Wasser loslich. Parillin, C26H"OlO+2 
H 20, Tafeln und Nadeln, Smp. 177°, in kaltem Wasser fast unloslich. Smilasaponin und 
Sarsasaponin geben stark schaumende Losungen und wirken heftig niesenerregend, das Parillin 
dagegen nicht. Letzteres wirkt noch in einer Losung 1: lOOOOO hamolytisch. Die Saponine rufen 
ferner Erbrechen und SpeichelfluB hervor und wirken abfiihrend. AuBer den Saponinen enthalt 
die Wurzel bis 52% Starke, etwa 2,5% bitteres, scharfes Harz, 0,03% atherisches 01, 
und ziemlich viel Kaliumnitrat. Der Aschengehalt betragt nach FLtrCKIGER 3-12%, beim 
Pulver bis 18%; TSCHIRCH fand bei gewaschener Honduraswurzel 2,3 bis 2,7%' Jamaicawurzel 
4,9%' Veracruzwurzel 7%' 

Anwendung.' Die Sarsaparille ist ein Hauptbestandteil vieler Teemischungen, die als 
lSogenannte Blutreinigungsmittel dienen. Sie solI die EBlust anregen, die Verdauung befordern, 
besonders aber bei Gicht, veraltetem Rheuma, Syphilis und Hautausschlagen wirksam sein. Man 
benutzt sie in Form der Abkochung (pro die 30-50 g: 300-500-1000 g nach vorheriger, mehr
stiindiger Maceration), bei Syphilis gewohnlich als ZITTMANNsches Dekokt. Der Verbrauch hat 
gegen friiher erheblich abgenommen. 

In Deutschland ist Sarsaparille dem freien Verkehr entzogen. 

Decoctum Sarsaparillae compositum. Sarsaparillabkochung. Compound De
coction of Sarsaparilla. - Die meisten Pharmakopoen unterscheiden ein starkeres (for
tius) und ein sch wacheres (mitius) Dekokt nach folgenden Vorschriften: 

Decoctum Sarsaparillae compositum fortius. Germ.: Mittelfein zerschnitte~e Sarsa
parille 100 T., Wasser 2600 T., Zucker 6 T., Alaun 6 T., zerquetschter Anis 4 T., zerquetschter 
Fenchel 4 T., mittelfein zerschnittene SennesbIatter 24 T., grob gepulvertes SiiBholz 12 T. Die 
Sarsaparille wird mit dem Wasser 24 Stunden lang bei 35° bis 400 stehen gelassen und nach Zu
satz des Zuckers und des Alauns in einem bedeckten GefaB unter wiederholtem Umriihren 3 Stun
den im Wasserbad erhitzt. Nach Zusatz der iibrigen Bestandteile wird das Erhitzen noch eine 
Viertelstunde lang fortgesetzt und dann abgepreBt. Nach dem Absetzen und AbgieBen 
wird das Gewicht der Abkochung durch Wasserzusatz auf 2500 T. gebracht. - Austr.: 
1m wesentlichen wie Germ., aber ohne Alaun. - Croat.: 480 T. Sarsaparillwurzel werden 
24 Stunden mit 24000 T. Wasser maceriert, dann mit je 28 T. Zucker und Alaun auf 8000 T. 
eingekocht. Am Ende des Einkochens setzt man zu: je 16 T. Anis und Fenchel, 48 T. SiiBholz 
und 120 T. Sennesblatter. Kolatur: 8000 T. - Portug.: 50 T. Sarsaparille und 20 T. Guajak
holz werden mit 1500 T. Wasser zu lOOO T. eingekocht. Die heiBe Kolatur digeriert man '/2 Stunde 
mit je 15 T. Sassafras und SiiBholz und 3 T. Seidelbastrinde und koliert_ 

Decoctum Sarsaparillae compositummitius. - Germ.: Mittelfein zerschnittene Sarsaparille 
50 T., Wasser 2600 T., mittelfein zerschnittene Citronenschale 3 T., grob gepulverter Ceylonzimt 
3 T., zerquetschte Malabar-Cardamomen 3 T., grob gepulvertes SiiBholz 3 T. Die bei der 
Herstellung des Decoctum S. compo fortius hinteJ:bliebenen PreBriickstande und die 
Sarsaparille werden mit dem Wasser iibergossen und in einem bedeckten GefaB unter wieder
holtem Umriihren 3 Stunden lang im Wasserbad erhitzt. Nach Zusatz der iibrigen Drogen wird 
das Erhitzen noch eine Viertelstunde fortgesetzt und dann abgepreBt. Nach dem Absetzen und 
AbgieBen wird mit Wasser auf 2500 T. erganzt. - Austr.: Wie Germ. - Croat.: 240,0 Rad. 
Sarsaparillae und der Riickstand des Decoct. fortius werden mit 24000,0 Wasser bis auf 8000,0 
eingekocht. Gegen Ende des Einkochens werden zugesetzt: Flavedinis Citri 8,0, Cort. Cinnam. 
Cass., Frct. Cardamom., Rad. Liquirit. aa 16,0. In 8 Flaschen abzufiillen und stets frisch 
zu bereiten! 

Decoctum ZITTMANNI (fortius). ZITTMANNsche Abkochung. - Germ.: Mittelfein zer
schnittene Sarsaparille 100 T., Wasser 2600 T., Zucker 6 T., Alaun 6 T., QuecksilbercWoriir 4 T., 
Zinnober 1 T., zerquetschter Anis 4 T., zerquetschter Fenchel4 T., mittelfein zerschnittene Sennes
blatter 24 T., grob gepulvertes SiiBholz 12 T. Die Sarsaparille wird mit dem Wasser 24 Stunden lang 
bei 35-40 0 stehen gelassen und nach Zusatz des Zuckers und des Alauns, sowie des in ein leine
nes Sackchen eingeschlossenen Quecksilberchloriirs und Zinnobers in einem bedeckten GefaB 
unter wiederholtem Umriihren 3 Stunden lang im Wasserbad erhitzt. Nach Zusatz der iibrigen 
Drogen wird das Erhitzen noch eine Viertelstunde fortgesetzt, dann abgepreBt. Nach einstiin
digem Absetzen und AbgieBen wird mit Wasser auf 2500 T. erganzt. - Hung.: Decoct. Zitt
manni fortius wie Germ. 

Decoctum Zittmanni mitius. - Hung.: 30 T. Sarsaparillwurzel werden mit 3000 T. 
Wasser nach 24stiindiger Maceration auf lOOO T. eingedampft, dann digeriert man mit je 2 T. 
Citronenschale, Zimt, Cardamomen und SiiBholz und koliert nach einiger Zeit. 
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Extractum Sarsaparillae. Sarsaparillextrakt. Extrait de salsepareille (alcoo
lique). - Erganzb.: 1 T. grobgepulverte Sarsaparille wird mit 4 T. (nach DIETERICH 3 T.) einer 
Mischung a.us gleichen Teilen Weingeist und Wasser 4 Tage, dann mit 2 T. der Mischung 12 Stunden 
ausgezogen (nach E. DIETERICH 6, dann 3 Tage), die PreBfliissigkeiten werden nach dem Absetzen 
filtriert und zu einem dicken Extrakt eingedampft. Harzige Ausscheidungen lost man mit kleinen 
Mengen des (abdestillierten) Weingeistes. Ein braunes, in Wasser triibe losliches, dickes Extrakt. 
Ausbeute bis 20%. - Gall.: Wie Extr. Aconiti mit 60%igem Weingeist. - Hisp.: Wie Extr. 
Aconiti spiro Hisp. Ausbeute 15-16%. - Portug.: Wie Extr. Ipecacuanh. Portug. 

Extractum Sarsaparillae lIuidum. Sarsaparill.Fluidextrakt. Fluidextract of 
Sarsaparilla. Extrait fluide de salsepareille. - Erganzb.: Aus 100 T. mittelfein ge· 
pulverter Sarsaparille, die mit einem Gemisch aus 15 T. Weingeist, 25 T. Wasser und 10 T. Gly
cerin zu befeuchten sind, werden mit der notigen Menge einer Mischung aus 1 T. Weingeist und 
3 T. Wasser 100 T. Fluidextrakt bereitet. - Amer.: Ausl00 g gepulverter (Nr. 20) Sarsaparillwurzel 
werden nach dem Verfahren A (s. Bd. I S. 1227) mit verdiinntem Weingeist 1000 ccm Fluidextrakt 
hergestelit. - Belg. u. Gall.: Aus gepulverter Wurzel mit 30%igem Weingeist. - Trockenriick
stand mindestens 15% (Belg.). 

Extractum Sarsaparillae fluidum compositum. Compound Fluidextract of Sarsa. 
parilla. - Amer.: EineMischung aus 750g Sarsaparillwurzel, 120g SiiBholz, 100g Sassafras, 
30 g Seidelbastrinde, alles grob gepulvert, wird nach Verfahren B (Bd. I S. 1227) mit einer Mischung 
aus 100 ccm Glycerin, 500 ccm Weingeist (92,3 Gew .. % ) und 400 ccm Wasser als Menstruum I 
und dann mit verd. Weingeist (41,5 Gew .. % ) durch Perkolation auf 1000 ccm Fluidextrakt ver
arbeitet. 

Extractum Sarsae liquidum. Liquid Extract of Sarsaparilla. - Brit. 1898: Aus 1000 g 
Sarsaparille (Pulver No. 40), 100 ccm Glycerin und q. s. 20 vol.- % Weingeist durch Reperkola
tiOD. Man teilt das Pulver in 3 gleiche Teile, befeuchtet T. I mit 200 ccm Weingeist und 
sammelt zunachst 200 ccm Perkolat. Hiermit befeuchtet man T. II, sammelt auch hier 200 ccm 
Perkolat und verfahrt damit ebenso bei T. III. In gleicher Weise verwendet man die weiteren 
Ausziige von T. I bei T. II und III, stellt !. a. 900 ccm Reperkolat her und durch Hinzufiigen 
des Glycerins 1000 ccm Gesamtfliissigkeit. 

Sirupus Sarsaparillae. - Hisp.: 40 T. weingeistiges Sarsaparillextrakt werden in 360 T. 
warmem Wasser gelOst. In der filtrierten, erkalteten Losung lost man 640 T. Zucker. -Portug.: 
50 T. Extr. Sarsaparillae, 350 T. Wasser, 650 T. Zucker. 

Sirupus Sarsaparillae compositus. Compound Syrup of Sarsaparilla. Sirop de 
salsepareille compose. Sirop de CurSINIER. Sirop de LAFFECTEUR (de SAVARESI). 
Sirop depuratif (sudorifique). - Amer.: Je 0,2 ccm Sassafras-, Anis- und Gaultheriaol 
in 19,4 ccm Weingeist (92,3 Gew.- % ) gelost mischt man mit 200 ccm Fluidextractum Sarsaparillae 
und je 15 ccm Fluidextractum Sennae und Glycyrrhizae und gieBt diese Mischung nach und nach 
in 750 ccm Zuckersirup. - Belg.: Zu bereiten aus 150 T. Sarsaparillefluidextrakt, 10 T. SiiBholz
und 30 T. Sennafluidextrakt, 10 T. Anisspiritus und 800 T. Zuckersirup. - Erganzb. III: Eine 
Mischung aus Rad. Sarsaparill. conc. 125,0, Ligni Guajaci conc. 75,0, Ligni Sassafras conc. 75,0, 
Rhizom. Chinae conc. 75,0, Cort. Chinae gr. plY. 50,0, Fruct. Anisi cont. 25,0 maceriert man 
24 Stunden mit 1250,0 Wasser, erhitzt dann einige Stunden im Dampfbad, preBt, laBt absetzen, 
dampft auf 350,0 ein, setzt 50,0 Weingeist hinzu und filtriert nach 12 Stunden. Aus 350,0 Filtrat 
bereitet man mit 650,0 Zucker 1000,0 Sirup. - Gall.: 1000 g zerschnittene Sarsaparillwurzel werden 
mit Wasser von 80° iibergossen, so daB die Droge mit Wasser bedeckt ist. Nach 6 Stunden wird 
der Auszug abgepreBt und der Riickstand in gleicher Weise noch einmal mit Wasser ausgezogen. 
Die Ausziige werden vereinigt und auf 500 g eingedampft. Mit einem dritten, nach dem Abpressen 
zum Sieden erhitzten Auszug wird ein Gemisch von je 60 g Flor. Borraginis, Flor. Rosae pallidae, 
Fo!. Sennae und Fruct. Anisi infundiert. Der AufguB wird nach 6 Stunden abgepreBt, durch
geseiht, mit dem auf 500 g eingedampften Sarsaparillwurzelauszug gemischt, das Gemisch auf 
2000 g eingedampft, mit EiweiB geklart und durchgeseiht. In der Fliissigkeit werden 1000 g Zucker 
und 1000 g Honig gelost und der Sirup soweit eingedampft, daB das spez. Gew. (heiB) 1,29 betragt. 
- Helvet.: Rad. Sarsaparill. 100 T., Ligni Guajaci 20 T., Fo!. Sennae 15 T., Cort. Sassafras 5 T., 
Fruct. Anisi 10 T. Die Spezies werden mit 50 T. Weingeist und 50 T. Wasser 36 Stunden ma
ceriert, dann werden mit dem gleichen Gemisch 600 T. perkoliert. Diese werden auf 300 T. 
eingedampft, mit 50 T. Glycerin versetzt, filtriert und hierauf noch weiter auf 100 T. eingeengt. 
Zur Bereitung von Sarsaparillsirup werden 10 T. dieses Extraktes mit 90 T. Zuckersirup gemischt. 
- Hisp.: Je 30 T. Anis, Boretschbliiten, Rosenblatter ~ d Sennesblatter (alies gepulvert) werden 
mit Weingeist (60%) 8 Stunden maceriert, dann perkoliert, bis 2000 T. Perkolat erhalten sind. 
Man destilliert den Weingeist ab, dampft auf 200 T. ein, fiilIt nach dem Filtrieren mit Wasser 
zu 360 T. auf und lost darin 640 T. Zucker. - Portug.: Extr. Sarsaparillae spirit. 50,0, Flor. 
Borraginis 20,0, Flor. Rosae 20,0, Folior. Sennae 20,0, Fruct. Anisi 20,0, Sacchari 400,0, Mellis 
depurati 300,0, Aquae ferventis quo S. ad 1000,0. Die Spezies 12 Stunden mit Wasser infundieren. 
in der Kolatur da.s Extrakt 100en, filtrieren, den Zucker heW IOsen und Honig zufiigen. 
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Apozema Sarsaparillae eomposltum. 
Ptisana FELTZ (Gal!. 1884). 

Apozeme de salsepareille compose. 
Tisane de FELTZ. 

1. Stibii sulfurati nigri pulv. 80,0 
2. Aquae destillat. 2000,0 
3. Rad. Sarsaparill. min. conc. 60,0 
4. Collae piscium 10,0 
5. Aquae dest!llat. 2000,0. 

Man kocht 1, in ein leinenes Sickchen eingeschlos· 
sen, 1 Stunde in eioem PorzellangefiJ3e mit 2, 
giellt die Fliissigkeit fort, kocht 1 im Sickchen 
mit 3-5 bis zur HiIfte ein und seiht durch. 

Decoctum Sarsaparlllae (Hisp.). 
Radicie Sarsaparillae 40,0 
Sirupi simplicis 100,0 
Aquae q. s. ad colaturae 1000,0. 

Electuarlum Sarsaparlllae compos. (F. M. Germ.) 
Rad. Sarsaparill. pulv. 25,0 
Ligu. Guaiac. pulv. 10,0 
Fo!. Senn. pulv. 
Fruct. Anis. pulv. aa 1,0 
Mell. depur. q. s. 

Essentla Sarsaparlllae (Hambg. Vorschr.) 
Sa rsaparillessenz. 

1. Rad. Sarsaparillae conc. 10,0 
2. Aquae 20,0 

Spllitus 1,0. 
1 wird Uber Nacht mit 2 stehen gelasseo, dann 

2 Stunden im Pampfbad erhitzt und die Ko
latur auf 9 Teile eingedampft. Dann setzt man 
den Weingeist zu, liJ3t absetzen und filtriert. 

II. Nach TOLLNER. 
Rad. Sarsaparillae 500,0 
Ligui Sassafras 60,0 
Spiritus diluti 1000,0 
Aquae fervidae 1000,0 
Sirupi simp!. 1000,0. 

Die drei ersten liiJ3t man 2 Tage lInter wieder
holtem UmschUtteln bei miJ31ger Wirme stehen 
und prel.lt aus. Den PreJ3rUckstand Ubergiel.lt 
man mit dem kochenden Wasser, liiJ3t 24 Stun
den stehen und prellt ebenfalls aus. Die ver
einigten Fliissigkeiten werden fiJtriert und mit 
dem Sirup vermischt. 

Rad. Liquiritiae 10,0 
Cort. Mezerei 7,0 
Boracis 4,0 
Ka!. carbonici 4,0 
Aquae fervidae 1200,0 
Kal. iodati 10,0 
Glycerini 100,0 
Spiritus 70,0. 

Die Spezies werden mit dem kochenden Wasser 
eine Stunde lang stehen gelassen. Die Kolatur 
wird auf 820 Teile eingedampft, nach dem Ab
kUhlen das Ubrige zugesetzt, absetzen lassen 
und filtriert. 

Liquor Sarsae composltus concentratus 
(Brit. 1898). 

Concentrated compound Solution of 
Sarsaparilla. 

1. Rad. Sarsaparill. conc. 1000 g 
2. Aquae destlUat. terv. (710) 5000" 

3 Ligni Guaiaci 100 " {
Radic. Sassafras 100 " 

. Cort. Mezerei 50 , 
Radic. Liquiritiae 100 " 

4. Aquae destillat. q. s. 
5. Spiritus (90 Vo!.-Ofo) 225 ccm. 

Man zieht 1 dreimal ie 1 Stunde mit '/3 von 2 aus, 
erschopft 3 durch Kochen mit 4, dampft die 
vereioigten AuszUge auf 800 ccm ein, filgt 5 
hinzu, liiJ3t 14 Tage absetzen, filtriert und bringt 
auf 1000 ccm. XhnUch zusammengesetzt sind: 
Bochet simple, Decoctum antisyphili
ticum von ARNOUD, ASTRUC, MUSITANUS 
und das Decoctum Lissabonense, Lisbon 
Diet Drink. 

Species Sarsaparlllae compos. (F. M. Germ.). 
Rad. Sarsaparill. conc. 
Rad. Ononid. conc. aa 50,0 
Lign. Guaiac. conc. 
Lign. Sassafras conc. aa 25,0. 

Species sudorlflcae Smith (Hisp.). 
Ligui Guaiaci 125,0 
Ligni Sassafras 125,0 
Radicis Liquiritiae 125,0 
Rhizom. Chinae 125,0 
Rad. Sarsaparillae 500,0. 

Extractum Speclerum sudoriflcar. Smith (Hisp.) 
Aus obigen Spezies wie Extr. Aconiti spiro Hisp. 

Ausbeute 20-22 0/0. 
Essentla Sarsaparlllae composita 

(Hambg. Vorschr.). 
Sarsaparillian. 

Rad. Sarsaparill. conc. 125,0 Vlnum Extractl de Smith (Hisp.). 
Rhiz. Rhei 40,0 Extracti Specier. Smith. Hisp. 50,0 
Ligni Sassafras 10,0 Olei Sassafras 1,0 
Ligni Guaiaci 10,0 Vini alb! 950,0. 

Antineon, ein Mittel gegen Gonorrhlie, wird nach Angabe des Fabrikanten aus 40,0 Sarsa
parillwurzel, 20,0 Burzelkraut, 10,0 Ehrenpreis, 100,0 Spiritus dilut. und 100,0 Kognak bereitet. 
Der Ortsgesundheitsrat in Karlsruhe sowie das Berliner Polizeiprasidium haben wiederholt vor 
diesem Priiparat gewarnt! 

Sarsaparillian besteht aus einer Jodkalium enthaltenden SiiBholz- und Sarsaparillwurzel
abkochung, die mit Alkohol, Zucker und geringen Mengen iitherischer Ole versetzt ist (AUFRECHT). 
Siehe auch Essentia Sarsaparillae composita. 

Sassafras. 
Sassafras officinale NEES. La uraceae-Persoideae-Litseeae. Heimisch 
im atlantis chen Nordamerika von Kanada bis Florida. Bis 30 m hoher Baum mit 
jahrlich abfallenden, ungeteilt-eiformigen oder vorn 2- oder 3lappig geteilten Blat
tern. Bliiten zweihausig, gelblich, schlaffe Doldentrauben bildend. Die beerenartige 
Frucht in der becherformig verbreiterten Achse sitzend. 
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Lignum Sassafras. Sassafrasholz. Sassafras Root. 
fras. Radix Sassafras. Lignum floridum (pavanum). 
Fenchelholz. Pavanne. 
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Bois de sassa
Sassafraswurzel. 

Die im Herbst ausgegrabenen starken, bis 20 cm dicken, iistigen, knorrigen und 
holzigen Wurzeln, mit oder ohne Rinde, im Gro.Bhandel in zylindrischen Stiicken, 
im Kleinhandel geraspelt, geschnitten oder in kleine Wiirfel zersiigt. Germ. schreibt 
nur rindenfreies Wurzelholz vor, Austr. fordert Wurzelholz mit Rinde. Die Rinde 
kommt auch fiir sich als Cortex Sassafras in den Handel, in der Schweiz ist 
nur diese, nicht das Holz offizinell. 

Das Holz ist leicht, weich, etwas schwammig, gHinzend, gut spaltbar, grob
faserig, rotlich oder bla.Bbriiunlich. Deutliche Jahresringe, das Friihjahrsholz auf
fallend poros; sehr feine, radiale, genaherte, rotliche Markstrahlen. Geruch aroma
tisch, fenchelartig, Geschmack aromatisch sii.Blich, etwas adstringierend. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Friihjahrsholz und Herbstholz deutlichunterschie
den, ersteres mit bis 160 ft im Durchmesser groBen Gelii.J3en, ihre Wande behoft-getiipfelt, oft 
mit Thyllen, im Herbstholz der Querschnitt etwa nur ein Viertel so groB. Ferner reichlich schwach
verdickte Holzfasern, diese 10-35 ft dick und schief getiipfelt. Sie enthalten, ebenso wie das 
Holzparenchym und die Markstrahlen, reichlich Starke, deren Korner einzeln sind oder aus bis 
4 Teilkornern bestehen. Die Einzelkorner messen bis 24 ft, die zusammengesetzten bis 48 ft. Die 
Markstrahlen bis 4 Zellreihen breit, bis 30 Zellen hoch. 1m Parenchym Olzellen mit farblosem 
Inhalt. 

Ve'I'liilschungen. Holz und Rinde des Stammes, die letztere hat Steinzellen und primare 
Fasern, das erstere Mark und hochstens drei Zellen breite Markstrahlen. Beide haben nur schwa
chen Geruch und Geschmack. 

Bestandteile. Xtherisches 01 (s. d.), 6-9% in der Wurzelrinde, nicht ganz 1 % im 
Wurzelholz. Harz, Fett, Gerbstoff, Gummi, Zucker. 

Aufbewah'I'Ung. In BlechgefaBen. Beim Zerschneiden darf das Holz nicht angefeuchtet 
werden, da heim nachherigen Trocknen Geruch und Geschmack lei den. 

Anwendung. Es wirkt schweiB- und harntreibend. Als Blutreinigungsmittel, bei hart
nackigen Hautauschlagen, Katarrh, Rheuma, Syphilis im AufguB (50 g: ll) fiir sich oder mit anderen 
Hblzern und Wurzeln zusammen (Species lignorum). 

Cortex Sassafras. Sassafrasrinde. Sassafras Bark. Ecorce de 
sassafras. Cortex radicis Sassafras. Fenchelholzrinde. 

Die Wurzelrinde stellt flache oder mannigfach gebogene, bis 1 cm, meist 2-5 mm 
dicke, leichte, korkartig-weiche Stiicke dar. Wo Kork vorhanden, ist die Oberfliiche 
hockerig, runzelig, rissig, wei.Blichgrau oder graubraun mit dunkleren Flecken. Die 
Innenseite dunkelrostbraun und ziemlich flach; der Bruch kurz, feinfaserig, meist 
etwas uneben, korkartig-bliitterig, die ganze Rinde leicht zerbrechlich. Geruch stark 
aromatisch, fenchelartig, Geschmack sii.Blich. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. AuBen stellenweise graue Korkschicht, die iibrige 
Binde rostbraun bis hellrotbraun, meist nur sekundii.re Binde von undeutlichen dunklen Strahlen 
durchsetzt und durch zahlreiche groBe quelgestreckte Olzellen porOs, besonders nach innen zu. 
Die Bastfasern kurz, spindeHormig, einzeln oder in kleinen Gruppen, radial oder tangential an
geordnet. Ferner Sklereiden und Schleimzellen. Die Binde ist olreicher als das Holz. 1m Rinden
parenchym neben eisenblii.uendem Gerbstoff groBkornige. zusa=engesetzte Starke. 

Zahlreiche andere Drogen fiihren den Namen Sassafras wegen des ahnlichen 
Geruches, den sie wohl einem Gehalt an Safrol verdanken: Australisches Sassa
frasholz von Atherosperma moschatum LA:BILL., brasilianisches Sassa
frasholz von Mespilodaphne Sassafras MEISTER, neukaledonisches 
Sassafrasholz von Doryphora Sassafras ENDL. Sassafrasniisse sind die 
jetzt obsoleten Pichurimbohnen von Nectandra spec. 

Oleum Sassafras. Sassafrasol. Oil of Sassafras. Essence de 
sassafras. 

Gewinnung. Durch Destillation der zerkleinerten Wurzeln von Sassafras officinale 
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NEES, mit Wasserdampf, hauptsaehlieh in Pennsylvanian, Maryland und Virginien. Die Wurzel
rinda liefert 6-9%, das Wurzelholz nieht ganz 1 % 6l. 

Eigenschaften. Gelbes oder rotlichgelbes 01; Geruch nach Safrol, Geschmack 
gewiirzig. Spez. Gew. Erganzb. 1,070-1,080 (15°), Amer. 1,065-1,077 (25°); aD +20 
bis +4°, Amer. +2 bis +4°; nD"OO etwa 1,530; S.-Z. 0; E.-Z. 1,0-2,0; lOslich in 
jedem Verhaltnis in Weingeist von 95 Vol.- Ufo und in 1-2 Vol. Weingeist von 
90 VoL-Ufo. 

Bestandteile. Seinen Gerueh verdankt das 61 dem Safrol, CloHl002 (s. u.), von dem 
es bis zu 80°/0 enthalt; weiter sind vorhanden 10% Pinen und Phellandren, 6-~0/0 d-Campher, 
0,5% Eugenol, ein Sesq uiterpen. 

VeTfiilschung. Das 61 wird in Amerika sehr oft mit Campherol verfalseht; da dieses 
dieselbenBestandteile wie das Sassafrasol enthalt, ist sein Nachweis sehr schwierig. Als "kiinstliches 
Sassafrasol" ist eine Campherolfraktion im Handel, die dasselbe spez. Gewicht hat wie Sassafrasol. 

Anwendung. Zum Parfiimieren von Seifen. Gegen Ungeziefer; es totet die Eier von 
Lausen; gegen Insektenbisse und Insektenstiche; es solI alle unangenehmen Folgeerscheinungen 
verhiiten, wenn es direkt nach dem Stich angewandt wird. 

o Safrolum. Sairol, CloHl002 oder CH2<O>CsH3' CH2• CH:CH2 [3, 4, 1], Mol.-Gew. 166, 

wird technisch nicht aus dem Sassafrasol, sondern aus dem viel billigeren Campherol gewonnen, 
in dem es in groBer Menge enthalten ist. Farbloses oder gelbliches 61, das beim Abkiihlen zu einer 
Kristallmasse erstarrt. Spez. Gew. 1,105-1,107 (15°); inaktiv; nDooo 1,536-1,540; Erstarrp. 
etwa + 11 0; Sdp. 2330. Es ist der Methylenather des m-Allylbrenzcatechins. Durch Erhitzen mit 

weingeistiger Kalilauge wird es zu Isosafrol, CH2<g>CsH3' CH: CH· CH3, umgelagert, indem 

die Allylgruppe sich in die Propenylgruppe verwandelt. Das Isosafrol liiBt sich leicht 
durch Oxydation (mit Chromsaure oder Kaliumpermanganat) in Piperonal (Heliotropin), 

CH2<g>CsH3CHO, iiberfiihren, das auf diesem Wege kiinstlich dargestellt wird. 

Mlstura Sassafras et Opll (Nat. Form.). 
Mistura Opii alkaJina. GODFREYS Cordial. i1. Olei Sassafras 1 ccm 

2. Spiritus (91 0/ 0 ) 50 " 
3. Tinctur.Opii (Amer.) 35 " 
4. Ralii carbonici 8 g 
5. Aquae destill. 500 ccm 
6. Sirup. communis (Melasse) 325 " 
7. Aquae destill. q. s. ad 1000 " 

Man lost und mischt in der angegebenen Reihen
folge und kliirt durch Absetzenlassen. 

Muc\lago Sassafras Medullae (Amer. VIII). 
Mucilage of Sassafras Pith. 
MedUllae Sassafras 2,0 
Aquae 100,0 

maceriert man 3 Stunden und seiht durch. Bei 
Bedarf frisch zu bereiten. 

Sirupus pectoralis (Nat. Form.). 
Pectoral Syrup. JACKSONS Pectoral 

(Cough) Syrup. 
Morphini hydrochlorici 0,55 g 
Olei Sassafras 0,5 ccm 
Sirupi Acaciae (Amer.) 

q. s. ad 1000,0 ccm. 

Sirupus Sassafras (Gall. 1884). 
Wie Sirop de c amomille Gall. zu bereiten. 

Species pectorales RICHTER. 
Halle'scher Brustreinigungstee. 

Ligni Sassafras 150,0 
Herbae Basiliei 
Herbae Betonicae 
Herbae Hyssopi 
Herbae Veronieae 
Folior. Melissae 
Radie. Liquirit. 
Rhizom. Polypodii 
Rhizom. Chinae 
Cortic. Citri 
Cortie. Cinnamomi 
Fruct. Amomi 
Fruet. Anisi 
Fruct. Foenicull 

ali 100,0 

ali 75,0 
50,0 
30,0 

ali 15,0. 

Satureja. 
Satureja hortensis L. Labiatae-Sa turejeae-Melissinae. Heimisch von 
Spanien bis zum Orient und Sibirien, vielfach kultiviert und aus Kulturen verwildert. 

Herba Saturejae. Bohnenkraut. Savory Wort. Herbe de sarriette. Folia 

Saturejae. Herba Cumilae sativae. Pfefferkraut. Bohnenkraut. Kolle. Sommersaturei. 
Gartenhysop. Gartenquendel. Kasekraut. Kiichenkraut. Wurstkraut. 

Die zur Bliitezeit gesammelten Blatter und bliihenden Spitzen. Der Stengel bis 20 em hoeh, 
sparrig astig, kurzhaarig, die Blatter gegenstandig, lineallanzettlieh, bis 4 em lang, kurz gestielt, 
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spitzlich, ganzrandig, a.m Rande fein gewimpert, driisig punktiert, getrocknet eingerollt. Die 
kleinen, blaBbla.uen, riitlichen oder weiBlichen Lippenbliiten einzeln oder in 3-8bliitigen Dol. 
den in den Achseln der Laubblatter. Kelch glockig, lOnervig, fiinfspaltig, die Bliiten im Schlunde 
punktiert. 

Bestandteile. A therisches 01 (s. d.), etwa 0,1 % im frischen Kraut. 
Anwendung. Als Gewiirz. 

Ahnlioh verwendet man: Satureja montana L., S. thymbra L. und S. ca
lamintha (L.) SCHEELE. 

Oleum Saturejae. BobnenkrautiiI. Das frische bliihende Kraut gibt bei der Destillation 
mit Wasserdampf 0,1 °/0 01 von kraftig aromatischem Geruch und beiBend scharfem Geschmack. 
Spez. Gew. 0,900-0,930 (15°); aD'.O + 0° 4' bis -0°56'. Es enthaIt 36-42% Carvacrol, 
C10 H1,O, Spuren eines zweiten Phenols, Cymol, C10H14, und ein Terpen. 

Scammonium. 
Convolvulus scammonia L. Convolvulaceae-Convolvuleae. Heimisoh 
im ostliohen Mittelmeergebiet bis zum Kaukasus, besonders in Kleinasien, Syrien 
stellenweise hiiufig. 

Radix Scammoniae. Scammoniawurzel. Scammony Root. Racine 
de scammonee. Purgierwindenwurzel. 

Die getrookneten Wurzeln. Die einfaohe, auBen graubraune und langsfurohige, 
im Innern marmorierte, meist gedrehte, spindel- oder walzenformige, bis 1 m lange 
und bis 5 om dioke, von den Nebenwurzeln befreite Wurzel hat oben haufig einen 
Wurzelkopf, der liber 10 om diok ist. 1m Handel meist in Quersoheiben, seltener in 
bis 15 om langen, sohweren Langsstlioken. Der Quersohnitt zeigt unter der Lupe 
~ine Anzahl dunklerer, unregelmaBig geformter, ungleioh groBer, voneinander iso
lierter Holzkorper in dem helleren Grundgewebe. Eine Grenze zwisohen Rinde und 
Holz sehr undeutlioh. Der Geruoh ist sohwaoh, oharakteristisoh der Gesohmaek 
zuerst siiB, dann bitterlioh soharf. 

Mikroskopisohes Bild. UnterderKorkschicht eineschmale, Harzzellen, Steinzellen und 
Zellen mit Einzelkristallen von oxalsaurem Kalk fiihrende Rinde. Die j,solierten GefaBbiindel des 
Holzkorpers lassen einen stark zerkliifteten, ganz oder teilweise von sekundaren Cambien um
schlossenen Holzteil und einen zahlreiche groBe Harzzellen fiihrenden Siebteil erkennen. Das 
zwischen den Biindeln liegende, den groBten Teil der Wurzel ausmachende Parenchym hat reich
lich Harzzellen, Zellen mit Kalkoxalatkristallen und solche mit kleinkorniger Starke. 

Verwechslungen. Als Radix Scammoniae mexicana, Orizab a-Wurzel, kommt 
die Wurzel von Ipomoea orizabensis LEDANOIS in den Handel. Die Eigenschaften sollen die 
gleichen sein, der Harzgehalt ist aber bedeutend groBer. 

Bestandteile. 5-12°/0 Harz (s. Resina Scammoniae), Gummi, 15% Zucker, Gerb
stoff. 

PrUfung. Zur Bestimmung des Harzgehaltes kann man in gleicher Weise verfahren, wie 
bei der PriIfung der J alapenwurzel. Der Harzgehalt guter Scammoniawurzel betragt etwa 9-10 %. 

Radix Scammoniae mexicanae, Mexikaniscbe Scammoniawurzel, Radix Orizabae, 
ist die Wurzel von Ipomoea orizabensis LEDA-NOrs. Die Wurzel enthaIt ein Harz, das dem 
Scammoniumharz ahnlich ist und wie dieses gebraucht wird. Nach POWER und ROGERSON betragt 
der Harzgehalt 14,5%. Das in dem Harz enthaltene Orizabin ist mit dem Jalapin oder Scam
monin identisch oder wenigstens diesem sehr ahnlich. Die Wurzel enthaIt ferner etwas at her i s ch e s 
01, Scopoletin = p-Methylasculetin, 3-4% Kaffeesaure (= Dioxyzimtsaure) und deren 
Methyiester, Methylathylessigsaure, Tiglinsaure, Fettsauren, JalapinoIsaure, Ipu
ranol, Phytosterin, CetyiaikohoL 

Scammonium. Scammonium. Soammony. Soammonee d'Alep. Gummiresina 
Scammoniae. Soammonium halepense. Diagrydium. 

Scammonium im eigentlichen Sinne oder Scammonium von Aleppo ist da.e durch Ein
trocknen des Milchsaftes von Con vol vulus scammonia L. gewonnene Gummiharz; Resina 
Scammonii nach einigen Pharm. da.e aus dem Gummiharz, nach anderen aus der ge
trockneten Wurzel durch Ausziehen mit Weingeist gewonnene Harz (s. Resina Scammoniae). 
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Als Scammonium werden auch noch andere Gummiharze bezeichnet, die ffu uns aber 
keine Bedeutung haben, namlich ein Scammonium von Smyrna, das nach einigen Angaben 
von Periploca secamona THBG. odeI' P. aegyptiaca RBR., Apocynaceae, nach anderen 
Angaben von nicht naher bestimmten Pflanzen stammt; Scammonium von Montpellier, von 
Cynanchum monspelianum L., Apocynaceae, aus Siidfrankreich; Mexikanisches Scam· 
monium, das durch Ausziehen del' Wurzel von Ipomoea orizabensis LED. gewonnen wird, 
und andere. 

1m Handel werden die Bezeichnungen "Scammonium" und "Scammoniaharz" vielfach 
verwechselt. Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf das natfuliche Scammonium von 
Aleppo. 

Gewinnung. Die Wurzeln der Pflanzen werden im Juni freigelegt und del' Lange nach 
angeschnitten. Del' austretende weiBe Milchsaft, del' sich an del' Luft oberflachlich dunkel farbt, 
wird aufgefangen und in der Sonne getrocknet, was mehrere Monate dauert. Da diese Art des 
Sammelns wenig ergiebig ist, erhoht man in manchen Gegenden die Ausbeute dadurch, daB man 
die Wunde kraftig mit einem Messer abschabt und so 40-50% Wurzelgewebe in den Saft bringt; 
die so gewonnene Droge ist natfulich minderwertig. 

Eigenschaften. Leicbte, unregelmaBige, sehr sprode, undurchsichtige, rauhe, eckige 
Stiicke von graubrauner, dunkelbrauner odeI' gelbbrauner Farbe, auf dem kantigen Bruch grau 
odeI' graubraun, harzartig glanzend und meist portis. Del' Geschmack ist stark unangenehm 
kratzend. Mit Wasser gibt es eine grauweiBe bis griinlichweiBe Emulsion. 

Verfiilschungen. Bei der Gewinnung wird del' Milcbsaft nicht selten mit Gerstenmehl 
versetzt, wodurch das Trocknen beschleunigt wird. Sand und Erde findet sich oft bis zu 50%' 
Auch Kunstprodukte aus Harz, Kreide, Farbstoffen u. a. werden untergeschoben. Wegen der 
haufigen Verfalschungen und starker Verunreinigung wird das Scammonium besser durch das 
Scammoniaharz ersetzt. 

Resina Scammoniae (Scammonii). Scammoniaharz. Resin of Scam
mony. Resine de scammonee. 

Ergiinzb.: 1 T. grob gepulverte Scammoniawurzel wird zuerst mit 4, dann mit 2 T. Wein. 
geist (87 Gew .. % ) je 24 Stunden bei 35-40° ausgezogen, die PreBfliissigkeiten filtriert, der Wein· 
geist abdestilliert, der Riickstand so lange mit warmem Wasser geknetet, bis dieses farblos bleibt, 
dann im Dampfbad getrocknet, bis eine erkaltete Probe sich zerreiben laBt. - Brit. laBt die Wurzel 
durch Perkolieren mittels Weingeist (90 Vol..%) erschopfen, diesen nur zum groBeren Teil abo 
destillieren, den Riickstand in Wasser eintragen, sonst wie Germ. - Amer.: 1000 g Scammonium 
(Pulv. Nr. 30) erschopft man nach 48stiindigem Macerieren mit Weingeist (92,3 Gew.· 0/0) so lange, 
bis einige Tropfen Perkolat nul' noch eine schwache Triibung in Wasser hervorrufen. Dann wird 
del' Weingeist bis zur diinnen Sirupkonsistenz des Riickstandes abdestilliert. Man mischt den 
Riickstand langsam und unter bestandigem Riihren mit 1 Liter heiBem Wasser, wascht den Nieder. 
schlag sorgfaltig mit Wasser und trocknet das Harz auf dem Wasserbad. - Gall.: 1000 g grob ge· 
pulvertes Scammonium zieht man zuerst mit 2000, dann mit 1000 g Weingeist (90%ig) je 4 Tage 
aus, behandelt die vereinigten Ausziige einige Tage mit Tierkohle, filtriert, destilliert den Weingeist 
ab und trocknet das Harz auf flachen Schalen in del' Warme. 

Bei del' Bereitung dieses Harzes sind eiserne Gerate zu vermeiden. Ausbeute bei Her. 
stellung aus del' Wurzel etwa 10%; aus gutem Scammonium 70-800/0' 

Ein graubraunes, auf dem Bruche gelbbraunes, sprodes, in Weingeist und Kalilauge voll. 
kommen losliches Harz. 

Prilfung. (Ergdnzb.) Die Losung des Barzes in Kalilauge darf beim lJber. 
sattigen mit Sauren keinen Niederschlag geben. - Wird 1 g Scammoniaharz mit 
10 ccm Wasser verrieben, soll das Filtrat nahezu farblos sein. - Beim Verbrennen 
darf es hochstens 1 Ofo Asche hinterlassen. 

BOURDIER stellt an das Harz folgende Anforderungen: Smp. 118-122°, Wassergehalt 
hOchstens 30%, Aschengehalt hochstens 0,25%, in Ather unlosliche Anteile hochstens 5%. Saure· 
zahl mindestens 21, Verseifungszahl mindestens 235. Drehung einer weingeistigen Losung (4: 100) 
im 200·mm·Rohr -20 bis -23,5°. 

Bestandteile. Nach F. B. POWER und H. ROGERSON besteht das Scammoniaharz zum 
graBen Teil aus Glykosiden und Methylpentosiden del' Jalapinolsaure und ihrer Methyl. 
ester, ferner enthiilt es Scopoletin (Glykosid) und 3,4.Dioxyzimtsaure und geringe Mengen 
atherisches 61. In dem im Ather loslichen Anteil des Harzes wurden nachgewiesen: Tiglin. 
saure, Valeriansaure, Jalapinolsaure und Jalapinolsauremethylester. 

Anwendung. Zu 0,05-0,15 als Laxativum, groBere Gaben als drastisches Purgans, 
doch soll die Wirkung unsicher sein. GroBte Einzelgabe 0,2 g, Tagesgabe 0,5 g. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, kiihl, vor Licht geschiitzt. 
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Resina Scammoniae alba. Weilles Scammonium, Patent-Scammony, erhalt man 
durch genaue Neutralisation der weingeistigen LOsung des Scammoniaharzes oder des weingeistigen 
Scammoniaauszuges mit verd. Schwefelsaure, Abfiltrieren der farblosen Fiilssigkeit, Abdestil
Heren des Weingeistes und Trocknen des fast weillen Rilckstandes. 

Tinctura Scammonii. Teinture (Alcoole) de scammonee. - Gall. 1884: Aus 1 T. 
Scammonium und 5 T. Weingeist (80Ofgig) durch lOtagige Maceration. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Eleetuarlum Seammonli (Form. Brit.). 
Confectio Scammonii. 

Scammonii 
Rhizom. Zingiber. 
Sirup. Sacchari 
Mellis depurati 
Olei Carvi 
Olei Caryophyllor. 

3,0 
1,5 
4,5 
2,2 

gtts. IV 
gtts. II. 

Electuarlum Scammonli composltum. 
Diaphoenix. Electuarium purgativum 

de HAUTESIERK. 

Eine Mandelemulsion, mit Gewiirzen, Zucker und 
Honig zur Latwerge verarbeitet, mit 2,5 0/ 0 
Scammonium und 5 0/ 0 Jalapenpulver. 

Emulslo Scammonlae. 
Lac (Mixtura) Scammonii. 

Resin. Scammon. 
Sacchar. alb. 
Aquae Laurocer. 
Lactis vaccini 

Brit. Gall. 
0,25 albae 0,75 

200,0 

20,0 
10,0 

170,0. 

Pilulae Colocynthldls composltae (Nat. Form). 
Pilulae Cocciae. Cochia Pills. 

Extract. Colocynth. (Amer.) 1,1 g 
Aloes purifieatae 13,0 " 
Resinae Scammon. 13,0" 
Olei Caryophyllor. 1,5 ccm. 

Fiir 100 Pillen. 

Pilulae Scammonli composltae (Brit. 1898). 
Compound Scammony Pills. 
Resin. Scammon. 
Resin. J alapae 
Sapon. animaIis 
Tinctur. Zingiber. 

Man bringt im Dampfbad 

li.li. 25g 
75 ccm. 

zur Pillenkonsistenz. 

Pilulae trlplices JOHN W. FRANCIS 
(Nat. Form.). 

FRANCIS Triplex Pills. 
Aloes purificat. 
Scammonii 
Massae Hydrargyri (Amer.) 
Olei Crotonis 

aa 5,5 g 
0,32 ccm 

1,6 " 
q. s. 

Olei Carvi 
Tinct. Aloes et Myrrhae 

Man formt 100 Pillen. 

Piluies DE BOISSY (Antw. Ap.-V.). 
Pllules savonneuses. 

Resin. Scammoniae' 
Sapon. medicati 
Cart. Caseal. sagrad. pulv. aa 0,05 
Podophyllini 
Extract. Belladonnae ali. 0,01 

pro dosi. 

Pulvls Scammonll antlmonlalls. 
Pulvis Cornaeehini. Pulvis Warwick. 

Pulvis de tri bus. Pulvis basilicus. Cer
berus triceps. Pulvis trium dia bolorum. 

Poudre cornaehine. 
Scammonii 
Tartari depurati 
KaJii stibici 

Divide in part. aeq. X. 
aa 1,0. 

Pulvls Scammonll composltus 
Compound Powder 

Resin. Scammoniae 
Tuber. Jalapae 
Rhizom. Zingiberis 

of Scammony. 
Bri t. Portug. 

100,0 50,0 
70,0 40,0 
15,0 10,0. 

Scammon,lae Tabellae cum Chocolata (Belg.). 
Tablettes de scammonee au chocolat. 

Choeolat purgatif. 
Resinae Scammonii 20,0 
Chocolatae 180,0. 

M. f. pastill. 100. 

Scilla. 
Urginea maritima (L.) BAKER (Scilla maritima L., Urginea Scilla 
S'l'EINHEIL). Liliaceae-Scilleae. Meerzwiebel. Heimisch in den Kiisten
gebieten der Mittelmeerlander von den Kanaren bis Syrien. Die Pflanze entwickelt 
aus der Zwiebel, die z. T. iiber den Boden hervorragt, zuerst 10-20 breite, lanzett
liche, graugriine Blatter, denen dann im Herbst der bis 1 m lange Bliitenschaft folgt, 
an dem in der Achsel lanzettlicher Deckblatter die weiBen, griingekielten Bliiten 
folgen, die auf dem Riicken der Perigonzipfel einen spornartigen Hocker haben. 

Bulbus Scillae. Meerzwiebel. Squill. Bulbe de scille. Bulbus 
Squillae 
marina. 

(Pancratii veri, Urgineae). Bulbus rusticus (tunicatus). Cepa 
Radix Scillae albae (ru brae). Rattenzwie bel. 

Die Zwiebel ist dick, birnformig, wird bis 21/2 kg schwer und erreicht 30 cm 
Durchmesser. Sie besteht aus der wenig bewurzelten, kurzen Achse, dem "Zwiebel
kuchen" und zahlreichen Zwiebelschalen, von denen die auLleren trocken, die inneren 
dick und fleischig sind, sie umschlieLlen die neue Knospe. Man unterscheidet eine 
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rotliche oder braunliche Sorte aus Algerien, Sudfrankreich und Kalabrien und eine 
weiBe aus Griechenland und Malta. 

Gebrauchlich sind die nach Entfernung der au.i3eren trockenen, braunroten, 
papierartigen und der innersten sehr fleischigen und schleimigen Schuppen ubrig 
bleibenden mittleren, fieischigen, klebrig-schleimigen, 2-4 mm dicken Schalen, in 
Quer- und Langsstreifen geschnitten und getrocknet. 6 Telle frische Zwiebeln geben 
1 Teil trockene. Die gelblich-weiBen (Austr. rotlichen), hornartigen, durchscheinenden 
Stucke brechen fast glasig. Getrocknet ohne Geruch, von ekelhaftem, sehr bitterem, 
scharfem und schleimigem Geschmack. 

M i k r 0 s k 0 pis c h e s B il d. Die Zwie belschalen bestehen zwischen den Epidermen, die beide 
Spaltoffnungen haben, aus ziemlich groBzelligem, starkefreiem Pa.renchym, durchzogen von 
achwachen GefaBbiindeln. 1m Parenchym Schleim und in zahlreichen Zellen desselben Biindel 
von Oxalatraphiden von einer Schleimhiille umgeben, die eine Lange von 1 mm erreichen konnen. 
1m Parenchym der roten Form ein rotlicher Farbstoff, der dem Anthocyan na.he steht. Um die 
GefaBbiindel finden sich zuweilen sparliche Starkekornchen. 

Pul v er. Hauptsachlich Fetzen von Pa.renchymgewebe a.us ziemlich groBen, verwischt 
polyedrischen, fast kugeligen, diinnwa.ndigen, schleimfiihrenden Zellen; bis I mm lange und bis 
0,02 mm breite Kristallnadeln, meist noch zu Ra.phidenbiindeln zusa=enhangend, freiliegend 
oder in Schleim eingebettet im Pa.renchymgewebe. Stiicke der Epidermis aus tafelformigen Zellen, 
hie uud da mit Spaltoffnungen; Fra.gmente sehr zarter GefaBbiindpl, in der Umgebung derselben 
zuweilen einige Starkekorner. Keine Sklerenchymfasern. 

Verwechslungen. Die Meerzwiebel solI mit der Zwiebel der am Kap heimischen und viel
fach kultivierten Eucomis puncta.ta L'H:EJR. verwechselt werden. 

Die vielfach als "Meerzwiebel" kultivierten Pflanzen, deren Blatter gegen Brandschaden a.n
gewendet werden, sind Ornithoga.lum-Arten, wie O. caudatum, O. altissimum. 

Pulve'I'Ung. Die Droge laBt sich nach volligem Austrocknen iiber Kalk oder im Trocken
schrank pulvern, am besten bei trockenem Wetter. Das Pulver muB sofort in kleine Flaschen 
abgefiillt werden, deren Stopfen mit Paraffin gedichtet werden. Das Pulver soll weiB gain (Germ.), 
nach Helv. und AU8tr. fleischrot bis weinrot. 

Priifung. 1m Pulver diirfen nur vereinzelte kleine Starkekorner enthalten sein. Der Aschen· 
gehalt darf hbchstens 5 Ufo betragen. 

Bestandteile. Nach E. MERCK (1879): Scillipikrin, ein gelblichweiBes, hygroskopisches 
Pulver von bitterem Geschmack. Scillitoxin, ebenfalls amorph, unloslich in Wasser und Ather, 
lOslich in Alkoho1. Mit konzentrierter Schwefelsaure rot, dann braun, mit Salpetersaure schwach 
rot, dann orangegelb und griin. Scillin, kristallinisch, schwerloslich in Wasser, leichter in Alkohol 
und kochendem Ather. MitSalpetersaure gelb, beim Erhitzen dunkelgriin. Nach E. V.JARMENSTEDT 
ist der wirksame Bestandteil ein Glykosid: Scillain, da.s sich in konzentrierter Salzsaure mit 
roter Fa.rbe lost. Ferner enthalt die Droge ein Kohlenhydrat Sinistrin, (CaH100 5)n, und ein iibel· 
riechendes 01. Die Menge des Calciumoxalates in der bei 100° getrockneten Droge betragt 3%. 
Asche 4---50f0. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, iiber Kalk gut nachgetrocknet, vor Feuchtigkeit ge
schiitzt. 

Anwendung. Meerzwiebel wirkt auf das Herz, verursacht Pulsfrequenz, Steigerung des 
Blutdrucks und Vermehrung der Diurese. E:erner wirkt sie brechenerregend und expektorierend. 
Scillitoxin ist Herzgift, Scillipikrin wirkt weniger energisch auf das Herz, Scillin bewirkt Erbrechen 
- die frische Zwiebel wirkt ortlich reizend. - Die rote Zwiebel soll wirksamer sein als die weiBe. 
Innerlich zu 0,05-0,2 steigen bis zu 0,5 in Pillen, seltener Pulvern; in Aufgiissen (2,0-5,0:200,0), 
weinigen Ausziigen, haufig in Verbindung mit Digitalis. GroBte Einzelgabe 0,5, groBte Tages
gabe 1,5 (Helv.). 

GroBte Gabe fUr Tiere: Pferde und Rinder 5,0-10,0, Schafe und Ziegen 1,0-2,0, Hunde 
0,2-0,5, Katzen 0,1 (FRoRNER). 

Pulver mit Scilla sind in Wachskaspeln, Pillen mit Pulvis oder Extract. Scillae in Stopsel
glasern zu verabfolgen. 

Getrocknete Meerzwiebel ist in Deutschland dem freien Verkehr entzogen. Als stark
wirkendes Mittel sollte man sie samt ihren Zubereitungen nur gegen arztliche Verordnung ab
geben; gesetzlich ist dieses jedoch nur fiir das Extrakt im Bereiche der AU8tr., fiir das Extrakt 
und die Tinkturen im Bereiche der Germ. vorgeschrieben. 

Bulbus Scillae recens, frische Meerzwiebel, findet Verwendung zur Herstellung 
sogenannter giftfreier Vertilgungsmittel fur Rattell. Aus den frischen Zwiebeln 
formt man Rattenkuchen, indem man sie durch eine Fleischhackmaschine gehen 
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laBt, mit Fleisch- oder LeberwUIst und Mehl zu einem Teig verarbeitet, diesen wie 
Pfannkuchen mit Fett backt und mit Zucker bestreut. Die ausgelegten, fiir andere 
Haustiere unschadlichen Kuchen werden von den Nagern begierig gefressen und 
wirken vorziiglich. 

In Griechenland dient die frische Zwiebel ZUI Gewinnung von Branntwein. 
Aufbewahrung. Die frischen Meerzwiebeln lassen sich wie gewbhnliche Zwiebeln an 

einem trockenen art oder in Sand eingeschlagen ziemlich lange aufbewahren. 1m Friihjahr kann 
man sie in den Garten oder in Topfe in sandige Erde pflanzen. Gelegentliches BegieBen mit 
schwacher Kochsalzlosung (etwa 30/ 0) ist fiir das Wachstum vorteilhaft. 

Acetum Scillae. Meerzwiebelessig. Vinegar of Squill. Vinaigre 
(Acetole) de scille. Acetum scilliticum. 

Bei der Bereitung dieses Praparates ist zu beachten, daB die geschnittene Meerzwiebel des 
Handels oft noch bis zu 10% Feuchtigkeit enthalt. Dieselbe ist deshalb vor der Wagung nochmals 
scharf zu trocknen. Ferner muB die Extraktion kalt und ohne scharfes Pressen geschehen; andern
falls gelangen zuviel Schleimstoffe in den Auszug. wodurch die Klarung desselben sehr erschwert 
wird. -

Germ. 5: 5 T. getrocknete. mittelfein zerschnitteneMeerzwiebel. 5T. Weingeist(87 0/oig). 9T. 
verd. Essigsaure (30%). 36 T. Wasser laBt man 3 Tage stehen. preBt gelinde aus. laBt 24 Stunden 
stehen und filtriert. 10 ccm Bollen 7.5-8.5 ccm n-Kalilauge neutralisieren. - Amer.: 100 T. 
gepulverte Meerzwiebel maceriert man 7 Tage mit 900 ccm verd. Essigsaure (6%)' koliert und 
bringt durch Nachwaschen mit der gleichen Essigsaure auf 1000 ccm. Man erhitzt nun zum Sie
den. filtriert die heiBe Fliissigkeit und stellt nach dem Erkalten durch verd. Essigsaure das Vo
lum von 1000 ccm wieder her. 

Nach dem Verfahren der Germ. lassen folgende Pharmakop1ien den Meerzwiebelessig her
stelleD: 

Austr. Belg. Dan. Hisp. Helvet. Hung. Ita!. Japon. Neder!. Port. Norveg. 
Meerzwiebel 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Weingeist 10 100 10 10 10 10 10 10 10 
Essigsaure bzw. Essig1 ) 17 9 20 100 15 30 100 15 90 100 20 
Wasser 73 70 75 60 75 70 

Gall.: EiDe Maceration von 100 g fein zerschnittener Meerzwiebel mit 20 g Eisessig und 980 g 
Weinessig (60/0) wird nach 8 Tagen abgepreBt. filtriert und in gut verschlossenen Flaschen auf
bewahrt. 

Meerzwiebelessig ist eiDe klare. gelbliche Fliissigkeit. Spez. Gew. 1.015-1.020 (Hung.). 
1.02-1.025 (Germ.). 

Aufbewahrung. Vorsichtig, kiihl und vor Licht geschiitzt. 
Extractum Scillae. Meerzwie belextrakt. Extrait de s cille. - Erganzb.: 1 T. 

mittelfein zerschnittene Meerzwiebel zieht man 4 Tage mit 2,5 T. verd. Weingeist (60%ig) aus, 
preBt abo zieht den Riickstand 2 Tage mit 1,5 T. verd. Weingeist aus, preBt wieder ab und dampft 
die vereinigten. nach dem Absetzen filtrierten Ausziige zum dicken Extrakt ein. Ausbeute 
35-40%, - Austr.: Aus zerschnittenen Meerzwiebeln wie Extractum Belladonnae zu bereiten.
Belg.: Ein trockenes, mit Weingeist (70 Vol.-%) bereitetes Extrakt. Das Eindampfen hat bei 
hochstens 60° zu geschehen. - Oroat.: Wie Extr. Belladonnae. - Gall.: Mit 60 0/oigem Weingeist 
wie Extr. Aconiti. - ltal.: Wie Extr. Absynthii hydroalcoholic. - Portug.: 1000 T. grob gepul
verte Meerzwiebeln werden 5 Tage mit 4000 T. und darauf nochmals 5 Tage mit 2000 T. Wein
geist (65%) maceriert. Von den PreBfliissigkeiten destilliert man 1/3 ab und dampft zu einem 
weichen Extrakt ein. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Extractum Scillae f1uidum. Fluidextract of Squill. - Amer.: 1000 g gepulverte 

(Nr. 20) MeerzwiebellaBt man mit einer geniigenden Menge einer Mischung aus2 Liter Weingeist 
(92.3 Gew._ % ) und 1 Liter Wasser 2 Stunden quellen. fiillt dann ohne Pressen in einen Perkolator, 
gieBt von der Mischung auf und laBt 48 Stunden stehen. Nach dem ersten und zweiten gewonnenen 
Liter Perkolat unterbricht man jedesmal 12 Stunden die Perkolation. 1m Ganzen werden 5 Liter 
Perkolat aufgefangen und diese bei moglichst gelinder Warme bis auf 800 ccm eingeengt. Der er· 
kaltete Riickstand wird unter Umriihren mit 2 Liter Weingeist (92,3 Gew.- %) versetzt und 12 Stun
den ruhig stehen gelassen. Dann gieBt ma.n die oben stehende Fliissigkeit von der sirupartigen 
Fliissigkeit ab und spiilt diesen 2mal mit je 300 ccm einer Mischung aus 4 Volum Weingeist (92.3 
Gew.-%) und 1 Volum Wasser durch ein Filter nacho Die so gesammelten alkoholischen Fliissig. 

1) Die zu verwendende Essigsaure enthalt nach Austr. 30%. Belg. 6%. Dan. 25%. Hisp. 6%. 
Japon. 36%. Helvet. 30%. Hung. 20%. ltal. 6%. Nederl. 6%. Norveg. 25%. Portug. 20% reine 
Essigsaure. 
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keiten werden gemischt, (durch Destillation) auf 800 ccm eingeengt und mit verdiinntem Weingeist 
(41,5 Gew.-DJo) auf 1 Liter aufgefiillt. 

Oxymel Scillae (Urgineae). Meerzwiebelhonig. Oxymel of Squill. Mellite de 
vinaigre scillitique. Oxymel scillitique. - Bei der Herstellung dieses Praparates sind aIle 
metallenen Geratschaften (vornehmlich Kupfer!) strengstens zu vermeiden. Am einfachst{>n wird 
es nach Germ. 5, Dan., Bi8p., [tal. u. Japon. erhalten, indem man 1 T. Meerzwiebelessig mit 2 T. 
gereinigtem Honig mischt und die Mischung auf 2 T. eindampft. - AU8tr.: 1 T. Meerzwiebelextrakt, 
1 T. Essigsaure, 98 T. gereinigter Honig. - Brit.: 200 ccm Acetum Scillae werden mit 500 ccm 
Mel. depuratum gemischt. - Gall.: 500 g Meerzwiebelessig (Gall.) wird mit 2000 g Honig in einer 
Porzellanschale eingekocht, biB die siedende Fliissigkeit das spez. Gew. 1,26 hat. Mit Papier klaren 
und kolieren. - Helv.: 3 T. Meerzwiebelessig, 3 T. Zucker, 4 T. gereinigter Honig werden in ge
schlossenem GefaBe bis zur Aufliisung erwarmt und filtriert. - Hung.: 3 T. Extr. Scillae, 86 T. ge
Teinigter Honig, 10 T. Weingeist, 1 T. Essigsaure. - Nederl.: Unter Vermeidung jeder Erwarmung 
werden gemischt bzw. gelost: 50 T. Acetum Scillac (Nederl.), 25 T. gereinigter Honig und 25 T. 
Zucker. - Pcrrtug.: 20 T. Meerzwiebelessig, 80 T. gereinigter Honig. - Suec.: 1 T. Meerzwiebel wird 
mit 2 T. Essigsaure und 8 T. Wasser 3 Tage maceriert und die Kolatur mit 30 T. Honig auf 30 T. 
eingedampft. - Eine klare (teils Bchwach triibe) gelbbraune Fliissigkeit. Spez. Gew. 1,32 (Ital.). 

Sirupu8 Scillae (acidulu8). Meerzwie belsirup. - Amer.: 800 g Zucker lost man in 
450 ccm heiBem, filtriertem Meerzwiebelessig und bringt nach dem Erkalten mit Wasser auf 
1000 ccm. - Brit.: 650 g Zucker, 175 ccm Meerzwiebelessig, Wasser ad 1000 g. - Croat.: 2 T. Meer
zwiebelextrakt werden in 3 T. Essigsaure (96%) und 4 T. Essig gelost, mit 320 T. Zuckersirup ver
setzt und mit Zuckerfarbe honiggelb gefarbt. - Ncrrveg.: 35 T. Meerzwiebelessig und 100 T. Zucker
sirup werden auf 100 T. eingedampft. Spez. Gew. 1,31-1,33 (Norv.). 

Tinctura Scillae. Meerzwiebeltinktur. Tincture of Squill. Teinture (Alcoole) de 
scille. - Wird nach allen Pharmakop6en durch Maceration mit verd. Weingeist 1+5 bereitet. 
Nur Amer. laBt 1: 10 mit einer Mischung aus 3 Volum Weingeist (92,3 Gew.-%) und 1 Volum 
Wasser perkolieren. - Eine gelbe, sehr bitter schmeckende Tinktur. - Spez. Gew. 0,940-0,950. 
Trockenriickstand mindestens 10% (Belg.). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Vinum Scillae (scilliticum). Meerzwie belwein. Yin (Oenole) de scille. Yin 

scillitique. - Pcrrtug.: 1 + 10 durch Maceration mit WeiBwein. - Ex tempore: 2,0 Extr. 
Scillac, 98,0 Yin. Samos. 

Vinum Scillae compo8itum. - Pcrrtug.: 8 T. Meerzwiebelpulver, 7 T. Jalapenpulver, 15 T. 
Kaliumnitrat werden 10 Tage mit 100 T. Weingeist (90%) und 900 T. WeiBwein maceriert. 

Pilulse Scillse composltae (F. M. Germ.). 
Resin. Jalappae 
Scammonii 
Bulb. Scill. pulv. 
Extr. Rhei compos. 
Spiritus 

Zu 40 Pillen. 

(Brit.). 

M 24 
2:0 
4,8 

q. s. 

Compound Squill Pills. 
Ammoniaci pulv. 20,0 
Bulbi Scillae .. 25,0 
Rhlzom. Zingiber. pulv. 20,0 
Saponis duri pulv. 15,0 
Syr. Glueosi q. s. (20,0) 

Pulpa e Bulbo Scillae (Gall. 1884). 
Pu Ipe de sci lie. 

Man schabt die Zwiebeln auf einer Reibe und 
treibt den Brei durch eln Haarsleb. 

Pulvla dluretlcus (Form. Bero!.). 
Bulbi SciJIae pulv. 
Folior. Digitalis .. M 0,05 
Cort. Cinnamoml.. 0,15 
Boracis 0,5 
Tartari depurati 1,0 
Olei Juniper! gtts. II. 

Dent. ta!. dos. X. ad chart. cerat. Tligilch 2-3 
StUck. 

Pulvls Sclllae (F. M. Germ.). 
BUlb. Scill. pulv. 0,06 
Rhizom. Calami 
Natr. carbon. siee. lill. 0,35 
Elaeosaeehar. Juniperl 2,0. 

Tal. Dos. VI. ad chart. eerat. 

Sirupus Chondri composltuR (Nat. Form.). 
Compound Syrup of Chondrus (of Irish 

Moss). 
1. Carrageen 1,0 g 
2. Aquae destiJI. 60,0 ccm 
3. Aquae fervidae 60,0 .. 

4 Extract. Scillae" ,,16,0 {
Extract. Ipecac. fluid. (Amer.)l,O " 

. Extract. Senegae " ,,16,0 
Tinct. Opii camphorat. .. 28,0 

5. Talci purificati 15,0 " 
6. Aquae destillat. 325,0 " 
7. Sacchari 650,0 g 
8. Aquae destill. q. s. ad 1000,0 ccm. 

Man bereitet aus 1 und 2 durch Macerieren, dann 
'1. stUndiges Erhitzen im Dampfbad, Durch
seihen und Nachwaschen mit 3 einen Schleim. 
ferner durch Mischen von 4 mit 5 und 6, Ab
setzenlassen und Filtrieren elne klare Li:isung; 
man miseht beide FIUssigkeiten, lOst 7 und 
bringt durch N aehwaschen des Filters mit 8 
auf 1000 cem. 
Sirupus pectoralls scllllticus 

Olei Amygdalarum 
Gummi arablci 
Sirup. Rhei 
Sirup. Rhoeados 
Oxymell. Scillae 

M. f. Emulslo. 

(F. M. Germ.). 
10,0 
q. s. 

M 30,0. 

Sirupus Sclllae composltu8. 
Compound Syrup of Squill (Amer.). 

1. Extract Scillae fluidl (Amer.) 80,0 cem 
2. Extract. Senegae fluidl(Amer.) 80,0 " 
3. Tartar! stibiatl 2,0 g 
4. Aquae destlllat. 10 ccm 
5. Sirupis simp!. q. s. ad1000 .. 

3 wird in 4 heW gelOst und mit 750 cem von 5 ge· 
mlscht, 1 und 2 zugeffigt und mit 5 auf 1 Liter 
aufgefiillt. 
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3 Tage 

Dresd. Vorschr. 
Cort. Cinnamom. 
Rhiz. Zinglber. 
Aceti Scillae 
macerieren. 1m Filtrat 
Sacchari 

5,0 
5,0 

100,0. 
werden 
150.0. 

Species dluretlcae (Hung.). 

geliist 

BUlbi Scillae SiCcatl concis. 15,0 
Fruct. Juniperi contusi 30,0 
Radicis Ononidis concis. 30,0 
Rhizomae Graminis concis. 30,0 
FoJiorum Sennae concis. 15,0 
Herbae Equiseti concis. 30,0 
Herbae Leonuri Janati concis. 60,0. 

Tlnctnra Sclllae kalina (Erganzb.). 
BUlbi SciIJae conc. 16,0 
Kali caustici 2,0 
Spiritus diJuti (60'/0) 100,0. 

Vlnum Sclllae compositum. 
Vinum diureticum. Harntreibender Wein. 
Meerzwiebelwein. Oenola de scille 
compose. Yin diuretique amer de la 

Charita. F. M. Germ. 
BUlb. Scill. 
Cort. Aurant. Fruct. 
Rhizom. Calam. 

Fruct. Junip. 
Rad. Ononid. 
Yin. Xerense 

Helvet. 
Bulbi SciIJae (II) 

aa 1,5 
150,0. 

Cortic. Aurantii fructus (II) 
Fructus Juniperi (I) 

10,0 
10,0 
15,0 

Herbae Absinthii (II) 
Radicis AngeJicae (III) 
Rhizomae Calami (III) 
Yin. meridiani austerni 

Durch Maceration zu berelten. 
Gallica. 

Radic. AngeJicae 
Radic. Vincetoxici 

5,0 
5,0 
5,0 

1000,0. 

Bulbi SCillae aa 15,0 
Cort. Chinae rubrae 
Cort. Winterani aa 60,0 
FOl. Mehssae 
Herb. Absinthii aa 30,0 
Fruct. Juniperi 
Macidis aa 15,0 
Cort. Citri recent. 30,0 
Spiritus (60 0/,) 200,0 
Vini albi 4000 ccm. 

Man maceriert 10 Tage, prellt und filtriert. 
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FINNS Wassersuchtspulver enthalt nach Angabe des Fabrikanten: Fol. Uvae ursi, Herb 
Aquaticae, Theocin-Natr. acetic., Fruct. Cynosbati, Herb. Urticae, Herb. Herniariae, Hexa
methylentetramin. 

Thymomel Scillae ist ein mit Essig schwach angesauerter Honig, der in 100 T. die Ex
traktivstoffe von 0,35 T. Bulbus Scillae und 13,3 T. Herba Serpylli enthii.lt. 

ZIETHENS Pulver gegen Wassersucht nach Dr. WENDLAND soll bestehen aus 15 T. 
Extract. Ononidis, 10 T. Extr. cort. Sambuci, 15 T. Arum maculat., 5 T. Scilla maritima, 10 T. 
Natr. sulfuric. sico_ und 10 T. Kal. sulfuric. pulv. 

Scolopendrium. 
Scolopendrium vulgare SMITH (Scolopendrium officinarum SWARTZ). 
Polypodiaceae-Asplenieae-Aspleninae. Heimisch auf der nordlichen 
Halbkugel. 

Herba Scolopendrii. Hirschzungenkraut. Hart's Tongue. Herbe de scolo
pendre. Folia linguae cervinae (Phyllitidis). Rindszungenkraut. Zungenfarnkraut. 
Steinfarnkraut. 

Die getrockneten Wedel. Diese sind ungeteilt, bis 60 cm lang, 3-4 cm breit, kurz gestielt, 
aus herzfbrmiger Basis lanzett-zungenfbrmig, zugespitzt, meist ganzrandig, am Rande oft etwas 
wellig. Stiel und Unterseite der Spindel mit Spreuschuppen. Sori lineal und seitenstandig, immer 
zwei derselben einander genahert, das eine auf dem vorderen Aste eines Seitennerven, das andere 
auf dem hinteren Aste des folgenden sitzend, die Indusien an den einander zugekehrten Ran
dern £rei. Der Geruch ist widrig, der Geschmack siiBlich, adstringierend. 

Anwendung. In der Volksmedizin bei Lungenkrankheiten, als Diuretikum und Dia
phorctJkum. 

Scopolia. 
Scopoliacarniolica JAQUIN (Sc. atropoides BERCHT. et PRESL, Hyoscyamus 
Scopolia L.). Solanaceae-Solaneae-Hyoscyaminae_ Heimisch im 
ostlichen und siidostlichen Europa, nordlich bis Krakau, siidlich bis Istrien. 

Rhizoma Scopoliae carniolicae. Scopoliawurzel. Scopolia Root. Walkenbaum· 
wurzel. Europaische Scopoliawurzel. 

Das Rhizom zeigt horizontaien, cylindrischen Wuchs, ist mehr oder weniger gekriimmt 
und an den Seiten von oben nach unten zu etwas abgeflacht. 1m Handel meist in bis 10 cm langen 
und bis 1,5 em und dickeren, haufig auch langs in zwei Teile gespaltenen Stficken. Die Farbe 

Hager, Handbuch II. 43 
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auBen grau oder hell- bis dunkelbraun, auf del' Bruchflii.che grauweiB. Das Rhizom ist durch die 
besonders auf der Unterseite hervortretenden Einschniirungen geringelt; einzelne Glieder sind 
schwach knollig verdickt und von zahlreichen Langsfurchen durchzogen. Oberseits zahlreiche 
Sten!telnarben. Geruch eigenartig narkotisch, der Geschmack zunii.chst siiBlich, dann bitterlich 
und kratzend. 

Lupenbild. Querschnitt. Der ovale, gelblich-weiBe Querschnitt zeigt eine diinne, in 
der Nahe des dunkelbraunen Cambiumringes undeutlich radial gestreifte Rinde. 1m Holzkorper 
einzelne in radialer Richtung angeordllete, gelbliche GefaBbiindelchen, die sich gegen den Cam
biumring zu kurzen, feinporiisen Holzstrahlen verdichten. Altere verholzte Rhizome mit deut
licher Sonderung in gelbliche, feinporose Holzstrahlen und breite, weiBliche Markstrahlen. Mark 
ist hii.nfig, fiihrt gewohnlich mehrere kleine GefaBbiindel, oft ist dasselbe zerstiirt. 

Mlkroskopisches Bild. Der Wurzelstock zei!!t nahezu denselben Bau wie die Bella
donnawurzel. Bei der an GroBe den Starkekomern der Belladonnawurzel entsprechenden Starke 
sind durchschnittlich grbfiere Korner hii.ufiger. 

Bestandfeile. Hyoscyamin, A tropin und Scopolamin (Hyoscin). Das erstere 
herrscht VOl'. Die Gesamtmenge der Alkaloide betragt etwa 0,4-0,5%' 

Aufbewahrung. V orsich tig. 
Anwendung. Wie die Belladonnawurzel in Form von Extrakt, Pilaster, Tinktur und Salbe. 

In Pulverform zu 0,3-0,4 g taglich gegen das Zittern bei SchiitteUahmung (Paralysis agitans). 
Zur Gewinnung del' Alkaloide. 

Folia Scopoliae carniolicae. ScopoJiabliitter. Scopolia Leaves. Walkenbaum
blatter. 

Die sorgfaltig getrockneten Bliitter. Diese gleichen im Aussehen den BeUadonnablattem 
ganz auBerordentlich; sie sind schmal-Ianglich, nach oben breiter, oval-liinglich bis breit lanzett
lich, in den Blattstiel verschmiilert, bis 18 cm lang, ganzrandig, kahl, sehr diinnhiiutig, heUgriin, 
ohne weiBe Punkte. Das beste Erkennungsmittel gegeniiber den Belladonnablattem sind die 
Friichte, die sich zuweilen in del' Droge finden. Die Frucht von Belladonna ist eine saftige zwei
fiicherige Beere mit vielen kleinen grubigen Samen und mit tief fiinfspaltigem, persistierendem 
Kelch. Bei Scopolia camiolica ist die Frucht eine mit Deckel aufspringende zweifacherige Kapsel 
von 1 cm Durchmesser, von dem hellgriinen, diinnen, vergroBerten Kelche vollstandig eingehiillt. 
Die zahlreichen Samen sind hellbraun, etwas nierenfiirmig, hockerig, von 2-2,5 mm Lange. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermiszellen beiderseits mit wenigen ausgepriigten 
Cuticularstreifen, Spaltoffnungen nul' auf del' Unterseite, nicht auch auf del' Oberseite. Calcium
oxalat wie bei Belladonna. Es fehlen die fiir Belladonna ziemlich charakteristischen verschiedenen 
Haare, nul' ganz ausnahmsweise findet man einzelne Epidermiszellen emporgestiilpt, und del' empor
gestiilpte Teil erscheint dann verdickt = Papillen. Bei Belladonna kommen behoftgetiipfelte 
Tracheen VOl', be; Scopolia nicht. 

Bestandteile. Die Blatter enthalten die gleichen Alkaloide wie die Wurzel, abel' in ge
ringerer Menge. 

Aufbewahrung. V orsich tig. 
Anwendung. Wie Belladonnablatter. 

Scopolaminum siehe Bd. I, S. 652. 
Extractum Scopolae. Extract of Scopola. - Amer. VllI: Ein Extrakt von Pillenmassen

Konsistenz, das aus Fluidextractum Scopolae (Amer. VIII) wie Extract. Rhei (Amer.) bereitet 
wird. Auf den vorgeschriebenen Alkaloidgehalt von 1,4% wird es mit Milchzucker eingestellt. 
- Japan.: 1,0 Rad. Scopoliae gr. pulv. wird mit einer Mischung aus je 2,0 Spiritus dilutus und 
Aqua 3 Tage lang maceriert. Dann preBt man ab und extrahiert den Riickstand nochmals 2 Tage 
mit einer Mischung aus je 1,0 Spiritus dilutus und Aqua, preBt wieder ab, vereinigt die so ge
wonnenen PreBfliissigkeiten, filtriert und dampft zu einem dicken Extrakt ein. 

Aufbewahrung Vorsichtig. 
Extraetum Scopolae fluidum. Fluidextract of Scopola. - Amer. VIII: Bereitung aus 

gepulverter Wurzel von Scopolia. carniolica mit q. s. eines Gemisches aus 4 Vol. Weingeist 
(92,3 Gew.- %) und 1 Vol. Wasser analog Fluidextractum Aconiti (Amer.). Durchfeuchtungs. 
quantum 350 ccm. Erstes Perkolat 800 ccm. Einstellung auf einen Alkaloidgehalt von O,n g 
in 100 ccm. 

AUfbewahTUng: Vorsichtig. 
Emplastrum Scopolae. Scopola Plaster. - Japon.: Extr. Scopolae 10 T. mit 90 T. 

Emplastr. Resinae zu mischen. 
Tinctura Scopolae. - Japon.: AU8 Scopoliawurzel mit verd. Weingeist 1 + 10 zu bereiten. 
AUfbewahrung. Vorsichtig. 
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Unguentum Scopolae. - Japan.: 1 T. Extractum ScopoJae wird mit wenig Wasser an
gerieben, dann 9 T. Schweinefett zugeftigt. 

Suppositoria Scopolae. - Japon.: 0,1 g Extr. Scopolae pro dosi. 

Scopolia japonica MAXIM. Heimisch in China und Japan. 

Rhizoma Scopoliae japonicae. Japaniscbe Scopoliawurzel. Japanese Scopola 
(Belladonna) Root. 

Di€' japanische Droge unterscheidet sich von der europaischen zunachst durch eine 
hellere gelblichbraune Farbe, namentlich aber dUTch ihre bedeutendere GroBe und durch die 
Dicke. Die Lange der StUcke betriigt gewohnlich 10-15 em, ihre Dicke ~ em und mehr. Die 
Rhizomstticke sind vielfach gebogen, auch verzweigt, zeigen eine geschrumpfte Oberflache und 
Einschniirungen, durch die sie ringformig geteilt erscheinen. Auf der weiBlichen bis grauen Bruch
Wiebe erscheint das Geftige lockpf schwammig. DIe an der AuBengrenze des Holzkorpers meist 
strahlenfolmig Jiegenden GefiiBbtindel scblieBen ein ziemlich dickes Mark ein. Gescbmack und 
Gerucb sind abnlich wie bei Scop<>lia carniohca. MilH'oskoplscb kein Unterschied. Man bezpichnet 
die Wurzel von Scopolia japonica als japanische Belladonna, besser ist die Benennung japanische 
Scopolia. 

Bestandteile. Die Wurzel enthalt die gleichenAlkaloide wie die Wurzel von Sc. camiolica, 
aber in geringerer Menge 10,2-0,30/ 0), 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie die europaische Scopoliawurzel. 
Das Kraut von Scopolia japonica enthalt nach M. WANATABE etwa 0,18 0/ 0 Alkaloide; zum 

groBten Teil, etwa 9/10, Hyoscyamin und nur etwa 1/20 der Menge an Scopolamin. 

Scopolia lUI'ida (LINK et OTTO) DUN., heimisch im Himalaya, und Sco
polia tangutica MAXIM., in Westchina, sollen gleiche Wirkung wie die oben 
beschriebenen Arten haben. 

Scrophularia. 
Scrophularia nodosa L. Scrophulariaceae-Antirrhinoideae-Chelo
neae. Heimisch in. Europa, Zentralasien und Nordamerika. In den Vereinigten 

Staaten Nordamerikas Scrophularia nodosa var. marilandica A. GRAY. 

Herba Scrophulariae vulgaris. Braunwurzkraut. Common Fig Wort. Herbe aux 
ecrouelles. Herba Scrophulariae foetidae. 

Das zur Bltitezeit gesammeJte, getrocknet? Kraut. Der Stengel aufrecht, oft etwas astig, 
scharf vierkantig, nicht gefltigelt, glatt, kahl; die Blatter gegenstandig, kurz gestielt, eiformig
langlich oder herz.eiformig, bis 12 cm lang, spitz, fast doppelt gesagt (die unteren Siigeziihne 
langer und spitzer), glatt, dunkelgrtin. Die kleinen, kugeligen Bltiten in endstiindiger Rispe. 
Die Kelchzipiel eiformig, stumpf, sehr schmal hautig berandet; die Kronrobre bauchig odeI' fast 
kugelig, vorne nicht verengert, trtib.olivengrtin, auf dem Rticken braun. Die Frucht eine auf. 
springende, zweiklappige Kapsel mit vielen kleinen Samen. Frisch von widrigem, sich spater 
verlielendem Geruch und salzigem, bitterem, scharfem Geschmack. 

Bestandteile. Lecithin, Kaffeegerbsaure, Buttersaure, Zimtsaure, Hespe
ridin, Zucker, Harz (KOCH 18951-

Scrophularia aquatica L. wurde wie Scrophularia nodosa verwendet. 

Scrophularia frigida BOISS., heimisch im Orient, liefert eine Art Manna. 

Sebum. 
Sebum. Talg, Unschlitt, Tallow, Suet, Sui£. 

Als Talg oder Unschlitt bezeichnet man das feste Fett der Tiere, besonders 
der Wiederkauer. Feste pflanzliche Fette werden als PflanzentaIg bezeichnet. 
Uber Talg im Sinne der Steuerkontrolle s. W. unten. 

In der Pharmazie wird der Hammeltalg am meisten gebraucht. 
43* 
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Sebum ovile (Austr., Germ.). Hammeltalg, Sebum (Helv.1», Sevum prae
paratum (.Amer., Brit.), Prepared Suet, Suif de mouton purifie 
(Gall.). Das durch Ausschmelzen des fetthaltigen Zellgewebes gesunder Schafe 
gewonnene Fett. 

Gewinnung. Zur Gewinnung des Talges wird hauptsachlich das Netzgewebe 
verwendet, das moglichst frisch und moglichst rasch verarbeitet wird. 1st die so. 
fortige Verarbeitung nicht moglich, so muB der Rohtalg auf Eis aufbewahrt werden. 

Man breitet das Netzgewebe auseinander, entfernt alle blutigen und hautigen 
Anteile, spiilt den Talg gut mit Wasser ab und schneidet ihn in kleine Wlirfel oder 
schickt ihn durch eine locker gestellte Fleischhackmaschine. Die so zerkleinerte 
Masse erhitzt man in einem verzinnten Kupferkessel entweder sehr vorsich tig (!) 
unter Umruhren (!) uber einem gelinden (!) freien Feuer oder ohne besondere Vor· 
sichtsmaBregeln im Dampfbad. Die zuerst ausschmelzenden Anteile koliert man 
ab, sie geben rein weill en Talg; durch weiteres Erhitzen der zuruckbleibenden 
Grieben bei etwas verstarktem Feuer gewinnt man weitere Mengen gelblichen Talg, 
der zu gefarbten Salben verwendbar ist. Die durch heilles Pressen von dem Talg 
getrennten Grieben werden verfeuert. 

Der ausgeschmolzene Talg wird durch ErhitLlen im Wasserbad geklart, erforder. 
lichenfalls durch Erwarmen mit wasserfreiem Natriumsulfat entwassert und durch 
getrocknete ( !) Papierfilter im Wasserbadtrichter filtriert. Man gieBt ihn zweck. 
maBig sogleich in Blechformen aus, von denen jede etwa 125 g faBt. 

Eigenschaften. Weille feste Massen von schwachem eigenartigen Geruch. 
Smp. 45-50 0, spez. Gew. (15°) 0,937-0,953, (100°) 0,858-0,860. Jodzahl 33-42. 
Bei langerem Liegen an der Luft wird der Hammeltalg oberflachlich gelb und ranzig. 
Der Hammeltalg besteht aus Palmitin., Stearin· und Olsaureglycerid; der Gehalt 
an letzterem betragt etwa 30--40 oro. 

Priifung. a) Der Hammeltalg muB rein weill sein und darf nicht ranzig, wider· 
lich (bockig) oder brenzlich riechen. - b) Schmelzpunkt 45-50°. - c) Sauregrad 
nicht uber 5. - d) J odzahl 33-42. . 

Die weitere Prufung des Hammeltalgs geschieht nach den Ausfiihrungsbestim. 
mungen zu dem Gesetze betreffend die Schlachtvieh. und Fleischbeschau vom 3. Juni 
1900 (s. Bd. I, S. 269). 

Aufbewahl'ung. KiihI, vor Licht und Luft geschiitzt. In Tafeln, die in Wachspapier oder 
Stanniol gehiilit sind; groBere Mengen gieBt man in trockene Flaschen, die nach dem Erkaiten des 
Talges bis in den Rais nachgefiillt und mit einem Korkstopfen oder besser durch AufgieBen von 
Paraffin verschiossen werden. Zur Entleerung wird der Paraffinstopfen entfernt, die Flaschen 
in heiBes Wasser gestellt und der Taig ausgegossen. 

Sebum benzoatum. Benzoetaig. - Ergiinzb. III: Mit auf dem Dampfbad geschmolzenem 
Talg werden 2% Benzoepulver I Stunde digeriert, dann filtriert. - Nach Hung., Helvet., Norveg.: 
Durch Digestion von geschmolzenem Talg mit 4 % Benzoeharz und Filtration der fliissigen 
Mischung. Zur vollkommenen Entwasserung kann man auch noch 6% trockenes Natriumsulfat 
zusetzen. Handelt es sich nur um kleine Mengen, so mischt man nach Helvet. geschmolzenen Talg 
mit 10% atherischer Benzoetinktur und erwarmt unter Riihren, bis der Ather verdunstet ist. 

Sebum salicylatum. Salicyltalg. - Germ.: 2 T. Benzoesaure und 1 T. Salicylsaure wer· 
den in 97 T. geschmolzenem Talg gelost. Einen wohlriechenden Salicyltalg erhalt man 
nach Austr. aus 10 T. Benzoeharz, 2 T. Salicylsaure und 100 T. Talg, die wie Benzoetalg ver
arbeitet werden. - Erwarmt man Salicyltalg mit verd. Weingeist, gieBt nach dem Erkalten 
den Weingeist ab und versetzt ihn mit 1 Tr. Eisenchloridlosung, so entsteht eine violette Far· 
bung (Germ.). 

Emplastrum Sebl anodynum (Hisp.). 
Emplastrum anodynnm. 

Sebi ovini 90,0 
Adipis suilli 175,0 
Cerse albae 255,0 
Emplastri Lithargyri simp!. 525,0. 

1) Nach Helv. ist Sebum Rammeltalg oder Rindertalg. 
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Sebum bovinum (taurinum). RindertaIg. Beef Suet. Suif de boeuf. 
Der aus dem Fettgewebe der Rinder gewonnene Talg. Er ist dem Hammeltalg 
fast vollkommen gleich und zeigt von diesem folgende geringe Abweichungen: Rinder· 
talg ist weniger reinweiB als Hammeltalg, auch etwas weniger fest, dagegen ist er 
von milderem Geschmack und sehr schwachem, nicht bockigem Geruch. Smp. 
42-46°, spez. Gew. (150) 0,943-0,952, (1000) 0,860-0,861, Sauregrad bis 5. Erstp. 
35-37°. Jodzahl 35,4--44,0. 

Der Talg besteht aus Stearinsaure., Palmitinsaure· und Olsaureglycerid; der 
Gehalt an letzterem betragt etwa 45 Ufo. 

Durch kalte Pressung wird der Talg in einen harteren Preilriickstand (Preil
talg) und ein fliissiges 01 (Talgol, Premier Jus) zerlegt. Der Preiltalg besteht im 
wesentlichen aus Stearinsaure- und Palmitinsaureglycerid, das Talgol im wesent
lichen aus Olsaureglycerid. 

Priifung. a) Der Talg darf nur schwach gelblich gefarbt sein und dad nicht 
ranzig, widerlich oder brenzlich riechen. 1m geschmolzenen Talg diiden keine Ge
websreste erkennbar sein. - b) Sauregrad nicht iiber 5. - c) Schmelzpunkt 42-46°. 
- d) Jodzahl 35,4--44,0. Die weitere Priifung geschieht wie beim Schweineschmalz 
(s. Bd. I, S. 269). 

Medulla bovina. Rinderknochenmark. Moelle de boeuf purifie. Medulla 
Bovis depurata. Frisches Rinderknochenmark wird zerschnitten und auf dem Wasserbad 
ausgeschmolzen. Das geschmolzene Fett wird mit wasserfreiem Natriumsulfat entwassert und durch 
ein getrocknetes Filter filtriert. Zur Aufbewahrung gieBt man es in Flaschen, die dicht verschlossen 
werden. Das Knochenmarkfett ist ein schmalzartiges Fett von angenehmem, an frische Butter er
innerndem Geruch. Smp. etwa 45°. Vor Licht und Luft geschiitzt wird es auch bei langer Auf
bewahrung nicht ranzig. 

Oleum (Axungia) Pedum Tauri. Rinderklauenfett. Das Fett aus den Klauen der 
Rinder. Die Fetteile werden zerschnitten und in kochendes Wasser eingetragen. Nach dem Er· 
kalten wird das an der Oberflache des Wassers abgesonderte Fett abgehoben, im Wasserbad erhitzt 
und koliert. Es ist ein weiBes oder weiBliches, dickfliissiges Fett und zeichnet sich dadurch aus, daB 
es nicht leicht ranzig wird. Deshalb ist es sehr geeignet fiir Haarpomaden. Durch Zusatz von 
Paraffin, gelbem Wachs oder Kakaoiil macht man es konsistenter. Das kaufliche, aus Amerika. 
kommende Klauenfett 1st nicht selten mit anderen Fetten gemischt. 

KnochenOl fUr Uhren besteht aus dem iiligen Anteil des Klauenfettes. 

Pflanzentalge. 
Chinesischer Talg, StiIlingiatalg s. S. 779. 
Malabartalg. Vateriafett. Pineytalg. Das aus den "Butterbohnen", den Samen 

von Vateria indica L. gewonnene harte Fett. Es ist frisch griinlichgelb; bleicht an der Luft 
rasch aus und steht an Harte dem Schaftalg nahe. Spez. Gew. bei 15°0,915, Smp. 36-42°, Erstp. 
30,5, Verseifungszahll92, Smp. der Fettsauren 56,60, Erstp. der Fettsauren 54,8°. Eine Probe ent
hielt nach BENEDIKT 190/0 freie Fettsauren. 

Sbeabutter. Galambutter. Das aus den Samen von Bassia Parkii DC gewonnene Fett. 
Es hat bei gewiihnlicher Temperatur Butterkonsistenz, ist grauweiB, zahe und klebrig und von aro
matischem Geruch. Es enthitlt ~-60/0 eines wachsartigen Kiirpers und besteht sonst ausschlieBlich 
aus Stearinsaureglycerid und Olsaureglycerid im VerhaItnis 7: 3. 

Spez. Gewicht (150) 0,953-0,955. (1000) 0,859. Smp. 28-290, Erstp. 21-22°, Ver
seifungszahl 192. - Die Fett~auren schmelz en bei 39,50 und erstarren bei 38°. Das Fett 
wird zur Seifenfabrikation verwendet. 

IIlipefett. Mahwa bu tter. Bassiaol. Das Fett aus den Samen von Bassia longifolia 
L. und Bassia. latifolia RoxB. Es ist schmalzartig, frisch gelb, bleicht aber an der Luft rasch 
aus und wird ranzig. Unter dem Mikroskop lassen sich Fettkristalle erkennen. Das Fett enthalt 
viel £reie Fettsauren und nur wenig Glyceride. 100 T. der Fettsauren bestehen aus 63,5 T. Olsaure 
und 36,5 T. fester Fettsauren, hauptsachlich Palmitinsaure. 

Spez. Gew. (150) 0,9175, Smp. 25,30, Erstp. 17,5-18,50. Verseifungszahl 192. Smp. der 
Fettsauren 39,50, Erstp. der Fettsauren 38°. Es wird hauptsachlich zur Darstellung von Seifen 
verwendet. 

Dikafett. Adikafett. Das Fett aus den Samen des Mangobaumes, Mangifera gabo
nensis AUBR., nach anderen 1rvingia Barteri HOOKER gewonnen. 1st ein dem Kakaofett ahn
liches Fett. Smp. 30-31°, Jodzahl 30,9-31,3. Saurezahl ziemlich hoch (beobachtet 17-20). 
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Ucuhubalett. Urucabafett. Bicuhybafett. Ucuabafett. DaaausdenFriichten 
von Myristica Bicuhyba WARB. stammende Fett. Es ist gelbbraun, aromatisch riechend und 
enthalt nach VALENTA Myristinsaure und 6lsaure, sonst keine anderen Fettsauren, dagegen fluchtige, 
harzartige und wachsartige Bestandteile. Das Fett farbt sich mit konz. Schwefelsaure rot. 

Smp. 39-43°, Erstp. 32-32,5°. HEHNERS ZahI93,4, Verseifungszah1219-220, Jodzah19,5. 
Smp. der Fettsauren 46°. 

Uber talgartige gehartete Fette s. S.295. 

Secale cornutum. 
Claviceps purpurea (FRIES) TULASNE. Euascomycetes-Pyrenomycetes
Hypocreaceae. Der Pilz lebt und bildet sein Sklerotium auf einer Reihe von 
Grasern, doch kommt fiir die medizinische Verwendung ausschlieLllich das auf 
dem Roggen (Secale cereale L.) gewachsene Sklerotium in Betracht. 

Secale cornutum. Mutterkorn. Ergot (of Rye). Ergot de seigle. 
Fungus Secalis. Clavus secalinus. Ergotum secale. Mater secalis. Sclero
tium Clavus. Hungerkorn. Roggenmutter. Kriebelkorn. Schwarzkorn. 
Seigle ergote. 

Das auf der Roggenp£lanze gewachsene, bei gelinder Warme getrocknete Sklero
tium. Das Sklerotium erreicht eine Lange von 4 cm (Germ. 10-35 mm), eine Dicke 

Abb. 93. Querschnltt 
durch Secale cornutum. 
a Rindenschlcht. b 01-

tropfen. 

von 5 mm (Germ. 2,5--5 mm), es ist an beiden Enden ver
ju.ngt. Der Querschnitt ist stumpf dreikantig, die Seiten ein
gebogen, oft durch Langsspalten eingerissen. Es ist selten 
gerade, fast immer mehr oder weniger gekrummt und tragt an 
der Spitze bisweilen den Rest des fruheren Fruchtknotens in 
Form eines kleinen Mutzchens. Die Farbe ist dunkelviolett 
bis schwarz, im Querschnitt weiLIlich oder rotlich mit dunner, 
dunkelvioletter Rindenschicht. Geschmack fade. 

Mikroskopisches Bild. Das Sklerotium besteht aus faden
formigen Hyphenzellen, die aber 80 eng miteinander verbunden sind, 
daB es auf dem Querschnitt aus rundlichen Parenchymzellen zu be
stehen scheint, die aber, was besonders charakteristisch ist, von recht 
verschiedener GroBe erscheinen. Die dunkelgefarbte Rinde scheint aus 

mehr gleichmaBigen Zellen zu bestehen mit dunkelviolettem Inhalt. Ais Inhalt der Zellen des 
heller gefarbten Innern erkennt man Oltropfen (Abb.93). 

Pul ver. Nur Stucke eines gleichmaBigen, dem Anschein nach sehr kleinzelligen, bis auf 
die tipfviolett gefii.rbte Rindenschicht farblosen oder grauwei3en pseudo-parenchymatischen Ge
webes, bestehend aus kurzen, ungleichen, diinnwandigen, auf dem Querschnitt ungleich weiten, 
innig miteinander verflochtenen und reichlich 01 enthaltenden Hyphenzellen. 

Einsammlung und Aufbewahrung. Der groLlte Teil des in den Handel 
gelangenden Mutterkorns wird beim Ausdreschen des Getreides, also zumeist im 
Herbst, gesammelt. Sofort nach seiner Einlieferung ist es sorgfaltigst un ter Ver
meidung hoherer Temperaturen (!) uber Kalk nachzutrocknen und dann in gut 
schlieBenden GefaLlen in trockenen Raumen aufzubewahren. E s darf nich t langer 
als ein Jahr aufbewahrt werden, da auch sorgfiiltig getrocknetes Mutterkorn 
nach Jahresfrist bereits an Wirksamkeit einbuBt. Feucht gewordenes oder nach 
Trimethylamin oder ranzig riechendes Mutterkorn kann durch Trocknen nicht 
wieder brauchbar gemacht werden. Es ist unbedingt zu verwerfen! 

Gepulvertes oder zerkleinertes Mutterkorn ist infolge der leichten 
Zersetzlichkeit des darin enthaltenen fetten Oles dem Verderben noch mehr aus
gesetzt als die ganze Droge. Man hat deshalb vorgeschlagen, ein durch Ather oder 
Petroleumiither entfettetes Mutterkornpulver vorriitie zu halten. Da durch 
diese Entfettung aber auch ein Teil der wirksamen Gehaltstoffe entfernt wird. ist 
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man von dieser Methode abgekommen. Das Mutterkorn ist vielmehr stets 
frisch zu pulvern, wozu man kleine Handmiihlen verwendet. Nur so kann del 
Apotheker ein wirksames Praparat gewiihrleisten. .A uch das Zerkleinern des Mutter
korns zum Zwecke der weiteren Verarbeitung ist stets kurz vor dem Gebrauch 
vorzunehmen. 

Bestandteile. Die Ansichten tiber die wirksamen Bestandteile des Mutterkoms sind 
noch nicht vollig geklart. Nach KRAFT finden sich im Mutterkorn zwei Alkaloide: das krist. 
Ergotinin (TANRET) C35H39N50, und das amorphe Hydroergotinin. Das Cornutin KELLERS 
unddas Secalin JACOBYS erwiesen sich als identisch mit dem Ergotinin TANRET. Das Ergotinin 
iibt nur 'eine schwache Wirkung auf den Uterus aus. 

Aus den Mutterlaugen des krist. Ergotinins erhielten BARGER und CARR ein zweites amorphes 
Alkaloid in chemisch reinem Zustande, das sie Ergotoxin nannten und von dem sie mehrere gut 
kristallisierende Salze darstellten. Das Ergotoxin, CS5HuOaN" ist mit dem Hydroergotinin 
KRAFTS identisch. Seine Zusammensetzung ist der des Ergotinins sehr ahnlich, es ent}lalt wahr
scheinlich PhenolhydroxyI. Beide Alkaloide geben stark fluoreszierende Losungen. Das Ergotoxin 
soIl nach DALE schon in Gaben von wenigen Milligramm aIle typischen physiologischen Erschei
nungen des Mutterkorns hervorrufen, so daB die genannten Forscher es als das wirksame Prinzip 
ansehen, wiihrend sie das Ergotinin fUr ziemlich unwirksam halten. 

Das Ergotoxin lOst sich in verdtinnten Atzkalil6sungen und unterscheidet sich auch hier
durch von TANRETS Ergotinin. 

In Wasser ist das Ergotoxin unloslich, es geht deshalb nicht in einen wasserigen Mutterkorn
auszug iiber. 

1918 ist von A. STOLL aus dem Mutterkorn eine kristallinische, sehr leicht zersetzliche Base 
der Zusammensetzung C3aH s5N,05 isoliert worden, die als Ergotamin bezeichnet wird, und der 
nach K. SPIRO die Hauptwirkung des Mutterkorns zuzuschreiben ist. Das Ergotamin kristallisiert 
am besten aus Aceton in rhombischen Prismen. Auch aus Alkohol, Methylalkohol, Ather und 
anderen Losungsmitteln liiBt es sich kristallisieren. Aus Aceton kristallisiert enthii.1t es 2 Mol. 
Krista.1laceton und 2 Mol. KristaIlwasser. Die SaIze kristaIlisieren aus Alkohol mit Kristallalkohol. 
Beim Erwiirmen mit einem Losttngsmittel, z. B. mit Methylalkohol, geht das Ergotamin in das 
isomere Ergotaminin iiber. 

BARGER und DALE fanden das p-OxyphenyHtthylamin, HO·C6H,.CHa·CHaNHa, 
das aber nur in Spuren vorhanden ist und fiir die Wirkung nicht in Betracht kommt. Es entsteht 
aus Tyrosin durch Abspaltung von Kohlendioxyd und wird auch als Tyramin be
zeichnet. 

Weiter fanden BARGER und DALE das ,B-Imidazoliithylamin, eine Verbindung, die sich 
vomAthylamin, CHaCHaNHz' durch Ersatz eines H-Atoms der CHa-Gruppe durch einen Imidazol-

NH-C, 
rest ableitet: I ~/C-CHaCHaNHa, die auch als Aminoiithylglyoxalin bezeichnet 

CH=N 
werden kann, und die von PYMAN synthetisch dargestellt wurde. Diese Verbindung wird 
auch als Histamin und Ergamin bezeichnet, sie ist ein Spaltungsprodukt des Histidins. Das 
Tyramin wirkt auf den Uterus und den Blutdruck wenig ein, das Histamin wirkt auf den Uterus 
stark kontrahierend, erhoht den Blutdruck bei Pflanzenfressern und erniedrigt ihn bei Fleisch
fressem. Es ist nach Untersuchungen von BAYLISS und DALE auBerordentlich giftig. 

Die 3 Alkaloide Ergotinin, Ergotoxin und Ergotamin sind in dem Mutterkorn fertig 
gebildet enthalten. Die Wirkung des Mutterkorns ist hauptsiichlich durch das Ergotoxin 
und das Ergotamin bedingt. Die friiher als Bestandteile des Mutterkorns angegebenen Alkaloide: 
Ekbolin, Ergotin, Cornutin, Chrysotoxin, Sphacelotoxin sind unreine Basengemische 
gewesen. In Mutterkornextrakten sind weitere Basen aufgefunden worden, die aus EiweiBstoffen 
des Mutterkorns durch Enzymwirkung entstehen. 

Von TANRETwird auch ein schwefelhaltiges Alkaloid angegeben, das Ergothionein, 
C9H15NaOaS + 2 HaO. Smp. etwa 290°, rechtsdrehend, geruohlos; an der Luft nimmt es infolge 
elner Zersetzung einen allmiihlich widerlichen Geruch an. 

Bestandteile nicht basischer Natur. Nach KRAFT enthalt das Mutterkorn eine 
Gruppe von gelbgefarbten Laktonsauren, die Secalonsli.ure, CuHaOa, zu etwa 2% 
und verwandte Verbindungen. Die Secalonsiiure kristallisiert aus Chloroform in sehr kleinen 
citronengelben Kristallen, die bei 2440 schmelzen; in Wasser ist sie unloslich. Ob die 
von DR.AGENDORFF als Sclerokristallin (C7H70 a), und Scleroxanthin (C7H,Oa)a be
zeichneten Verbindungen mit der Secalonsiiure iibereinstimmen, ist nicht bekannt. KRAFT 
fand als weitere Sli.ure die Secaleamidosulfonsaure, C15H26015(NHa)SOaH; die friiher 
als Ergotsaure, Ergotinsaure und Sclerotinsaure bezeichneten Stoffe bestehen im wesent· 
lichen aus dieser Saure, die farblose Kristalle bildet, Smp.2000. Ob die Sauren auch an der Wir
kung des Mutterkorns beteiligt sind, ist noch nicht festgestellt. 
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Weitere Bestandteile des Mutterkorns sind: eine dem Cholesterin ahnliche Verbindung Er 
gosterin (TANRET), Betain, Cholin, Tetramethylendiamin, Pentamethylendiamin, 
Vernin, Uracil, Milchsaure, Trehalose, Mannit. Nach SCHINDELMEISER sind auch min. 
destens zwei Enzyme vorhanden, von denen das eine diastatisch wirkt. Nach ROSENTHALER 
ist auch ein emulsinartiges Enzym vorhanden. Der von VAHLEN als Clavin bezeichnete Stoff 
ist nach BARGER und DALE ein Gemisch von Leucin und Aminovaleriansaure. 

NachMARINO·ZUCO undPAsQuERO enthalt dasMutterkorn auch ein Glykosid Clavicepsin, 
CnH34016 + 2H20, zu 1,0-2,5%' Es kristallisiert. in zu sternformigen Gruppen vereinigten 
Nadeln, ist in Wasser leicht, in Weingeist schwer, in Ather, Petrolather und Chloroform unloslich. 
Smp. 910, wasserfrei 1980. Es dreht stark rechts. Durch verdiinnte Sauren zerfallt es unter Bil. 
dung von Dextrose und Mannit. 

Der Farbstoff der auBersten Schicht des Mutterkorns ist das Sclererythrin, rotes, 
amorphes Pulver, sublimierbar, unloslich in Wasser, loslich in Alkohol und Essigsaure. Von Am· 
moniakfliissigkeit, verdiinnten Alkalilbsungen und Alkalicarbonatlosungen wird es mit rotvioletter 
Farbe gelost, durch Kalk· und Barytwasser aus den Lbsungen blauviolett gefallt. In konz. Schwefel· 
saure lOst es sich mit dunkelvioletter Farbe. Es steht vielleicht in naher Beziehung zum Pur
purin (einem Trioxyanthrachinon). Als weitere Farbstoffe werden genannt: Fuscosclerotin· 
saure und Sclerojodin. AuBer den genannten Stoffen enthalt das Mutterkorn noch 17-30% 
fettes 01 undSalze, besonders Phosphate des Calciums, Magnesiums, Kaliums und Natriums. 
Aus einem wasserigen, in Garung geratenen und eingedampften Mutterkornauszug wurde eine 
kristallinische Abscheidung von Ammoniummagnesiumphosphat erhalten. 

Das fette 01 des Mutterkorns besteht zu etwa 70% aus Triolein, zu 24% aus dem Glycerid 
einer Oxyblsaure und zu 6% aus Tripalmitin. 

Prilfung. Nachweis des "Cornutins" nach FROMME. (Die 3 Mutterkornalkaloide 
Ergotinin, Ergotoxin und Ergotamin geben aIle die "Cornutinreaktion" .) Von einem AufgnB aus 1 g 
Mutterkornpulver, 20 g Wasser und 1 Tr. Salzsaure werden 4 g (= 0,2 g Pulver) abfiltriert, mit 
einem Tropfen Ammoniakfliissigkeit versetzt und mit 10 ccm Ather kraftig ausgeschuttelt. 5 ccm 
des nach dem Absetzen klaren Athers mit einer Pipette in einem Probierrohr auf etwa 2 ccm 
reiner Schwefelsaure geschichtet, miissen an der Beruhrungsflache innerhalb einiger Zeit eine korn
blumenblaue Zone hervorrufen. Man erhalt schon bei einem Gehalt von 0,1 % nach einiger Zeit 
einen schwachen blauen Ring, der bei einem hohen Gehalt (0,2-0,3% Alkaloid) eine tief violett· 
blaue Farbung annimmt. Das Ausbleiben dieser Reaktion fiihrt STICH auf Oxydationswirkungen 
zuriick, durch die Stoffe entstehen, die die Blau- und Violettfarbung nicht mehr geben. Da die 
Unwirksamkeit dieser Stoffe aber nicht erwiesen ist, hat diese kolorimetrische Priifung nur be· 
dingten Wert. Sie kann aber zur schnellen Wertbeurteilung insofern herangezogen werden, als 
ein Mutterkorn, das die Farbenreaktion einwandfrei zeigt, sicher frisch und unzersetzt ist. 

Be stirn mung des Gehalts an Alkaloiden nach FROMME. (Von FROMME wird 
das Alkaloidgemisch als "Cornutin" bezeichnet.) 25 g fein gepulvertes Mutterkorn werden 
in einem Extraktionsapparat mit Petrolather so lange entfettet, bis der ablaufende Petrol
ather auf Papier keinen Fettfleck mehr hinterIaBt. Nach dem Verdunsten des Petrol
athers bringt man das Pulver in eine Arzneiflasche von 250 ccm, gibt 125 gAther, nach 
dem Umschiitteln nach einigen Minuten ein Gemisch von 1 g Magnesia usta und 40 g Wasser hinzu 
und laBt unter haufigem Schiitteln 1/2 Stunde stehen. Dann werden 100 g des Athers (= 20 g Droge) 
im Scheidetrichter mit 2&-20-15 ccm salzsaurehaltigem Wasser (0,5% HCI) ausgeschiittelt. 
Die salzsauren Ausziige werden mit 0,3 g Kieselgur durchgeschiittelt, klar filtriert, Flasche und 
Filter mit etwas Wasser nachgewaschen und das Filtrat mit Ammoniakfliissigkeit iibersattigt. 
Dann schiittelt man mit 25-10--10 ccm Ather aus, filtriert diese Ausziige in einen gewogenen 
Erlenmeyerkolben, verdunstet, trocknet und wagt. Riickstand X 5 = Prozentgehalt Alkaloid. 

Der Gehalt an Alkaloiden ("Cornutin" FROMME) ist sehr schwankend, gute Sorten 
enthalten bis zu etwa 0,4%' schlechte Sorten aber nur etwa 0,01-0,1 %' Die Firma CAESAR u. 
LORETZ in Halle bringt Mutterkorn mit einem Durchschnittsgehalt von 0,2-0,25% Cornutin 
in den Handel. Kleine und mittelgroBe Sklerotien enthalten durchweg mehr Alkaloid als groBe. 
Nach LAZARSKI ist das Mutterkorn am wirksamsten, wenn es 4-5 Wochen vor der Ernte des 
Roggens gesammelt wird; das meiste Mutterkorn des Handels ist aber erst nach der Ernte und dem 
Drusch aus dem Roggen ausgesondert. 

Germ. 6 fordert mind. 0.05% wasserunlosliche Alkaloide, Mol.· Gew. 600, s. S.1359. 
Nach FROMME nimmt der Alkaloidgehalt innerhalb eines Jahres nicht ab, wenn das Mutter· 

korn vollig trocken und vor Licht geschiitzt aufbewahrt wird. 
Nach E. ROTHLIN ist zur Wertbestimmung nur das biologische Verfahren brauch

bar, a) der qualitative Nachweis am Blutdruck bei der Katze und b) der quantitative Nachweis am 
isolierten Kaninchenuterus unter Verwendung des reinen Ergotamins als Standardpraparat. 

Wirkung und Anwendung. Das Mutterkorn bewirkt GefaBverengung, Blut· 
druckssteigerung und Kontraktionen des Uterus. Diese therapeutischen Wirkungen sind 
in erster Linie zuriickzufiihren auf den Gehalt der Droge an Ergotoxin und Ergotamin. Die 
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Sauren werden aJs Ursache der gangrll.nerzeugenden Wirkung angesehen. GroBere Gaben 
Mutterkorn bewirken "Obelkeit, Erbrechen, Schwindel, Blii.sse der Haut, Herzschwache, toxische 
Gaben fiihren zu Lahmung der Reflexerregbarkeit, der Bewegungen und der Atmung. Bei der chro
nischen Vergiftung, bedingt durch mutterkornhaltiges Brot, kommt es zu Kriebeln in den Extremi
taten und Krampfen (Ergotismus spasmodicus) oder zu Gangran peripherer Organe (Ergotismus 
gangraenosus). 

Zur Verstarkung der Wehen wird Mutterkorn nur in der Austreibungsperiode angewandt, 
da es sonst wegen der inkonstanten Zusammensetzung der Droge zu Tetanus uteri kommen kann. 
Dagegen wird es mit Vorteil in der Nachgeburtsperiode und zur Stillung der verschiedenen gynii.
kologischen Blutungen mit Erfolg angewandt. Bei anderen Blutungen (Magen-, Darm-, Lungen
blutungen), Aneurysmen, Varizen usw. ist der Erfolg zweifelhaft. 

Gabe: 0,3-1,0 g in Pulver oder lnfus (letzteres unzweckmii.Big wegen des in der Droge ent. 
haltenen Fettes) in der Geburtshilfe viertelstiindlich, sonst 3-4mal tii.glich. Das Extr. Secalis 
cornuti oder Extr. Secal. cornuti fluidum werden in ii.hn1ichen Mengen gegeben. 

Austr. setzt die grbBte Einzelgabe des Mutterkorns auf 1,0 g, die groBte Tagesgabe auf 5,0 g 
fest. - GroBte Einzelgabe fiir Tiere: bei Pferden 15,0-25,0, Rindern 25,0-50,0, Schafen und 
Ziegen 5,0-10,0, Hunden 0,5-2,0, Schweine 2,0-5,0, Katzen 0,2-1,0 (FROHNER). 

Mutterkorn und seine Zu bereitungen diirfen nur gegen ii.rztliche oder tierii.rztliche Verordnung 
abgegeben werden und sind in Deutschland dem freien Verkehr entzogen. 

Nach BENNECKE ist zur riehtigen Zeit gesammeltes und sachgemii.B aufbewahrtes Mutterkorn, 
in der Form des Pul vers gegeben, den Mutterkornzubereitungen in der Wirkung iiberlegen, 
wenn auch die Wirksamkeit groBe Sehwankungen zeigt. Naeh EDMUNDS und HALLE verlieren 
Mutterkornextrakte sehr bald an Wirksamkeit; es empfiehlt sich, auf den VorratsgefaBen 
den Tag der Herstellung zu vermerken. 

Nachweis von ~Iutterkorn. Handelt es sieh um den Nachweis in Mehl, so riihrt man 
eine Durehschnittsprobe desselben (10 g) mit viel Wasser an und laBt absetzen, dunkelgefarbte 
Teilchen, die oben aufsehwimmen, nimmt man mit einem Loffelchen ab, aus dem Bodensatz kann 
man sie mit einer Pipette isolieren. Man priift sie unter dem Mikroskop, um sich zu iiberzeugen, 
daB man es nicht mit dunkelgefarbten Samenschalen von Unkrautsamen zu tun hat (z. B. Raden). 
Schwieriger ist es schon, das hellgefarbte Innere der Sklerotien aufzufinden: man behandelt eine 
Probe des Mehles naeh Bd. I, S. 433 und untersueht den Bodensatz mikroskopisch. Der verschieden 
groBe Quersehnitt der Hyphenzellen ist recht auffallend. 

Zum chemischen N ach weis zieht man das Mehl oder zerkleinerte Brot mit verdiinnter 
Alkalilbsung aus, sauert den Auszug schwach an und sehiittelt mit Ather aus, der dann bei nicht 
zu geringer Menge des Mutterkorns rotlich oder orange gefarbt ist. Diese Losung gibt ein charak
teristisches Spektrum: ein deutliches Band zwischen D und E, ein zweites zwischen b und F und 
ein wenig deutliches zwischen Fund G. Man vergleicht das Spektrum mit dem eines aus Muttpr
korn hergestellten gleieh intensiv gefarbten Auszuges. Dazu eignet sich das kleine VOGELsche 
Tasehenspektroskop mit Vergleichsprisma vortrefflich. Hat man Sorge getragen, moglichst wenig 
Saure zu verwenden, so kann man dem atherisehen Auszug den Farbstoff (das Sklererythrin) 
mit einigen Tropfen einer wasserigen Liisung von Natriumbiearbonat entziehen, die, wenn sie 
nach dem Umschiitteln sieh am Grunde abgesetzt hat, noch bei 0,0004 g Mutterkorn deutlich 
rotlich ist. Diese alkalische Losung gibt ebenfalls ein charakteristisches Spektrum: ein Band 
in Orange bei D und ein zweites, undeutliehes im Griin auf E und b. Da die wasserige, alkalische 
Lbsung sich bald triibt, untersucht man sie unter der Atherdecke, oder bereitet sich eine alkoho
lische L6sung, die man alkaliseh macht und filtriert. 

Cornutinum. Cornntin. Unter dem Namen Cornutin kommt ein aus dem Mutterkorn 
gewonnenes Alkaloidgemiseh in den Handel, das im wesentliehen aus Ergotinin, Ergotoxin 
und Ergotamin besteht, vielleieht aueh Umwandlungsprodukte des Ergotinins enthii.lt. Es ist 
ein amorphes, brii.unliches Pulver, wenig loslich in Wasser, leicht loslich in heiBem Alkohol. 

Cornutinum citricum, Cornutincitrat nach KOBERT, besteht aus den eitronensauren 
Salzen der in dem sogenannten Cornutin enthaltenen Basen. 

Aufbewah'I'Ung. Vorsieh tig. 
Anwendung. Wie andere Mutterkornpraparate, zu 0,003 g zweimal taglich. GroBte 

Tagesgabe 0,02 g. Ampullen mit einer Losung von Cornutincitrat nach KOBERT bringt die Firma 
GEHE u. Co. in Dresden in den Handel. Jede Ampulle enthalt 0,005 g Cornutincitrat in 1 eem 
Losung. Gabe: 1-2mal taglich 1 cem subeutan, in schweren Fallen 3 mal 1 cem. 

Clavipurin (GEHE u. Co., Dresden) enthll.lt die aus einem sauren Mutterkornauszug naeh 
Zusatz von Alkalien mit Ather ausgeschiittelten Alkaloide in Form der weinsauren Salze in 
wa.sseriger Losung 0,1 : 100. Farblose bis blaBgelbliehe sehwaeh opalisierende Fliissigkeit. In Am· 
pullen zu 1,1 eem fiir subcutane, intravenose und intramuskuIii.re Injektion, in Tropfgla.sern ZIl 

10 ecm und in Tabletten fiir innerliehe Anwendung. 
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Ergotininum purum amorphum, Amorphes Ergotinin, Soleroorystallin 
POD WY SSOTZKI, ist ein Alkaloidgemisch aus dem Mutterkorn. Es ist etwa zu 2/8 amorph, zu 1/3 
kristallinisch. Gelbliches Pulver, Wslich in Alkohol und Ather, wenig loslich in Wasser. 

Ergotininum purum crystallisatum. Ergotinin TANRET, C3.H39N.O •. Gelbliche Kri
stalle, unloslich in Wasser, loslich in Alkohol und Ather. Nach KOBERT unwirksam. 

Ergotininum citricum. Ergotinincitrat. C35H39NsO •• CaHS07' Graugelbliches Pulver, los
lich in Wasser. Anwendung in wi1sseriger Losung 0,1: 100 zu 0,5-1,0 ccm subcutan, bei 
vasomotorischen Neurosen, Cephalalgien, Neuralgien, Morbus Basedowii und Enuresis. 

Gynergen SANDOZ (CHEM. FABRIK SANDOZ, Basel) enthi1lt das von A. STOLL aus dem Mutter
korn isolierte Ergotamin_ Es kommt in Tabletten, Losungen und in Ampullen in den Handel. 
Subcutan 1/2-2 ccm der Losung 0,05: 100. 

Tyramin (BURROUGHS, WELLCOME U. COo, London) iet synthetisch dargestelltes p-Oxy
phenyIathylaminhydrochlorid, HO· CaH,· CH:. C~NH:. HCl. Mol.-Gew. 173,5. 

Darstellung. Durch Reduktion von p-Oxybenzylcyanid, HO·CaH,CH2CN, mit 
Natrium und Alkohol und tJberfiihrung der Base in das Hydrochlorid. 

Eigenschaften und Erkennung. Fast weiBes kristallinisches Pulver, Smp. 268 
bis 270 0, Geschmack schwach bitter, in Wasser leicht ltislich; die Losung veri1ndert Lackmus
papier nicht. Die wi1sserige Losung gibt mit Eisenchloridlosung eine violette Fi1rbung. Aus der 
wi1sserigen Losung wird durch Alkalien die Base abgeschieden, die nach dem Umkristallisieren aus 
Alkohol bei 1600 sohmilzt. 

Aufbewahrung. Vorsich tig. 
Anwendung. Innerlioh und subcutan, als Ersatz fiir Mutterkornpraparate. Es regt 

den Uterus zu Contractioneu an und wird in den spateren Stadien der Gebnrt angewandt. Als lokales 
Hamostaticum ist es unbrauchbar. 1m Handel in Tabloids zu je 0,005 g. 

Systogen (LA ZYlIIA A.-G., Aigle-St. Ludwig), Tokosin oder Uteramin, ist ebenfalls 
synthetisch dargestelltes p - 0 xyphen y Iathylaminhyd rochlorid. 

Anwendung. Wie Tyramin, innerlich oder subcutan zu 0,25-1 ccm der Losung 0,2: 100. 
1 ccm der Losung = 2 g Secale cornutum. 

Tenosin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist eine wasserige Losung von p.Oxyphenyl
iithylaminhydrochlorid und ,B-lmidazolyliithylaminhydrochlorid (Formel s. S. 679). 
Farblose Fliissigkeit, schwaoh sauer, fast geruehlos. Tn Tropfflasehen zu 5 und 10 cern, in 
Tabletten und in Ampullen. 

Erkennung. 10 ccm Tenosin werden mit Natriumoarbonatlosung alkalisiert und unter 
Eiskiihlung mit diazotiertem m-Nitranilin versetzt. Die beiden Komponenten fallen in Form 
roter Azofarbstoffe aus; der des p-Oxyphenyliithylamins ist in n-Natronlauge loslich. In 
salpetersaurer Lo3ung gibt Silbernitrat einen kiisigeh Niederschlag. Die Queeksilberverbin
dungen der beiden Basen erhalt man in Form gelblieh-weiBer Niederschlage, wenn man ein Gemisch 
von 10 ccm Tenosin und einer Losung 0,2 g Queeksilberchlorid in 10 ccm Wasser mit Natrium
carbonatlo3ung (1 0/ 0) vorsichtig schwach alkalisiert. 

Anwendung. An Stelle von Mutterkornausziigen post partum und bei atonischen Blu
tungen innerlich dreimal ti1glich 20 Tr. oder 1 Tablette und je 1 ccm subcutan oder intra-
gluti1al, nie intravenos. . 

Extractum Secalis cornuti. Mutterkornextrakt. Extract of Ergot. 
Extrait d 'ergot de seigle. Ergotine. Extractum Ergotae (Ergoti). 
Ergotina. Ergotinum. 

Die Herstellung der Mutterkornextrakte beruht im wesentlichen darauf, 
daB zerkleinertes Mutterkorn mit Wasser ausgezogen, der Auszug eingedampft, 
und der so gewonnene konzentrierte Auszug mit Weingeist versetzt wird. Letzteres 
hat den Zweck, iiberfHissige Inhaltstoffe des Mutterkorns, z. B. anorganische Saize 
und Schleimstoffe, zu entfernen, wahrend aIle wirksamen Bestandteile der Droge 
in Losung bleiben. Die vorgeschriebenen, mehrmaligen wasserigen Extraktionen 
miissen schnell hintereinander und moglichst in der kalten Jahreszeit 
ausgefiihrt werden, well die diinnen wasserigen Ausziige sehr leicht verderben. Aus 
diesem Grunde schJeiben Austr., Helvet., Nederl., Norveg. Chioroformwasser zur 
Extraktion vor, doch kann man bei rationeIlem Arbeiten auch ohne dieses auskommen. 
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Die ErschOpfung des selbstverstiindlich frisch zerkleinerten Mutterkorns 
geschieht entweder durch Maceration oder durch Perkolation. Fur erstere Methode 
bietet Germ. 5 ein gutes Beispiel: 2 T. grob gepulvertes Mutterkorn werden unter 
wiederholtem Umschutteln mit 4 T. Wasser von 15-20 0 6 Stunden maceriert. Der 
Prellriickstand wird in gleicher Weise mit 4 T. Wasser behandelt. Die gemischten 
Prellflussigkeiten dampft man auf 1 T. ein, versetzt mit 1 T. Weingeist, liLllt unter 
wiederholtem Umruhren 3 Tage stehen, filtriert und dampft (unter Wiedergewinnung 
des Weingeistes) zu einem dicken Extrakt ein. Zum zweiten Ausziehen genugen 3 T. 
Wasser vollkommen. Auch ist es nach E. DIETERICH im Interesse einer hoheren 
Ausbeute ratsam, das Mutterkorn nicht zu grob zu pulvern. - Ausbeute etwa 
15%. - Ganz ahnlich verfahren A'Ustr., Belg., Brit., Croat., Dan., Hisp., Japon, 
Port'Ug., Ross., 8'Uec. 

Durch Perkolation wird das Extrakt nach folgenden Vorschriften hergestellt. - Amer.: 
1000 g gepulvertes (Nr. 40) Mutterkorn werden durch Perkolation mit Benzinum Petrolei solange 
entfettet. bis 1 Tr. Perkolat keinen Fettfleck auf Filtrierpapier hinterlaBt. Wenn das im Pulver 
verbliebene Extraktionsmittel durch Verdunstenlassen an der Luft vollig entfernt ist. wird das ent· 
fettete Mutterkornpulver mit einer Mischung aus 10 ccm Salzsaure (32% HCl) und 400 ccm einer 
Mischung aus 850 ccm Weingeist (92.3 Gew.-%) mit 150 ccm Wasser angefeuchtet und im Perko
lat~r 6 Stunden stehen gelassen. Mit dem Menstruum iiberschichtet bleibt das Mutterkornpulver 
dann noch 48 Stunden stehen, ehe die Perkolation begonnen wird. Die durch ErschOpfung mit 
einer geniigenden Menge der angegebenen Weingeist-Wassermischung schlieBlich erhaltenen Aus
ziige werden bei nicht iiber 700 zur Pillenkonsistenz eingeengt. - Helv.: 100 T. Mutterkorn durch
feuchtet man mit 30 T. Chloroformwasser (1: 200), bringt die Mischung sogleich in den Perkolator, 
gieBt die notige Menge Chloroformwasser hinzu und perkoliert nach 12 Stunden mit dem gleichen 
Menstruum bei volliger l>ffnung des AbfluBhahnes 120 T. abo Nach 3stiindiger Unterbrechung 
der Perkolation werden 200 T. zweites Perkolat abgezogen. Letzteres engt man sogleich zur 
Sirupdicke ein. vereinigt es dann mit dem ersten Ablauf, der vorher fiir sich ohne Verzug auf dem 
Dampfbad erwarmt ist, bis eine flockige Ausscheidung auftritt. Wenn die gemisohten Perkolate 
auf 50 T. eingedampft sind, vermischt man sie nach dem Erkalten mit 60 T. Weingeist. Nach 3 Tagen 
wird die Mischung filtriert und nach dem Abdestillieren des Weingeistes zu einem weichen Extrakt 
eingedampft. - Gall. u. Ita!. verfahren ahnlich. aber mit reinem Wasaer ohne Chloroform. - N orveg. : 
1m wesentlichen wie Helvet. 

Nach einem Beschlusse der Briisseler Konferenz (1902) soll das Mutterkornextrakt ein 
wasseriges, mit Weingeist von 60 % behandeltes Extrakt sein. 

Eigenschajten. Weiches. eigenartig riechendes, gegen Lackmus schwach sauerreagieren
des Extrakt, das in Wasser sowie in einem Gemisch gleicher Teile Wasser und Weingeist klar los-
lich ist. ' 

Erkennung. Wenn man eine ammoniakalisch gemachte Losung von 0,2 g Mutterkorn
extrakt in 5 ccm Wasser mit Ather aussohiittelt. den nach dem Verdunsten der atherischen Fliissig
keit verbliebenen Riickstand in 2-3 ccm eisenohloridhaltiger konz. Essigsaure (1: 1000) lOst und 
diese Losung auf konz. Schwefelsaure schichtet, so soll an der Trennungszone ein blauvioletter Ring 
entstehen. (Aus altem Mutterkorn bereitetes Extrakt liefert den Ring nicht. [Austr., Helv.]) 

Aufbewahrung. Vorsichtig. kiihl in trockener Luft. Wasserige Losungen von Mut
terkornextrakt bilden vorziigliche Nahrboden ffir Mikroorganismen und diirfen niemals 
vorriitig gehalten werden I 

Extractum Secaliscornutifluidum. Mutterkorn£luidextrakt. Fluid
extract of Ergot. Extrait £luide d'ergot de seigle. Extractum 
Ergotae (Fungi Secalis) fluiduID. 

Bei der Herstellung dieses Fluidextraktes sind die gleichen Vorsichtsmallregeln 
zu beobachten wie bei der des dicken Mutterkornextraktes. Einige Pharm. lassen das 
Fluidextrakt nur mit verd. Weingeist bereiten, einige mit Essigsaure enthaltendem 
verd. Weingeist, andere lassen dem Auszug nachher Salzsaure zusetzen. In allen 
Fallen empfiehlt es sich auch hier wie bei der Herstellung des dicken Extraktes, das 
Mutterkorn nicht zu grob zu pulvern. - Germ. 6 s. S. 1326. 

Ohne Saure. - AU8tr.: 100 T. gepulvertes (IV) Mutterkorn werden im Perkolator mit 
Petrolather entfettet. Darauf durchfeuchtet man das Pulver naoh dem Abdunsten des Petrol. 
athers mit einem Gemisch aus 5 T. Glycerin, je 20 T. Weingeist (86 Gew •• %) und Wasser, bringt 
es unter Zugabe der notigen Menge Wasser nach 3 Stunden in den Perkolator und perko-
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liert nach 48 Stunden unter NachgieBen von Wasser, indem man als erstes Perkolat 85 T. auf
fangt und mit diesen das auf 15 T. eingedampfte Nachperkolat mischt. Spez. Gew. 1,05-1,10. 
Trockenriickstand mindestens 20%' - Japon. wie Germ. (s. u.) ohne Salzsaurezusatz. Ebenso Ital. 
und Norveg., aber ohne Glycerinzusatz. 

Zusatz von Salzsaure. - Germ. 5: 100 T. frisch grob gepulvertes Mutterkorn durch
feuchtet man mit einem Gemisch aus 1 T. Weingeist und 4 T. Wasser und perkoliert in iiblicher 
Weise mit dem gleichen Gemisch zunachst 85 T. Dann erschopft man das Pulver mit dem gleichen 
Menstruum und setzt dem hierbei erhaltenen zweiten Auszug 2,4 T. Salzsaure (25%) zu. Damuf 
wird dieser 2. Auszug eingedampft, mit dem ersten Perkolat gemischt usw. - Belg.: Ahnlich, aber 
mit entfettetem Pulver. - Dan. laBt vom Nachperkolat den Weingeist abdestillieren und setzt erst 
dannauf 100 T. Mutterkorn 6T. Salzsaure (10%) zu. - R088.: Wie Germ. mit 5 T. Salzsaure (8,2%). 
- Suec. wie Germ. mit 6 T. verd. Salzsaure. 

Mi t Essigsaure. - Helv.: 100 T. frisch gemahlenes Mutterkorn (IV) werden mit einer 
Mischung von 3 T. verd. Essigsaure (30%), 6 T. Weingeist und 24 T. Wasser durchfeuchtet und 
mit der notigen Menge eines Gemisches von 1 T. Weingeist (86 Gew.- % ) und 4 T. Wasser perkoliert. 
Verfahren sonst analog Extractum Cocae fluid. (Helv.). - Amer.: Aus 1000 g frisch gepulvertem 
(Nr. 40) Mutterkorn werden nach Verfahren B (Bd. I S. 1227) unter Verwendung einer Mischung aus 
20 cern Salzsaure (32% ig) und 980 cern verdiinntem Weingeist (41,5 Gew.-%) als Menstruum I 
und verdiinntem Weingeist (41,5 Gew.-%) als Menstruum II 1000 cern Fluidextrakt hergestellt. 
- Norveg. perkoliert mit 25%igem Weingeist und laBt erst dem Nachperkolat vor dem Ein
dampfen auf 100 T. Mutterkorn 4 T. Essigsaure (25%) zusetzen. 

Andere Vorschriften: Brit.: 100 g Mutterkorn digeriert man zuerst mit 500, dann 
mit 250 ccm Wasser je 12 Stunden, dampft die PreBfliissigkeiten auf 70 ccm ein, fiigt 37,5 ccm 
Weingeist (90 Vol.-%) hinzu, laBt 6 Stunden stehen, filtriert und bringt auf 100 ccm. - Gall.: 
1000 T. Mutterkorn werden mit einer Losung von 1 T. Weinsaure in 2000 T. Wasser 
12 Stunden maceriert. Dann perkoliert man unter AufgieBen von nochmals 3000 T. Wasser. 
Das Perkolat wird auf 500 T. eingedampft, nach dem Erkalten mit 2 T. Calciumcarbonat und 
500 T. Weingeist (95%) tiichtig durchgeschiittelt und 24 Stunden stehen gelassen. Dann wird 
filtriert, der Weingeist bei gelinder Warme abdestilliert, der Riickstand im tarierten GefaBe ge
sammelt und mit 150 T. Kirschlorbeerwasser und Wasser zu 1000 T. erganzt. Das Gemisch wild 
mit 1,5 T. Salicylsaure versetzt und nach dem Absetzen filtriert. - Hung.: 500 T. Mutterkorn 
werden mit einem Gemisch aus 25 T. Glycerin und 275 T. Aqua Cinnam. spirit. (Hung.) durch
feuchtet. Dann perkoliert man mit einem Gemisch aus 20 T. Spiritus (90%) und 80 T. Wasser, 
wobei zuerst 425 T. zuriickgestellt werden und das iibrige auf 75 T. eingedampft wird. Die ver
einigten Perkolate laBt man absetzen und filtriert. - N ederl.: Wie Extractum Hydrastis liquidum 
mit Zusatz von Weinsaure (s. Bd. I S. 1489). 

Eigenschaften. Eine rotbraune, klare, gegen Lackmus sauer reagierende Fliissigkeit, 
die sich klar mit Wasser mischt, auf Zusatz eines gleichen Volums Weingeist aber stark getriibt 
wird (Germ.). Spez. Gew.: 1,03-1,05 (Norveg.), 1,05 (Suec.). - Trockenriickstand minde
stens 14% (Suec.), 15% (Belg.). 

Erkennung. Vgl. Extract. Secalis cornuti. Man verwendet fiir die Atherausschiitte-
lung ein ammoniakalisch gemachtes Gemisch aus 0,5 g Fluidextrakt und 5 ccm Wasser (Germ.). 

Aufbewahrung. Vorsichtig! 
Anwendung. Nach Germ. 6 nur zum innerlichen Gebrauch. 
Tinctura Secalis cornuti. Mutterkorntinktur. Liqueur obstetric ale de DEBOURZE. 

Teinture d'ergot de seigle. - Wird allgemein durch Maceration 1 + 5 oder Perkolation 1: 5 
mit verd. Weingeist hergestellt, nach Ergiinzb.: Maceration 1 + 10. - Spez. Gew. 0,982-0,899. 
Trockenriickstand mindestens 1,7% (Nederl.). 

ETl~ennung. Wenn man ein Gemisch aus je 1 T. Mutterkorntinktur und Ammoniak
fliissigkeit mit Ather ausschiittelt und die atherische Schicht iiber Schwefelsanre schichtet, so 
solI eine violette Zone entstehen (Nederl.). 

Tinctura Secalis cornuti acida nach STERNBERG: 10 g frisch gepulvertes Mutterkorn 
laBt man mit 80 g warmem Wasser unter ofterem Umschiitteln 24 Stunden stehen, gibt alsdann 
2 g verd. Salzsaure und 20 g Spiritus hinzu und laBt weitere 24 Stunden unter Umschiitteln 
stehen. Nach dem Abseihen fiillt man auf 100 g mit Wasser auf und filtriert. 

Tinctura Ergotae ammoniata. Ammoniated Tincture of Ergot. - Brit.: 250,0 
Mutterkornpulver (Nr.20) werden mit einem Gemisch aus 100 cern Ammoniakfliissigkeit (0,958 
spez. Gew.) und 900 ccm Weingeist (60 Gew.- %) perkoliert, ausgepreBt und mit Weingeist auf 1000 cern 
erganzt. 

Vinum Secalis cornuti. Mutterkornwein. Vinum Ergotae. Wine of Ergot. -
Amer. VIII: 200 ccm Mutterkornfluidextrakt, 50 cern Weingeist und 750 ccm WeiBwein werden 
gemischt nnd nach zweitagigem Stehen filtriert. 
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Geiatina Ergotini iamellata. 
Ergotin·Lamellen. 

Gelatinae albae opt. 6,0 
Aquae destili. 12,0 
G lycerini 1,0 
Extract. Secalis cornuti 30,0 

. Aquae destill. 12,0. 
Man liist und mischt in obiger Reihenfolge und 

bereitet 300 Pli1ttchen mit je 0,1 Ergotin. 

Guttae stypticae (F. M. Germ.). 
Extr. Cort. Hamamel. fluidi 25,0 
Extr. Secalis cornuti fluidi 5,0. 

Infusum Ergotae (Brit.). 
Infusion of Ergot. 

Secalis cornut. rec. contus. 50,0 
Aquae destill. ebull. 1000,0. 

,/. Stunde erhitzen, heill durchseilien. 

Injectlo Ergotae hypodermica (Bnt.). 
Hypodermic Ini ection of Ergot 

(of Ergotin). 
Extracti Ergotae 33,0 
Acidi carbolici 1,0 
Aquae destillat. ad 100 ccm 

Das Wasser ist frisch gekocht und wieder erkaltet 
zu verwenden. 1 ccm = 0,33 Extract. Ergotae. 

Injectlo hypod~rmica Ergotinae (Hisp.). 
Extracti Secalis corn. aquos. 1,0 
Glycerini 2,0 
Aquae sterilisat. q. s. ad 10 ccm. 

Injectio hypodermlca Ergotlninae (Hisp.). 
1. Ergotinini 0,01 
2. ACidl lactici 0,02 
3. Aquae sterilisat. q. s. ad 10 ccm. 

1 und 2 mit wenig Wasser losen, 3 zuftigen, fil· 
trieren usw. 

Liquor haemostatlcus BONJEAN. 
Extract. Secal. corn. 10,0 
Aquae destillat. 75,0 
Liquor. Ferri sesquichlorat. 15,0. 

Liquor haemostaticus HANNON 
Eau hemostatique de HANNON. 
Acidi benzoic I 
Aluminis 
Extract. Secal. corn. 
Aquae fervldae 

10,0 

aa 30,0 
250,0. 

Mutterkornpraparate und -Spezialitiiten. 

Mixtura Ergotinl BOMBELON. 
Ergotini BOMBELON 10,0 
Aquae Laurocerasi 7,5 
Spiritus 2,5. 

Mixtura Ergotlnl BONJEAN. 
Extracti Secalis cornuti 1,0 
Aquae destillat. 75,0 
Sirup. Aurantli flor. 25,0. 

Mixtura styptlca LANGE. 
Acidi tannici 2,0 
Extract. Secalis corn. 1, ° 
Aquae destillat. 170,0 
Sirupi Sacchari 30,0. 

Plluiae haemostyptlcae (FRITSCH·DENZEL 
u. F. M. Germ.). 

Extracti Gossypii radlCis 
Extracti Hydrastis slcci 
Ergotmi 
Succi Liquiritiae depur. 
RadlCis Liquinttae pulv. 

Zu 100 Pillen. 
aa 3,0. 

Sirupus Secalis cornuti. 
Sirupus Ergotini. Ergotinsirup. 

Extracti Secalis cornuti 2,0 
Sirupi simplicis fervldae 98,0. 

Bei Bedarf frisch zu bereiten. 

Soiutum Ergotini cum GIycerino (Portug.). 
Extracti Secahs COruUtl 1,0 
Glycenni 4,0 
Aquae destilIatae 5,0. 

Tinctura haemostyptica (Erganzb.). 
Blutstillende Tinktur. (DENZEL u. FRITSCH) 

1. Secalis coruuti gr. pulv. 10,0 
2. Spiritus 20,0 
3. Acidi sulfuric. dU. 

(sper. Gew. 1,114) 12,0 
4. Aquae destillat. 500,0 
5. Calcii carbonici 2,0 
6. Spiritus 30,0 
7. Olei Cinnamomi gtts. III. 

Man kocht 1-4 in einem PorzellangefaJ.le bi, auf 
200,0 ein, fiigt 5 hinzu, prellt nach Beendigung 
der CO2 ·Entwickelung ab, dampft auf 70,0 ein, 
setzt die Lasung von 7 in 6 hinzu, lilll tab· 
setzen und filtnert. 

Aseptisches Secale cornutum bereitet E. HOUGTHON aus einem als wirksam erprobten 
~IutterkornaufguJ3, indem er aus demselben die Sclerotinsaure entfernt, die freien Sauren und 
sauren Salze neutralisiert, dann auf die Halfte eindampft und in kleine Flaschchen WIlt, in denen 
das Pra parat sterilisiert wird. 

Ergotina styptica ist ein Extractum fluidum Secalis cornuti mit 5% Stypticin. 

Ergotinol. Gepulvertes entbltes Mutterkorn wird mit Wasser erschopft. Die erhaltenen 
Ausziige werden mit Sauren versetzt und der Hydrolyse unterworfen. Sodann wird die Saure 
abgestumpft und die alkoholische Garung eingeleitet. Nachdem diese beendet, wird das Pro. 
dukt der Dialyse unten;rorfen und so weit eingeengt, daJ3 1 ccm Ergotinol 0,5 g Extract. Secalis 
cornut. (Germ.) entspricht. 

Ergotinum BOMBELON Uuidum. (Cornutinum ergoticum). Schwarzbraune Fliissig. 
keit, wird sowohl fUr Einspritzungen unter die Haut wie fiir innerlichen Gebrauch bei Geburten 
angewandt. 

Ergotinum Bo MBELON spissum ist ausschlieJ3lich zur Darreichung in Pillenform bestimmt. 
Ergotinum BONJEAN. Wasseriges, rotbraunes, weiches Extrakt, das durch Zusatz von 

Alkohol gereinigt ist. 
Ergotinum BONJEAN depuratum pro Injectione. Nach BONJEANS Methode hergestelltes 

und weiter gereinigtes Extrakt. 
Ergotinum BONJEAN siccum cum Dextrino ist Ergotin BONJEAN, das mit gleichen Teilen 

Dextrin gemengt ist. Braunes Pulver. 
Ergotinum BONJEAN sicc.cum Saccharo Lnctis. Ergotin BONJEAN, das zu gleichen Teilen 

mit Milchzucker gemengt ist. Braunes, hygroskopisches Pulver, liislich in Wasser. 
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Ergotinum DENZEL fluidum. Gereinigtes Extrakt, das wie das offizinelle Extrakt der 
Germ. dosiert wird. 

Ergotinum FROMME 1st ein nach G. FROMME hergestelltes haltbares MutterkorneKtrakt. 
1 T. Ergotin FROMME entBpricht 5 T. Mutterkorn. 

Ergotinum FUNCK. Mutterkornpraparat in Gelatinetabletten zu 0,1 g. , 
Ergotinum gallicum ist eine Mischung von gleichen Teilen Ergotin und Gallussiiure. Wird 

bei starken Lungenblutungen als Hamostaticum angewandt. 
Ergotinum KELLER, Secacornin, ein nach Angaben von C. C. KELLER hergestelltes Fluid. 

extrakt, das die Gesamtmenge der im Secale cornutum enthaltenen Alkaloide unter AusschluB 
der unwirksamen und schadlich wirkenden Stoffe enthalten soil. 

Ergotinum KOHI.MANN. Schwarzbraunes Fluidextrakt, lO Tr. = 1 g Secale cornutum. 
Ergotinum Lipsiense St. Jakob, nach Angabe von C. STICH hergestelltes Mutterkorn. 

praparat. Sphacelinsaure und Sklerotinsiiure sind darin nicht vorhanden. Farbstoffe, bis auf 
Spuren des gel ben, und Kohlenhydrate fehlen. 

Ergotinum'LoSTER. Nach WINKELschem Verfahren (Zerstorung der ~nzyme) hergestelltes 
Mutterkornpraparat 1 g = 2 g Secale cornutum. In Ampullen und Tabletten, auch mit Stypticin. 

Ergotinum MERCI{. Aus entoltem Mutterkorn nach besonderem Verfahren hergestelltes 
Praparat. 1 T. = 4 T. Sec ale cornutum. 

Ergotinum purum dialysatum WERNICH spissum, ein dialysiertes wasseriges Extrakt, das 
vorher nacheinander mit Ather und Alkohol behandelt worden ist. Es lost sich sehr leicht in 
Wasser und wird besonders zur subcutanen Anwendung empfohlen. 

Ergotinum pur. dialys. WERNICH liquidum. Ungefahr 2 T. dieses Ergotins kommen 
1 T. des vorher genannten Praparates gleich. 

Ergotinum pur. dialys. WERNICH siccum. Enthii.lt die wirksamen Bestandteile von I T. 
Ergotin WERNICH spissum in 0,7 T. 

Ergotinum purum siccum WIGGERS, ein trockenes, alkoholisches Extrakt aus unvoil. 
kommen entfettetem Mutterkorn, das nach KOBERT meist nur Sphacelinsaure enthiilt. Ein 
braunrotes Pulver, das sich in erwiirmtem Alkohol lost. 

Ergotinum YVON. Schwarzbraunes, einen Zusatz von Aqua Laurocerasi enthaltendes 
Fluidextrakt, das aus entfettetem Secale cornutum durch Erschopfung mittels verdiinnter Wein· 
saurelOsung gewonnen wird. 

Der Antwerp. Apothekerverein hat hierzu folgende Vorschrift gegeben: Secal. cornuti gr. 
pulv. 1000,0, Spiritus 200f0ig quo S., Acid. hydrochloric. diluti 75,0. Das Mutterkornpulver wird 
mit 600,0 verd. Weingeist befeuchtet, 4 Stunden stehen gelassen, in einen Perkolator gepackt 
und mit 20 0/ oigem Weingeist perkoliert. Die ersten 750,0 Perkolat setzt man beiseite und per· 
koliert dann weiter mit einer Mischung aus 75,0 verd. Salzsaure und 1500,0 20 Ofoigem Weingeist. 
1st die gesamte saure Fliissigkeit aufgegossen, 80 unterbricht man die Perkolation, liiBt 24 Stun. 
den macerieren und perkoliert dann mit 20 0/ oigem Weingeist bis zur Erschopfung. Die so ge. 
wonnenen Fliissigkeiten (mit Ausnahme der beiseite gestellten ersten 750,0) werden vereinigt, 
auf 250,0 eingedampft und diese mit dem ersten Perkolat gemlscht. Das fertige Extrakt soil 
mindestens 15% Trockenriickstand enthalten. 

Hiimostatische Pillen von HUCHARD: Aus je 2 g Ergotin und Chininsulfat, je 0,2 g Di· 
gitalisbliitterpulver und Hyoscyamusextrakt werden 20 Pillen geformt. 

Haemostypticum BR tlNINGHA USEN, ein Fluidextrakt, aus 2 T. Secale cornutum und 
1 T. Rhizoma Hydrastis canad. unter Anwendung von Alkohol, Ather und Glycerin unter Druck 
bei LuftabschluB hergestellt. 

Mycardol, Ergotincoffein, eine Mischung aus 850f0 Ergotin und 15% Coffeinum citri· 
cum, gelangt in Tabletten und gelost in Ampullen in den Handel. 

Secalan-GoLAz, Extractutn Secalis cornuti dialysatum GOLAZ. 1,0 g Secalan = 
0,001 g aktiver Substanz = 3,0 g Secale cornutum. 

Secalysatum BtlRGER soil ein aus Secale cornutum bereitetes Dialysat mit 2,5-5% Co· 
tarninum hydrochloricum sein. 

Vergotinine, ein Heilmittel gegen Herzkrankheiten und Krankheiten der Atmungsorgane 
bei Pferden, soil bestehen aus 3 g Veratrin, 2 g Strychninsulfat, 10 g Ergotin und 150 g Glycerin. 

Selenum. 
Selenum. Selen. Selenium. Atom·Gew.78,96. 

Das Selen findet sich als Begleiter des Schwefels in Schwefelerzen und scheidet sich in den 
Schwefelsiiurefabriken im Flugstaub der Rostofen und im Bleikammerschlamm abo 

Gewinnung. Der Bleikammerschlamm wird nach dem Auswaschen mit Wasser mit 
KaliumcyanidlOsung erwiirmt, wodurch das Selen als Selencyankalium, KSeCN, in Losung geht. 
Durch Salzsiiure wird aus dem Selencyankalium das Selen abgeschieden. 
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Eigenschujten. Das Selen tritt wie der Schwefel in mehreren Formcn auf, als rot e s 
Selen, amorph und kristallinisch und als g.raues kristallinisches Selen. Das letztere iet 
die bestii.ndigere Form und entsteht aus den anderen durch Erhitzen. Durch Erhitzen mit 
Salpetersii.ure wird es zu Seleniger Siiure oxydiert, deren I.asung beim Abdampfen Selendioxyd 
hinterlii.Bt. Aus der Lasung der Selenigen Saure wird durch Schweflige Sa.ure rotes amorphes 
Selen abgeschieden, das beim Erhitzen der FliissigkE'it in graues Selen iibergeht. Das rote Selen 
ist in Schwefelkohlenstoff loslich; aus der Lasung scheidet sich beim Verdunsten rotes kristalli
nisches Belen abo Das graue Selen bildet eine grauschwarze, nach.dem Schmelzen und Erkalten 
metaIlgliinzende Masse, Smp.219°, Sdp. 690°; in Schwefelkohlenstoff ist es unlOsllch. In 
rauchender Schwefelsii.ure last Selen sich mit tief griiner Farbe auf. 

Graues Selen leitet den elektrischen Strom sehr schwach; die Leitfii.higkeit nimmt bei Be
lichtung zu und schwankt dann mit der Starke der Belichtung. 

Anwendung. In der Glasherstellung alsDesoxydationsmittel und zur Erzeugung von rotem 
SelengJas. In der Elektrotechnik und zur Ferniibertragung von Lichtbildern und Fernsehen. 
Zur Darstellung von Selenverbindungen. Arzneilich wird es selten verwendet. 

Nach DUMoNT-PORCELET solI feinverteiltes rotes Selen in Salhen viel starkE'r wirken als 
gefii.llter Schwefel. Rp. Seleni praecipitati 2,0, Ungt. Paraffini 30,0. 

Elektroselenium (CLIN, COMAR u. Co., Paris) ist rotes kolloides Selen in wii.sseriger 
Lasung, die durch Zusatz von Saizen blutisotonisch gemacht ist, mit einem Gehalt von 0,2 g 
Selen in 1 Liter. Die Lasung wird auf elektrischem Wege hergestellt und kommt in Ampullen 
zu 5 ccm in den Handel. 

Eigenschujten und ETkennung. Die Lasung ist korallenrot gefarbt, im durch
fallenden Licht kIar, im auffallenden Licht triibe schillernd. Wird die Losung erhitzt, so fii.rbt sie 
sich dunkel, indem das rote Selen in die graue Form iibergeht. - Beim Erwii.rmen mit Natronlauge 
wird die Losung rasch entfii.rbt. - Wird die Lasung mit Wasser verdiiunt und mit konz. Schwefel
sii.ure unterschichtet, so tritt an der Beriihrungsstelle eine unbestiindige griine Fii.rbung auf, die 
in Dunkelbraun iibergeht. 

Anwendung. Gegen Krebs, subcutan, intramuskulii.r oder am besten intravenba, zu 
5 ccm = 0,001 g Selen, jeden zweiten Tag oder tii.glich; die Menge kann auch verdoppelt werden. 

Senecio. 
Senecio vulgaris L. Compositae-Senecioneae-Senecioninae. Weit 
verbreitetes Unkraut. 

Folia Senecionis. Kreuzkraut. Grindkraut. Greiskraut. Feuille de senel,lon. 
Altes Mittel gegen Wiirmer und Koliken, auch bei Storungen der Menstruation. 
Enthiut 2 Alkaloide: Senecionin und Senecin, in sehr geringer Menge. 

Senecio jacobaea L. Heimisch in Europa und Asien. 

Herba Senecionis jacobaeae. Jakobskraut. St.James Wort. Herbe St.Jacques. 
Herba Jacobaeae. Jakobskreuzkraut. GroBes Kreuzkraut. Spinnenkraut. 

Das zur Bliitezeit ge~ammelte, getrocknete Kraut. Der Stengel aufrecht, oben dolden
traubig vera.stelt, gestreift, teils glatt, teils woJIig. Die unteren Blii.tter liinglich-verkehrt-eifbrmig, 
leierformig-fiederteilig, die oberen mit viE'lteiligem Ohrchen stengelumfassend, fiederteilig, die 
Fiedern gezahnt oder fast fiederspaltig. AIle Blii.tter glatt oder unten an der Basis und an den 
Nerven zart behaart. Die Bliiten am Ende der Stengel und Zweige in flachen, ausgebreiteten 
Doldentrauben, die Korbchen strahlig mit goldgelben Strahlenbliiten (kommt auch ohne Strah
lenbliiten vorl. 

Bestandteile. Nach ALTAN enthii.lt das Kraut 10,4% eines Glykosides, auBerdem 
2,5 % atherisches 61 von griiner Farbe und dem spez. Gew. 0,950, 4,8 0/ 0 Mineralsalze, 
vornehmlich Phosphate und Oxalate, 1 % ii.therlosliche Fettstoffe von aromatischem Geruch 
und etwa 0,9 0/ 0 einer Fettsaure der Zusammensetzung CoRgO!. 

Anwendung. In Form des Fluidextraktes und der Tinktur gegen Menstruationsbeschwer
den und Koliken. Untersuchungen von BUNSCR iiber die physiologische Wirkung des Krautes 
ergaben, daB das alkoholische Extrakt aus der ganzen Pflanze, in kleinen Mengen injiziert, eine 
allgemeine Erhohung des Blutdrucks bewirkt, unter Zusammenziehung der peripheren GefilBe 
in der Intestinalregion, wahrend die Rerzkontraktionen sich vermindern: groBe Gaben bewirken 
dagegen ein Zuriickgehen des allgemeinen Blutdrucks, Erweiterung der IntestinalgefiiBe und Rem
mung der Peristaltik. Es wird hieraus gefolgert, daB das Kraut zwei verschieden wirksame Be
standteile enthiLlt. 
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Ahnlich werden Senecio a ureus L., Kalifornien, und andere Arten be
sonders gegen Blutungen angewandt (Fluidl'xtrakt 4 g 3-4mal taglich). 
Senecio Grayanus HEMSL., S. cervariaefolius HEMSL. und S. canicida 
sind giftig. Sie enthalten liihmend wirkende Gifte. 

Senega. 
Polygala senega L. und die Varietiit Polygala senega var. latifolia TORREY et 
GRAY (mit subspec. dentata). Polygalaceae-Polygaleae. Heimisch in 
Nordamerika yom Winnipegsee nach Tennessee, Nordkarolina und Siidkanada. Aus
dauerndes Kraut, das aus dem vielkopfigen Wurzelkopf 30 cm lange Stengel treibt, 
die mit griinlich-weiBer, weiBer oder rotlicher Bliitentraube endigen. Blatter am 
Grunde keine Rosette bildend, unten schuppenformig, weiter oben lanzettlich, 
g::mzrandig. 

Abb. 94. 
Querschnitt durch Radix Senegae von normalem 

J3au. 

Abb. 95. 
Querschnitt durch Radix Senegae. abnorm ge· 
baut. c Seite des Kieles. b Phlo~mteiJ. der dem 
schmalen, mitten im groBen Ausschnitt stehenden 
XylemkeiJ entspricht. a (oben) kleiner Ausschnitt. 

a (an der Seite) Cambium. 

Radix Senegae. Senegawurzel. Senega Root. Racine de senega. 
Radix Polygalae Senegae (virginianae). Radix Senegae (Senecae) vir
ginianae. Klapperschlangenwurzel. Virginische Schlangenwurzel. Snake 
Root l ). 

Die Droge besteht aus dem dicken, hockerig-knorrigen Wurzelkopf, der einen 
Durcllmesser von 5 cm erreichen kann und o.urch reichliche, dichasiale Knospenbildung 
zustande kommt. Auf demselben zuweilen noch Reste der Stengel und rotliche 
Schuppenbliitter. Nach unten geht er iiber in die wenig verzweigte. bis 20 em lange, 
bis 1,5 em, doeh selten mehr als 0,8 cm dicke, spindelformige Wurzel. Beide von 
gelblieher oder gelbbraunlicher Farbe. Die Wurzel ist meist hin- und hergebogen. 
Die konvexe Seite der Biegungen ist oft etwas wulstig aufgetrieben und quer
gerunzelt, die konkave gekielt, so daB es aussieht, als ob die Wurzel um den ziem-

1) Man unterscheidet in Nordamerika auBer der Senega noch 4 "Schlangenwurzeln" = 
"Snake Root": 

1) Die Canada Snake Root von Asarum canadense (siehe Bd I, S. 591). 
2) Die Virginia Snake Root von Aristolochia B erpentaria (s. Serpentaria, S. 737). 
3) Die Black Snake Root von Cimicifuga racemosa BARTON (s. Bd. I. S. 1009). 
4) Ebenfalls Black Snake Root von Sanicula marylan dica L. (s. S. 636). 
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lich gerade verlaufenden Kiel herumgedreht ware. Beim Einweichen in Wasser ver
schwindet der Kiel fast vollig. Es kommen auch reichlich Wurzeln vor, denen der 
Kiel fehIt. Solche lassen im Querschnitt einen normalen, runden Holzkorper erkennen 
(Abb.94). Gekielte Wurzeln Jassen auf der·dem Kiel entgegengesetzten Seite im Holz
korper einen mehr oder weniger breiten Ausschnitt erkennen, der facherformig bis zum 
Zentrum zu reichen pflegt. Der AU8schnitt kann die Hiilfte des Holzkorpers um
fassen, so daB derselbe dann nur zur Halfte ausgebildet ist. Macht man Querschnitte 
durch verschiedene Stellen derselben Wurzel, so sieht man, daB die GroBe des Aus
schnittes wechselt. Macht man Querschnitte einer groBeren Anzahl solcher Wurzeln 
und legt sie in Phloroglucin und Salzsaure, so sieht man, daB der Verlauf der Rander 
des Ausschnittes oft Absatze lIeigt, sowie, daB in dem schein bar vollstandigen Teil 
des Holzkorpers kleinere Ausschnitte vorkommen konnen, oder daB in dem Ausschnitt 
kleine, sich rot farbende Holzkeile liegen (Abb. 95). Geschmack etwas kratzend, 
Geruch nach Methylsalicylat, bei alten Wurzeln etwas ranzig. 

Mikroskopisches BUd. Querschnitt durch eine normal gebaute Wurzel. Diinner 
Kork aus tangential gestreckten Zellen mit hellgelber Wandung. Die Rinde aus tangential 
gestreckten Parenchymzellen mit deutlichen Intercellularen; sie besitzt weder Bastfasern 
noch Steinzellen noch geformte Inhaltskorper (keine Starke und Oxalatkristalle, wohl aber 
fettes 01). Die sekundare Rinde ist an der Anordnung ihrer Zellon in radialen Reihen kennt
lich, hier etwa 1- 3reihige (etwa 10 Zellen hohe), verhaltnismaBig groBzellige, nach auBen 
zu in das iibrige Rindenparenchym iibergehende Markstrahlen. Das Markstrahlenparenchym 
und Rindenstrahlenparenchym wie das der Holzstrahlen besteht groBtenteils aus auf dem Langs
schnitt spindelformigen, fast prosenchymatischen, spiral- oder netzfOrmig verdickten Zellen. 
Die Siebrohrengruppen treten (besonders nahe dem Cambium) durch ihr enges Lumen hervor. 
- Bei anormal gebauten Wurzeln, wo stellenweise innerhalb des Cambiums kein normaler Holz
teil, sondern ein aug fast isodiametrischen Zellen gebildetes parenchymatisches Gewebe entmckelt 
wird, also in der dem Kiel gegeniiberliegenden Seite, mrd auBerhalb des Cambiums auch kein 
Siebteil, sondern nur Markstrahlengewebe erzeugt. Nur an der Kielseite bildet sich normales 
Holz und normale Rinde. 1m Ho!z treten die Markstrahlen vielfach nicht deutlich hervor, die 
Markstrahlenzellen sind meist ehenfalls in der Langsrichtung gestreckt. Die GefaBe sind un
regelmaBig verteilt, die Querwande der kurzen GefaBglieder kreisformig durchbrochen, die Wande 
behoft getiipfelt. Daneben weniger getiipfelte, mit schragen Wanden aneinandergefiigte Trachm· 
den bzw. spitz endende, mit stark schrag gestellten, spaltenfOrmigen Tiipfeln versehene Skleren. 
chymfasern. 

Pul ver. Korkfetzen aus diinnwandigen, tangential gestreckten Zellen mit hellgelber 
Wandung; Stiicke des parenchymatischen Gewebes der Rinde, die Zellen tangential gestreckt, 
mit deutlichen Intercellularen, und teilweise fettem 01 als Inhalt; Parenchymgewebe der Mark
strahlen der sekundaren Rinde und des Holzes, aus spindelfdrmigen, fast proRenchymatischen, 
spiral- und netzfbrmig verdickten Zellen; GefaBfragmente, die Querwande kreisfbrmig durch
brochen, die Wan de behoft getiipfelt; Tracheidenstiicke; spitz endende Sklerenchymfasern mit. 
stark schraggestellten spaltenformigen Tiipfeln. Keine Steinzellen. Unverholzte Bastfasern 
lassen auf mitvermahlene Stengelbasen schlieBen. 

Sorten. Infolge der Ausrottung der Pflanze, die gegenwartig auch kultiviert zu werden 
scheint, und der sich rasch ausbreitenden Kultivierung der bet.reffenden Landstriche haben die 
Produktionsgebiete der Droge mehrtach gewechselt. 1m allgemeinen sammelt man sie von einer 
als P.latifolia bezeichneten Varietat oder Formen, die derselben nahe stehen. Polygala latifolia 
subspec. dentata entwickelt normal gebaute Wurzeln. Die Annahme, daB auch Polygala alba 
NUTT. zeit weise die Droge geliefert hat, ist nicht sichergestellt. 

Man sammelte die Droge zuerst in den nordlichen atlantischen Staaten der Union und 
in Kanada, spater in den siidlichen und siidwestlichen Staaten. Beides sind relativ diinne, 
schwache Wurzeln. Etwa seit 50 Jahren sammelt man groBere Wurzeln wieder in nordlichen 
Staaten (Minnesota, Wisconsin usw.). 

Verfiilschungen und Beimengungen. 1) Aralia quinquefolia DECNE. et 
PLANCH. Die Wurzel, Radix Ginseng, ist riibenformig, nach unten haufig in zwei ABte ge· 
Bpalten, reich an Starke. In der Rinde Bchizogene Sekretbehalter. (Band I, S. 1352.) 

2. Cypripedilum pubeBcens WILLD. u. C. parviflorum SALISB. (Bd. I, S. 1487). 
3. Tri~steum perfoliatum L., Caprifoliaceae. In der dicken Rinde Oxalatdrusen 

und Starkemehl, Holzkorper rund, Markstrahlen verholzt. 1m AuBeren der Senega nicht un· 
ahnlich. 

-1. Rhizom einer monokotylen Pflanze. Fiihrt Oxalatraphiden. 
5. RUBcus aculeatuB L. 
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6. Asclepias v incetoxicum L., Asclepiadaceae. Das Rhizom ist cylindrisch, mit 
deutlichem Mark und zahlreichen Wurzeln. 

7. Andere Polygala.Arten, z. B. Polygala alba NUTT., die Wurzeln meist ohne Kiel; 
sie verlaufen gerade mit geringer Verastelung. 

Des ofteren wurden grol3ere Beimengungen von Stengelbasen in der zerschnittenen Han
delsdroge nachgewiesen. Diese sind fast stets hohl und enthalten kein Saponin oder doch nur 
in Spuren, sind deshalb wertlos. Bei Behandlung mit Schwefelsii.ure-Alkohol und Eisenchlorid 
sowie von SchwefelRaure allein tritt nur Gelb-, keine Rotfarbung ein, oder doch nur vereinzelt 
im Siebteil. Kleinere, der natiirlichen Droge zukommende Mengen von Stengelresten lassen sich 
nicht beanstanden. 

Bestandteile. Zwei zu den Saponinen gehorige Glykoside, ein neutrales: Senegin, 
ClsH29010 und ein saures: Polygalasaure, CnH30010. Beide sind chemisch mit dem Sapotoxin 
und der Quillajasaure aus Cortex Quillajae fast identisch, doch wirkt das Senegin lOmal so schwach 
wie das Sapotoxin. - Ferner enthalt die Droge bis etwa 8--9% fettes 01, das zum groBen Teil 
aus freien Fettsauren besteht. 0,9 0/0 Harz, durchschnittlich 0,3 0/0 Methylsalicylat und 
Baldriansaure, ebenfalls als Methylester. Beide sind wahrscheinlich urspriinglich in der 
Droge in glykosidischer Bindung vorhanden, wie in anderen Polygala-Arten. Spuren von freier 
Salicylsaure und etwa 1-20/0 Invertzucker. 

Anwendung. Die Wurzel wird zu 0,5-2,0 mehrmals taglich, meist in Form der Abkochung 
(10--15: 200), als auswurfbeforderndes Mittel bei Luftrohrenkatarrh, Lungenentziindung usw. 
angewandt. Zu langerem Gebrauch eignet sie sich nicht, da sie die Verdauung ungiinstig be
einflul3t. 

In Deutschland ist Senegawurzel dem freien Verkehr entzogen. 

Extractum Senegae. Senegaextrakt. Extractum Polygalae. 
Erganib.: Wie Extr. Quebracho sicc. zu bereiten. Gelbbraunes, in Wasser triibe losliches 
Pulver. Ausbeute etwa 25%. 

Extracturn Senegae nuidum. Senegafluidextrakt. Fluidextract of Senega. Ex
rait fluide de polygala. Extr. Polygalae fluidum. - Amer.: 1000 g gepulverte (Nr. 30) 
Senegawurzel durchfeuchtet man mit einer eben ausreichenden Menge einer Mischung aus 2000 ccm 
Weingeist (92,3 Gew.- % ) und 1000 ccm Wasser. Darauf packt man die Masse in einen Perkolator 
und laEt sie darin mit der Mischung iiberschichtet 48 Stunden stehen. Dann wird mit der angegebe
nen Mischung perkoliert, die ersten 800 ccm Perkolat zuriickgestellt und das Nachperkolat zum 
diinnen Extrakt eingeengt. Dieses wird in den 800ccm des ersten Perkolats geliist, die Losung mit 
geniigend Ammoniakfliissigkeit schwach ammoniakalisch gemacht und dann mit dem Menstruum 
auf 1000 ccm aufgefiillt. - Belg.: Ein mit verd. Weingeist (30 Vol.- %) bereitetes Fluidextrakt. -
Dan.: 1000 T. gepulverte Senega wurzel werden mit Wasser perkoliert, 700 T. erstes Perkolat. 
Nachperkolat wird auf 100 T. eingedampft. Die gemischten Ausziige werden mit 200 T. Weingeist 
(90%) versetzt. - Ein braungelbes fliissiges Extrakt. Trockenriickstand mindestens 250/0 
(Belg.). 

Inrnsurn Senegae concentraturn. - Noroeg.: Aus 100 T. grob gepulverter Senegawurzel 
werden nach dem Durchfeuchten mit 30 T. Wasser, 500 T. Perkolat gewonnen. Die ersten 150 T. 
werden gesondert aufgefangen und mit 35 T. Weingeist (93 Gew.- %) gemischt. Die iibrigen 
350 T. Senegaauszug werden auf 15 T. eingedampft und im ersten Perkolat geliist. Nach dem 
Absetzen ist zu filtrieren. 2 T. entsprechen 1 T. Senegawurzel. 

Sirupus Senegae. Senegasirup. Syrup of Senega. Sirop de polygala. Sirupus 
Polygalae (virginianae). - Senegasirup wird entweder aus einer meist mit Zusatz von Wein
geist bereiteten wasserigen Maceration oder Perkolation oder aus fertigem Fluidextrakt bereitet. 
In ersterem FaIle maceriert man nach Germ. die grob gepulverte Senegawurzel 2 Tage mit dem 
Wasser-Weingeistgemisch und verkocht den vorgeschriebenen Zucker mit der nach liingerem Ab
setzen filtrierten Kolatur. An Stelle der Maceration tritt bei Nederl. die Perkolation. 

Germ., Japon., Ross. Austr. Croat. Dan. Hisp. Hung. Ital. Norveg. Suec. 
'- f 

Senegawurzel 10 10 10 40 15 20 10 40 50 
Wasser 90 90 100 400 400 160 120 400 370 
Weingeist 10 10 10 15 50 
Filtrat 80 100 100 370 360 150 120 400 370 
Zucker 120 150 170 630 640 250 180 600 630 

GaU.: 100 g Senegawurzel werden mit 1500 g heiJ3em Wasser iibergossen. Nach 6 Stunden 
wird der Aufgul3 abgeprel3t und nach dem Absetzen kIar abgegossen. Je 100 g Kolatur werden mit 
180 g Zucker zum Sirup gekocht, der durchgeseiht wird. 

Aus Fluidextrakt: Belg.: 5 + 95 Zuckersirup. - Amer.: Fluidextrakt 20 ccm, Zucker
sirup ad 100 ccm. 
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Unter Zusatz von Ammoniak und Glycerin nach Helvet.: 50 T. Senegawurzel werden 
mit 4 T. Weingeist und 20 T. Wasser gleichmaBig durchfeuchtet und durch Perkolation voll
standig erschopft. Das Perkolat wird unter Zusatz von 5 T. Ammoniakfliissigkeit auf 50 T. ein
gedampft und hierauf 50 T. Glycerin zugesetzt. 10 T. dieses Extraktes und 90 T. Zuckersirup 
geben Senegasirup. 

Ein gelblicher, kratzend schmeckender Sirup. Spez. Gew. 1,29-1,30 (Norveg.). 
Aufbewahrung. In kleinen Flaschen, die zu pasteurisieren sind (Hung.). 
Tinctura Senegae. Senegatinktur. Tincture of Senega. Teinture (Alcoole) de 

polygala (de Virginie). Tinctura Polygalae. - Wird nach allen Pharmakopoen durchMacera
tion 1+50der Perkolation 1:5 mit verd. Weingeist hergestellt. Trockenriickstand mindestens 
5% (Belg.). 

Decocte de polygala (Belg.). 
Extr. fluidi Senegae 30,0 
Aquae destillatae 970,0. 

Decoctum Senegae (F. M. Germ.). 
Decoct. Rad. Senegae 8,0-10,0:140,0 
Liq. Ammon. anis. 5,0 
Sirup. Senegae ad 150,0. 

F. M. Berol. 
Decoct. Rad. Seneg. 
Liquor. Ammon. amsat. 
Sirup. simplicis 

10,0:175,0 
5,0 

20,0. 

Decoctum Senegae opiatum (F. M. Germ.). 
Decoct. Rad. Senegae 7,5 :120,0 
Tinct. Opii benzoicae 3,75 
Sirup. Althaeae ad 150,0. 

Inlusum Senegae (Brit.). 
Radicis Senegae pulv. (No. 10) 50,0 
Aquae destiIl. ebullientis 1000,0. r. Stunde erhitzen nnd durchseihen. 

Mixtura Senegae anisata. 
(Miinch. Vorschr.). 

Decocti Radicis Senegae 10,0:130,0 
Liquons Ammonii anisati 5,0 
Slfupi Liqulfitlae 20,0. 

Mixtura Senegae cum Morphino. 
(Miinch. Vorschr.). 

Decoct. Rad. Senegae 10,0 :130,0 
Morphini hydrochlorici 0,02 
Sirupi Liquiritiae 20,0. 

Pastilll contra Tusslm (Erganzb. III). 
Antika tarrh-Pastillen. 

Stib. sulfur. aurant. 3,0 
Extract. Senegae pulv. 3,0 
Glycyrrhizin. pulv. 1,5 
Tragacanth. pulv. 5,0 
Sacchan lactls 87,5 

werden gemischt, durch Sieb IV geschlagen und 
mit 

Solut. Balsam. tolutani (1:10) 7,5 
Spiritus quo 8. 

Pastillen im Gewichte von 1 g geformt. 

LAUSERS Hustentropfcn von LAUSER in Regensburg sollen bestehen aus 3 Tr. AnisO!, 
3 g SenegaaufguB (8: 100), 3 g Arnikatinktur, 3 g Lakritzensaft, 3 g Pimpinelltinktur und 0,07 g 
Campher. 

Polygalysatum (BURGER, Wernigerode) ist ein Dialysat aus Senegawurzel. Anwen
dung: Als Ersatz des Senegadekokts als Expektorans: 3-6 mal taglich 10-20 Tropfen 

Senna. 
Cassia angustifolia VAHL, var. p-Royleana BISCHOFF. Leguminosae-Caesal
pinioideae. Heimisch auf beiden Seiten des Roten Meeres, seit Anfang 
des 19. Jahrhunderts kultiviert in Tinnevelly, unweit der Siidspitze Ostindiens. 
Nur die dort gesammelten Blatter gelangen in den Handel. 
Cassia acutifolia DELILE. Heimisch im mittleren Nilgebiete von Assuan durch 
Dongola bis Kordofan. Die Bliitter kommen nilabwarts iiber Alexandria oder iiber 
Hafen des Roten Meeres in den Handel. Sie werden auBerordentlich unrein gesammelt 
und miissen fiir den Handel verlesen werden. 

Folia Sennae. Sennesblatter. Senna Leaves. Feuilles de sene. 
Senna Indica (Tinnevelly). East Indian (Tinnevelly) Senna. 

Die getrockneten, im Juni bis Dezember gesammelten Bliittchen der gefiederten 
Blatter von Cassia angustifolia var. {J Royleana (Germ., Auptr., Helv.). Diese 
sind bis 6 em lang, bis 2 cm breit, eilanzettlich, kurzgestielt, mit einem Spitzchen 
endigend, steif, papierartig, schwach behaart, fast kahl, von lebhaft gelblichgriiner 
Farbe. Die auf beiden Seiten der Spreite hervortretenden Seitennerven erster Ord
nung sind schlangenformig, d. h. bogig verbunden. Bei dieser und allen anderen 
Sennesbliittern ist die Blattfliiche am Grunde nicht symmetrisch (Abb. 96). Der 
Geruch ist schwach, eigenartig, der Geschma,ck schleimig, siiBlich, spater bitterlich, 
kratzend. - Germ. 6 s. S. 1330. 

44* 
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Mikroskopisehes Bild. Blatter auf beiden Seiten fast gleich gebaut. Epidermis aus 
vieleckigen, geradwandigen Zellen, mit ziemlich dicker AuBenwand und korniger bzw. unregel
maJ3ig gestreifter Cuticula. Die Spaltbffnungen mit 3-4 Nehenzellen, von denen eillE; groJ3er 

SoT. 
Abb. 96. Tinnevelly Senna. 

ist als die anderen. Der kiirzere Durchmesser del' Stomata 
verhalt sich zu dem groJ3eren wie 0,6: 1. Auf heiden Blatt
seiten einzellige, 40-250 I' lange, 12-18 I' dicke, gerade, 
spitze, dickwandige Haare mit kbrniger Oberflache, erscheinen 
infolge unregelmaBigen Eintrocknens runzelig, die groBeren 
Haare zuweilen an der Basis gekriimmt. Das Mesophyll an del' 
Oherseit{' aus einer Schicht enger, langer Palisadenzellen, dar
unter Schwammparenchym mit reichlichen Intercellularraumen 
und mit Oxalatdrusen, alsdann die kiirzeren Palisaden del' Blatt
unterseite. Der Mittelnerv des Blattes ist oben und unten von 
einem Strang von Sklerenchymfasern begleitet, auBerhalb der
selben Parenchymzellen (Kristallkammerfasern) mit groBen Ein
zelkristallen von Calciumoxalat. In der Epidermis ist bei ein
zelnen Zellen die untere Zellwand durch dicke sekundare Schleim
membranen verdickt. 

Pul ver. Flachen- bzw. Querschnittsstiicke del' beideI'
seitigen Blattepidermis aus polyedrischen, geradwandigen Zellen 
mit stark verdickten AuBenwanden und korniger bzw. unregel-
maBig gestreifter Cuticula, einzelne Zellen zu einzelligen, 40 bis 

250 I' langen, 12-181' dicken, geraden, spitzen, starkwandigen Haaren mit korniger Cuticula 
ausgewachsen. Stiicke der Epidermis mit vereinzelten, in del' unteren Zellwand stark ver
dickten Zellen, den sog. Schleimzellen. Epidermisfragmente mit Spaltbffnungen (auf beiden 
Blattseiten), von Nehenzellen umgehen. Stiicke des Mesophyllgewebt's, an beiden Blattseiten 
eine einreihige Schicht von Palisadenzellen, dazwischen Schwammgewebe mit Oxalatdrusen. 
GefaBbiindelfragmente; Sklerenchymfasern aus del' Umgebung del' Hauptnerven, vielfach mit 
anhangenden Kristallkammerfasern mit groBen Einzelkristallen von Kalkoxalat. Freiliegende 
abgebrochene Haare, Drusen und Einzelkristalle. Indische SeIl;Da zeigt auf Fetzen von 20 und 
mehr Zellen kaum Haare, die alexandrinische Senna auf Fetzen von 10-12 Zellen zwei oder 
mehrere Haare. 

Die frillier aueh neben den Blattehen von Cassia angustifolia gebrauchliehen, 
von maneher Seite als besser wirkend angesehenen agyptisehen, alexandrinisehen 

oder Palt-Sennesblatter, Senna Alexandrina, stammen von Cassia acuti-
folia DELILE. Diese sind eiformig, langlieh oder eilanzettlieh, stumpf mit auf
gesetztem stumpfen Staehelspitzehen oder mehr spitz, allmahlieh in ein kurzes 

f 
A bb. 97. Blattchen und Hiilse von Cassia acutifolia DELILE. 

Spitzehen iibergehend, 
fast lederartig, bis 3 em 
lang, mattgriin (Abb. 97). 
Darunter, doeh nur zu
weilen, einige Blattehen 
der wilden Senna von 
C. obovata COLLAD. 

Mikroskopisches 
B il d. Epidermiszellen ei was 
groBer als bei C. angustifolia 
V ARL. Spaltbffnungen mit 
3-5 Nebenzellen, del' kiirzere 
Durchmesser zu dem langeren 

wie 0.84: 1. Beiderseits je eine Palisadenschicht. In der "US sternartigen Zellen gebildeten 
Mittelschicht zahlreiche Zellen mit Kristalldrusen. Del' Mittelnerv sowohl oben wie unten von 
einem Strang von Sklerenchymfasern und sehr zahlreichen Einzelkristallkammerfasern hegleitet. 
Haare etwa lOmal mehr als hei del' indischen Senna, diese gewohnlich groBer, sabelfiirmig gebogen, 
160-220 I' lang, 16-20 I' an der Basis breit, jedes Haar von 4-6, meist 5 Epidermiszellen 
begrenzt. 

Die Blattehen von Cassia obovata sind lebhaft griin, lederartig, bald ver
kehrt eiformig, vorne stumpf oder abgerundet, mit vorgezogenem kurzen Spitzehen 
bald keilformig oder verkehrt ei£ormig, vorne abgestutzt oder ausgerandet, staehel
spitzig, bis 7 em lang, oberseits kahl, unterseits deutlieh behaart, mit starken Mittel-
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und ausgepragten Seitennerven und ·Adern. Geschmack weniger nach Senna als 
vielmehr krautig·sumachartig. 

Verwechslungen und Verfiilschungen. Die Tinnevellyblil,tter kommen fast immer 
v6JJig rein, d. h. frei von fremden Blattern und Teilen der Stammpflanze, in den Handel. Vor Jan. 
gerer Zeit hatte man aus Madras die Blatter der Cassia setigera D.C. nach London eingefiihrt. 
Sie sehen der echten Droge sehr ahnlich, sollen aber kahl sein, die sekundaren Nerven gehen von 
den primiiren unter auffaJlend stumpfem Winkel abo Bemerkenswert ist auch die besonders im 
Pulver auffaJlende groJ3e Menge von Oxalatdrusen. • 

Die von wildwachsenden Pflanzen gesammelten agyptischen Blatter sind haufiger ver· 
unreinigt, indessen werden solche fremden Pflanzenteile beim Reinigen der Droge durch Absieben 

, 
C. o.lL 

Abb. 98. BHittchen von Cassia 
obovata COLLADON. 

Abb. 99. Bllittchen und Hiilse von Cassia obovata COLL. 
var.: obtusata HAYNE. 

usw. meist entfernt und finden sich nur ausnahmsweise in derselben, wie sie in die Apotheken 
gelangt. Es kommen als solche in Betracht: 

1. TeiJe der Sennapflanze: Fruchte, Bluten, B1attspindeln, Zweige. 
2. Blatter und Teile anderer Cassia·Arten: 
a) Blattchen der Cassia 0 bovata COLLADON und ihrer Form 0 btusata HAYNE. Sie sind 

eif6rmig, oben abgestutzt oder ausgerandet mit Stachelspitzchen (Abb.98. 99). 
b) Blattchen der Cassia pu bescens R. BROWN. Oval, mit Stachelspitzchen, vorn abo 

gerundet oder vertieft gestutzt, stark behaart. 
c) Blattchen der Cassia holosericea FRES. und Cassia auriculata L. Blatter kleiner 

als bei der echten Senna, starker abgestutzt, stark behaart. 

3. Blatter anderer Pflanzen: 
a) Cynanchum ArghelDELILE (Solenostemma 

Arghel HAYNE). Asclepiadaceae. GroBer als die der 
Senna, lanzettlich bis schmal eiformig, steiflederig, ver· 
bogen, h6ckerig (Abb. lOO). Behaart, die Haare mehr· 
zellig. Das Blatt ist bifacial gebaut, hat also nur unter 
der Oberfliiche Palisaden, ferner im Mesophyll Milch· 
saftschlauche. An den mehrzelligen Haaren auch im 
Pulver zu erkennen. Fruher zurzeit des Monopols stets, 
heute nur selten in der alexandrinischen Senna. 

b) Pistacia lentiscus L. (1893 beobachtet). 1m 
Gewebe des Blattes schizogene Sekretbehiilter. Zwei 
Reihen Palisaden und in denselben zuweilen Oxalat· 
drusen. 

c) Coriaria myrtifoJia L. Blatter dreinervig, 
kahl (Abb. 101). 

d) Tephrosia A pollinea DELILE. Blatterfilzig, 
die Haare vielzellig. 

e) Globularia alypum L. Mit kopfformigen 
Drilsenhaaren und Kristallen in der Epidermis. 

f) Colutea arborescens L. Blatter verkehrt· 
herzformig, dunn, nur unterseits anliegend behaart 
(Abb.102). 

g) Col u tea cruen ta AITON. Blatter sehr zart, 
fast kreisrund, an der Spitze abgestutzt (Abb. 103). 

Durch Absieben wird eine aus Bruchstiicken be· 
stehende Sorte "Folia Sennae par va" gewonnen: 
sie dad nicht verwendet werden, da andere Blatter 
schwer oder gar nicht in ihr erkannt werden k6nnen. 

Abb. 100. 
Bllltter von Cynanchum 

Arghel DELILE. 

~ 

• C.' ... 
Abb. 102. 

Blllttchen von Colutea 
arboreseens. 

C.t/I. 
Abb. 101. 

Blatt von Corl· 
aria myrtifolia. 

@j)1 

"" , 'I 

O. c. 
Abb. 103. 

Blllttchw von 
Colutea eruenta. 
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Bestandteile. Nach TUTIN enthalten Tinnevellyblatter Spuren atherisches 01, 
Salicylsaure, Rhein, C1sHs0 6• Kaempferol, C15HI006' Aloe - Emodin, C1.H100., 
Kaempferin, C21Hao016+ 6H20, ein Glykosid des Kaempferols, Smp.185-195 0, Gly
koside des Rheins und Aloe-Emodins, das Magnesiumsalz einer unbekannten 
organischen Saure, einen Zucker (a-Phenylglykosazon Smp. 216°), braune, amorphe 
Su bstanzen, noch nicht naher untersuchte amorphe Glykoside; ferner weiches, dunkel
griines Harz, aus dem sich auBer einigen der genanntenStoffe noch isolieren lieBen: Myricyl
alkohol, ein Phytosterin, C21H 460, ein Phytosterolin, CaaHS606' Palmitinsaure und 
Stearinsaure. Sennesbliitter aus Lima enthalten samtliche oben genannten Stoffe, auBer dem 
Magnesiumsalz, ferner noch Isorhamnetin, ein Gemisch der Glykoside des Kaempferols, 
des Rheins und des Aloe-Emodins. Alexandriner Blatter enthalten auBer Myricylalkohol 
und einem Phytosterolin Rhein, Aloe-Emodin, Kaempferol und Isorhamnetin (zum 
groBten Teil in Form ihrer Glykoside). Das friiher von TSCHIRCH und HIEPE nachgewiesene Senna
isoemodin, Sennachrysophansaure und die Substanz C14C100. konnten nicht nachgewiesen werden. 

Der Gehalt an Oxymethylanthrachinonen (Emodin u. a.) betragt nach CHRISTOFOLETTI bei 
den Tinnevellyblattern 1,2%' bei den alexandriner Blattern 1 %' 

Der Aschengehal t betragt nach GREENISH in den bei 105 0 getrockneten Blattern 11,4 bis 
14,3% bei alexandriner Blattern und 9,7-13% bei Tinnevellyblattern. Die Asche muB in Salz· 
saure nahezu vbllig lbslich sein. AU8tr. gestattet 100/ 0 Asche fiir lufttrockene Bliitter. 

Nachweis der Oxymethylanthrachinone. 0,5 g gepulverte Sennesblatter werden mit 
10 ccm Kalilauge (100f0 KOH) zwei Minuten lang gekocht, die Mischung mit 10 ccm Wasser 
versetzt und filtriert. Das Filtrat wird mit Salzsaure angesauert und mit Ather ausgeschiittelt; 
wird der abgegossene Ather mit Ammoniakfliissigkeit geschiittelt, so farbt sich diese rot. 

Aufbewahrung. Man bewahrt die Blatter teils ganz auf und gibt sie so im Handverkauf 
ab, teils als mittelfeine Spezies, teils als feines Pulver, letzteres zweckmaBig vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Sennesblatter sind eines der gebrauchlichsten Abfiihrmittel; sie wirken zu 
1-2 g ohne Beschwerden; in Gaben von 2-5-10 g erzeugen sie leicht Leibschneiden, selbst 
Erbrechen. Sie werden innerlich im AufguB (7,5-10: 100) oder als Pulver mit geschmackverbes
sernden Zusatzen, wie Citronensaure, Anis, Ingwer, Elaeosacchar. Citri, Kaffee, ferner in Tabletten, 
Latwergen oder der beliebten Form des KURELLASchen Pulvers gegeben. Bisweilen auch als Klistier. 
Der Leibschneiden erregende Stoff soli in den kalten wasserigen Auszug nicht iibergehen. 

Folliculi Sennae. Sennesfriichte. Senna Pods. Fruits de sene. 
Fructus Sennae. Sennesbalge (-balglein, -schoten). Mutterblatter. Mutter
sennesblatter. 

Die getroekneten reifen Hiilsen der Cassia angustifolia VAHL und Cassia 
acutifolia DELILE. Die Frueht ist flach, breit, pergamentartig, graugriin oder 
braunlieh, etwas nierenformig gekriimmt gegen die Bauehnaht. dureh den Griffelrest 
kurz gesehnabelt, iiber den Samen wenig (aber nieht kammartig) aufgetrieben. GefaB
blindel laufen von beiden Randern gegen die Mitte. Die H iilse der erstgenannten 
Art ist sehlanker, wenig gekriimmt, etwa 4-6 em lang, bis 2 em breit, sie enthalt 
6-10 Samen; die der zweiten Art ist breiter, oval, fast nierenformig, oft etwas sichel. 
formig, etwa 3-5 em lang, bis 2,5 em breit; sie enthalt meist 6-7 Samen. Die Samen 
beider Arten sind 5-6 mm lang, flach, verkehrt herzformig bis keilformig, runzelig
warzig, weiBlich graugriin, sehr hart und haben am versehmalerten Ende einen auf 
beiden Selten siehtbaren Nabelstreifen. Ohne Geruch, von schwach schleimigem 
Gesehmaek. 

Der innere Teil der Fruehtwand besteht aus mehreren Lagen sich kreuzender 
faserformiger Zellen. 

Bestandteile. Die Friichte enthalten die gleichen Bestandteile wie die Blatter; der Gehalt 
an Oxymethylanthrachinon ist nach CHRISTOFOLETTI noch etwas hoher (1,330/0)' 

Anwendung. Wie Sennesblatter als Abfiihrmittel. 5-10 Friichte werden mit warmem 
oder kaltem Wasser langere Zeit maceriert und der Auszug auf einmal gegeben. Zur Verbesserung 
des Geschmacks kann man einige getrocknete Pflaumen zusa=en mit den Friichten ausziehen. 
Die Wirkung solI milder sein als die der Blatter. 

Acidum cathartinicum, Cathartinsaure, wird erhalten, indem man konzentrierte, was
serige Ausziige von Sennesblattern mit dem gleichen Volum Weingeist versetzt und Von dem 
ausgeschiedenen Schleim abfiltriert. Nach Zusatz weiterer Mengen Alkohol fallt dann die Cathartin. 
saure aus. Sie bildet nach dem Trocknen und zerrieben ein amorphes braunschwarzes in 'Wasser 
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leicht losliches Pulver. Das nach dem angegebenen Verfahren gewonnene Praparat ist keine ein
heitliche Verbindung. Es enthalt Calcium, Magnesium und Kalium, teilweise als cathartinsaure 
Salze. 

Anwendung. Als Laxans in Dosen von 0,1-0,2 g fiir Kinder und 0,25-0,4 g fur Er
wachsene. 

Folia Sennae Spiritu extracta. Folia Sennae sine Resina (deresinata). Mit Wein
geist ausgezogene, entharzte Sennesblatter. - Erganzb.: 1 T. Sennesblatter zieht man 
2 Tage mit 4 T. Weingeist (87%) aus, preBt und trocknet. In ganz ahnlicher Weise lassen Austr., 
Belg., Croat. u. Ross. die Sennesblatter entharzen. Die Blatter erhalten ein schoneres Aussehen, 
wenn man sie nach dem Auspressen nochmals mit etwa 1 T. Weingeist abspiilt und dann sogleich 
trocknet; am wenigsten werden sie verandert, wenn man sie in einem Perkolator auszieht und 
ohne zu pressen (!) den Weingeist freiwillig verdunsten laBt. Ausboute etwa 90%, Sie wirken 
wie Sennesblatter, aber schwacher und ohne Leibschneiden zu erzeugen. Der das Sennaharz ent
haltende Weingeist wird abdestilliert und zu gleicher Verwendung aufbewahrt; der Harzriickstand 
ist wertlos. 

Elixir catharticum compositum. Compound Cathartic Elixir. - Nat. Form. Man 
lOst 4,5 g Saccharin in 600 ccm Elixir aromat. (Amer.), die vorher mit 4,5 ccm Kalilauge 
(5%ig) gemischt sind, setzt hinzu 125 ccm Fluidextractum Frangulae (Amer.), 100 ccm Fluid
extractum Sennae (Amer.), 62 ccm Fluidextractum Rhei (Amer.) und 14 ccm Spirit. Menth. pip. 
(Amer.) und flillt mit Elixir aromat. auf 1000 ccm auf. 

Extractum Sennae lIuidum. Sennafluidextrakt. Fluidextract of Senna. -
Amer.: 1000 g gepulverte (Nr. 60) Sennesblatter verarbeitet man nach Verfahren A (Bd. I S. 1227) 
unter Verwendung einer Mischung aus einem Volum Weingeist (92,3 Gew.- % ) und zwei Volum 
Wasser ala Menstruum und unter Zuriickstellung der ersten 800 ccm Perkolat zu 1000 ccm Fluid
extrakt. - Belg.: Aus Sennesblatterpulver und verd. Weingeist (30%) wird \. a. ein Fluidextrakt 
bereitet. - Trockenriickstand 20% (Belg.). 

Infusum Sennae compositum. Wiener Trank. Compound Infusion of Senna. In
fusion de Vienne. Tisane de sene composee. Mannahaltiger SennaaufguB. Laxier
trankchen. Infusum Sennae cum Manna. Infusum laxativum. Infusum Sennae 
viennense. Potio laxans viennensis. - Germ., Japan.: 1. Foliorum Sennae conc. (II) 
100,0, 2. Aquae fervidae 900,0, 3. Tartari natronati 100,0, 4. Natrii carbonici 2,0, 5. Mannae 
(electae) 200,0, 6. Aquae fervidae q. s. ad 950,0, 7. Spiritus (87%) 50,0. Man erwarmt 1 und 2 
fiinf Minuten im Wasserbad, laBt erkalten, preBt aus, lost 3-5, seiht durch, fiigt nach dem 
Erkalten 6 und 7 hinzu, laBt 24 Stunden absetzen und gieBt klar abo 

Amer. Austr. Helvet. Hisp. Hung. Ita\. 
Folior. Sennae 
Fruct. Auisi stell. 

6 12 10 20 10 10 

Fruct. Foeniculi 2 5 
Mannae 12 15 10 60 20 25 
Tartari natronati 10 
Magnes. sulfurici 12 9 

Portug. 
10 
2 

20 
10 

Ross. 
10 

15 
10 

Spiritus 3 

Suec. 
10 

20 
10 

Aquae ad 100 ccm 100 100 300 100 175 130 100 100 
Belg.: Extr. fluid. Sennae 100,0, Extr. fluid. Liquirit. 50,0, Mannae 200,0, Aquae 650,0. 

Die LOaung wird filtriert. - Dan.: Fruct. Coriandri contus. 20,0, Fruct. Vitis viniferae apyrenae 
(= Korinthen) 50,0, Folior. Sennae concie. 100,0, Mannae 250,0, Kalii tartarii 30,0, Aquae 
quo s. ad 1000,0. - Nederl.: Folior. Sennae concis. 10,0, Fruct. Anisi contus. 3,0, Tartari 
natronati 10,0 Glycerini 10,0, Aquae quo s. ad 100,0. -Norveg.: Foliorum Sennae conc. 10,0, 
Fructus Coriandri cont. 2,0, Mannae 25,0, Kalii tartarici 5,0, Aquae ad 100,0. 

Aufbewahrung. Wiener Trank wird in kleinen, ganz gefiillten Glasern, die man ster!
lisiert, kiihl, vor Licht geschiitzt aufbewahrt. 

Infusum Sennae compo concentratum. - Dan.: Das offizinelle Infusum wird zur Halfte 
eingedampft und in kleinen, vollkommen gefiillten Flaschchen aufbewahrt. Zum Gebrauch wird 
es wieder mit kochendem Wasser verdiinnt. 

Sirupus Sennae. Sennasirup. Syrup of Senna. - Germ.: 10 T. Sennesblatter und 
1 T. Fenchel werden, mit 5 T. Weingeist durchfeuchtet, mit 60 T. Wasser 12 Stunden ausgezogen, 
dann ohne Pressung durchgeseiht. Man erhitzt den Auszug zum Sieden, liWt erkalten und be
reitet aus 35 T. Filtrat und 65 T. Zucker 100 T. Sirup. - Amer.: 5 ccm Corianderol mischt man 
mit 250 ccm Sennafluidextrakt und erganzt mit Zuckersirup auf 1000 ccm. - Japan.: Wie Germ. 
- Nederl.: Man infundiert 10 T. Sennesblatter 2 Stunden mit so viel Wasser, daB die Kolatur 
nach dem Absetzen 38 T. klare Fliissigkeit liefert, die mit 62 T. Zucker verkocht werden. 

Sirupus Sennae aromaticus. Aromatic Syrup of Senna. - Nat. Form.: 50 g Ja
lapenwurzel, 17,5 g Rhabarber ie 4 g Zimt und Gewiirznelken, 2 g MuskatnuB (aile gepulvert) 
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und 1,5 ccm Citronenol werden gemischt und mit verd. Weingeiat (41,5 Gew.- % ) perkoliert. Die 
ersten 375 ccm des Perkolats mischt man mit 125 ccm Fluidextract. Sennae (Amer.), lost in die· 
sem Gemisch 800 g Zucker bei maBiger Warme und fiillt das Ganze nach dem Erkalten mit Nach· 
perkolat auf 1000 ccm auf. 

Sirupus Sennae compositus. Compound Syrup of Senna. Sirop de sene compose. 
- Aus/r.: 10 T. zerschnittene Sennesbliitter, 1 T. zerkleinerter Sternanis und 100 T. Wasser werden 
12 Stunden maceriert. Je 10 T. Kolatur werden mit 2 T. Manna und 15 T. Zucker zu einem Sirup 
verkocht. - Be1g.: Zu bereiten aus 75 T. Senna-Fluidextrakt, 15 T. Sii3holz.Fluidextrakt, 10 T. 
Anisspiritus und 900 T. Zuckersirup. - ltal.: 15 T. Sennesblatter und 2 T. Anis infundiert 
man mit 150 T. Wasser und lost in der Kolatur (130 T.) 60 T. ?rlanna und 200 T. Zucker. 

Sirupus Sennae cum Manna (mannatus). Sennasirup mit Manna. - Austr. und 
Ita},. bezeichnen diesen Sirup als Sir. Sennae compo (siehe vorstehend). - Germ. lii3t ihn ex tem
pore aus gleichen Teilen Manna- und Sennasirup mischen. - Dan.: 100 T. Sennesbliitter, 5 T. 
Fenchel, 5 T. Ingwer werden mit kochendem Wasser 1 Stunde digeriert, abgepre3t, in 350 T. 
der Kolatur 150 T. Manna gelost, 500 T. Zucker zugefiigt, einmal aufgekocht und koliert. -
Hung.: In 500 T. Infus. Sennae C. Manna werden 500 T. Zucker gelost. Dann fiigt man 5 T. 
Sternanis zu, kocht einmal auf, erganzt auf 1000 T. und fiiIlt nach dem Kolieren in kleine Flaschen. 
- Japon.: 35 T. Sennesblatter und 2 T. Fenchel werden mit 350 T. kochenden Wassers 
12 Stunden digeriert. In 350 T. Kolatur werden 50 T. Manna und 400 T. Zucker geliist. Man 
la3t absetzen, gie3t klar ab und dampft zur Sirupdicke ein. - Norveg.: 400 T. Sennesblatter 
werden mit 4000 T. Wasser 24 Stunden maceriert und ausgepre3t. Durch Nachspiilen wird die 
Kolatur auf 4000 T. gebracht und 600 T. Manna darin gelOst. Die Losung wird durch Aufkocben 
mit Eiwei3 geklart, auf 2400 T. eingedampft und filtriert. Mit 1920 T. Zucker werden aus die
sem Filtrat 4000 T. Sirup bereitet, dem 1 T. FenchelOl zugesetzt wird. - Buee.: 10 T. Sennes
blatter, 15 T. Manna und 1 T. Fenchel werden mit kochendem Wasser iibergossen, so da!.l nach 
zweistiindigem Stehen 50 T. Kolatur erhalten werden. Mit dieser werden 50 T. Zucker zum Sirup 
verkocht. - Spez. Gew.: 1,31-1,32 (Norveg.). 

Aufbewahrung. Kiihl, in kleinen Flaschchen, die man am besten steriJisiert. 
Tinctura Sennae. Teinture (AlcooIe) de sene. - Gall. 1884: Aus 1 T. grob gepulverter 

Senna und 5 T. Weingeiat (60%ig) durch lOtagige Maceration. 

Apozema laxativum (Gan.1884). 
Ptisana regalis. Apoz~me laxatif. 

Tisane royale. 
Fruct. Anisi 
Fruct. Coriandri aa 5,0 
Folior. Sennae 
Folior. recent. Petroselin. 
Natrii sulfurici aa 15,0 
Fructuum Citri in orbiculos conc. I 
Aquae frigidae 1000,0. 

Man maceriert 24 Stunden, preBt und flltriert. 
Electuarlum Sennae. 

Electuarium aperiens (Ienitivum, 
eccoproticum). Electuarium Sennae com
positum. Eriiffnende Latwerge. Senna
latwerge. Latwerge. Electuaire l6nitif. 
Confection of Senna. Lenitive Electuary. 

Germ. u. Ross. 
Folior. Sennae subt. pulv. 1,0 
Sirupi slmplicis 4,0 
Pulpae Tamarind. depur. 5,0, 

Man mischt und erwarmt 1 Stunde im Dampfbad. 
Austr. 

Folior. Sennae pulv. 
Tartari depurati 
Pulpae Tamarind. dep. 
Roob Sambuci 
Pulpae Prunorum 
Mellis depurati 

1m Wasserbad zu bereiten. 
Belg. 

Extr. fluid. Sennae 
Rad. Liquirit. pulv. 
Fruct. Coriandri pulv. 
Conservae Tamarindor. 
Sacchari pulv. 

1,0 
1,0 
2,0 
2,0 
4,0 

q. s. 

200,0 
75,0 
75,0 

225,0 
425,0. 

Confectio Sennae (Amer. ml). 
1. Cassiae fistulae 160,0 
2. PulP. Tamarind. crud. 100,0 
3. Fruct. Pruni domest. conc. 70,0 

4. Caricarum conc. 120,0 
5. Sacchari albi pulv. 555,0 
6. FOliorum Sennae pulv. (No. 60) 100,0 
7. Olei Coriandri 5,0 
8. Aquae q. S. 

Man erhitzt 1-4 mit 500,0 Von 8 in verschlossenem 
GefiBe S Stunden im Wasserbad, reibt zuerst 
durch ein grobes, dann durch em femes Haar
sieb, behandelt den Riickstand nach kurzem 
Erhitzen mit 150,0 von 8 ebenso, liist in der 
Pulpa 5, dampft auf 895,0 ein, fiigt 6 und 7 
hinzu und mischt noch warm. 

Confectio Sennae (Brit.). 
1. Caricarum 160,0 
2. Fructus Pruni domestici 80,0 
S. Pulpae Cassiae 120,0 
4. Pulpae Tamarind. crudae 120,0 
5. Sacchari albi 400,0 
6. Extracti Glycyrrhizae (Brit.) 15,0 
7. Foliorum Sennae pulver. 100,0 
8. Fructus Coriandri " 40,0 
9. Aquae destillatae q. s. 

Man kocht 1 und 2 mit 320,0 Wasser 4 Stunden, 
ergllnzt das verdampfte Wasser, fiigt 3 und 4 
hinzu, dlgeriert 2 Stunden, treibt durch ein 
Haarsleb (verwirft das Zuriickbleibende), li:ist 
5 und 6 unter Erwllrmen, fiigt alsbald die 
Mischung von 7 und 8 hinzu und bringt durch 
Eindampfen oder Zusatz von 9 auf 1000,0. 

Electuaire de s6n6 compos6 (Gall. 1884). 
1. Hordei mundatl 60,0 
2. Rhizomatis Polypodii 60,0 
3. Follorum recent. Mercurialis 120,0 
4. Foliorum recent. Scolopendrii 45,0 
5. Passularum majorum (Malaga) 60,0 
6. JlIjubarum 45,0 
7. Foliorum Sennae pulv. 60,0 
8. Saccharl 1200,0 

(pulpae Tamarindorum 200,0 
9.{ Pulpse Cassiae 200,0 

~Pulpae Prunorum 200,0 
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10 Fructus Foeniculi" 10,0 UOlliculor. Sennae pulv. 150,0 

• Fructus Anisi " 10,0 
Radicis Liquiritiae " 10,0 

11. Aquae destiUatae q. s. 
Manbereitet emeAbkochungaus 1, dann aus 2-6 

mit q. s. von 11 und preBt aus; ferner einen Auf
guB aus 7 und q. s. von 11, mischt beide uud 
dampft auf 25UO,0 ein. Durch LOsen von 8 be
reitet man einen Sirup Yom spez. Gew. 1,27 und 
brlngt mlt 9 und 10 zur Latwerge. 

Helvet. 
1. Tartari depurati (V) 1,0 
2. Folior. Senllae pulv. (V) 2,0 
3. Sirup. slmplicls 3,0 
4. Pulpae Tamannd. dep. 4,0. 

3 und 4 werden bis zum Kochen erwArmt, dann 
1 und 2 zugemischt. 

Hung. 
1. Pulpae Prunorum 100,0 
2. Pulpae Tamarindorum 
3. Roob Sambuci aa 50,0 
4. Mellis depurati 70,0 
5. Folior. Sennae pulv. 
6. Tartari depurlltl U 15,0. 

1-4 werden auf dem Wasserbad gemlscht und 
die gemischten Pulver 5 und 6 zugeset.zt. Das 
Ganze 1st zum dicken Mus einzudampfen. 

Ita 1. 
Pulpae Tamarindorum 20,0 
Pulpae Cassiae 20,0 
Folior. Sennae pulv. 10,0 
Sirupi Sacchari 50,0. 

Zu mischen und zur Pastenkonsistenz 
dampfen. 

Norveg. 
1. Kalli tartarici 5,0 
2. FOliorum Sennae ply. 10,0 
3. Pulpae Tamarindorum 25,0 
4. Sirupi Sennae mannatl 60,0. 

einzu-

1 wird in 3 und 4 gelOst, zum Sieden erhitzt und 
2 hinzugefllgt. Das verdampfte Wasser 1st 
zu ergAnzen. 

Portug. 
Folior. Sennae pulv. 
Fruct. Anisi pulv. 
Pulpae Tamarindor. 
Mellis depurati 

100,0 
50,0 

500,0 
350,0. 

Hydromel Infantlum (Austr., Croat.). 
Kindermeth. 

Infusl Sennae compo (Austr.) 30,0 
Sirupl Sennae cum Manna (Austr.) 10,0. 

Hung. 
Infus. Sennae c. Manna 
Sirupi Aurantior. 

40,0 
10,0. 

Infusum laxans (F. M. Berol. u. Germ.). 
Infus. Fol. Sennae conc. 14,5:150,0 
Magues. sulfurlcl 45,0. 

Infusum Bennae (Brit.). 
Infusion of Senna. 

Follorum Sennae conc. 
Rhizomatls Zinglberls cone. 
Aquae ebullientis 

1/. Stunde erhitzen nnd durchseihen. 

100,0 
5,0 

1000,0. 

Infusum Sennae cum lalapa (F. M. Germ.). 
InIus. Fo!. Sennae 8:120,0 
Natr. sulfur. slcci 7,0 
Tub. Jalapae pulv. ],0. 

Infusum Sennae sallnum (Ross.). 
Inlusl FoIiornm Sennae 15,0:150,0 
Natrli sulfuric; 
MeUls depurati aa 15,0. 

Liquor Sennae concentratus (Brit. 1898). 
Concentrated Solution of Senna • 
1. Foliorum Sennae pulv. (No.5) 1000 g 
2. Aquae destillatae q. s. 
8. Tiurturae Zingiberis 125 ccm 
4. Spiritus (90 Vo!.-Ofo) 100 " 

Mall teilt 1 m 3 gleiche Teile, steut durch Per
koIieren von T. I mit 2 250 ccm Perkolat her 
und r~perkoliert welter T. II und III, Wle bei 
Extract. Sarsae hquid. Bnt. allgegeben. so daB 
man schlieBhch 8UO ccm Auszug eriIAlt, dIe man 
5 Minuten auf 82,2 0 erhitzt, mit 3 und 4 ge
mischt 7 Tage belselte steut und oach dem FI!
trleren auf 1000 ccm bringt. 

MlBtura Sennae compoalta (Brit.). 
Compound Mixture of Senna. Black 

Draught. 
1. Maguesii sulfurici 250,0 
2. Extract. Glycyrrhiz. liquid. 50,0 ccm 
3. Tinct. Cardamom. comp.(Brit.) 100,0 " 
4. Spirltus Ammon. aromat. 50,0 " 
5. Infusi Seunae (Brit.) q. s. ad 1000,0" 

1 wird zunlLchst in der HAJfte von 5 gelOst. 

Pulvla haemorrholdalis 
(F. M. Berol. u. ErglLnzb.). 

FOliorum Sennae 
Magnesiae ustae 
Sacchan albi 
Sulfurls depurati 
Tartari depurati U 10,0. 

Species la.xantes Hamburgenses (ErglLnzb.). 
Hamburger Tee. 

1. Acidl tartarici 3,0 
2. Aquae 6,0 
3. Fructus Corlandri contusl 15,0 
4. Mannae concisae bene siccatae 30,0 
5. Foliorum Sennae conclsor. 60,0. 

Man trlLnkt 3 mit der Losung von 1 in 2, trocknet 
und mischt mit 4 und 6. 

SpeCies Herbarum alplnarum. 
AlpenkrlLutertee (F.M. Germ.). 

Corticls Frangulae 40,0 
Foliorum Sennae 20,0 
Florum Tiliae 10,0 
Florum Sambucl 10,0 
Florum Verbascl 5,0 
Florum Acaciae 6,0 
Radicis Ononidis 5,0 
Radlcis Levistici 5,0. 

Species laxantes. 
Species laxantes St. Germain. SpeCies 

purgatlvae. AbfUhrender Tee. Saint-Ger. 
malntee. Esp~ces purgatives. Th6 de 
Saint-Germain. Th6 de sant6. Laxative 

species. 
Germ. u. Japon. 

1 ~Fructus Anisi contusi 50,0 
• Fructus Foenicnli " 60,0 

2 Kalii tartarlci 25,0 
• Aquae 50,0 

3 {ACidl tartaricl 15,0 
• Aquae 15,0 

4. Florum Sambuci 100,0 
5. Follorum Sennae conc. (II) 160,0. 

Man trlLnkt 1 mit Llisung 2, der man zweckmllBlg 
10f0 Gelatine zufUgt, nach ~ Stunde mit 
LOsung 8, trocknet und mischt 4 und 5 hlnzu. 

Austr. 
Foliorum Sennae sine resina 
Florum TiIiae conc. 
Fructus Foenlculi cont. 
Tartari natronatl 
ACidi tartarlei 

Belg. 
Fo!. Sennae Splritu extract. 
Fruct. AnlBl 
Fruct. Foenicull 
Rad. Liqnirltlae 

50,0 
25,0 
15,0 

6,0 
4,0. 

6,0 
1,0 
1,0 
2,0 
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Dan. 
Folior. Sennae spirltu extr. 
Fruet. Anlsi contus. 
Fruct. Foeniculi contus. 
Flor. Sambuci concis. 
Tartari depurati pulv. 

Gall. 
Fol. Sennae 
Flor. Sambuci 
Fruet. Aulsi 
Fmet. FoenlcuIi 
Tartar. depurat. 

6 g auf eine Tasse. 

Helvet. 
Fol\orum Sennae (II) 
Florum Sambuci 
Fructus Anlsi 
Fructus FoenicuJi 
Tartari natronati 

Hung. 

400,0 
125,0 
125,0 
260,0 
100,0. 

2,0 
1,0 
1,0 
0,6 
0,6. 

4,0 
3,0 
1,0 
1,0 
1,0. 

1. FoIlor. Sennae splritu extract. 260,0 
2. Tartarl depurati pulv. 60,0 
3. Fruct. Foenlcul\ contus. 50,0 
4. Flomm Bambuci 150,0. 

1 mit Wasser anzufeuchten, glelchmiBig mit 2 zu 
mischen, das Gemisch zu trocknen und 3 und 4 
zuzumischen. 

Neder!. 
1. Fruct. Anlsl pulv. gross. 10,0 
2. Fruct. Foenlculi polv. gross. 10,0 
3. Tartarl depuratl pulv. 10,0 
4. Folior. Sennae minutim conc. 40,0 
5. Flomm Sambucl 30,0. 

1, 2, 3 werden gemlseht, mit Spiritus durch
feuchtet, bel gelinder WArme wieder getrocknet 
und 4 und 6 zugemischt. 

Ross. 
Folior. Sennae 
Fruct. Foenieul\ 
Fruet. Auisi 
Flor. Sambuei 
Tartari natronatl 

SAchs. Kr.-V. 

16,0 
6,0 
6,0 

10,0 
3,0. 

Universal-Blutreinigungstee. 
tee. 

Oarllaxan· 

Ligni Guaiaci 
Cort. Frangulae 
Folior. Sennae TlnneveJly 
R&d. Liquiritlae 
Legumin. PhaseoIl 
R&d. Ononidis 
Ligni Santalini rubri 
Herb. Urticae 
Flor. Sambucl 
Fruct. Auisl vulgaris 
Herb. Chenopodil ambrosioldis 
Herb. Herniariae 
Flor. Cyanl 
Flor. Calendulae 

126,0 
125,0 
126,0 
160,0 
160,0 
100,0 

60,0 
40,0 
60,0 
25,0 
20,0 
20,0 
10,0 
10,0. 

Species laxantes composltae (F. M. Germ.). 
Lign. Gualael 
Cort. Frangulae 
Fo!. Sennae 
R&d. Liquirltlae 
Legum. Phaseol\ 
R&d. Ononidis 
Lign. Santal. rubri 

Ai 12,0 

Ai 16,0 
10,0 

Flor. Sambuei Ai 5,0 
Fruet. Anls. vulg. 2,6 
Herb. Chenopod. ambros. 
Herb. Hemlariae Ai 2,0 
Flor. Cyani 
Flor. Calendulae lIA 1,0. 

Species laxantes Hoferl (F. M. Germ.). 
Fo!. Sennae 5,0 
Flor. Chamomlllae 
Flor. Acaciae 
Flor. Rhoeados 
Flor. Lamii albl 
Fruct. Carvi liit 0,6. 

Species laxantes Gastelnenses. 
Gasteiner Tee. 

Fo!. Sennae Alex. tot. 
R&d. Liquirit. conc. lUi 100,0 
R&d. Polypodii conc. 
Flor. Malvae 
Flor. Rosar. 
Mannae calabar. 

M. f. species; consperge 

aa 20,0 
200,0 

Saccharo plv. 20,0. 

Species laxantes Gastl. 
GAlITIS Blutreinigungstee. 

FOl. Sennae Alex. 1000,0 
Follicul. Sennae 400,0 
Jujubar. 600,0 
Passu!. minor. 
Sem. Melonis 
R&d. Liquirit. 
Cortic. Frangulae 
Hordei perlati 

lIA 600,0 
1000,0. 

Species laxantes Hamburgenses. 
Dan. 

Folior. Sennae concls. 
Mannae concis. 
Fructuum Coriandri contus. 
Tartari depurati pulv. 

Norveg. 

625,0 
260,0 

76,0 
60,0. 

1. Fol. Sennae 60,0 
2. Mannae 26,0 
3. Fruct. Coriandri 8,0 
4. Tartari depurati 7,0. 

4 wird mit 2, wenn notig mit etwas verdlinntem 
Weingeist, gleichmllJ3ig verarbeitet, getrocknet 
und grob gestoBen mit den Ubrigen Bestand
teilen gemischt. 

Species laxantes SalzburgenBes. 
Salzburger AbfUhrtee. 

Fo!. Sennae 
Natr. sulfuric. 
R&d. Taraxac. lIA 8,0 
Fruct. Foemcul. 
Flor. Chamom. 
Flor. TiJiae aa 2,0 
R&d. Cichorii 
R&d. Bardanae lUi 1,0. 

Species laxantes Schrammli. 
SOHBAMlIl8Cher Tee (F. M. Germ.). 

Fo!. Sennae 30,0 
Fruet. FoenleuJi 20,0 
Fruct. Anisl 10,0 
Rad. Liqulritlae 20,0. 

Species Lignorum cum Senna (Mlinch. Vorschr.) 
Specierum Lignorum 60,0 
Foliomm Sennae Tinnevelly 20,0. 

Species pecto rales laxantes (Dresd. Vorschr.). 
Foliomm Sennae 1,0 
Speclerum pectoralium cum fructibus 3,0. 

Speelel purgantes Hufelandl (F. M. Germ.). 
Natr. sulfur. 30,0 
Fo!. Sennae conc. 4,0. 

D. tal. dos. No. VI. 

Tlnctura cathartlca (laxatlva). 
Tinctura Sennae cum Rheo. 

Blu treinigungselixir. 
Foliorum Sennae conc. 100,0 
Rhlzomatis Rhel .. 60,0 
Tuberis Jalapae gr. pulv. 25,0 
Fructus Anisi steUati cont. 20,0 
Fructus Coriandri cont. 20,0 
Aquae destillatae 400,0 
Spiritus (87"/0) 600,0 
in colatura solve 
Saccbari albi 100,0. 
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Tinctura Sennae composita (Brit.). 
Elixir Salutis. Compound Tincture of 

Senna. 
Foliorum Sennae 200 g 
Fructus Car vi 25 " 
Fructus Coriandri 25 " 
Glycerin 100 cern 
Spiritus (45 Vo!._O!o) 9. s. ad 1000 cern 

Die Drogen werden mit dem verd. Weingeist per
koliert, 750 cern Perkolat werden mit dem 
Glycerin versetzt und mit dem verd. Alkohol 
auf 1000 cern erganzt. 

Vinum Sennae. Sennawein. 
Wie Vinum Condurango Germ. 

Vinum Sennae compositnm E. DIETERICH. 
1. Foliorum Sennae siue resina 50,0 
2. Vini Xerensis 850,0 
3. Gelatinae 1,0 
4. Aquae destill. 10,0 

{
Tillcturae Corticis Aurantii 30,0 

5 Tiueturae Zingiberis 15,0 
. Tincturae aromatlcae 5,0 

Mellis depurati 100,0. 
Man maceriert 1 mit 2 acht Tage, preJ3t aus, fiigt 

3, in 4 geHist, und 5 hmzu und filtriert nacil 
8 Tagen. Der Wein bleibt klar. Zu 15,0 bei 
Hlimorrhoiden. 

Blutreinigender Abfiihrungstee "Marke Medico" von O. REICHEL in Berlin: Folliculi 
Sennae concis. (JuCKENACK und GRIEBEL). 

DAI,LOFF-Tee gegen Fettleibigkeit von Dr. DALLOFF in Paris, besteht aus Flor. Anthyll. 
vulner., Fol. Sennae tot., Fol. Uvae ursi tot. und Fol. Lavandul. SpiLrlich beigemischt waren 
Follic. Sennae, FruchtstiLnde einer Juncusart, Plantago-BliitenstiLnde und cine Frucht von Schinus 
molle (THOMS und GIL G). 

English Hreakrast-Tea soil aus Fol. Sennae, Radix Liquiritiae, Flores Calendulae, Flores 
Cyani, Folia Theae nnd Saccharum bestehen. 

Entrettungstee GRUND MANNS. Nach Untersuchungen des Berl. Pol.- PriLs. enthiHt der 
Tee Rad. Liquirit., Rhiz. Craminis, Flor. Malvae, Fol. Sennae, Herb. Violae tricol., Rhiz. Rhei, 
Caricae, Fruct. Anisi und Fruct. Foeniculi 

FettsuchtmiUel von JOSEF HENSLER-MAuBACH in Baden-Baden besteht aus: 1. 3ft I eines 
mit Weingeist versetzten wiLsserigen Anszuges aus Fol. Sennae, Cort. Frangulae, Rad. Gentianae und 
Aloe. II. Gleiehe Teile Glaubersalz, Koehsalz und Natriumbiearbonat in drei Schachteln (TECHNER). 

Folliculin ist ein mit Wasser hergestelltes Fluidextrakt aus Folliculi Sennae mit 0,05% 
Saccharin. 

Gallensteinmittel Radical setzt sich aus 5 verschiedenen PriLparaten zusammen. Nr. 1 
und 2 sind wiLsserige Ausziige von sogenanntem Hamburger Tee (SennesbliLtter, Coriander, Wein
stein und Zucker), Nr. 3 ist eine Emulsion von Ricinusol mit Zuckersirup nnd Nr. 5 gewohn
liches Rieinusol (BEYTHIEN). 

GOTZES Blutreinigungstee ~r. 150 besteht nach Angabe des Herstellers aUs: Herb. 
Matrisylv., Rad. Caricis, Rad. Ononidis, Cort. Asparag., Rad. Bardan., Rad. Tarax., Lign. Sassa
fras, Froct. Juniper., Fol. Menth. pip. a.a 2 T., Rh. Graminis, Lign. Santal, Rad. Liquirit., Herb. 
Scabios., Herb. Millefol., Fol. Senn. a.a 5 T., Fol. Viol. tric., Fol. Malv. silv., Flor. Calend., Fruct. 
Anis., Fruet. Petros. a.a 1 T., Fol. Jugland., Fruct. Phaseol. a.a 10 T. 

HAAS Japanischer Tee "Samura", Species aperitivae HAAS, besteht aus Sennes
blattern, chinesischem Tee, Rosmarinblattern und Sumach (Nachr. f. Zollst.). 

Harzer Gebirgstee. Flor. Bambuo. 1,6, Flor. Calendul. 0,65, Flor. Lavand. 11,5, Flor. 
Millefol. 21,0, Rad. Althaeae 3,2, Rad. Liquir. 11,0, Ligni Sassafr. 11,0, Sem. Coriandr. 1,5, Fol. 
Farfar. 12,5, Fol. Sennae 25,5 (SCHRODER). 

Maikurtee, ein osterreichisches Universalmittel, enthiLlt SennesbliLtter, romische und 
gew. Kamillen, Schafgar]Jen-, Holnnder- nnd Lindenbliiten, Fenchel, Graswurzel, Bittersalz, 
Klettenwnrzel, MohnbliitenbliLtter und Unkrautsamen. 

Limosan werden Tabletten genannt, die gegen Gicht, Rheumatismus und Steinleiden emp
fohIen werden und aus Piperazin, Salokoll und Lithiumcarbonat bestehen. Die zur Limosanknr 
gehorigen Laxati veta bletten enth;tlten SennesbliLtter, Faulbaumrinde, SiiBhol~, Quecken
wurzel, Pfefferminz, Ringelblumen und PappelbliLtter. 

Marienbader Tee. Eine in Osterreich viel gebrauchte Vorschrift lautet nach GOEBEL: 
Fol. Sennae 50,0, Manna elect. 100,0, Flor. Malvae vulg., Rad. Polypodii, Rad. Liquirit. a.a 12,5 
Caricar. cone. 20,0, Sacch. alb. contus. 25,0, 

Orffin, BAUMANN - ORFFsches KriLuterniLhrpul ver, Boll aUB unschiLdlichen KriLutern 
und SennesbliLttern bestehen. 

SCHNEES Pulmonin soli nach Angabe des Fabrikanten bestehen aus: 20 g Eigelb, 22 g 
Nizzaol, 10 g Sennasirup, 10 g SiiBholzsirup, 19 g Kandis, 10 g Glycerin, ferner: 1 g Meerschaum
tinktur, 1 g Wohlverleihtinktur, 1 g Kalkoarbonat, 1 g Natriumchlorid, je 3. homoopathische 
Dezimalverdiinnung. 1m wesentlichen ist das PriLparat eine Emulsion aus Olivenol, Eigelb, 
Zuckersirup und Glycerin (Unters.-Amt Berlin). 

Schweizer Universaltee des Hof- und Med.-Rats SCHWARZ hesteht aus Folia Sennae, 
Cortex Frangulae, Flores Millefolii, Flores Lavandulae. 

Sennatin, ein fiir die subcutane und intramuskuliLre Anwendungsweise verwendbares Ab
fiihrmittel, Boll aile wirksamen Bestandteile der SennesbliLtter nnter AnsschluB derjenigen Stof[e, 
die Nebenwirknngen hervorrufen, enthalten. 
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Sennax (KNOLL A .. G., Ludwigshafen a. Rh.) ist eine Mischung von Sennesblii.tter
glykosiden mit Milchzucker. Anwendung. Ala Abfiihrmittel in Tabletten und Losung. 

Spezialtee von C. LUOK in Kolberg besteht aus Zucker, SiiBholz, Fenchel, Sennesblat
tern, Lobelienkraut, Salbei und Schafgarbe (AUFRECHT). 

The CHAMBARD gegen Verstopfung besteht nach Angabe des Fabrikanten aus Sennes
blii.ttern 45, Bingelkraut 15, Glaskraut, Malve, Althee, Minze, Melisse, Ysop je 5, Wundklee 6, 
Ringelblumen 2, Komblumen 2. 

VOELKERS Kriiutertee enthaIt Folliculi Sennae, FoL Uvae ursi, Herb. centaurii, Flor. Stoe
chados, Stipit. Juniperi, Cort. frangulae, Fruct. Conandri, Herb. Millefolii und Herb. Bursae 
pastoris (JUOKENAOK und GRIEBEL). 

WEBERS Alpenkriiutertee nach BUOHHEISTERS Vorschriftenbuch: FoL Sennae, Fol. Menth. 
pip., FoL Farfarae, Herb_ Asperulae, Lign. Guajaci, Lign. Sassafras, Rad. Althaeae, R&d. Liqui 
ritiae aa 40,0, Fruet. Foeniculi, Herb. Millefolii, Flor. Acaciae, Flor. Carthami tinct. ali 4,0, Flor. 
Sambuci 2,0. 

WEGENERS Tee besteht aus 10 T. Veilchenblattem, 7 T. Schafgarbenbliite, 25 T. russ. 
SiiBholz, 30 T. Eibischblattern, 20 T. Ehrenpreis, 50 T. Sennesblattem, 30 T. Fenchel, 15 T. russ. 
Knoterich, 5 T. entharzten Sennesblattern, 25 T. Fliederbliiten und 20 T. Faulbaumrinde. 

WEGSCllEIDERS Tee besteht aus Fol. Jugland., Fol. Sennae ali 2,0, Fruct. Foeniculi 8,0 
R&d. Althaeae 30,0, R&d. Liquirit. 15,0, Bern. Lini 43,0 (MAERKER) oder aus FoL Sennae 10,0 
Fruct. Foeniculi, R&d. Liquirit., Sem. Lini ali 20,0, R&d. Althaeae 30,0 (SOHAOHS). 

Sera, Vaccinen und Bakterienpraparate. 
Die zuerst von v. BEHRING bei der Behandlung der Diphtherie angewandte 

Serumtherapie (Orotherapie, Orrhotherapie) ist ein Ergebnis der modernen 
Bakteriologie, welche erwies, daB alIe Infektionskrankheiten auf die Tatigkeit spezi
fischer Mikroorganismen zuriickzufiihren sind, daB der befallene Organismus im 
Kampfe gegen die Eindringlinge Schutzstoffe im Blutserum bildet, und daB das 
mit Schutzstoffen beladene Blutserum als Heilmittel angewandt werden kann. Nach 
neuerer Forschung solI auBer durch die spezifischen Heilstoffe des schutzstoffhaltigen 
Serums eine Heilwirkung des Serums auch dadurch erfolgen, daB die parenterale 
Zufuhr von EiweiB eine Reizsteigerung der normal im Korper vorhandenen Schutz
krMte herbeifiihrt (sog. Protoplasmaaktivierung). Die Erfahrungen, die Init un
spezifischen EiweiBstoffen gemacht worden sind, machen es wahrscheinIich, daJl 
neben der spezifischen Wirkung auch eine unspezifische zur Geltung kommt, jedoch 
diirften die spezifischen Schutzstoffe fiir die Heilwirkung ausschlaggebend sein. 

Eine Infektion kommt dadurch zustande, daB der zugehorige spezifische Er
reger in den Korper eindringt und sich nach Uberwindung "der AbwehrkrMte des 
Korpers vermebrt. Die pathogenen Mikroorganismen erzeugen dabei im Organis
mus spezifische Stoffwechselprodukte (Toxine, Bakterientoxine), die, in hohem 
Grade giftig, den groBten Teil der bekannten spezifischen Krankheitssymptome 
bedingen. Die Vermehrung der Bakterien selbst spielt demgegeniiber nur eine ge
ringe Rolle. Nur selten, z. B. bei der Pest, steht die schrankenlose Vermehrung der 
Bakterien im befaIlenen Organismus im Vordergrund. Die eingedrungenen Bak
terien, die Init ihren Angriffstof£en (Aggressin e) die Schutzstoffe des Organismus 
neutralisieren, bekampft der Korper teils mit einer Uberproduktion von Abwehr
stoffen, teils durch eine allergische Zellumstimmung, wodurch auch die nach vielen 
Infektionskrankheiten zeitweise oder dauernd eintretende Unempfanglichkeit 
(Immunitat) gegen die gleiche Infektion bedingt wird. Von vornherein sind 
in dem tierischen (menschlichen) Blut gewisse Schutzstoffe (Alexine) mehr 
oder weniger enthalten. Diese haben ahnlich wie Enzyme die Fahigkeit, die 
eingedrungenen Mikroorganismen aufzulosen und dadurch zu toten. Sie setzen 
sich in der Hauptsache aus den eigentlichen Alexinen, den bakterienauflosen
den Substanzen zusammen, umfassen aber auJlerdem auch noch die Opsonine 
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(Lookstoffe) und die Leukine (Absonderung der weiBen Blutkorperohen). Je naoh· 
dem das Blut weniger oder mehr von diesen Alexinen enthiilt, wird es weniger oder 
mehr imstande sein, etwa eingewanderte Mikroorganismen abzutoten. Neben diesen 
Alexinen erzeugt der erkrankte Organismus auf den Reiz der von den eingedrun· 
genen Bakterien abgesonderten Giftstoffe (Toxine) Gegengifte (Antitoxine), 
welohe die Giftwirkung der Toxine neutralisieren und eingewanderte Mikroorganis. 
men gleiohzeitig in ihrer Entwioklung hemmen. Sie sind ebenfalls streng spezifisoh. 

Eine Infektionskrankheit geht also naoh der heutigen Ansohauung in Gene· 
sung iiber, wenn die Menge der Abwehrstoffe und Gegengifte die der Angriffskriifte 
(Aggressine)und Toxine iiberwiegt; und sie verliiuft letal, wenn der Korper nioht 
mehr imstande ist, die notigen Mengen von Alexinen und Ant"itoxinen zu er· 
zeugen. Die Toxine sind Stoffweohselprodukte der Bakterien, die teils an die Bak· 
terienzellen gebunden bleiben und nur bei ihrem Zugrundegehen frei werden (Endo
toxine), teils von der lebenden Zelle abgesondert werden (Ektotoxine). Dooh 
ist die strenge Soheidung kaum gereohtfertigt, da beide nebeneinander vorkommen. 
Die Bildungsstiitte der Antitoxine und iibrigen Sohutzstoffe ist nooh unbekannt. 
Wir wissen zwar, daB aus den Leukooyten die Leukine, aus den Blutpliittohen 
die Plakine stammen, sind aber iiber die Bildungsstiitten der Lysine nooh ziemlioh 
im Dunkeln. Vermutlioh sind die Milz, das Knoohenmark und die Lymphdriisen 
vorwiegend beteiligt, dooh konnen ansoheinend alle besonders disponierten Zellen 
(Endothelien, Sohleimhautepithelien, KUPFERsohe Sternzellen) Sohutzstoffe liefern. 
Hierduroh wiirde sioh die sog. lokale Immunitiit, wie wir sie an Sohleimhiiuten zu
weilen beobaohten (Gonorrhoe) zwanglos erkliiren lassen. 

Ein Korper, weloher eine bestimmte Infektionskrankheit iiberstanden hat, ist 
gegen diese Krankheit nunmehr kiirzere oder liingere Zeit unempfiinglioh (immun) 
geworden. Diese Immunitiit ist nur relativ, nie absolut, d. h. bei starker Infektion 
oder anderen Einfliissen kann der Sohutz durohbroohen werden und erneute Krank
heit auftreten, oder es kommt zu einer Krankheit mit wesentlioh milderem Verlauf. 
Neuerdings neigt man aber auoh dazu, bei vielen Infektionskrankheiten (besonders 
Tuberkulose) eine Umstimmung der Korperzellen (allergisoher Zustand) anzuneh
men, der weniger auf der Bildung der Sohutzstoffe als vielmehr auf einer reaktiven 
Zelliinderung beruht, die nioht an ein bestimmtes Gewebe gebunden, den ganzen 
Organismus in einen abwehrbereiten Zustand versetzt. Diese Feststellungen haben 
besonders bei der Lehre der Tuberkuloseinfektion eine groBe Wertung gefunden. 

Diese Immunisierung eines Organismus duroh Uberstehen einer Infektion ha t 
man in doppelter Weise therapeutisoh auszunutzen verstanden; die beiden hiernaoh 
sioh ergebenden Heilmethoden werden als Vaooinetherapie (aktive Immuni
sierung, s. S.714) und Serumtherapie (passive Immunisierung) unter
sohieden. 

Bei der aktiven Immunisierung duroh sohonend abgetotete oder abgesohwiiohte 
Erreger (Vaooinen) wird der Organismus gezwungen, die antitoxisohen und antibak
teriellen Sohutzstoffe selbst zu bilden oder in die Lage versetzt, eine leichte Erkran
kung (z. B. Pocken) durohzumachen, die geniigt, um den fiir die Immunitiit notigen 
Schutzstoff oder Allergie hervorzurufen. Die wichtigsten Krankheiten, bei denen 
die aktive Immunisierung groBe Erfolge erzielt hat, sind Pooken, Hundswut, Typhus 
und Cholera. Bei anderen Erkrankungen ist der Erfolg noch umstritten. 

In der Serumtherapie wird Blutserum von Tieren angewandt, in dem 
durch Behandlung der Tiere mit den Toxinen der Krankheitserreger oder mit den 
letzteren selbst Antitoxine und bakterientotende Stoffe gebildet worden sind. Die 
Hauptwirkung kommt den Antitoxinen zu, die die von den Bakterien erzeugten 
Giftstoffe unschiidlich machen. Neben der spezifisohen Wirkung der Antitoxine 
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kommt hierbei auch eine Wirkung durch parenterale Eiweil3zufuhr zur Geltung. Die 
passive Immunisierung wird sowohl in der Krankheit selbst (z. B. Diphtherie) wie auch 
prophylaktisch angewandt (Tetanus). Eine Gefahr besteht insofern, als der mensch
liche Organismus nach einmaliger Zufuhr von Serum in einen Zustand von Uber
empfindlichkeit (Anaphylaxie) geraten kann, der bei erneuter Serumzufuhr den 
sog. anaphylaktischen Chok auslost. Die Ursache der Anaphylaxie ist noch dunkel; 
es scheint, als ob durch das Zusammentreffen des Serums mit Antiserumstoffen, die 
bei der ersten Injektion erzeugt worden sind, ein giftiger Korper gebildet wird, der 
den Symptomkomplex der Anaphylaxie erzeugt (Lungenblahung durch Quellung 
der Alveolarendothelien, Herzstillstand). Vielleicht kommen aber auch nur Stoffe 
in Frage, die das. Schutzkolloid der im Blute gelosten Eiweil3stoffe zerstoren und da
durch Gerinnungsstoffe bilden, die den anaphylaktischen Chok geben. 

Die aktive und passive Immunisierung wird bei manchen Krankheitsfallen auch 
gleichzeitig vorgenommen. Man gibt abgetotete Erreger und Immunserum (sensibi
lisierte Vaccinen nach BESREDKA); durch die Injektion von Toxin-Antitoxingemischen 
(nach BEHRING) ist besonders bei stark giftigen Toxinen (Simultanimpfungen) mit 
groBem Erfolge erprobt worden. An Stelle des Blutserums von Tieren kann man 
auch, wie Versuche der letzten Zeit gelehrt haben, das Serum von Krankheits
rekonvaleszenten verwerten (Rekonvaleszentenserum). Das Verfahren findet pro
phylaktisch und therapeutisch besondersbei Masern Anwendung, doch stehen der 
ausgedehnten Anwendung des Verfahrens naturgemaB viele Hindernisse entgegen. 

Sera. Heilsera. Siehe auch S. 1361. 

Die Heilsera werden eingeteilt in antitoxische und antiinfektiose oder 
antibakterielle Sera. AuBerdem gibt es Sera, die gleichzeitig antitoxisch und 
antiinfektios wirken. 

Gewinnung. Fur die Gewinnung der antitoxischen Heilsera werden Pferde, Esel, 
Manltiere, Rinder, Ziegen und Schafe verwendet, die eine gewisse Zeit mit den aus Kulturen 
der Krankheitserreger gewonnenen Toxinen behandelt werden. Hauptsachlich werden Pferde 
verwendet, weil diese das Serum in griiJ3ter Menge liefem. Einem Pferde kiinnen bei einem Ader
laJ3 etwa 4-6Z Blut ohne Schadigung des Tieres entnommen werden. Es wird in keimfreien 
hohen GlasgefaBen aufgefangen und zur Abscheidung des Serums 36-48 Stunden an einem 
kuhlen Ort stehen gelassen. 'Uber dem geronnenen Blutkuchen steht dann das klare, hellgelbe 
Serum, dessen Menge etwa die Halfte der Blutmenge betragt, und das durch einen Heber von 
dem BIutkuchen abgezogen wird. Aus dem Blutkuchen scheidet sich bei zweitagigem Stehen 
noch eine weitere Menge Serum ab, etwa 5-8 % , das meist etwas riitlich gefarbt, aber auch 
brauchbar ist. In den Sammelflaschen wird das Serum im Eisschrank aufbewahrt, wobei sich noch 
in dem Serum enthaltene rote Blutkiirperchen absetzen, von denen das Serum dann wieder durch 
Abhebem getrennt wird. Bei der Gewinnung des Serums ist das Hineingelangen von Faulnis
keimen\ Schimmelpilzen und anderen Keimen sorgfaItig zu verhuten, weil das Serum sonst rasch 
verdirbt. Ein nachtragliches Keimfreimachen kann nur durch Kerzenfiltration erfolgen. Viel
fach wird das Serum zur Verhutung einer Zersetzung auch mit Phenol (0,5%) oder Kresol (0,4%) 
versetzt. N achdem das Serum durch langeres Aufbewahren im Eisschrank vollstandig klar ge
worden ist, wird es auf Keimfreiheit und auf Wirksamkeit gepriift und dann in kleine keim
freie Glaser, die mit keimfrei gemachten Gummistopfen zu verschlieBen sind, oder in Ampullen 
abgefiillt. 

Antiinfektiiise (antibakterielle) Sera. Diese werden dadurch gewonnen, daB man 
die Tiere anstatt mit den Toxinen aus Bakterienkulturen mit den lebenden Krankheitserregern 
behandelt. Dabei verwendet man meist zuerst durch Erhitzen abgetiitete Bakterienkulturen, 
dann solche, die durch weniger starkes Erhitzen abgeschwacht sind und schlieBlich virulente 
Kulturen. Die Gewinnung des Serums erfolgt dann in gleicher Weise wie bei den antitoxischen 
Sereno 

Trockensera werden durch Eintrocknen der Sera unter vermindertem Druck bei 30° 
bis hiichstens 35° gewonnen. Sie werden in Einzelgaben in Ampullen gefiiUt und in diesem beim 
Gebrauch wieder in keimfreiem Wasser geliist. 

Staatliche Priifung del' Heilsel'a. Bei der Wertbestimmung und Kontrolle der Heil
sera, wie sie im Staatlichen Institut ffir experimentelle Therapie in Frankfurt a. M. ausgeubt wird, 
hat man nach und nach eine Reihe praktischer Erfahrungen gesammelt, die zur Ausarbeitung 
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ganz bestimmter technischer MaBnahmen bei den amtlichen Serumpriifungen gefiihrt haben. Die 
Priifung beginnt bereits an der Fabrikationsstatte mit der Kontrolle der dort behandelten Tiere 
und der Beaufsichtigung der Serumbereitung. Die fertigen Sera werden dann in Frankfurt a. M. 
nach zwei Richtungen hin gepriift: auf Unschadlichkeit und auf ihren antitoxischen bzw. anti. 
bakteriellen Wert. 

Priifung auf Unschadlichkeit. Als unschadlich wird die eingesandte Probe angesehen, 
wenn sie 1. vollig klar und frei von groberen Niederschlagen ist; 2. keine Keime enthalt bzw. 
bei den fiir die Tierarzneipraxis bestimmten Seren den erlaubten Keimgehalt von 100 Keimen 
im Kubikzentimeter nicht iiberschreitet; 3. nicht mehr als 0,5 0/ 0 Phenol oder 0,4 0/ 0 Trikresol 
enthalt und 4. frei von Toxinen, besonders Tetanustoxinen ist. 

Nach der makroskopischen Besichtigung wird das Serum nach den iiblichen Methoden der 
Bakteriologie auf Keimfreiheit gepriift. Dann werden zur Priifung auf den Phenolgehalt einer 
Maus 0,5 ccm des Serums injiziert. Zeigt diese Maus keine oder nur geringe Vergiftungserschei. 
nungen, so iibersteigt die Menge des zugesetzten Konservierungsmittels das erlaubte MaB nicht. 
SchlieBlich werden die fiir Menschen bestimmten Sera Auch noch auf Tetanuskeime gepriift, in. 
dem man Meerschweinchen 10 ccm davon subcutan injiziert. Bleiben die Tiere gesund, so ist 
das Serum frei von Tetanuskeimen und anderen schiLdlichen Beimengungen. 

Die Priifung der einzelnen Sera auf den Wirkungswert, die der Priifung auf Un· 
schadlichkeit folgt, ist keine eigentliche Eichung der Sera; sie soll vielmehr nur feststellen, ob 
der von der Fabrik angegebene Wert mindestens vorhanden ist. Minderwertige Praparate werden 
zuriickgewiesen, hbherwertige dagegen zugelassen. Je nach der Zugehorigkeit zu den antitoxi· 
schen oder antibakteriellen Seren ist die Priifungsmethode verschieden. 

Die antitoxischen Sera, z. B. Diphtherie. und Tetanusserum, werden auf Grund der Be· 
stirn mung ihrer Immunisierungseinheiten, d. h. ihres Gehalts an Antitoxinen bewertet. 
Es geschieht dies durch Vergleiche mit einem Standardserum. 

Die Prufung eines antiinfektiosen Serums erfolgt mit Hilfe von Meerschweinchen, die 
mit den Krankheitserregern infiziert sind. So benutzt man zur Priifung des Tuberkulins tuber. 
kulos gemachte Meerschweinchen, indem man die Wirkung eines Standardtuberkulins mit der· 
jenigen des zu prilfenden Praparates vergleicht. Zeigen sich Differenzen, so wird das gepriifte 
Praparat, wenn es minderwertig ist, beanstandet; im anderen Falle, falls es kraftiger wirkend ist, 
wird der Fabrik mitgeteilt, wie stark das Tuberkulin zu verdiinnen ist, damit seine Wirkung 
der des Standardtuberkulins entspricht. 

Die in dem Institut fUr experimentelle Therapie in Frankfurt a. M. gepriiften 
Sera und IIllpfstoffe miissen nach einer preuBischen Ministerialverfiigung vom 16. Juni 
1922 auf den Gefii13en und Etiketten, in A.npreisungen und Gebrauchsanweisungen 
als "staatlich gepriift" bezeichnet werden. Sera und Impfstoffe, die nur zur 
fakultativen (provisorischen) Priifung zugelassen sind, miissen als "provisorisch 
staatlich gepriift" bezeichnet werden. 

Botulismus- Antitoxin HOCHST, Antitoxisches Botulismus ·Serum, wird von den 
FARBwERKEN HOCHST auf Veranlassung des Staates hergestellt durch Behandlung von 
Pferden mit den Toxinen des Bacillus botulinus. Es enthiLlt das Gegengift gegen die von dem 
Bacillus in Nahrungsmitteln und Konserven gebildeten Gifte, die zu den durch verdorbene Nah· 
rungsmittel hervorgerufenen Vergiftungen fiihren. Es ist zur Haltbarmachung mit 0,5 0/ 0 Phenol 
versetzt und ist mindestens 5 Jahre haltbar. - Anwendung. In Ampullen zu 50 ccm gegen 
Fleisch., Fisch·, Gemiisekonserven· Vergiftung, moglichst friihzeitig intramuskulare Injektionen 
von 50-100 ccm, nach 12-24 Stunden und an den folgenden Tagen zu wiederholen. In schweren 
Fallen auch intravenos 50 ccm oder intralumbal 20-40 ccm nach Ablassen einer etwas grbBeren 
Menge Lumbalflussigkeit. 

Coli-Serum HOCHST wird hergestellt durch Immunisierung von Pferden mit Colistammen 
aus besonders schweren Intoxikationen bei Sauglingen. In Ampullen zu 10 ccm gegen Coli· 
Erkrankungen der Kinder. Intramuskulare Injektion von 10 ccm moglichst schon beim ersten 
Auftreten von Vergiftungserscheinungen. Bei groBeren Kindern werden entsprechend groBere 
Gaben angewandt. -

Diphtherie-Heilsertim. Serum antidiphthericum (Germ.). Antidiphtheric 
Serum. Serum antidiphtherique. BEHRINGS Diphtherie-Heilmittel. 

Diphtherie·Heilserum ist Blutserum von Pferden oder Maultieren, die gegen das 
Diphtheriegift immunisiert sind. Es darf nur in den Handel gebracht werden, nachdem 
es durch das staatliche Institut fiir experimentelle Therapie zu Frankfurt a. M. 
auf seinen Gehalt an Immunisierungseinheiten (= I..E.), auf Keimfreiheit 
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und Gehalt an Konservierungsmitteln (Phenol oder Kresol) gepriift und zum 
Verkaufe zugelassen worden ist. 

Diphtherie-Heilserum wird in fliissiger und in fester Form in Flaschchen. die 
mit Gummistopfen verschlossen sind. oder in zugeschmolzenen Glasampullen in den 
Handel gebracht. 

Die GefiiBe tragen eine Aufschrift. die Angaben uber die Fabrikationsstatte, 
uber den Inhalt des GefaBes in I.-E. sowie die Kontrollnummer enthalt. Die Auf
schrift enthalt auBerdem Angaben uber den Inhalt in Kubikzentimetern oder Gramm 
und den Antitoxingehalt eines Kubikzentimeters oder eines Zehntel-Gramms. 

Der VerschluB der Flaschchen ist staatlich plombiert. Auf der einen Seite 
der Plombe befindet sich ein Stempelzeichen der amtlichen Priifungsstelle. auf der 
anderen Seite der Plombe eine Za~. die die im Gesamtinhalt vorhandenen I.-E. 
angibt. 

Flussiges Diphtherie-Heilserum ist gelblich; es ist klar oder enthalt hochstens 
einen geringen Bodensatz und zeigt den Geruch des Konservierungsmittels. Flus
siges Diphtherie-Heilserum mit starker. bleibender Trubung oder starkerem Boden
satz dad nicht abgegeben werden. In 1 ccm mussen mindestens 350 I.-E. enthalten 
sein (Amer. 250 I.-E.. GaZlo. Helv. 200 I.-E.). 

Diphtherie-Heilserum. das 500 und mehr I.-E. in 1 ccm enthalt. gilt als hoch
wertiges Serum. 

Festes Diphtherie-Heilserum ist getrocknetes. hochwertiges Diphtherie
Heilserum. das in 1 g mindestens 5000 I.-E. (A mer. 4000) enthalt und keinerlei 
antiseptische oder sonstige differente Zusatze erhalten hat; es wird in Vakuum
rohrchen aufbewahrt. Gelbe. durchsichtige Blattchen oder ein gelblichweiBes Pulver. 
Es muB sich in 10 T. Wasser zu einer in Farbe und Aussehen dem fliissigen 
Diphtherie-Heilserum entsprechenden Flussigkeit losen. Die Losung ist durch Zusatz 
von 10 T. sterilisiertem Wasser in einem sterilisierten Fliischchen vor der Abgabe 
jedesmal frisch zu bereiten; sie muB bis auf kleine EiweiBflockchen klar sein. 

Die Diphtherie-Heilsera werden auBer durch die Aufschrift durch die Farbe 
der Umhullung gekennzeichnet; die Farbe ist bei 200 I.-E. gelb. 500 I.-E. grUnt 
lOOO I.-E. weiB. 1500 I.-E. rot. 2000 I.-E. violett. 3000 I.-E. blau. 4000 I.-E. weW 
mit gelbem Querstreifen, 6000 I.-E. weW mit grunem Querstreifen, 8000 I.-E. weiB 
mit rotem Querstreifen. 

Nach einer Vereinbarung zwischen allen Diphtherie-Heilserum herstellenden 
Firmen wird seit dem 1. Juni 1920 nur noch Diphtherieserum in nachgenannten 
Packungen hergestellt und in den Handel gebracht: 

Nr. II 400fach lOOO I.-E. Nr. III D 500fach 1500 I.-E . 
.. III 400fach 1500 .. IV D 500fach 2000 .. 
.. IV 400fach 2000 , .. VIII D 500fach 4000 

V 400 fach 3000 .. 
Wenn also ein Arzt fUr eine Einspritzung eine grOBere Anzahl Immunitats

einheiten vorschreibt. so mussen entweder zwei Ampullen von gleicher Starke ge
nommen oder aber je nach der gewunschten Menge Immunitatseinheiten soviel 
von dem Inhalt einer starkeren Ampulle in die Spritze eingezogen werden, als der 
verlangten Menge Immunitatseinheiten entspricht. 

An Stelle der Packung Nr.O = 200 I.-E .• welch@ frUber besonders zu Im
munisierungszwecken benutzt wurde. bringen die BEHRINGWERKE A.-G. in Marburg 
a. d. Lahn ein .. Diphtherie-Immunserum" mit 200 I.-E. in den Handel. 

Wertbestimmung. In dem staatlichen Institut fiir experimentelle Therapie zu :Frank. 
furt a. M. wird die Feststellung der Immunisierungseinheiten auf Grund des EHRLICHschen 
Verfahrens ausgefiihrt. Man vergleicht dabei die Wirksamkeit des zu priifenden Serums mit 
einem Testserum von bekanntem Antitoxingehalt. Als Immunisierungseinheit bezeichnet man 
die kleinste Antitoxinmenge, die imstande ist, eine EHRLIOHsche Einheit eines Diphtherietoxins 
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unschii.dlich zu ma.chen, so daJ3 eine Mischung von einer Antitoxineinheit mit einer Toxineinheit 
bei einem Versuchstier keine Vergiftungserscheinungen mehr hervorruft. 

Eine EHRLICHsche Toxineinheit bedeutet die Menge Toxin, die 100 Meerschweinchen von 
250 g Korpergewicht innerhalb 4 Tagen zu toten vermag. Eine Toxinlosung, die diese Toxineinheit 
in 1 ccm enthalt, von der also 1/100 ccm die todliche Dosis fiir ein Meerschweinchen von 250 g dar
stdlt, wird als Einfach-Normal bezeichnet. 

Abgabe. Diphtherieserum darf a.bgesehen vom GroJ3handel nur in Apotheken feilgehalten 
und verka.uft werden. Diphtherieserum darf nur auf schriftliche, mit Datum und Unterschrift 
versehene AnweiSung eines Autes (Tierarztes) abgegeben werden. Eine wiederholte Abgabe ist 
ohne jedesmal erneute arztliche Anweisung nicht gestattet. 

Diphtherieserum mit bleibenden Triibungen oder starkerem Bodensa.tz, 
sowie Serum einer bestimmten Kontrollnummer, dessen Einziehung verfiigt 
wurde, da.rf nicht a.bgegeben werden. 

Aufbewahrung. Das Diphtherieserum ist vor Licht geschiitzt an einem kiihlen, a.ber 
frostfreien Ort aufzubewahren, da es durch Gefrieren nach den bisherigen Beoba.chtungen eine 
bleibende Triibung erfahren kann. Nach Helv. vorsichtig. 

Anwendung. Schutzimpfung. Zum Schutz gesunder Personen aus der Umgebung 
Diphtheriekra.nker dienen subcutane, intramuskulare oder intra.venose Injektionen von 500 bis 
1000 I.-E. 

Heilimpfung. Zur Heilimpfung empfiehlt sich die moglichst friihzeitige Anwendung a.us
reichender Antitoxinmengen und, wenn notig, Wiederholung dar Injektion nach 24 Stunden. 
Die Injektion erfolgt intra.muskular oder, wenn die Schwere des Krankheitsfa.lles eine moglichst 
rasche Resorption des Serums erfordert, intravenos. Bei leichteren Krankheitsfallen, d. h. bei 
Patienten mit geringem Halsbelag, leichtem Fieber und ohne wesentliche Storungen des All
gemeinbefindens geniigt, je nach Alter und GroBe des Patienten, die Injektion von 1500-3000 I.-E. 
Dem 'entspricht der Inhalt der Ampullen Nr. III, Nr. IV, Nr. V, Nr. IIID und Nr. IVD. B~i 
schweren Fallen ist die Injektion von 3000-10000 I.-E. erforderlich. Bei schwersten Fallen 
sind intra.muskulii.re und moglichst a.uch intra.venose Injektionen noch groJ3erer Mengen von 
Diphtherie-Heilserum und Wiederholung der Injektion in 12-24 Stunden notwendig. 

Loka.le Anwendung. Zur 10kaienAnwendung wird 1 T.400fa.chesDiphtherie-Heilserum mit 
29 Teilen physiologischer Kochsalzlosung oder 0,5% iger Phenollosung verdiinnt. Bei erwach
senen Personen dient diese Serumverdiinnung zum GurgeIn, bei Kindern wird sie mit einem ein
fachen Spra.yeingeblasen. Bei N asendiphtherie durchtrankt man mit dem verdiinnten Serum 
Ta.mpons und tamponiert mit diesen die Nase a.us. Bei Augendiphtherie bringt ma.n die Serum
verdiinnung direkt in den Konjunktivalsack und unterstiitzt diese MaJ3na.hme durch Auflegen 
von mit Serumverdiinnung getrankter Gaze auf die erkrankten Augen. Wunddiphtherie und 
Na.beldiphtherie der Neugeborenen wird durch Auflegen von serumgetrankter Gaze oder Be
streuen mit getrocknetem Diphtherieserum in Pulverform behandelt. 

Neben der lokalen Beha.ndlung muJ3 stets die allgemeine Behandlung durch intramuskulii.re 
oder intravenose Injektion des Serums vorgenommen werden. 

Serum antidiphthericum purificatum (Amer.) ist eine Losung der a.us dem Diphtherie
Heilserum isoliarten a.ntitoxinhaltigen Globuline in Natriumchloridlosung mit einem Gehalt von 
0,6-0,9 0/ 0 Natriumchlorid. Es soIl mindestens 250 I.-E. in 1 ccm enthalten. 

Diphtherie-Heilmittel "Elo", Elektro-Diphtherie-Serum HOCHST, ist ein 
nach einem Verfa.hren von Prof. RUPPEL durch Elektro-Osmose gereinigtes Diphtherie-Heil
serum. Es ist vollkommen frei von Blutsa.lzen, Fetten, Lipoiden und Cholesterin, ferner von 
Euglobin und Albumin, sowie von allen im tierischenBlutserum enthaltenenEiweiJ3a.bbauprodukten, 
wie Aminosauren, Albumosen und Peptonen. Die Losung des durch Elektro-Osmose gereinigten 
a.ntitoxischen EiweiJ3es (Pseudoglobulin) ist durch Sa.lzzusatz blutisotonisch gemacht. Das ge
reinigte Serum ist ja.hrelang haltbar, eine Abschwachung des Antitoxingeha.ltes findet nicht sta.tt. 
Infolge dar Beseitigung des Euglobulins ist die Ana.phyla.xiewirkung des Serums stark einge
schrankt. Es kommt in Abfiillungen mit 1000 I.-E. in 2,5 ccm (Schutzdosis) und 3000 I.-E. in 
7,5 ccm (Heildosis) in den Ha.ndel. 

Diphtherie- Rinderserum. Die Behandlung mit Pferdeserum hinterlaJ3t b~i einzelnen 
Menschen eine 'Voriibergehende tl'berempfindlichkeit gegen das a.rtfremde EiweiJ3. Diese ka.nn 
sich bei einer zweiten Injektion von Pferdeserum, falls sie spater a.ls 7 Tage nach der ersten 
erfolgt, in Exa.nthemen und Odemen bemerkba.r machen. Die schwereren Erscheinungen, wie sie 
bei Versuchstieren bekannt sind, treten da.gegen beim Menschen ka.um auf. 

Die Entstehung einer derartigen tl'berempfindlichkeit gegen Pferdeserum 1ll.J3t sich mit 
Sicherheit vermeiden, wenn zur Schutzimpfung ein Diphtherie-Heilserum verwa.ndt wird, da.s. 
durch Immunisierung von Rindern gewonnen ist. Das Diphtherie-Rinderserum dient also in 
erster Linie zur prophylaktischen Impfung. 

In gleicher Weise werden a.uch Diphtherie-Hammelserum und Diphtherie-Ziegensel1lID 
verwendet. 

Hager, Handbuch n. 
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Diphtherie-Schutzmittel "T.A." von BEHRING, modifiziert nach BIEBER (BEHRINGWERKE, 
Marburg a. d. Lahn) ist ein fiir den Menschen ungiftiges Gemisch von Diphtherie
toxin und Diphtherieantitoxin. Es veranlaBt im menschlichen Korper die Bildung von 
Schutzstoffen gegen die Diphtherie. Zur Schutzimpfung ist zweimalige Injektion von 0,4 ccm 
erforderlich mit einem Zwischenraum von 10 Tagen, subcutan an der Brust. Die Schutzwirkung 
dauert jahrelang an. Kinder unter 6 Monaten sind von der Impfung auszuschlieBen. 

Diphtherie-Schutzimpfstoff HOCHST ist ebenfalls eine Mischung von Toxin mit Antitoxinen, 
die so eingestellt ist, daB bei geringster Giftigkeit eine moglichst ausgiebige Immunisierung 
erzielt wird. 

Diphtheria-Testgift "T. L." (BEHRINGWERKE, Marburg a. d. Lahn) dient zur Bestimmung 
von Diphtherie-Antitoxin nach ROEMERS Intracutanverfahren. In Flaschen zu 10 ccm. 

Diphtherie-Testserum dient. zur Kontrolle des Testgiftes T. L. In Flaschen zu 10 ccm. 

Diphtherie-Gift ~~07 (BEHRINGWERKE, Marburg a. d. Lahn) dient zur Diphtherie-Haut

reaktion nach SamaK. 

Schick-Test (FARBWERKE H6cHST). Zur Feststellung, ob bei Kindem bereits ein natiirlicher 
Schutz gegen Diphtherieerkrankung vorhanden ist, wird intracutan eine geringe Menge (etwa 
1/50 dos. let. Diphtherietoxin fiir ein Meerschweinchen) am Oberarm eingespritzt. Positiv 
ist die Reaktion, wenn an der Injektionsstelle innerhalb der nachsten Tage eine umschriebene 
Rotung und Schwellung eintritt. 

Auf diese Weise konnen bei Massenuntersuchungen in Schulen die Infektionsempfanglichen 
ausgesondert und der prophylaktischen Schutzimpfung zugefiihrt werden. 

Erhitzter Schicktest (FARBWERKE HOCHST). Durch Erhitzen wird die Giftigkeit der Test
fliissigkeit stark herabgemindert; die Injektion der gleichen Menge am andem Arm dient 
als Kontrolle zur Ausschaltung unspezifischer Reaktionen. Beide Teste sind nach Gebrauchs
anweisung nur verdiinnt zu verwenden. Die Verdiinnungen sind hochstens 2 Tage haltbar. 

Dysenterie-Serum HOCHST. Ruhrserum. Da die ansteckende Ruhr del' gemiiBigten Zone 
durch drei verschiedene Arten von Ruhrbacillen hervorgerufen wird, namlich 1. KRUSE
SmGAsche Ruhrbacillen, 2. FLEXNERsche Ruhrbacillen und 3. Hrs-RussELsche "Y"-Ruhr
bacillen, verwendet man bei der Behandlung der Ruhr zunachst ein polyvalentes Dysen
terieserum, das gegen siimtliche drei Ruhrerreger antitoxisch und antibakteriell wirkt. 
Wenn durch die bakteriologische Untersuchung ffstgestellt ist, welcher Ruhrerreger in Frage 
kommt, wird die Beha~dlung mit dem speziellen Serum fortgesetzt. Die FARBWERKE HOCHST 
bringen folgende Sorten von Dysenterieserum in Ampullen zu 10, 20, 30 und 50 ccm in den 
Handel: Dysenterieserum "Hochst", 1. polyvalent gegen SmGA-KRusE-FLEXNER- und Y-Stamme, 
einfach und zweifach "hochwertig", 2. gegen SmGA -KRUSE -Stamme einfach und zweifach "hoch
wertig", 3. gegen FLEXNER-Stamme, 4. gegen Y-Stiimme. 

Ein Dysenterieserum, von dem 0,001 ccm eine mehrfach tiidliche Giftdosis fiir eine 
weiBe Maus neutralisiert, so daB das Versuchstier am Leben bleibt, heiBt einfach. Ein zwei
faches Serum wirkt genau so in der Menge von 0,0005 ccm. Dieses letztere Serum wird auch 
als hochwertig bezeichnet. 

Anwendung. Zur Schutzimpfung bei Infektionsgefahr dient eine intramuskulare Injektion 
von 10 ccm des polyvalenten Dysenterieserums. Die Heilimpfung dient zur Bekampfung der 
Vergiftungserscheinungen und zur Verhiitung der toxischen Nachkrankheiten. Man injiziert 
20-50 ccm intramuskulli.r und wiederholt gegebenenfalls die Injektion nach 24 Stunden. In 
schweren Fallen empfiehlt sich die Verwendung des hochwertigen Serums, in schwersten Fallen 
sind groBere Dosen intramuskular oder aber intravenose Injektionen von 10-20 ccm anzuraten. 

Gas-Oedem-Serum HOCHST ist Blutserum von Tieren, die mit Kulturen der Gasodem
bacillen, des WELCH-FRXNKELschen Gasbacillus (KocHscher Bacillus des malignen Odems) und 
des Pararauschbrandbacillus (KITTscher Rauschbrandbacillus) behandelt sind. - Anwendung. 
Als Schutzmittel gegen die Infektion bei Verletzungen, die mit einer Verunreinigung der Wunden 
durch Erde verbunden sind. Moglichst friihzeitige Injektionen von 20 ccm in die Muskulatur 
in der Nahe der Wunde, rumpfaufwarts, innerhalb der ersten 3 Tage mehrfach wiederholte In
jektionen von je 10 ccm. Mit der ersten Injektion wird eine Injektion von Tetanus-Antitoxin 
verbunden. 

Anaeroben-Serum HoaHsT ist ein Gasodem-Tetanusserum, das die Schutzstoffe gegen 
die beiden hiiufigsten Gasiidembacillen und Tetanus-Antitoxin enthalt. Der Gehalt an Teta.nus
Antitoxin wird staa.tlich gepriift, er betragt 20 A.-E. in 20 ccm. In Ampullen zu 20 ccm. -
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Anwendung. Als Schutz- und Heilmittel bei Verletzungen, die mit einer Verunreinigung der 
Wunde durch Erde verbunden sind und bei puerperaler Anaerobeninfektion. Bei Verdacht 
einer Infektion wird die Schutzdosis von 20 ccm injiziert. 

Grippe-Serum HOCHST ist ein polyvalentes, antibakterielles Serum gegen die drei kom
biniert wirkenden Erreger der Grippe: Influenzabacillen, pathogene Streptokokken und Pneumo
kokken. Es enthalt kein Phenol oder Kresol. Es kommt in Ampullen und Flaschen zu 25 und 
50 ccm in den Handel. 

An wend ung. Moglichst fruhzeitige Injektion von 20-25 ccm intramuskular. In schweren 
Fa.llen Wiederholung nach 24 Stunden, oder intravenose Injektion groBer Mengen. In leichten 
Fallen wird es auch innerlich zu taglich 50 ccm und mehr angewandt. 

Meningokokken-Serum HOCHST. Serum von Pferden, die mit abgetoteten Kulturen des 
Diplococcus intercellularis immunisiert Willden. Das Serum enthalt 0,5 0/ 0 Phenol. Es kommt in 
Flaschchen zu 10 cem und 20 ccm in den Handel. An wend ung. Zur Behandlung der epidemischen 
Genickstarre dienen intralumbale Injektionen von etwa 20 ccm nach vorherigem Ablassen von einer 
entsprechenden Menge Lumbalflussigkeit. Eiter wird mit dem Serum ausgespiilt. Bei komplizieren
der Meningokokken-Sepsis werden gleichzeitig intramuskulare oder intravenose Injektionen von 
20 ccm angewandt, die an den folgenden Tagen wiederholt werden. Fur Kinder genugen die hal ben 
Gaben. Fur die Schutzimpfung werden 10 ccm subcutan oder intramuskular injiziert. 

Milzbrand-Serum HOCHST ad usum humanum ist ein hochwertiges antibakterielles Serum 
mit einem Zusatz von 0,5 0/ 0 Phenol. In Flaschchen zu 10 und 25 ccm. An wend ung. Zur Ver
hutung der Milzbrandsepsis bei Milzbrandinfektion des Menschen 20 ccm intramuskular. Bei 
bereits eingetretener Blutinfektion gleichzeitig 20 ccm und mehr intravenos, in eintagigen Zwischen
raumen zu wiederholen. 

Pneumokokken-Serum HOCHST. Polyvalentes Serum von Pferden, die mit einer 
groBeren Anzahl serologisch verschiedener Pnellmokokkenstamme immunisiert sind. Es dient 
zur Bekampfung der allgemeinen Blutinfektion bei Pneumokokken-Erkrankung, besonders auch 
bei crouposer Pneumonie. Flussig, in Flaschen oder Ampullen zu 10, 25 und 50 ccm. Fest, als 
staubfeines Pulver in Glasem zu 1 g. 

Rotlauf-Serum HOCHST ad usum humanum, staatlich gepruft. Das Serum wird durch 
Immunisierung von Pferden mit Rotlaufkulturen hergestellt. In Ampullen zu 10 ccm. Einmalige 
intramuskulare Injektion von 15-20 ccm bei Hauterkrankungen (Erysipeloid), die durch In
fektion mit Schweinerotlauferregem hervorgerufen sind. 

Schlangengift-Serum nach CALMETTE, ist Blutserum von Pferden und Eseln, die gegen 
Viperngift immunisiert wurden. Es soll gegen Bisse aller Giftschlangen wirksam sein. Fiir 
Kinder 10 ccm, fur Erwachsene 20 ccm subcutan in die Nahe der BiBstelle. 

Schlangengift-Serum, polyvalent (Dr. MAx KRAUSE, Berlin) ist Blutserum von Kaninchen 
oder Eseln, die abwechselnd mit Vipemgift und Natterngift behandelt wurden. 

Streptokokken-Serum HOCHST ist ein polyvalentes Serum, das zur Verhiitung und 
Bekampfung septischer Erkrankungen dient. Ampullen und Flaschen zu 10, 25 und 50 ccm. 
In Pulverform in Rohrchen zu 0,125 und 0,25 g und in Glasern zu 1,0, 2,5 und 5,0 g. Zur Schutz
impfung werden 10 ccm injiziert. Zur Heilimpfung 25-30 ccm intramuskular oder intravenos. 
in schweren Fallen taglich wiederholt. Innerlich zu 50 ccm und mehr taglich bei leichten Strepto
kokken-Erkrankungen (Angina, Erysipel). 

Streptokokken-Serum viridans HOCHST dient zur Behandlung der durch den Strepto
coccus viridans hervorgerufenen Sepsisformen. Ampullen und Flaschen zu 10, 25 und 50 ccm __ 

Scharlachstreptokokken-Serum HOCHST. Ampullen zu 25 oder 50 ccm. Zur Behand
lung des Scharlachs in der Menge von 25 ccm, in schweren und komplizierten Fallen taglicn 
50ccm. 

Tetanus-Heilserum. Serum antitetanicum. (Germ.). Antitetanic Serum. 
Serum antitetanique. 

Tetanus -Heilserum ist BIutserum von Pferden, die gegen das Tetanusgift immuni
siert sind. Es darf nur in den Handel gebracht werden, nachdem es durch das Staat
liche Institut fUr experimentelle Therapie zu Frankfurt a. M. auf seinen Gehalt an 
An ti toxineinheiten (= A.-E.), auf Keimfreiheit und Gehalt an Konservierungs
mitteln (Phenol oder Kresol) gepriift und zum Verkaufe zugelassen worden ist. 

• 45* 
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Tetanus-Heilserum wird in fliissiger und in fester Form in Flaschchen, die 
mit Gummistopfen verschlossen sind, oder in zugeschmolzenen Glasampullen in den 
Handel gebracht. 

Die GefaEe und die Verpackung tragen eine Aufschrift, die Angaben iiber die 
Fabrikationsstatte, iiber den Inhalt des GefaEes in A.-E. sowie die Kontrollnummer 
enthalt. Die Aufschrift enthalt auEerdem Angaben iiber den Inhalt in Kubikzenti
metem oder Gramm und den Antitoxingehalt eines Kubikzentimeters oder eines 
Zehntel Gramms oder Gramms. 

Der VerschluE der Flaschchen und die Glasampullen sind staatlich plombiert. 
Auf der einen Seite der Plombe befindet sich ein Stempelzeichen der amtlichen Prii
fungsstelle, auf der anderen Seite der Plombe eine Zahl, die die im Gesamtinhalt 
vorhandenen A.-E. angibt. 

FI iissiges Tetanus -Heilserum ist gelblich; es ist klar oder enthalt hoch
stens einen geringen Bodensatz und hat den Geruch des Konservierungsmittels. 
Fliissiges Tetanus-Heilserum mit starker, bleibender Triibung oder starkerem Bo
densatz darf nicht abgegeben werden. 

Festes Tetanus-Heilserum ist getrocknetes Tetanus-Heilserum, das kei
nerlei antiseptische oder sonstige differente Zusatze erhalten hat und in Vakuum
rohrchen aufbewahrt wird. Es stellt gelbliche, mehr oder minder durchscheinende 
Plattchen oder ein gelblichweiEes Pulver dar und muE sich innerhalb einer halben 
Stun de in 10 T. Wasser zu einer in Farbe und Aussehen dem fliissigen Tetanus
Heilserum entsprechenden Fliissigkeit losen. Die Losung ist durch Zusatz von 10 T. 
sterilisiertem Wasser in einem sterilisierten Flaschchen vor der Abgabe jedesmal 
frisch zu bereiten; sie muE bis auf kleine EiweiBflockchen klar sein. 

4faches Tetanus-Heilserum muE in 1 ccm mindestens 4 A.-E., 40faches festes 
in 1 g mindestens 40 A.-E. enthalten. 

6faches Tetanus-Heilserum muE in 1 ccm mindestens 6 A.-E., 60faches festes 
in 1 g mindestens 60 A.-E. enthalten. 

Es konnen auch hoherwertige Tetanus-Heilsera hergestellt und in den Handel 
gebracht werden, die gleichfalls der staatlichen Priifung unterliegen. 

Tetanus-Heilserum kommt in 6 Fiillungen in den Handel (vergl. dazu S. 1361): 
Fiillung I enthalt 20 A.-E., entsprechend 5 ccm eines 4fachen fliissigen oder 

0,5 g eines 40fachen festen Tetanus-Heilserums; 
Fiillung II enthalt 100 A.-E., entsprechend 25 ccm eines 4fachen fliissigen oder 

2,5 g eines 40fachen festen Tetanus-Heilserums; 
Fiillung III enthi1lt 200 A.-E., entsprechend 50 ccm eines 4fachen fliissigen 

oder 5 g eines 40fachen festen Tetanus-Heilserums; 
Fiillung IV enthalt 400 A.-E., entsprechend 100 ccm eines 4fachen fliissigen 

oder 10 g eines 40fachen festen Tetanus-Heilserums; 
Fiillung ID enthalt 20 A.-E., entsprechend 31/ 3 ccm eines 6fachen fliissigen 

oder 1/3 g eines 60fachen festen Tetanus-Heilserums oder verhaltnismaBig gerin
geren Mengen eines mehr als 6fachen fliissigen oder eines mehr als 60fachen festen 
Tetanus-Heilserums; 

Fiillung lID enthalt 100 A.-E., entsprechend 162/ 3 ccm eines 6fachen fliissigen 
oder P/a g eines 60fachen festen Tetanus-Heilserums oder verhi1ltnismaEig gerin
geren Mengen eines mehr als 6fachen fliissigen oder eines mehr als 60fachen festen 
Tetanus-Heilserums. 

Priifung. Die Wirkungsstarke des Tetanusserums wird naoh dem Verfahren von EHR
LICH durch Vergleich mit einem Standardserum bestimmt. 

Das Vergleiohsserum ist einfach, d. h. 1 cern neutralisiert eine Toxineinheit, d. h. die Toxin
menge, die geniigt, 4 MiIlionen weiBe Mause von 10 g Gewicht innerhalb von 4-5 Tagen unter 
Krampfen zu toten. 
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Abgabe. Tetanus·Heilserum einer bestimmten Kontrollnummer, 
des sen Einziehung verfiigt wurde, darf nicht abgegeben werden. 

Aufbewah'rung. Kiihl, aber frostfrei, vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Zur Schutzimpfung bei VerIetzungen, bei denen eine Verschmutzung 
durch Erde stattgefunden hat, werden 20 A.·E. (Fiillung Nr. I) subcutan oder intramuskular 
injiziert. Zur Heilimpfung bei Tetanuserkrankung werden 20-30 ccm intralumbal injiziert 
nach vorherigem Ablassen der gleichen Menge Lumbalfliissigkeit; gleichzeitig werden 20-30 cem 
intramuskular injiziert. Die Heilwirkung ist eine sehr begrenzte. 

Serum antitetanicum purificatum (Amer.). Purified Antitetanic Serum. Ge· 
reinigtes Tetanusserum. Eine L6sung der aus Tetanusserum isolierten, antitoxinhaltigen 
Globuline in physiologischer Kochsalzl6sung mit einem Gehalt von 0,6-0,9% Natriumchlorid. 
Es solI nicht weniger als 100 I..E. in 1 ccm enthalten. - Aufbewahrung. In dunklen ver· 
siegelten Glasern an einem dunklen Ort bei 4,5-15°. 

Serum antitetanicum siccum (Amer.), Dried Antitetanic Serum, Trockenes 
Tetanusserum, ist iiber Schwefelsaure oder durch "OberIeiten eines warmen Luftstromes ein· 
getrocknetes Tetanusserum (ungereinigt oder gereinigt). Es solI mindestens 1000 I.·E. in 1 g 
enthalten. 

Normales Pferdeserum, steril, ist Blutserum von gesunden unbehandelten Pferden ohne 
Zusatz eines Konservierungsmittels. Ampullen zu 10, 20, 30, 50 ccm, Flaschen zu 100 und 
1000 ccm. Es dient hauptsachlich zu bakteriologischen Zwecken, auBerdem zur Behandlung 
hamophiler Blutungen (intramuskulare Injektionen von 10-40 ccm). 

Normales Rinderserum, Hammelserum und Kaninchenserum werden ebenso wie 
Pferdeserum verwendet. 

Sera der BEHRINGWERKE in Marburg a. d. Lahn. 
Diphtherie-Heilserum, staatlich gepriift, 400· und 500·faeh, in den S. 704 angegebenen 

Abfiillungen. - Diphtherie-Rinderserum, staatlich gepriift, 100fach (100 I.·E. in 1 ccm), 
Nr. OR = 200 I.·E., Nr. 1 R = 500 I.·E., Nr. 2 R = 1000 I .. E., Nr. 3 R = 1500I .. E., Nr. 4 R 
= 2000 I..E. - Diphtherie-Hammelserum, staatlich gepriift, 100fach Nr. 1 H = 500 I..E., 
Nr. 2H = 1000I .. E., Nr. 4 H = 2000 I.·E. - Tetanus-Heilserum, staatlich gepriift, Mach, 
Nr. 1 = 20 A .. E., Nr. 2 = 100 A.·E., Nr. 3 = 300 A.·E., Nr. 4 = 400 A .. E., 6fach Nr.2 D = 
100 A.·E. - Dysenterie-Serum, polyvalent, staatlich geprilft, antitoxisch und antibakteriell, 
"l£ach", in Ampullen zu 10, 20, 30 und 50 ccm, "hochwertig" ebenso. - Grippe-Serum, poly. 
valent. In Ampullen zu 25 und 50 ccm. -
Meningokokken -Serum, staatlich gepriift, 
in Ampullen zu 10 und 20 ccm. - Milz
brand-Serum, ad usum humanum, in 
Ampullen zu 10 und 20 ccm. - Normale 
Sera. Pferdeserum, Rinderserum, 
Hammelserum, Kaninchenserum. -
Pneumokokken -Serum, polyvalent, inAm· 
pullen zu 10, 25 und 50 !lcm. - Rotlauf
Serum ad usum humanum, staatlich ge· 
priift, in Ampullen zu 10 und 20 ccm. 
Streptokokken-Serum, polyvalent, in Am· 
pullen zu 10, 25 und 50 ccm. 

Serfilen. Die Sera der BEHRINGWERKE 
kommen fast aile auBer in Ampullen auch 
in Seriilen in den Handel. Letztere sind 
Glasr6hren, die mit einer Injektionsnadel 
versehen sind und eine v6llig sterile Injek. 
tion des Inhalts der Glasr6hre erm6glichen. 
Die Seriile besteht aus 3 Teilen: 1. dem 
GlasgefaB mit der Injektionsfliissigkeit, 
2. dem GelenkverschluB aus Gummi, 3. dem 
Capillarr6hrchen mit eingeschmolzener In. 
jektionsnadel. Das GlasgefaB, dessen oberer 
Rand zum festen Halt des Gummistopfens 
verdickt und umgebbrdelt ist, hat die Ge· 
stalt eines dickwandigen Reagensr6hrchens. 
Der Luftinhalt hat einen gewissen ti"ber. 

i 
Abb. 104. SerlUon. 
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druck, der so bemessen ist, daB nach Ausstromen des Inhaltes nur noch ein geringer, etwa 
1/10 Atm. betragender 'Oberdruck verbleibt. 

Der GelenkverschluB hat zwei Aufgaben. Er schlieBt das GasgefiB selbst nach auBen luft. 
dicht ab und er verschlieBt ebenfalIs luftdicht das durch seine Achse hindurchgefiihrte Capillar. 
rohrchen nach auBen hin, sowie auch dessen inneres, rechtwinklig abgebogenes offenes Ende 
nach innen. 

Durch Anliegen des rechtwinklig gebogenen offenen Capillarrohrchens an der inneren Gum. 
miwand wird die Seriile verschlossen; die Achsenrichtung der Capillare bildet hierdurch mit der 
Achse des GlasgefiBes einen stumpfen Winkel. Das Capillarrohr zeigt in der Mitte, wo die Stahl· 
kaniile eingeschmolzen ist, eine kugelformige Verdickung. 

FUr die Handhabung der Seriilen geben die BEHRINGWERKE eine besondere Gebrauchs· 
anweisung. 

Sera des SERUMINSTITUTES BRAM in Olzschau bei Leipzig. 
Diphtherieserum 250fach, 4OOfach, 500fach in den S. 704 angegebenen Abfiillungen. -

Starrkrampfserum (Tetanus-Antitoxin), in Glli.sern zu 20 und 100 A.·E. - Ferner in Glii.sern 
zu 10 und 20 ccm: Choleraserum, antitoxisch. - Meningokokkenserum. - Ruhrserum, 
antitoxisch. - Ruhrserum, antltoxisch und antibakterieU (polyvalent). - Typhusserum. 
- Streptokokkenserum. - Pneumokokkenserum. - Staphylokokkenserum. - Grippe
serum (polyvalentes Strepto., Pneumo., Staphylokokkenserum). - Scharlachlieberserum. -
Milzbrandserum ad usum humanum. - Maltafieberserum. - In Glli.sern zu 5 und 10 ccm: 
Normalserum von Pferden, Rindern, Hammeln, Kaninchen. 

Sera des PHARMAZEUTISCHEN INSTITUTS L. W. GANS A.·G. in Oberursel (Taunus). 
Diphtherie-Heilserum, staatlich gepriift, 300fach und 5OOfach, in den S. 704 angegebenen 

Abfiillungen. - Diphtherie-Rinderserom, staatlich gepriift, l00fach in Abfiillungen zu 200 
(Nr. OR); 500 (Nr. IR); 1000 (Nr. IIR); 1500 (Nr. IIIR) und 2000 (Nr. IVR) I.·E. - Diphtherie
Hammelserum, staatlich gepriift, l00fach in Abfiillungen zu 500 (Nr. I H), 1000 (Nr. II H) und 
2000 (Nr. IVH) I.·E. - Diphtherie-Ziegenserum, staatlich gepriift, l00fach in Abfiillungen zu 
500 (Nr. IZ), 1000 (Nr. IIZ) und 2000 (Nr. IV Z) I.-E. - GasMem-Serum, polyvalent in Glisern 
zu 10, 20, 30 und 50 ccm. - Meningokokken-Serum, staatlich gepriift, in Glli.sern zu 10 ccm 
(Schutzdosis) und 20 ccm (Heildosis). - Milzbrand-Serum, in Glil.sern zu 10 ccm (Schutzdosis) 
und 20 ccm (Heildosis). - Pneumokokken-Serum in GlI.Sern zu 10 cem (Schutzdosis), 20 ccm 
(Heildosis) und 50 ccm (doppelte Heildosis). - Staphylokokken-SenlDl in Glil.sern zu 10 ccm 
(Schutzdosis), 20 ccm (Heildosis) und 50 ccm (doppelte Heildosis). - Scharlach-Serum in Glll.
sern zu 10 ccm (Schutzdosis), 20 ccm (Heildosis) und 50 cem (doppelte Heildosis). - Strepto
kokken-Serum, polyvalent, in GliLsern zu 10 ccm (Schutzdosis), 20 ccm (Heildosis) und 50 ccm 
(doppelte Heildosis). - Rotlauf-Serum, staatlich gepriift, polyvalent, in Glli.sern zu 10, 50 
und 100 ccm. - Serum gegen die WEILsche Krankheit nach UBLENHUTH in Glii.sern zu 10. 
20, 30 und 50 ccm. - Paratyphus B-Serum, polyvalent, in Glil.sern zu 10, 50 und 100 ccm. -
Ruhr-Serum, staatlich gepriift, polyvalent, in Glil.sern zu 10, 20, 30 und 50 ccm. - Ruhr-Serum 
mit spezifischer Wirkung gegen SHIGA·FLEXNER-Ruhr in Glli.sern zu 10, 20, 30 und 50 ccm. -
Ruhr .. Serum mit spezifischer Wirkung gegen Y·Ruhr in Glil.sern zu 10, 20, 30 und 50 ccm. -
Starrkrampf-Serum (Tetanus-Antitoxin), staatlich gepriift, in Glil.sern zu 5 ccm = 20 A.·E. 
(Schutzdosis) und 25 ccm = 100 A.·E. (Heildosis). - Normalserum von Pferden, Hammeln 
Kaninchen und Rindern in Glil.sern zu 1, 5, 10, 50'und 100 ccm. 

Sera der CHEMISCHEN FABRIK E. MERCK in Darmstadt. 
Diphtherie-Heilserum in den S.704 angegebenen Abfiillungen. - Jequiritolserum (s. 

Bd. I S. 86). - Meningokokken-Serum, staatlich gepriift, nach Prof. Dr. JOCIDIIANN. In 
Glil.sern zu 10 und 20 ccm. Anwendung. Bei Meningitis cerebrospinalis, intralumbal (vgl. 
Meningokokken·Serum HOCHST S. 707). - Fleckfieber-Serum nach KUCZINSKY, zur Behand· 
lung des Fleckfiebers, 10 ccm intramuskulir (Brust), moglichst zweimal zu wiederholen. Am 
Ende der Krankheit wiederholte intramuskulare Injektionen von Caseinlosungen (3-5 % ) zur 
Verhiitung der Kachexie. - Pneumokokken-Serum, enthiLlt in 1 ccm 20 Immunisierungs
einheiten. In Glli.sern zu 100 und 200 I.·E. (5 und 10 ccm). Aufbewahrung. Kiilll. 
3 Jahre haltbar, doch sollten Vorrite fiir mehr aIs 1/. Jahr nicht gehalten werden. An wend ung. 
Suboutan 200-400 I.-E. bei Pneumonie. Wiederholung, wenn notig, an den nii.chsten 3-4 Tagen. 
Auch bei Ulous serpens und bei Pneumokokken·Meningitis. - Rubrserum, Antidysenterie. 
Serum. 1. antitoxisches Ruhrserum (KRUSE' SHIGA-Serum), 2. polyvalentes Ruhr
serum (KRUSE.SHIGA-PSeudodysenterie.Serum), beide in Abfiillungen zu 10, 20, 30 und 50 ccm. 
Aufbewahrung. Kiihl. 3 Jahre haltbar. Anwendung. VgI. Ruhrserum HOCHST. -
Streptokokken-Serum wird von Tieren gewonnen, die mit lebenden Kulturen von Streptokokken 
immunisiert sind, die direkt von Menschen entnommen werden. In Glil.sern zu 5 und 10 ccm. 
Aufbewahrung. Kiihl. 3 Jahre haltbar, doch sollten Vorrll.te fiir mehr aIs 1/. Jahr nicht 
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gehalten werden. A n we n d un g. Bei septischen Erkrankungen, akutem und chronischem 
Gelenkrheumatismus. 

Siehe auch Antithyreoidin S. 712 und Leukofermantin S.712. 

Sera des SERUM·LABOR4TORIUMS RUETE-ENOCH, Hamburg. 
Diphtherie-Serum, staatlich gepriift, 400fach und 5OOfach. - EiweiBarInes Diphtherie

serum, staatlich gepriift, 400fach. - Diphtherie-Rinderserum, staatlich gepriift. - Tetanus
Antitoxin, staatlich gepriift, 4fach. - Meningokokken-Serum (Genickstarreserum), staatlich 
gepriift, in Glli.sern zu 10 und 20 ccm. - Ruhr-(Dysenterie-)Serum, staatlich gepriift, in Gll!.
sern zu 10, 20, 30 und 50 ccm. - Grippe-Serum, polyvalent, in Ampullen zu 25 und 50 ccm. -
Coli-Serum, polyvalent, in Glli.sern zu 10 und 20 ccm. - Paratyphus-Serum, polyvalent, in 
Glli.sern zu 10 und 20 ccm. - Pneumokokken-Serum, in Ampullen zu 10, 25 und 50 ccm. -
Rotlauf-Serum, staatlich gepriift, ad usum humanum, in Glasern zu 10 und 20 ccm. - Schar
lach-Streptokokken-Serum nach MOSER, in Glli.sern zu 25 und 50 ccm. - Staphylokokken
Serum, polyvalent, in Glil.sern zu 10, 20 und 50 ccm. - Antlstreptokokken-Serum, polyvalent, 
in Glil.sern zu 10, 20, 25 und 50 ccm. - NOrInales Pferdeserum. 

Siehe auch DEUTSCHM4NN-Serum S. 712, Graminol S. 712 und Tumor
oidin S. 713. 

Sera des SXCHSISCHEN SERUMWERKS in Dresden. 
Cholera-Serum, antibakterielles und antitoxisches Serum. In Ampullen und Glil.sem zu 

10 und 20 ccm. Moglichst friihzeitig intramuskulll.re oder intravenose Injektionen von 40-80 ccm 
taglich. Schutzimpfung 10-20 ccm. Auch zusammen mit Cholera-Impfstoff. - Dlphtherie
Hellserum, staatlich gepriift, in den S. 704 angegebenen Abfiillungen, 400fach und 5OOfach. -
Hammel-Diphtherie-Serum zu 500, 1000 und 2000 I.-E. - Coli-Hammel-Serum gegen Coli
erkrankungen der Sii.uglinge. ' Intramuskulll.re Injektion von je 10 ccm an 2 aufeinanderfolgenden 
Tagen. - Gasbrand-Serum in Ampullen und Flaschen zu 10 und 20 ccm. Schutzdosis 10-20 ccm, 
Heildosis 100 ccm tii.glich intravenos. - Genickstarre-Serum (Meningokokken-Serum) nach 
KOLB -WASSERMANN. In Ampullen zu 10 com und 20 ccm. Anwendung vgl. S. 707. - Grippe
Serum, polyvalentes Pneumo-Streptokokken-Serum. Intramuskulii.re Injektion von je 
50 com. In Ampullen und Flaschen zu 50 ccm.- Keuchhusten-Serum nach SCHUBERT-STERN. 
Serum von KlI.lbem, die mit Pocken geimpft sind. Injektion von 20 ccm, je 10 ccm in die Ober
schenkel subcutan, auch bei Sii.uglingen: - Maltafleber-Serum. Serum von Pferden, die mit 
virulenten Kulturen des Micrococcus melitensis immunisiert sind. In Ampullen und Glli.sem zu 
10 und 20 ccm. Dosis 20-40 ccm taglich subcutan. - Milzbrand-Serum nach SOBERNHEIM 
gegen Milzbrand beim Menschen. Tii.glich 20-40 ccm intravenos, bei schweren Flillen bis zu 
100 ccm. In Ampullen und Flaschen zu 10 und 20 ccm. - NOrInale Sera: Pferd~serum, Ka
ninchenserum, Hammelserum. - Pest-Serum. Serum von Pferden, die mit Pestbacillen
kulturen monovalent immunisiert sind. In Glli.sern und Ampullen zu 10 und 20 ccm. Allein oder 
zusammen mit Pest-Impfstoff zur Schutzimpfung, 10-20 com intravenos. Die Schutzdauer be
trligt 15-20 Tage. Heilerfolge wurden beobachtet bei Injektionen von 100-150 ccm. - Pneumo
kokken-Serum nach NEULAND-HAENDEL. In Ampullen und Flaschen zu 10, 20 und 50 ccm. 
Intramuskulll.r, wenn moglich intraventis 20-50 ccm, evtl. bis 100 com. - Ruhr-Serum (Dys
enterie-Serum) SHIGA-KRUSE, antitoxisch. In Ampullen und Glil.sem zu 10 und 20 com. 
Intraventis oder intramuskula.r 20-40 ccm. - Polyvalentes Ruhr-Serum, SHIGA-KRUSE
FLEXNER-, Y -Paradysenterie, antitoxisoh und antibakteriell. Dosierung wie bei Ruhr-Serum. -
Scharlach-Serum. In Ampullen und Glli.sern zu 10, 20 und 50 com. Intraventis oder intra
muskulii.r tliglich 20-50 ccm, bei schweren Fii.llen mehrmals zu wiederholen. - Staphylokokken
Serum. In Ampullen und Glii.sem zu 10, 20 und 50 ccm. Intramuskulll.r oder intravenos min
destens 20 ccm tii.glioh an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen, in schweren Fallen bis zu 50 com 
taglich. - Streptokokken-Serum, polyvalent TAVEL. Serum von Pferden, die mit Kulturen 
zahlreicher Stii.mme direkt vom Menschen entnommener Streptokokken immunisiert sind. In 
Ampullen und Glil.sem zu 10, 20 und 50 ccm. Intramuskulii.re Injektionen von 20-50 ccm mog
lichst friihzeitig. - Tetanus-Heilserum, staatlich gepriift. In Ampullen mit 20 A.-E. und 
100 A.-E. Schutzdosis 20 A.-E. Heildosis mindestens 100 A.-E., in sohweren Fii.llen tliglich 2 bis 
3 Injektionen, intramuskulii.r, intravenos, intralumbal, intraneutral und intrakraniaJ. - Typhus
Serum. In Ampullen und Glli.sern zu 10 und 20 ccm. Bis zu 40 ccm tliglich subcutan oder intra
veni:iB.-

Sera der CHEMISCHEN FABRIK AUF AKTIEN VORM. E. SCHERING, Berlin. 
Dlphtherie-Serum, 400fach und 5OOfach, staatlich gepriift in den S. 704 angegebenen Ab

fiillungen. - Antistreptokokken-Serum, staatlich gepriift. - Normalserum von Pferden. 

Sera des SCHWEIZERISCHEN SERUM- und IMPFINSTITUTS, Bern. 
Dlphthericserum mit 500-80000 J.-E. in 1-10 ccm. - Tetanusserum, 10 ccm mit 20 bis 

80 A.-E. - Rnhrserum, polyvalent,gegenSHIGA-,FLExNER-und Y-Ruhr 20com. - Gonokokken-
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serum, Maltafieberserum, Meningokokkenserum, Pneumokokkenserum, Streptokokken
serum polyvalent. Letzteres naoh TAVEL, ohne Tierpassage. - Pestserum naoh TAVEL, KOLLE 
und KRUMBEIN. - Typhusserum, bakteriozid und antiendotoxisoh. - Normalserum von 
Pferden und Rindem. 

Sera mit besonderen Bezeichnungen. 
Antlthyreoidin Moebius (E. MEROK, Darmstadt), Thyreoid-Serum, ist Blutserum von 

Hammeln, denen die Sohilddriise exstirpiert worden ist. Zur Haltbarmaohung ist es mit 0,5% 
Phenol versetzt. Bei kiihler Aufbewahrung in den gut geschlossenen Glasem iet es 3 Jahre lang 
haltbar. Sohwaohe Farbung und leiohte Triibung beeintritchtigen die Brauchbarkeit des Serums 
nicht. Anwendung. Bei Morbus Basedowii, thyreotoxischen Erscheinungen, Basedowschen 
Symptomen bei anderen Erkrankungen, Struma, innerlich 3mal taglich 10 Tropfen, alle 2 Tage 
um 5 Tropfen steigend bis zu 30 Tropfen, dann in derselben Weise abwarts. Nach Verbrauch 
von 50 ccm 8tagige Pause, darauf kurze Zeit 3mal taglich 10-20 Tropfen (nach A. EULENBURG). 

Innerhalb 20 Tagen von 10 Tropfen taglich auf 100 Tropfen steigend, 4-5 Tage Pause, 
dann in gleicher Weise abwarts. Nach Erfordemis Wiederholung, sodann noch 20 Tage hindurch 
halbe Dosen (nach A. RUBINO). 

Antithyreoldin-Tabletten enthalten je 0,5 com oder 10 Tropfen Antithyreoidin in trocke
ner Form. 

Antithyreoidin Moebius pro Injectione, in Ampullen (5 Stuck) zu 1 ccm oder in Glil.sem 
zu 10 ccm. Anwendung. Subcutan, alle2 Tage 1 ccm, naoh 10 Tagen taglich 1 ccm undnach 
weiteren 10 Tagen tiLglioh 2 ccm. Wiederholung, wenn notig, nach mehrwochiger Pause. 

Antltussin (INSTITUT MARPMANN, Leipzig) ist ein Serum gegen Keuchhusten. 
Anticancrin (BAKTERIOLOGISOH-OHEM. LAB. WOLFGANG SOHMIDT, Kbln a. Rho) ist 

Blutserum von Schafen, die mit Erysipelkulturen behandelt wurden. Gegen Krebs und Sarkom. 
Basedowsan (SIMONS Apotheke, Berlin) ist ein Serum von Ziegen und Hammeln, denen die 

Schilddriisen entfemt sind. Es ist mit 0,5% Phenol versetzt. - Anwendung. Bei Basedowscher 
Krankheit anfangs 3mal taglich 15 Tropfen, rasch steigend bis zu einem Teelbffel. AuJ3erdem 
0,25-1 ccm suboutan. 

Deutschmann-Serum R.-E. (RUETE-ENOOH, Hamburg), Boetose, ist das Blutserum 
von Pferden, die langere Zeit mit Hefe gefiittert wurden. Das Serum enthalt Schutzstoffe, die 
ahnlich wie die Hefe selbst Heilwirkungen bei Furunkulose, Abscessen, Eiterungen und Infek
tionskrankheiten ausiiben. Zur Haltbarmachung ist das Serum mit 0,5% Phenol versetzt. Auch 
prophylaktisch wird es angewandt bei Operationen und Verletzungen, wenn der Verdacht auf 
Infektion besteht. Es wird subcutan oder intramuskular in die vordere Brustwand oder seitliche 
Bauohwand injiziert, alle 1-2 Tage 2-6oom bis zu 10oom; fiir Kinder 1-2ocm. 

Graminol, Heufieber-Trockenserum (RUETE-ENOOH, Hamburg), ist ein naoh einem 
Verfahren von Dr. WEIOHARDT hergestelltes Praparat, das aus dem Blutserum von Tieren ge
wonnen wird, die gegen Pollen von Gramineen i=unisiert wurden. Es wird am besten 
prophylaktisch sohon 8-14 Tage vor der zu erw&rtenden Erkrankung angewandt duroh Auf
sohnupfen oder Einblasen in die Nase 1-2mal taglich. Nach Ausbruch der Erkrankung wird es 
4-6mal taglioh angewandt. Auoh in Loaung (abgekochtes und wieder erkaltetes Wasser) kann 
es angewandt werden. 

Eumorphol (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist Blutserum von Tieren, die mit Morphin be
handelt wurden. Zu Morphinentziehungskuren, suboutan in Dosen von 50cm, 5-10 Injektionen 
zu einer Kur. 

Heritin-neu (INSTITUT G. MARPMANN, Leipzig) ist Blutserum von Tieren, die mit dem 
aus der Wurzel einer Heritiera (Sterouliaoeae) gewonnenen .Alkaloid behandelt wurden. Gegen 
Kopfschmerz, Migrane und Nervenleiden 5-10 Tropfen morgens niiohtem. 

Leukofermantin (E. MEROK, Darmstadt), Antiferment-Serum nach Prof. Dr. ED. 
MULLER, ist ein normales Tierserum, dessen Antifermentgehalt gegeniiber dem tryptisohen Leuko
ferment des Mensohen so weit angereiohert ist, daB er dem des normalen mensohliohen Blutserum
mindestens gleiohkommt. Die zur Gewinnung des Serums verwandten Tiere werden mit Pankreas
enzym (Trypsin) behandelt. In Glasem zu 20 und 50 oom. Es solI nioht vorratig gehalten werden, 
sondem bei Bedarf frisoh bezogen werden. - Anwendung. Bei eiterigen Prozessen. In die offene 
oder duroh kleine Einsohnitte erOffnete, evtl. nur mit der .Aspirationsspritze entleerte umsohrie
bene EiterhOhie wird das Leukofermantin eingegoB8en bzw. eingespritzt. Bei peritonealen Mfek
tionen wird das peritoneale Exsudat naoh Kraften ausgetupft und nachher etwa 50 com Leuko
fermantin, auf 30° erwarmt, eingegossen. Falls eine Tamponade moglioh iat, wird die Gaze mit 
dem Leukofermantin durohtrankt und in die zuvor ausgetupfte bzw. ausgespritzte EiterhOhie 
gelegt. Zur Verhiitung rasoher Austrooknung kommt dariiber ein feuohter Verband. 

Mannorekin, Antistreptokokken-Serum Marmorek, Doppelserum Marmorek, sind 
franzosische Praparate gegen Streptokokken-Erkrankungen. 

PoUantin (SOHIMMEL u. Co., Leipzig) ist Blutserum von Tieren, die mit Pollenkomem 
von Gramineen behandelt worden sind. Gegen Heufieber in Nase und Augen einzutraufeln. 
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Po1l8ntin RZ ist mit Milchzucker verrlebenes Pollantin. In linsengroBer Menge einzu. 
schnupfen. 

Pollantin-S8lbe ist eine Verreibung von Pollantinpulver mit einer Salbengrundlage. Vor 
Auftreten des Heufiebers und im Anfangsstadium linsen- bis erbsengroBe Mengen auf der Nasen
schleimhaut zu verreiben. 

Scarlatin MARPMANN (INSTITUT MARPMANN, Leipzig) ist Blutserum von Tieren, die mit 
Soharlachblut und mit Hautpartien von ScharIachkranken behandelt wurden. Es kommt als 
Schutzserum (I) und Heilserum (II) in den Handel. - An wend ung. Bei Scharlach, innerlich oder 
subcutan. 

Tumorcidin CA-Serum-R.-E. (RUETE-ENOCH, Hamburg) ist ein nach Angaben von Prof. 
W. DEUTSCHMANN und Prof. W. KOTZENBERG hergestelltes Serum von Tieren, denen Keim
driisen injiziert wurden. Durch die Keimdriisen werden in dem Blut der Tiere wachstumshemmende 
Hormone erzeugt. DaB Serum wird innerlich angewandt, hauptsachlich zur Verhiitung von 
Rezidiven nach Krebsoperationen, aber auch bei nicht operierbaren Krebserkrankungen, in Gaben 
von 1-4 TeeliiffeIn in der Woche. 

Serum artificiale. Kiinstliches Blutserum. Als kiinstlichea Serum bezeichnet 
man eine Salzlosung, die mit dem menschlichen Blutserum isotonisch ist, so auch die 
physiologische Kochsalzlosung mit einem Gehalt von 0,8-0,9 0/ 0 Natriumchlorid. Die 
meisten kiinstlichen Sera enthalten aber auBer Natriumchlorid eine Reihe weiterer im Blutserum 
enthaltenen Salze. Verwendet werden die kiinstlichen Sera zu Infusionen nach BlutverIusten. 
1m nachstehenden sind die kiinstlichen Sera unter den Namen der Autoren aufgefiihrt: 

BARDET: Natr. chlorat. 10,0, Natr. phosphoric. 30,0, Natr. sulfuric. 20,0, Acid. carbolic. 
5,0, Aqu. deat. ad 1000 ccm. 

CANTANI: Natr. chlorat. 4,0, Natr. carbonic. 2,0, Aqu. dest. ad 1000 ccm. 
CHERON: Nr. 1. Natr. chlorat. 3,0, Natr. phosphoric. 4,0, Natr. sulfuric. 8,0, Phenol cryst. 

1,0, Aqu. dest. ad 1000 ccm. 
Nr.2. Ebenso aber ohne Phenol. 
CROCQ: Natr. phosphoric. 20,0, Aqu. dest. ad 1000 ccm. 
DE LATTA: Natr. chlorat. 3,0-5,0, Natr. carbonic. 1,7, Aqu. dest. 3400,0. 
DUJARDIN-BEAUMETZ: Kal. carbonic., Kal. sulfuric., Natr. lactic. 1,0, Natr. phosphoric. 

0,5, Natr. chlorat. 3,1, Aqu. dest. ad 1000 ccm. 
FEIG: Natr. chlorat. 6,5, Kal. chlorat. 0,5, Calcii chlorat. 0,2, Magnes. sulf. 1,0, Natr. bicar

bonic. 1,0, Natr. glycerophosphoric. 1,0, Sacchar. uvae 1,0, Aqu. dest. steril. 1000,0. Die Losung 
wird mit Sauerstoff geaattigt. 

HAYEM: Serum artifieiale ex HAYEM (Hisp.): Formel I. Natrii chlorati 5,0, Natrii 
sulfurici 10,0, Aquae sterilisatae 1000,0. - Formel II. Natrii chlorati 8,0, Aquae sterilisatae 1000,0. 

HERARD: Natr. chlorat. 4,5, Natr. chloric. 0,5, Kal. chlorat. 0,25, Natr. phosphoric. 12,5, 
Aqu. dest. ad 1000 ccm. 

HOWELL: Natr. chlorat. 7,0, Calcii chlorat. 0,26, Kal. chlorat. 0,3, Natr. bicarbon. 0,2, Aqu. 
dest. ad 1000 ccm. 

HUCHARD: Natr. phosphoric. 100,0, Natr. chlorat. 50,0, Natr. sulfuric. 25,0, Aqu. dest. ad 
1000 ccm. Beim Gebrauch 1: 10 zu verdiinnen. 

Serum HUCHARD eoncen.ratum enthalt auBer den SaIzen 15 g Acid. carbolic. 
KRONECKER-LICHTENSTEIN: Natr. chlorat. 6,9-7,5, Natr. bicarbonic. 0,1, Aqu. dest. 

ad 1000 ccm. 
LECLARQ: Natr. chlorat. 40,0, Natr. phosphoric., Natr. sulfuric. aa 5,0, Aqu. dest. ad 1000 ccm. 

Beim Gebrauch 1: 10 zu verdiinnen. 
LUTON: Natr. phosphoric. 40,0, Natr. sulfuric. 100,0, Aqu. dest. ad 1000 ccm. Beim Ge

brauch 1: 10 zu verdiinnen. 
MATHIEU: Natr. sulfuric. 60,0, Natr. phosphoric. 40,0, Natr. chlorat. 10,0, Glycerin 200 ccm. 

Aqu. dest. ad 1000 ccm. Beim Gebrauch 1: 10 zu verdiinnen. 
SAPELIER: Natr. chlorat. 60,0, Kal. chlorat. 5,0, Natr. carbonic.31,0, Natr. phosphoric. 4,5, 

Kal. sulfuric. 3,5, Aqu. dest. ad 1000 ccm. Beim Gebrauch 1: 10 zu verdlinnen. 
SCHIES: Natr. chlorat. 75,0, Natr. bicarbon. 50,0, Aqu. dest. ad 1000 ccm. Beirn Gebrauch 

1 : 10 zu verdiinnen. 
SYDMANN: Natr. chlorat. 6,0, Natr. bicarbon. 1,0, Aqu. dest. ad 1000 ccm. 
Normosal nach STRAUB (SACHS. SERUMWERK, Dresden) ist ein Salzgemisch, das die an

organischen SaIze dea Blutserums entMlt. In wasseriger Losung 1: 100 (dem Blutserum isotonisch) 
wird es zu Infusionen verwendet. Auch zu Trinkkuren. 

Trunecek's Semm. Wasserige Losung von Blutsalzen. In 1000 ccm sind enthalten: 
0,44 g NagSO" 4,92 g NaCl, 0,15 g NagHPO" 0,21 g Na2COa, 0,4 g ~SO,. Die Losung ist keim
frei gemacht und mit 0,1 % Resorcin versetzt. Gegen Arteriosklerose, subcutan 2 ccm. 

Serum bichloratum CHERON. Hydrarg. bichlorat. 0,5, Natr. chlorat. 2,0, Acid. carbolic. 
2,0, Aqu. deat. steril. 200,0. Zu Injektionen gegen Syphilis, wochentlich 20 ccm. 
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Serum bromatum. Natr. )lromat. 6,0, Natr. chIorat. 1,5, Aqu. dest. 1000,0. Zur Beruhi
gung Geisteskranker, bis zu 500 ccm zu injizieren. 

Serum jodatum. I. Natr. chIorat. 6,0, Kal. jod. 2,0, Natr. sulfuric. 2,0, Aqu. dest. 1000,0 ccm. 
Zur Behandlung von auf syphilitischer Grundlage beruhenden Geisteskrankheiten. 

II. Natr. phosphoric. 50,0, Natr. sulfuric. 50,0, Natr. jodat. 100,0, AfJ.u. dest. ad 1000 cem. 
Zur Behandlung Geisteskranker. 

Serum jodatum SCLAVO wird durch Einwirk)lllg von Jod auf Blutserum gewonnen. Zur 
Jodbehandlung subeutan. 

Serum jodatum ZAMBELLETTI enthiilt 0,3 g oder 0,5 g Jod in 1 ccm physiologischer Koch
salzlosung. Zur Behandlung Geisteskranker. 

Vaccinen. Vaccinen sind Impfstoffe, hergestellt aus abgetoteten oder abge
schwachten Krankeitserregern, die dazu dienen, die Abwehrtatigkeit des mensch· 
lichen Korpers gegen diese Krankheitserreger wachzurufen oder zu steigern, den 
Organismus in seinem Kampfe gegen den eingedrungenen pathogenen Keim aktiv 
zu unterstutzen, oder durch leichte Erkrankung den Organismus in einen Zustand 
relativer Immunitat zu versetzen. 

Eine Vaccine enthiilt dementsprechend entweder die wasserlOslichen giftigen 
Produkte und Leibessubstanzen der Krankheitserreger (z. B. Alt-Tuberkulin, Tricho
phytin), die Leibessubstanzen der Bacillen selbst (z. B. Neu-TuberkuIine, Gono
kokken-Vaccine, Typhus- und Cholera-Impfstoff), oder den Krankheitserreger in 
abgeschwachter, unschadlicher Form (Pockenvaccine). 

Von einer guten Vaccine wird verlangt, daB sie die fUr die Immunisierung not
wendigen Stoffe in natUrlicher und wirksamer Form enthiilt, keine fremden, krank
machenden Keime aufweist und die abgeschwachten Erreger in einer Form und Menge 
besitzt, die nur leichte, zur Immunis erung ausreichende Krankheitserscheinungen 
hervorruft. 

Injiziert man eine derartige Vaccine einem Menschen subcutan oder intra
muskular, so entsteht zumeist eine leichte Rotung und Schwellung am Ort der Ein
spritzung, durch die der Korper zur kriiftigen Bildung von Schutz- oder Heilstoffen 
gegen den zur Herstellung des Impfstoffes benutzten Krankheitserreger angeregt 
wird, oder es kommt zu geringfUgigen Krankheitserscheinungen, die ei~e allergische 
Umstimmung (s. S. 731) des Organismus hervorrufen. 

Dementsprechend dienen Vaccinen aus abgetoteten Krankheitserregern dazu, 
Patienten mit chronischen oder rezidivierenden Erkrankungen zu einer starken 
Steigerung der Abwehrtatigkeit ihres Korpers gegen den Infektionserreger und 
seine Gifte zu veranlassen und sie so im Kampfe um die endgUltige Ausscheidung 
des Krankheitskeimes zu unterstutzen. (Behandlung der Blasenentzundung mit 
Colivaccine, der chronischen Gonorrhoe mit Gonokokken-Vaccine, der chronischen 
und chronisch intermittierenden Staphylokokkenerkrankungen mit Staphylokokken
Vaccine und der Bartflechte mit Trichophytin.) 

In anderen Fallen aber dient die Vaccine dazu, gesunde Personen gegen eine 
drohende Infektion prophylaktisch zu immunisieren (Typhus- und Cholera-Schutz
impfung). 

Ein Nachteil der Vaccinetherapie ist, daB die Heilung von der noch vorhan
denen Reaktionsfiihigkeit des Organismus, die wir nicht kennen, abhangig ist. 1st 
ein Organismus so geschwacht, daB er trotz Anreiz die Produktion der Antistoffe 
nicht mehr zuwege bringt, so ist die aktive Immunisierung nutzlos. 

. Man beginnt deshalb zur Orientierung mit kIeinen Gaben und steigt allmiihlich 
zu hoheren. Meist entsteht ein kurzer FieberstoB und das Gefiihl der Mattigkeit 
und Abgespanntheit. Die verschiedenen abgetoteten Krankheitskeime verhalten 
sich in dieser Hinsicht verschieden. So werden z. B. abgetotete Typhusbacillen 
ohne groBere Beschwerde vertragen, wiihrend' Dysenteriebacillen starkere Krank-
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heitserscheinungen erzeugen. Um diesem Ubelstand abzuhelien, wendet man ver· 
schiedene Verfahren an. So werden die Bakterien entweder auf besonderem Niihr
boden geziichtet oder die Bakterien werden mit ihrem homologen Serum vermischt 
(sensibilisierte Vaccinen nach BESREDKA). 

Vaccinen der BEHRINGWERKE, Marburg a_ d. Lahn_ 

Cholera-Impfstoff, polyvalent, hergestellt nach Vorschrift der Medizinal-Abteilung des 
Reichswehrministeriums. In .Flaschen zu 10 und 250 ccm. - Coli -Vaccin, eine polyvalente 
Vaccine aus Kulturen zahlreicher Stamme des Colibacillus, mit einem Zusatz von 0,5 0/ 0 Phenol. 
In Ampullen zu 1, 3, 5, 10, 20 und 50 Mill. Keimen in 1 ccm. Gegen Coli-Erkrankungen aller Art. 
Subcutan in die Riickenhaut unterhalb der Schulterblatter oder an der Brust. - CoU-Yatren. 
Aufschwemmung von abgetoteten Coli-Bakterien in YatrenlOsung. (Yatren siehe Bd. I S. 1564). In 
Ampullen mit 25-300 Mill. Keimen. - Gono-Vaccin, eine polyvalente Vaccine aus einer 
grollen Zahl von Gonokokkenstammen. Die Aufschwemmung der abgetoteten Kokken in physio
logischer KochsalzlOsung ist mit 0,5% Phenol versetzt. In Ampullen zu 1 ccm mit 5-5000 Mill. 
Keimen. Anwendung. Intramuskular in die Glutaeen oder Oberschenkel; neuerdings auch 
intravenos. - Gono-Yatren. Aufschwemmung von abgetoteten Gonokokken in Yatrenlosung. 
In Ampullen zu 2,5 ccm in 6 Starken (25, 50, 75, 100, 150 und 200 Mill. Keime) und in Flaschen 
zu 25 ccm mit 50 Mill. Keimen in 1 ccm. - Paratyphus-Impfstoff, polyvalent, in Flaschen zu 
10, 50 und 100 ccm. - Staphylo-Yatren. Aufschwemmung von abgetoteten Staphylokokken in 
Yatrenlosung. In Ampullen zu 2,5 ccm in 6 Starken mit 25, 50, 75, 100, 150 und 200 Mill. Kei
men in 1 ccm. - Strepto-Vaccin, eine polyvalente Streptokokken-Vaccine aus zahlreichen 
frisch gewonnenen Streptokokkenstammen. In Ampullen zu 1 ccm zu 1, 2, 5, 10 und 20 Mill. 
Keimen. Bei Streptokokken-Erkrankungen und Erysipel subcutan an Riicken oder intramuskular 
in die Glutaeen oder Oberschenkel. - Strepto-Yatren. Aufschwemmung von abgetoteten Strepto
kokken in Yatrenlosung. In gleichen Abfiillungen wie Staphylo-Yatren. - Tricho-Yatren. 
Ein Praparat aus Trichophytonkulturen mit Zusatz von Yatren. In Ampullen zu 0,5 ccm in 
steigender Starke. - Typhus-Impfstoff, polyvalent, in Flaschen zu 10-250 ccm und in 
Ampullen zu 1 ccm. 

Siehe auch Lipatren S. 717. Louros-Vaccine S. 717. Staphygen S. 719. T.-Z.
Milch S. 719. 

Vaccinen des SERUMINSTITUTES BRAM in Olzschau bei Leipzig. 
Choleraimpfstoff, in Glasern zu 10 und 50 ccm. - Ruhrimpfstoff, in Glasern zu 10 und 

50 ccm. - Typhusimpfstoff, in Glasern zu 10 und 50ccm. - Streptokokkenvaccine, 2-10 Mill. 
Keime in 1 ccm. - Pneumokokkenvacclne, 5-50 Mill. Keime in 1 ccm. - Bacillus-Colivaccine, 
2-50 Mill. Keime in 1 ccm. - Staphylokokkenvaccine, 50-500 Mill. Keime in 1 ccm. - Gono
kokkenvaccine, 10-500 Mill. Keime in 1 ccm. - Spezifischer Tumor-Impfstoff nach dem 
Verfahren von Prof. Dr. KEYSSER. 

Vaccinen des PHARMAZEUTISCHEN INSTITUTS L. W. GANS A. G., Oberursel (Taunus). 
Cholera-Impfstofl und Typhus-Impfstoff in Glasern zu 10, 20, 50 und 100 ccm. - Poly

valente Vaccinen in Abstufungen von 40-5000 Mill. Keimen in 1 ccm: Coli -V., Gonokokken -V., 
Pneumokokken-V., Ruhr-V. (SmGA-FLEXNER), Ruhr-V. (Y), Staphylokokken-V., Strepto
kokken-V. - Ruhr-Vaccine-Ruhr-Serum (Sensibilisierte Ruhrvaccine) gegen SHIGA
FLEXNER- und Y-Ruhr. - Alt-Tuberkulin undNeu-Tuberkulin. - Tuberkulol s. S.725_ Prot
(lnterol s. S. 718. 

Vaccinen der FARBWERKE vorm. MEISTER, LUCIUS u. BRUNING, Rochst a. M. 
Polyvalente Grippe-Misch-Vaccine ist eine Aufschwemmung von abgetoteten Bakterien, 

die in 1 ccm 400 Mill. Influenzabacillen, 80 Mill. Streptokokken und 200 Mill. Pneumokokken 
enthalt. Schachteln mit 3 Ampullen zu 1 ccm zur Einzelimpfung. Zur allgemeinen Schutzimpfung 
bei Grippegefahr und zu Einzelimpfungen in der Umgebung Grippekranker werden zuerst 0,5 
und nach 8-10 Tagen 1 ccm subcutan injiziert. Fiir Kinder und schwachliche Personen halbe 
Gaben. - Cholcra-Impfstoff, eine Aufschwemmung von abgetoteten Cholerabacillen in physiolo
gischer KochsalzlOsung mit einem Zusatz von 0,5% Phenol. 1 ccm enthalt 5000 Millionen Keime 
= 2 mg Trockensubstanz. In Flaschen zu 10, 20, 50, 100, 250, 500 und 1000 ccm. Zur Schutz
impfung werden zuerst 0,5 ccm unter die Raut zwischen Brustwarze und Schliisselbein injiziert, 
nach 7 Tagen 1 ccm. Bei Wiederholungen nach drei Monaten geniigt einmalige Injektion 
von 1 ccm. - Typhus-Impfstoff, Aufschwemmung von abgetoteten Typhusbacillen in physio
logischer KochsalzlOsung mit einem Zusatz von 0,5% Phenol. 1 ccm enthii.lt 1000 Mill. 
Keime. In Flaschen zu 10, 20, 50, 100,250,500 und 1000 ccm. 'Zur Schutzimpfung werden zuerst 
Q,5 ccm unter die Raut zwischen Brustwarze und Schliisselbein injiziert, nach 8 Tagen nochmals 
Q,5 ccm und nach weiteren 8 Tagen 1 ccm. Die Schutzwirkung lallt in drei Monaten allmahlich 
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nach, und die Impfung wird dann mit 0,5 und 1 ccm wiederholt. Fii:r weitere Wiederholungen ge
niigen einmalige Injektionen von 1 ccm. 

Siehe auch: Gonargin und Cuti - Gonargin S. 7l 7 • Leukogen S. 7l 7 • Cuti· 
Leukogen S. 7l7. TrichophytiD S. 7l9. 

Vaccinen der CHEMISCHEN FABRIK E. MERCK, Darmstadt. 
Polyvalente Bakterien-Vaccinen, Aufschwemmungen von Bakterien, und zwar immer 

von zahlreichen Stammen gemischt, in physiologischer Kochsalzlosung mit einem Zusatz von 
0,5 % Phenol. Die Bakterien sind durch ErwiLrmen der Aufschwemmung auf 56-60° abgetotet. 
1 ccm Vaccine I enthwt 400 Mill. Keime. 1 ccm Vaccine II 40 Mill. Keime. In GliLsem zu 5 ccm. 
- Aufbewahrung. Kiihl. Die Vaccinen sind mindestens 1 Jahr lang haltbar. Die Firma 
E. MERCK stellt folgende Vaccinen her: Coli-, Gonokokken-, Maltafieber-, Pneumokokken-, 
Ruhr-, StBphylokokken-, Streptokokken-, Typhus-Vaccine. KUCZINSKYS Fleckfleber
Impfstoff (s. S. 717). Pyocyaneus-Protein (s. S. 718). 

Vaccinen des SERUMLABORATORIUMS RUETE-ENOCH, Hamburg. 
Ruhrheilstoff nach Prof. Dr. BOEHNKE s. Dysbacta S. 717. - Cholera-ImpfstoH. -

Coli -Vaccine. - Gonokokken -Vaccine polyvalent; Gonokokken -Casein. - Staphylokokken
Vaccine, polyvalent; Staphylokokken-Casein. - Streptokokken-Vaccine polyvalent; 
Streptokokken-Casein. - Alt-Tuberkulin, staatlich gepriift. - Tuberkulinpriiparat fiir die 
Diagnostik (siehe auch Dermotubin S. 723). - Typhus-ImpfstoH. - Ozaena-Vaccine. 

Vaccine des SACHSISCHEN SERUlIlWERKS in Dresden. 
TyphusimpfstoH. - CholeraimpfstoH. - PestimpfstoH. - Grippe-Vaccine. - Animale 

Pocken-Lymphe. - Trockene animale Pocken-Lymphe. 
Siehe auch: Abijon (unten). Autovaccine (unten). Pyocyanase S. 718. Pyhagen 

S.7l8. Staphylosan S. 7l9. Streptosan S. 7l9. Vaccigon S.7l9. Vaccineurin S.7l9. 
Xifal-Milch S. 719. 

Vaccinen des SCHWEIZERISCHEN SERUM- und IlIIPFINSTITUTS, Bern. 
Typhusschutzimpfstoff, 1000 Mill. Keime in 1 ccm, Typhusschutzimpfstoff kombiniert 

mit Paratyphus A u. B; Pestschutzimpfstoff, polyvalent, mit 500 Mill. oder 1000 Mill. Keimen in 
1 ccm. - Choleraschutzimpfstoff mit 500 Mill. oder 1000 Mill. Keimen in 1 ccm. - Rubr
schutzimpfstoff, nur mit den toxischen Stammen, 500 Mill. oder 1000 Mill. Keimen in 1 ccm. -
Polyvalente Bakterienantlgene: Gonokokken-, Maltafie ber-, Pneumokokken-, Coli-, 
Streptokokken, Staphylokokkenantigene. Buecalin nach KRulIIBEIN-DoLL. innerlich 
anzuwendendes Schutzantigen gegen Grippe, in Tabletten, 1, 2 und 4 Tabletten an 3 aufein
anderfolgenden Tagen bewirken Immunitat vom Darm aus (fiir 6 Monate). 

Vaccinen mit besonderen Bezeichnungen. 
Abijon (SACHS. SERUlIlWERK, Dresden) friiher Ophthalmosan genannt, ist sterile, 

entfettete Milch. - Anwendung. In der pa.renteralen EiweiBtherapie, besonders in der 
Augenheilkunde. 

Alexin (FR. G. KLEBs, Berlin W. 15) ist ein vermutlich mit den Bakteriolysinen identischer 
EiweiBstoff, der imstande ist, Bakterien zu hydrolysieren. 

Antidiphtherin KLEBS (FRIEDR. G. KLEBS; Berlin W. 15, Fasanenstr. 68) wird aus Kul
turen der Diphtheriebacillen in fliissigem NiLhrboden gewonnen. Zu Einpinse1ungen bei Diphtherie. 

Antimeristem (BAKTERIOL.-CHEM. LAB. WOLFGANG SCHMIDT, Koln a. Rh.) wird aua 
abgetoteten Reinkulturen des aus menschlichen Carcinomen geziichteten Mucor racemosus ma
lignus gewonnen. Zur Krebsdiagnose und Behandlung nicht operierbarer Krebserkrankungen 
und Rezidive. 

Antimeristem-Streupulver enthii.lt die immunisierenden Stoffe des Antimeristems und 
Formaldehyd. Zur lokalen Immunisierung bei offenen Carcinomen. 

Arthigon (CHEM. FABR. vorm. E. SCHERING, Berlin) ist ein polyvalenter Gonokokken
impfstoff, der aus einer Aufschwemmung von abgetoteten Gonokokkenkulturen (mindestens 
20 verschiedener, oft emeuerter Stamme) in UrotropinIosung mit einem Zusatz von Eucainbase 
besteht, abgestuft von 10 Mill. bis 1000 Mill. Kokken in 1 ccm. Leicht getriibte wiLsserige Fliissig
keit. Es dient zur Behandlung gonorrhoischer Komp1ikationen, intramuskular und intravenos. 
Auch fiir diagnostische Zwecke. ' 

Asepsin VIGUERAT ist eine Art Lymphe, erhalten durch Einspritzen von Jodtrichlorid in 
Abscesse. Gegen Hautleiden. 

AutO-Vaccine, Eigen-Vaccine (SACHS. SERUMWERK, Dresden). ist eine Vaccine, die 
von den sachsischen Serumwerken aus den Krankheitserregem des Patienten selbst hergestellt 
wird. Das Krankheitsmaterial muB vom Arzt dem Patienten entnommen werden nach beson-
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deren Vorsohriften, die von dem SACHS. SERUMWERK zu beziehen sind. Auoh andere Serumwerke 
und die meisten Medizinaluntersuchungsamter stellen auf arztliches Verlangen derartige Eigen
vaooinen her. 

Bacterine sind Bakterien-Vaocinen, die gegen Infektionskrankheiten verwendet werden. In 
den Handel kommen Coli-B., NEISSER-B., Neoformans-B., Strepto -B. und Typho-B. 

Dmeco (gegen Keuchhusten, Dmedo (gegen Typhus), Dmedyo (gegen Dysenterie), Dmegon 
(gegen GonorrhOe), Dmesta (gegen Staphylokokken), Drepachol (gegen Cholera), Drepado (gegen 
Typhus), Drepadys (gegen Dysenterie), sind Impfstoffe der Firma POULENC FRERES in Paris. 

Dysbacta (RUETE-ENOCH, Hamburg) ist ein polyvalenter Ruhr-Schutzimpfstoff nach 
Prof. Dr. K. E. BOEHNKE. In Ampullen oder Flaschen zu 5, 10, 20 und 30 ccm. Die Impfung 
erfolgt in Abstanden von je 5-7 Tagen mit 0,5, 1,0 und 1,500m. 

Gonargin (FARBWERKE HOCHST) ist eine Vaccine, die aus einer groBerenAnzahl von Gono· 
kokkenstammen gewonnen wird. Die Kulturen der Gonokokken werden abgetotet und in physio. 
logisoher Kochsalzlosung, die mit 0,5% Phenol versetzt ist, aufgesohwemmt. In Ampullen mit 
je 5, 10, 15, 25, 50, 100, 200, 500 und 1000 Mill. Keimen und in Flaschen zu 6 oom mit 50, 250, 
1000 und 5000 Mill. Keimen. Bei der Behandlung der GonorrhOe beginnt man mit der Injektion 
(intramuskular) von 5 Mill. Keimen und steigert die Dosis allmahlich bis auf 5000 Mill. Keime. 

Cuti-Gonargin HbcHST ist ein Hautimpfstoff nach PONNDORF, der in 1 ccm 10000 Mill. 
Keime enthalt. Zur Behandlung der chronisohen Gonorrhoe. Auf der mit Ather gereinigten Haut 
des Oberarmes werden mit der Impflanzette etwa zehn 5 cm lange Impfsohnitte im Abstand von 
wenigen Millimetern moglichst ohne Blutung angelegt und darauf der Inhalt eines Rohrchens verteilt. 

Gonolysin (MUNCHENER PHARMAZEUT. FABRIK, Miinchen 25) ist eine polyvalente Gono. 
kokkenvaccine. 

Gripkalen (KALLE u. Co., Biebrich a. Rh.). Aus dem PFEIFFERschen Baoillus hergestellte 
Vaccine zur spezifisohen Behandlung der Grippe und deren Komplikationen. In Ampullen 
zu 1 ccm. - Anwendung. Intravenos zu 0,5-1,0 ccm; prophylaktisch besser intramuskular. 

Haut-Mischimpfstoff, Dr. PONNDORFS, wird aus gemischten Kulturen von Streptokokken, 
Pneumokokken, Staphylokokken und Influenzabacillen gewonnen. 

Hypertherman (SACHS. SERUMWERK, Dresden) ist sterile Milch mit einem Zusatz 
aines aus Milch gezuchteten saprophytischen Coli-Stammes. In Ampullen zu 2 und 5 ccm. -
Anwendung. Zu Entfettungskuren. Intramuskular 3-5 ccm jeden 3. oder 4. Tag. Gleich· 
zeitig werden taglich 2-3 Tabletten Glandulae thyreoideae MERCK zu 0,3 g gegeben. 

Kuczinskis Fleckfieberimpfstoff MERCK (E. MERCK, Darmstadt) dient zur aktiven 
Immunisierung gegen Fleckfieber. Es kommt in zwei Sorten, "schwach" und "stark" in den 
Handel. 

Leukogen HOCHST ist eine polyvalente Staphylokokken- Vaccine, d. h. eine Auf
schwemmung von abgetoteten verschiedenartigen Staphylokokken in physiologisoher Kochsalz. 
losung mit einem Zusatz von 0,5% Phenol. In Ampullen mit 10, 25, 50, 75, 100 und 500 Mill, 
Keimen und in Flaschen zu 5 com mit 100, 500 und 1000 Mill. Keimen in 100m. 

Zur Behandlung von Staphylokokken-Erkrankungen, suboutan in die Riiokenhaut oder 
intramuskular am Oberarm und Sohenkel. Anfangsdosis 25-50 Mill. Keime, bei Sauglingen 
den 10. Teil. Vor dem Gebrauoh ist die Aufschwemmung zu sohiitteln. 

Cuti-Leukogen HOCHST ist Leukogen zur Hautimpfung naoh PONNDORF. 100m enthalt 
10000 Mill. Keime (Staphylooooous albus, aureus, citreus). Die Anwendung gegen Staphylo. 
kokken-Erkrankungen erfolgt in gleioher Weise wie bei Cuti-Gonargin. Zur Behandlung begin
nender Furunkel wird der Impfstoff direkt auf die Haut und die Umgebung aufgetragen, worauf 
sich die Entziindung ohne Eiterbildung zuriickbildet. 

Linimente Petruschky (HAGEDA u. DR. LABoscmN, Berlin) sind zur peroutanen An
wendung bestimmte Linimente, die abgetotete Bakterien oder Bakterienextrakte enthalten. Her· 
gestellt werden Linimente gegen Tuberkulsoe, Schnupfen, Bronohialkatarrh und Grippe, Typhus, 
Ruhr und Dysenterie. 

Lipatren A (BEHRINGWERKE, Marburg a. d. L.) ist keine eigentliohe Vaooine, sondern 
etwa 70/ oige Losung von Yatren (s. Bd. IS. 1564) mit einem Zusatz von 5% tierisohem Lipoid. 
Zur Behandlung der Tuberkulose. ' 

Lipatren B enthii.lt auBer den Bestandteilen des Lipatren A polyvalente Staphylokokken 
und Streptokokken-Vaooine. Zur Behandlung von Mischinfektion bei Tuberkulose. 

Louros-Vaccine (BEHRINGWERK, Marburg a. d. L.) ist eine polyvalente Streptokokken. 
vaooine naoh Prof. LOUROS, Athen, die prophylaktisoh gegen puerperale Erkrankungen an· 
gewandt wird. In Ampullen mit 250 und 500 Mill. Keimen in 1 ccm. 

Mischvaccin nach WOLFF-EISNER (Dr. E. SILTEN, Berlin NW.6, Karlstr.20a) ist eine 
Mischung von Streptokokken-, Pneumokokken- und Staphylokokken-Vaocine. Zur Behandlung 
der Misohinfektionen bei Tuberkulose und Pneumonie. 

Mutaflor (G. POHL, Danzig-Langfuhr) ist Colibakterienmasse naoh NISSLE in Gelo
duratkapseln. Bei Darmerkrankungen, bei denen die normalen Darmbakterien von Infektions
erregern iiberwuchert werden. 
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Nastin (KALLE u. Co., Biebrich a.Rh.)ist ein ausStreptothrix leproides gewonnenes reines 
Neutralfett (Triglycerid der Nastinsaure). Wei13e feine Kristalle, Geruch obstartig, liiBlich in 
Ather und in fetten Olen. - Anwendung. Bei Lepra, subcutan, gelost in benzoylchloridhaltigem 
Olivenbl, nach besonderer Gebrauchsanweisung. In Ampullen zu je 1 ccm. Nastin Bo = O,02%ig. 
Nastin Bl = 0,05% ig, Nastin B2 = 0,20/oig. 

Nepenthan (BAKTERIOL. LAB. WOLFGANG SCHMIDT, Koln a. Rh.) ist eine Salbe und 
Seife, die die Antigene von virulenten Staphylokokkenkulturen enthalten. Gegen Staphylokokken
Infektionen. 

Omnadin (KALLE u. Co., Biebrich a. Rh.) ist ein unspezifischer Impfstoff nachMucH, der 
zusammengesetzt ist aus: 1. einem Gemisch von reaktiven Eiwei13korpern aus den Stoffwechsel· 
produkten verschiedener apathogener Spaltpilze, 2. einem Lipoidgemisch aus Galle und 
3. einem animalischen Fettgemisch. In Ampullen zu je 2 ccm. - Anwendung. Bei akuten 
Infektionskrankheiten alIer Art, besonders bei Streptokokkenerkrankungen; intramuskular 2 ccm. 

Opsonogen (CHEM. FABR .. GUSTROW in Mecklenburg) ist eine polyvalente Staphylokokken
Vaccine nach WRIGHT-STRUBELL mit 100, 250, 500, 750 und lOOO Mill. Keimen in 1 cern. Bei 
Staphylokokken-Erkrankungen, Akne, Furunkeln usw., anfangs 50-70 steigend bis zu lOOO Mill. 
Keimen. 

Phylacogene (PARKE, DAVIS u. Co., Detroit) sind Impfstoffe, die aus Bakterienkulturen 
gewonnen werden. In den Handel kommen die spezifischen Phylacogene: Rheumatismus-. 
Gonorrhoe-, Erysipelas. und Pneumo-Phylacogen. Ein Mischpraparat aus Kulturen einer Reihe 
von Krankheitserregern wird als Mixed·Infection- Phylacogen bezeichnet. 

Plasmine sind aus Bakterien gewonnone Pre13safte: Cholera-, Milzbrand-, Typhus-Plasmin 
usw. Zu Immunisierungszwecken. 

Pollenvaccine NATTERER (WILH. NATTERER, Miinchenl9)ist einAuszug ausPolIenkornern 
von Gramineen, der zur aktiven Immunisierung bei Heufieber dient. 

Propidol (POULENC FRERES, Paris) ist eine Mischvaccine nach Prof. P. DELBET. SoIl 
bei eitrigen Infektionen, Erysipel, Staphylokokken-Erkrankungen, Osteomyelitis usw. Anwen
dung finden. 

Protenterol (PHARM. INsT. L. W. GANS, Oberursel) ist sterile Milch fiir die SchwelIen
reizkorpertherapie. 

Pyhagen nach Prof. Dr. GALEWSKY (SXCHS. SERUMWERK, Dresden) ist eine polyvalente 
Vaccine aus einer gro13en Zahl von verschiedenen Trichophytonkulturen aus verschiedenen 
Gegenden Deutschlands. Es ist ein keimfreies Extrakt aus den Kulturen. - Anwendung. Bei 
Trichophytie.Erkrankungen, besonders Bartflechte, subcutan aIle 3-4 Tage in Verdiinnung 1: 50. 
steigend bis zu 1: lO. In je 8 Ampullen mit steigenden Dosen. Fiir Krankenhauser und Kliniken 
in Flaschen zu 5 und 10 ccm. 

Pyocyanase (SXCHSISCHES SERUMWERK, Dresden) ist ein nach den Angaben von EM
MERICH und Low aus Kulturen des Bacillus pyocyaneus gewonnenes Extrakt. Die bakterien
totende Wirkung beruht auf dem Gehalt an Enzymen aus den Pyocyaneusbacillen. In Ampullen 
zu 1 ccm und Flaschchen zu 10,50 und lOO ccm. - Anwendung. Au13erlich gegen infektibse 
Erkrankungen der Haut und der Schleimhaute, besonders bei Angina, Scharlachanginen, Di
phtherie, Mischinfektionen und bei Zahn- und Augenerkrankungen. 

pyocyaneus·Protein (E. MERCK, Darmstadt) ist ein nach den Angaben von Prof. J. HONL 
hergestelltes Extrakt aus Kulturen des Bacillus pyocyaneus, das keine lebenden Keime enthalt. 
Griinlichgelbe Fliissigkeit, schwach alkalisch, Geruch eigenartig. In Glasern zu 25 und 200 ccm. 
Aufbewahrung. Kiihl, mindestens 3 Jahre haltbar. - Anwendung. Bei Ulcus cruris 
wird mit Pyocyaneus-Protein reichlich getrankte Gaze auf das Geachwiir gelegt, mit Watte be
deckt und leicht verbunden. Taglich zu erneuern. Bei Angina, Laryngitis, Stomatitis aphthosa, 
Peritonsillitis phlegmonosa, eitriger Entziindung des Oberkiefers und eitrigen Ohrenerkrankungen 
wird es 1-2 mal taglich mit Wattepinsel reichlich aufgetragen oder in das Ohr eingetraufelt. 

Resantin (KALLE U. Co., Biebrich a. Rh.) ist eine polyvalente Vaccine aus einer groBen 
Zahl moglichst verschiedener Gonokokkenstamme. In Glasern zu 5 ccm mit 50 und 500 Mill. 
Keimen in 1 ccm. Auch in Ampullen zu 1 ccm. Gegen Gonorrhoe intravenos, auch diagnostisch. 

Rhinosklerin nach PAWLOWSKI ist ein wasserig-alkoholischer, glycerinhaltiger Auszug aus 
Kulturen der Bacillen, die die als Rhinosklerom bezeichnete Nasenkrankheit hervorrufen. Zur 
Behandlung des Rhinoskleroms. 

Rodagen (VEREINIGTE CHEM. WERKE, Charlottenburg) wird aus der Milch von Ziegen 
gewonnen, denen die SchilddrUse entfernt worden iat. Gegen Morbus Basedowii innerlich 5-10 g. 

Selenin H. p. p. (FRIEDR. G. KLEBS, Berlin W. 15) ist ein mit Wasserstoffsuperoxyd be
handeltes Antit:Jxin aus dem Diplococcus semilunaris. Selenin A ist mit Alkohol gefallt, Sele
nin B mit Natrium-Wismutjodid. Bei Tuberkulose 2-3mal taglich 1-2 ccm in Wasser. AuBer
lich bei Prurigo, SeborrhOe als reizlinderndes Mittel. 

Staphar (DEUTSCHE CELLULOIDFABRIK, Eilenburg) ist eine Staphylokokken-Vaccine 
nach STRUBELL. 
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Staphygen (BEHRINGWERKE, Marburg a. d. L.) ist eine Aufschwemmung von Staphylo
kokken aus einer groBen Zahl von Stammen des Staphylococcus albus, aureus und citreus in phy
siologischer Kochsalzlosung mit Zusatz von 0,5% Phenol. In Ampullen zu 1 ccm mit 10-100 Mill. 
Keimen und in Flaschen zu 5 ccm mit 100 und 500 Mill. Keimen in 1 ccm. - Anwendung. Bei 
allen Staphylokokken-Erkrankungen subcutan in die Riickenhaut unterhalb der Schulterblatter 
oder intramuskular in die Glutaeen oder Oberschenkel. 

Staphylosan (SACHS. SERUMWERK, Dresden) ist eine polyvalente Vaccine aus Kulturen 
einer groBeren Anzahl von Staphylokokkenstammen. In Ampullen zu 10-500 Mill. Keimen 
in 1 ccm. In Flaschen zu 5 ccm mit 100 und 500 Mill. Keimen in 1 cem. Subcutane Injektion. 

Streptosan (SACHS. SERUMWERK, Dresden) ist eine polyvalente Streptokokken vaccine 
zur Behandlung von Streptokokkeninfektionen, Mischinfektionen, Erysipel. Subcutane Injektion. 
In Ampullen zu 1, 2, 5, 10, 20 Mill. Keimen in 1 ccm. 

Tapo (HAUSMANN, St .. Gallen) ist ein polyvalentes Antigen, das die Phagozytose vermehrt_ 
Bei Infektionskrankheiten. 

Trichon (CHEM. FABRIK VORM. E. ScHERING, Berlin) ist eine polyvalente Vaccine aus 
den Kulturen einer groBeren Anzahl von Trichophytonstammen. Braun1iche Fliissigkeit. Zur 
Behandlung von Trichophytie-Erkrankungen (Bartflechte), subcutan, intramuskular und intra
cutan 0,1, 0,2 und 0,5 ccm mit Zwischenraumen von 3-5 Tagen. 

Trichophytin HOECHST ist eine nach den Angaben von Prof. Dr. SCHOLTZ, Konigsberg 
ahnlich wie das KOCHsche Alt-Tuberkulin hergestellte polyvalente Vaccine, die die loslichen 
Stoffwechselprodukte und Leibessubstanzen einer groBeren Anzahl verschiedener Trichophyton
pilze enthaIt. In Glaseru mit 1, 5 und 10 ccm und in Verdiinnungen 1: 10, 1 :20, 1 :30, 1 :40,1 :50 
in Glaseru zu 5 und 10 ccm. Es wird zur Diagnose und Behandlung der tiefen Bartflechte 
verwendet, intracutan am Oberarm oder auf der Brust zu 0,1 ccm erst in starker Verdiinnung 
und schlieBlich unverdiinnt. Zur Verdiinnung dient abgekochtes, destilliertes Wasser mit einem 
Zusatz von 0,25% Phenol. Bei Gesunden ist die Injektionsstelle am folgenden Tag unverandert, 
oder es zeigt sich eine hochstens linsengroBe Rotung. Bei Trichophytiekranken entsteht inner
halb von 24 Stunden eine mindestens pfennig- bis dreimarkstiickgroBe Rotung mit leichter In
filtration der Haut. Geringe Rotung ohne Infiltration ist nicht beweisend. 

Zur Behandlung werden aIle 4 Tage je drei Injektionen von 0,1 ccm gemacht, erst von der 
Verdiinnung 1: 50, dann, wenn darauf keine Reaktion mehr erfolgt, von der Verdiinnung 1: 30, 
dann 1: 10, 1: 5 und schlieBlich unverdiinnt. 

Trichosykon "Kalle" (KALLE u. Co. A.-G., Biebrich a. Rh.) ist hergestellt aus Tricho
phytonstammen der verschiedenen Tiefen- und Oberflachenformen von Trichophytien. -
In Glaseru zu 1, 5 und 10 ccm. - Anwendung. Intracutan zur Diagnose und Therapie bei 
Trichophytie-Erkrankungen. 

T. Z.-Milch (BEHRINGWERKE, Marburg a. d. L.), Traub enzuckermilch, ist ein steriles 
Milchpraparat zur parenteralen Applikation im Rahmen der Proteinkorpertherapie. Der Trauben
zuckergehalt betrii.gt 10%. In Ampullen zu 5 ccm. - Anwendung. Subcutan, intramuskular 
oder intl'avenos. 

Vaccigon (SACHS. SERUMWERK, Dresden) ist eine polyvalente Gonokokkenvaccine 
aus etwa 30 verschiedenen Gonokokkenstii.mmen aus verschiedenen Gegenden Deutschlands. In 
Ampullen mit 5-100 Mill. Keimen in 1 ccm und in Flaschen zu 5 ccm mit 50, 100, 500 und 
1000 Mill. Keimen in 1 ccm. Subcutane oder intramuskulare Injektion. 

Vaccineurin nach Prof. Dr. DOELLKEN (SACHS. SERUMWERK, Dresden) ist ein Impfstoff, 
der aus einer Mischung von verschiedenen Bakterien-Autolysaten besteht. Zur Behandlung del' 
Neuralgien, Ischias, Neuritiden, einerlei, ob sie durch Intoxikation, Infektion oder Trauma hervor
gerufen sind. Intraglutii.ale Injektionen in 3 Serien von je 6 Ampullen. 

Viro-Vaccin (KAISER-FRIEDRICH-ApOTHEKE, Berlin) ist eine polyvalente Streptokokken
Vaccine. 

Xifal-Milch nach Prof. Dr. DOLLKEN (SACHS. SERUMWERK, Dresden) ist eine Kom
bination von steriler Milch mit Vaccine. In Ampullen zu 2 und 5 ccm. - Anwendung. 
Gegen Epilepsie jeder Art, Kinderlahmung, Apoplexie, Entziehungskuren, intramuskular 2-5 ccm, 
fiir Kinder 1,5-2 ccm. 

Xifal-Milch mit Jod (2% jodsaures Calcium enthaltend) wird ebenfalls gegen Epilepsie 
angewandt. 

Sero-Vaccinen sind sensi bilisierte Vaccinen nach BESREDKA. Die zur Herstellung 
der Vaccinen dienenden Krankheitserreger werden durch Behandlung mit dem betreffen
den Immunserum sensibilisiert. Die Sero-Vaccinen haben den Vorzug, das sie eine geringere 
Reaktion hervorrufen und rascher eine Immunisierung bewirken. Von den BEHRINGWERKEN in 
Marburg werden hergestellt: Gono-, Strepto-, Staphylo-, Coli- und Influenza-Serovaccinen. Die 
Anwendung ist die gleiche wie bei den einfachen Vaccinen. 

Pockenlymphe, Kuhpockenlymphe, Virus vaccinicum, Vaccine Virus 
(Amer.), Vaccinum, Vaccin antivarioleux (Belg.), istderzurSchutzimpfung 
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nach JENNER gegen Blattern (Variola) dienende Impfstoff. Die Pockenlymphe wird in besonderen 
staatlichen oder staatlich iiberwachten Lymphgewinnungsanstalten von Kalbern gewonnen, die 
mit Kuhpocken mfiziert sind. Die Lymphe ist der Inhalt der Pusteln. Zur Haltbarmachung wird 
sie mit der doppelten Menge Glycerin versetzt. Nach 3 Monaten tritt eine Abschwachung der 
Virulenz ein; Lymphe, die alter ala 3 Monate ist, wird deshalb nicht mehr verwendet. 

Abgabe. MinisterialerlaB vom 28. Februar 1900. Der Impfstoff muB aus den staat
lichen Anstalten oder aus deren Niederlagen oder aus solchen Privatanstalten, welche einer staat
lichen Aufsicht unterstehen, bezogen sein. Er darf nur in der von der Anstalt gelieferten Ver
packung abgegeben werden, welche die Bezeichnung der Anstalt, Angaben iiber die Nummer des 
Versandbuches, des Impfstoffs und iiber die in der Verpackung enthaltenen Portionen sowie eine 
Gebrauchsanweisung enthalten muB; letztere solI den Wortlaut der Vorschriften haben, welche fiir 
die A.rzte bei der Ausfiihrung des Impfgeschaftes zu befolgen sind. Tierischer Impfstoff, welcher 
vor mehr als 3 Monaten abgenommen ist (d. h. gewonnen wurde), darf nicht abgegeben werden. 
Uber den Empfang und die Abgabe des Impfstoffes ist Buch zu fiihren, in welchem der Tag des 
Empfangs aus der Anstalt, die Bezeichnung der Anstalt, in welcher der Impfstoff gewonnen ist, der 
Tag der Abgabe, der Name und die Wohnung des Abnehmers zu verzeichnen sind. 

Trockenlymphe ist eingetrocknete Lymphe in Pulverform, die jahrelang haltbar ist und 
fUr die Verwendung in den Tropen bestimmt ist. Beim Gebrauch wird sie mit der 4-5fachen 
Menge sterilen Wassers oder physiologischer KochsalzlOsung in einem Schalchen mit einem Glas
pistill sorgfaltig verrieben. 

Lanolinlymphe (BEHRINGWERKE, Marburg a. d. L.) ist eine gebrauchsfertige Verreibung 
von Trockenlymphe mIt Wollfett in Tuben. Sie ist so haltbar wie die Trockenlymphe und wird 
ebenfalls in den Tropen verwendet. 

Tuberkulinum, Tuberkulin. Das zuerst 1890 von ROBERT KOCH hergestellte 
Tuberkulin wird aus glycerinhaltigen Fleischbriihkulturen von Tuberkelbacillen 
durch Eindampfen auf ein Zehntel und nachfolgendes Filtrieren gewonnen. 
AuBer diesem Praparat, das als Tuberkulinum KOCH oder Alt-Tuberkulin 
bezeichnet wird, werden jetzt noch verschiedene weitere teils nach Vorschriften 
von KOCH, teils nach anderen Verfahren aus Tuberkelbacillen gewonnene Impf. 
stoffe unter der Bezeichnung Tuberkulin in den Handel gebracht. Die Tuberkuline 
werden hergestellt: I. aus bacillenhaltigen Fleischbriihkulturen von Tuberkelbacillen, 
II. aus Fleischbriihkulturen, die von den Bacillen befreit sind und III. aus Tuberkel· 
bacillen. Weiter unterscheidet man Tuberkulin aus menschlichen Tuberkelbacillen, 
Typus humanus und aus Rinder·Tuberkelbacillen, Typus bovinus oder Perlsucht· 
bacillen. - Germ. 6 s. S. 1370. 

Alt-Tuberkulin. Tuberculinum Koch. Tuberculinum concentratum 
(Helv.). Tuberculine (Belg.). 

Nach den Angaben von R. KOCH aus glycerinhaltigen Fleischbriih·Kulturen 
der Tuberkelbacillen durch Eindampfen auf ein Zehntel und darauffolgendes Fil· 
trieren gewonnene Fliissigkeit. 

Gewinnung. (FARBWERKE HOCHST.) Tuberkelbacillen vom Typus humanus werden 
auf einem Na.hrboden, der aus Fleischextrakt, Pepton WITTE, Kochsalz, Glycerin und Wasser 
besteht, geziichtet. Nachdem die Bacillen ein iippiges Wachstum erreicht haben, was bei einer 
konstanten Temperatur von 37 0 in 3 bis 4 Wochen der Fall ist, werden die Kulturen zum Zwecke 
der Sterilisation 1/2 Stunde lang in stromendem Dampf erhitzt. Die noch heiBen Kulturen werden 
in geeignete Kessel gebracht, die mit Dampf erhitzt werden konnen und mit einem Exhaustor 
in Verbindung stehen. Durch die Wirknng des Exhaustors entsteht in den Kesseln eine gewisse 
Luftverdiinnung, so daB das Eindampfen der Kulturfliissigkeiten bei Temperaturen ermoglicht 
wird, die 70 0 nicht iioerschreiten. Das Eindampfen wird soweit fortgesetzt, bis das Gesamt· 
volum von Bacillen und Kulturfliissigkeit 1/10 des V olums betriigt, das die urspriinglich zur 
Ziichtung der Tuberkelbacillen angewandte Bouillonmenge hatte. Nunmehr wird die Fliissig. 
keit durch geeignete Filter filtriert. Nach dem Erkalten wird das Filtrat mit 0,5 0/ 0 Phenol ver· 
setzt. Das Tuberkulin bleibt hierauf mehrere Wochen an einem kiihlen Ort stehen, wodurch 
sich ein Bodensatz von indifferenten Substanzen absc4eidet. Nach nochmaliger Filtration ist 
das Tuberkulin gebrauchsfertig und wird zur Abgabe in Flaschchen von 1 ccm, 5 ccm und 50 ccm 
Inhalt abgefiillt. 

Alt-Tuberkulin ist eine klare, braune, eigenartig wUrzig riechende Flussig
keit, die in Wasser leicht loslich ist; es enthiUt neben dem wirksamen Stoffe etwa 
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40 Ofo Glycerin sowie Bestandteile der Fleischbriihe. .(Die Angabe der Germ., daB 
dem Alt-Tuberkulin kein Konservierungsmittel zugesetzt wird, trifft aufdas nach 
dem Verfahren der FARBWERKE HOCHST hergestellte Alt-Tuberkulin nicht zu; dieses 
enthii.lt 0,5% Phenol. Es laBt sich haltbares Alt-Tuberkulin aber auch ohne Phenol
zusatz herstellen.) Alt-Tuberkulin darf nur in den Handel gebracht werden, nachdem 
es durch das staatliche Institut fiir experimehtelle Therapie zu Frankfurt a. M. 
a.uf semen gleichbleibenden Gehalt an spezifischem Toxin gepriift und zum Verkauf 
zugelassen worden ist. 

Alt-Tuberkulin wird nur in Flaschchen abgegeben, deren VerschluB staatlich 
plombiert ist und deren Aufschrift Angaben iiber die Fabrikationsstatte enthii.lt. 
Auf dem von dem PlombenverschluB gesicherten Deckpapier tragen sie das Datum 
der Priifung und die Kontrollnummer; auf der einen Seite der Plombe befindet sich 
ein Stempelzeichen der amtlichen Priifungsstelle. 

Verdiinnungen von AJt-Tuberkulin sind in folgender Weise herzustellen: Zu· 
nachst wird durch Vermischen von 1 Raumteil Alt-Tuberkulin mit 9 Raumteilen 
einer O,5°/oigen, mit sterilem Wasser angefertigten Carbolsaurelosung eine lO%ige 
Tuberkulinlosung hergestellt, die als Stammlosung fiir weitere Verdiinnungen dienen 
kann. Aus dieser werden die weiteren Verdiinnungen in der Weise hergestellt, daB 
von der Stammlosung 1 Raumteil mit 9 Raumteilen O,5%iger CarbolsaurelOsung 
und von der so gewonnenen Losung wieder 1 Raumteil mit 9 Raumteilen O,50/oiger 
Carbolsaurelosung vermischt wird usw. 

Die zur Herstellung der Verdiinnungen bestimmten MeBzylinder und Pipetten 
sowie die zur Aufnahlne der Verdiinnungen bestimmten Arzneiglaser sind unmittelbar 
vor der Herstellung der Verdiinnung im Trockenschrank bei 150 ° zu sterilisieren. 
Die AufnahmegefaBe miissen mit dem Gehalt der Verdiinnungen an Alt-Tuberkulin 
und dem Tage der Herstellung bezeichnet werden. Der Inhalt angebrochener Original
fiaschchen von Alt-Tuberkulin muB sogleich zu einer Stammlosung verarbeitet wer
den. Verdiinnungen des Tuberkulins .diirfen nur in keimfreiem Zustand und in zu· 
geschmolzenen Glasampullen vorratig gehalten werden. 

Aujbewahrung. Vorsichtig, kiihl und vor Licht geschiitzt. 
Trockentuberkulin (Germ.) wird aus Alt-Tuberkulin durch Fii.llung mit Alkohol 
gewonnen. 

Darstellung. (FARBWERKE HOCHST.) Das Alt-Tuberkulin wird mit soviel absolutem 
Alkohol versetzt, daU der Gehalt der Mischung an Alkoho166 0/ 0 betragt. Der voluminiise Nieder
schlag wird abfiltriert und nach und nach mit Alkohol von 66 % , von 80% , von 96 % und schlieB
lich mit absolutem Alkohol gewaschen und getrocknet. 

Das Trockentuberkulin untersteht ebenfalls der staatlichen Priifung. 
Es stellt ein grauweiBes Pulver dar, das sich leicht in Wasser lost. In der Auf

schrift der Flaschchen ist die Angabe enthalten, in wieviel Raumteilen Wasser ein 
Gewichtsteil des Pulvers zu IOsen ist, damit die Losung dem fiiissigen Tuberkulin 
entspricht. 

Aujbewahrung. Vorsichtig, kiihl und vor Licht geschiitzt. 
Abgabe. Fliissige und trockene Tuberkuline Bowie alle anderen aus oder unter Verwendung 

von Tuberkelba.cillen gewonnenen Zubereitungen, soweit diese Tuberkuline und Zubereitungen zum 
Gebrauch beim Menschen bestimmt sind, fallen unter das Verzeichnis B der Verordnung betreffend 
den Verkehr mit Arzneimitteln vom 22. Okt. 1911. 

Wirkung und Anwendung. Das Tuberkulin hat die Erwartungen, die man auf 
dasselbe beziiglich der Heilung der Tuberkulose beim Menschen gesetzt hatte, zunii.chst nicht 
erfiillt. Man injizierte es in der ersten Zeit mittels einer von KOCH angegebenen (sterilisierten) 
Spritze in .Gaben von 0,0005 g allmAhlich steigend bis 0,001 g Original-Tuberkulin, und zwar 
wurde dieses nicht unverdiinnt, sondern in Verdiinntmgen mit 0,2-1 % Tuberkulingehalt (mit 
steri1isiertem Wasser oder 0,5% iger CarbolsAureloaung) angewandt. Nichttuberkulose reagieren 
erst bei einer etwa l000faoh grolleren Gabe. - Bei weit vorgesohrittener Tuberkulose hat es 
vielfach den Exitus entschieden beschleunigt, im Anfangsstadium .der Tuberkulose glaubte man 
Erfolge verzeichnen zu konnen. Ebenso glaubte man es bei Menschen ala diagnostisches Mittel 
verwerten zu konnen, um Tuberkulose festzustellen, die auf andere Weise noch nicht zu diagnosti-
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zieren war. Dem problematischen Nutzen bei diesen Injektionen stand die Tatsache gegeniiber, 
daB da.s Tuberkulin in sehr zahlreichen FiiJIen offenbar mehr Schaden anrichtete, insofern nach 
diesen Injektionen tuberkulose Erkrankungen von Organen eintraten, die vorher wahrscheinlich 
gesund waren. Der Erfolg war der, daB sich die Mehrzahl der Arzte ablehnend gegen das Tu
berkulin verhalt. Die wenigen, die as noch zu therapeutischen Zwecken anwenden, wahlen meist 
fieberfreie FiiJIe aus und bedienen sich kleiner Dosen, die eine Reaktion ausschlieBen. Erst 
neuerdings hat Tuberkulin wieder ausged.ehnte diagnostische Verwendung erfahren durch die 
Einfiihrung der Cutanreaktion (v. PmQuET), Stichreaktion (HAMBURGER) und die Ophthalmo
reaktion (WOLFF-EISNER). Bei der Cutanreaktion werden etwa 2 Tropfen einer 25%igen Tuber
kulinlosung unter Anritzen der Haut eingeimpft; bei Tuberkulosen zeigen sich nach 24 Stunden 
ortliche Erscheinungen. Bei der Ophthalmoreaktion wird 1 Tropfen einer 1/2-1 %igen Tuberkulin
losung in den Bindehautsack gebracht; bei positiver Reaktion findet sich hier ebenfalls eine ent
ziindliche Reizung und Schwellung. 

In der Tiermedizin wird das Tuberkulin in ausgedehntem MaBstabe benutzt, um beim 
Rindvieh das Vorhandensein oder die Abwesenheit von Tuberkulose festzustellen. Wird namlich 
Rindern Tuberkulin in Mengen von 0,5 ccm und KiiJ.bern in Mengen von 0,1 ccm eingespritzt, 
so sind ala reagierend und demnach als tuberkuloseverdachtig diejenigen Rinder anzusehen, die 
vor der Einspritzung eine 39,5 0 nicht iiberschreitende Korpertemperatur aufwiesen, 1!lnd bei 
denen die Korperwarme nach der Einspritzung des Tuberkulins iiber 39,5 0 steigt, sofern der 
Unterschied zwischen der hochsten vor und nach der Einspritzung ermittelten Temperatur min
destens 1 0 betragt. Bei KiiJ.bern im Alter bis zu 6 Monaten begriindet eine Steigerung der inneren 
Korperwarme nach der Tuberkulineinspritzung iiber 40 0 den Verdacht auf Tuberkulose, wenn 
der Temperaturunterschied mindestens 1 0 betragt. Tiere, bei denen eine solche Steigerung der 
Temperatur ausbleibt, "reagieren nicht" und werden ala nicht tuberkulos angesehen. Die Diagnose 
hat sich zwar ala nicht unfehlbar, aber doch in 87 0/ 0 der FiiJ.le als sicher erwiesen. Eine Anzahl 
anderer Erkrankungen reagiert in gleicher Weise auf Tuberkulin. Durch wiederholte Impfung 
lassen sich aus einer Herde samtliche tuberkulose Stiicke herausfinden. - Wird ein Stiick Rind
vieh gekauft, und reagiert es bei der ersten Einspritzung nicht, so ist diese zu wiederholen, nach
dem das Tier 6-8 Woehen unter Aufsicht gewesen ist, weil eine kurz vorangegangene und gut 
iiberstandene Einspritzung den Erfolg hat, daB bei einer zweiten, bald darauf folgenden, die 
Reaktion ausbleibt. 

Auch bei anderen Haustieren hat sich Tuberkulin ala gutes Diagnosticum bewahrt. 
Tuberculinum concentratum (Helv.) ist Alt-Tuberkulin KOOH. Aufbewahrung. 

Vorsichtig in staatlich plombierten Flii.schchen oder Ampullen kiihl und vor Licht geschiitzt, 
nicht iiber 1 Jahr. 

Tuberculinum normale dilutum (Helv.), Zehntel-Normal-Tuberkulin, ist Alt-Tuber
kulin in der Verdiinnung 1 + 9 mit 0,5 0/ oiger Phenollosung. Aufbewahrung. In zugeschmol
zenen Glasrohrchen, vorsichtig, kiihl, vor Licht geschiitzt, nicht iiber 6 Wochen. Jedes Rohrchen 
ist mit einer Aufschrift versehen, die die Verdiinnung, das Datum der Herstellung und die Inhalts
menge angibt. 

Tuberkulinpraparate der BEHRINGWERKE, Marburg a. d. Lahn. 
1. Alttuberkulin KOOH, staatlich gepriift, unverdiinnt in Flaschen zu 1, 2, 5 und 10 ccm, 

ferner in gebrauchsfertigen Verdiinnungen mit steigenden Dosen und fiir die subcutane Tuber
kulindiagnose. - 2. Albumosefreies Tuberkulin, staatlich gepriift, in Flaschen zu 1 und 5 ccm. 
- 3. Glycerinfreies Tuberkulin fiir konjunktivale Tuberkulindiagnose nach WOLFF-EISNER. 
In Ampullen. - 4. Hauttuberkulin fiir die cutane Tuberkulindiagnose naeh v. PIRQUET, in 
Ampullen. - 5. Neutuberkulin (KOOHS Tuberkelbacillen-Emulaion) in Flasehen zu 1 und 5 ccm. 
- 6. Tuberkulose-Sero-Vaccine, Emulsion sensibilisierter Tuberkulosebacillen, in Flaschen zu 
1 und 5 ccm. - 7. KOOHS Tuberkulin T. R. In Flaschen zu 1 und 5 ccm. - 8. Vakuum
Tuberkulin. In Flaschen zu 1 und 5 ccm. - 9. Perlsucht-Tuberkulin, staatlich gepriift. In 
Flaschen zu 1 und 5 cem. - 10. Perlsucht-Bacillen-Emulsion. In Flaschen zu 1 und 5 ccm. 
- 11. Perlsucht-Tuberkulin T. R. In Flasehen zu 1 ccm. - 12. Abgetotete Tuberkelbacillen. 
In Flaschen zu 1 g. - 13. Zerriebene Tuberkelbacillen. In Flaschen zu 1 g. - 14. Tuberkulin
Riickstiinde. In Flasehen zu 1 g. 

Tuberkulinpraparate der FARBWERKE ROOHST: 

A. Gruppe der Alt-Tuberkuline. 
1. Tuberkulinum Kochi, Alt-Tuberkulin, staatlich gepriift, in Flii.schchen zu 1, 5 und 

50 ccm (siehe S. 720). 
2. Tuberkulin A. F., staatlich gepriift, KOOHS albumosenfreies Tuberkulin, her

gestellt wie 1 unter Verwendung einer eiweiBfreien Salzlosung zur Ziiehtung der Tuberkelbacillen. 
In Flii.schchen zu 1, 5 und 50 ccm. 

3. T. O. K.. keimfreies Filtrat einer Fleischbriihkultur von Tuberkelbaeillen. nicht ein· 
geengt. In Flii.schchen zu 1 und 5 ccm. 
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4. Vakuum-Tuberkulin, ein im Vakuum bei 37° auf 1/10 des Volums eingeengtes T. 0: K. 
In Flasehehen zu 1 und 5 cern. 

B. Gruppe der Neu·Tuberkuline. Sie enthalten zertriimmerte Tuberkelbacillen 
teils mit, teils ohne losliche Leibessubstanzen. 

5. KOCHS Tuberkelbacillen-Emulsion B. E. Aufsehwemmung von abgetiiteten, staub. 
fein zermahlenen Tuberkelbacillen in physiologischer Kochsalzliisung. InFlaschchen zu 1 und 5 ccm. 

6. Tuberkulose -Sero -Vaccine S. B. E. Die Tuberkulosebacillentriimmer der B. E. (siehe 5), 
beladen mit den Antikiirpern eines Immunserums, das durch Behandlung von Tieren mit Tuberkel· 
bacillen·Kulturen gewonnen ist. In Flaschchen zu 1 und 5 ccm und in gebrauchsfertigen Ver. 
diinnungen 1: 10, 1: 100, 1: 1000, 1: 10000, 1: 100000, 1: 1 000000, ebenfalls in Flaschchen zu 1 
und 5 cern. 

7. KOCHS Tuberkulin T. R. Eine Aufschwemmung von staubfein zermahlenen Tuberkel
bacillen, denen die liislichen Bestandteile entzogen sind. In Flaschchen zu 1 und 5 ccm. 

Die von KooH eingefiihrten Tuberkuline I, 2, 5 und 7 werden nach den Vor-
schriften von KocH hergestellt. 

C. Tuberkuline aus Perlsuchtbacillen. 

8. Perlsucht-Tuberkulin, staatlich gepriift analog l. 
9. P. T. O. analog 3. 
10. Vakuum-Perlsucht-Tuberkulin analog 4. 
11. Perlsuchtbacillen-Emulsion analog 5. 
12. Perllsucht-Tuberkulin T. R. analog 7. 
8-11 in Flasehchen zu 1 und 5 ccm. 12 in Flaschchen zu 1 ccm. 
Ferner bringen die FARBWERKE HocHsT noch folgende Praparate aus Tuberkel· 

bacillen in den Handel: 
. Trockentuberkulin, glycerinfrei, staatlich gepriift, das zum Gebrauch in Wasser aufgeliist 

wird und zur Anstellung der Ophthalmoreaktion nach WOLFF-EISNER und CALMETTE dient. In 
Glasern zu 0,005 und 1 g. • 

Zerriebene Tuberkelbacillen. In Glasern zu 0,1 g. Sie dienen zur Herstellung der Agglu
tinationsfliissigkeit zur Agglutininbestimmung im Serum von Kranken. 

Abgetotete Tuberkelbacillen und Tuberkulinriickstiinde. In Glasern zu 1 g. Sie dienen 
zur Priifung des Opsoningehaltes des Serums der Kranken nach WRIGHT. 

Weitere Tuberkulinpraparate. 
Allergin (ADLERAPOTHEKE, Wien) ist eine sterilisierte Liisung von Alttuberkulin in 

Lymphriihrchen in verschiedenen Konzentrationen: 0 I 1% , 0 II 5 0/°' K I 25%' K II un
verdiinnt. 0 zur Ophthalmoreaktion, K zur Cutanreaktion auf Tuberkulose. 

Antipbymatol (CHEM. FABR. HUMANN U. TEISLER, Dohna i. Sa.) ist ein Schutz. und 
Heilserum gegen Rindertuberkulose. 

Bovotuberkulol (PHARM. INSTITUT LUDw. GANS, Oberursel a. Taunus) ist ein Extrakt 
aus lebenden Tuberkelbaeillen, das die EiweiBkiirper der Tuberkelbacillen in miiglichst unver
anderter Form enthii.lt. Zur Behandlung der Tuberkulose. 

Chelonidin und Cbelonisol (Dr. PIORKOWSKY, BAKT.-PHYSIOL. INSTITUT, Berlin NW.) 
sind Tuberkulinpraparate aus Schildkriiten-Tuberkelbaeillen (vgl. Tu berkulin FRIEDMANN 
S. 724). 

Cbenolin (PHYSIOL.-CHEM. LABOR. HUGO ROSENBERG, l!'reiburg i. B.) ist ebenfalls ein 
Tuberkulin aus Sehildkriiten·Tuberkelbaeillen. 

Cuti-Tuberkulin HOCHST ist ein Alttuberkulin in 4facher Starke zur diagnostischen 
Tuberkuloseprobe nach V. PIRQUET, PETRUSCHKY oder MORO. 

Dermotubin, Hauttuberkulin nach LOWENSTEIN (SEROTHERAPEUTISOHES INSTITUT 
Wien und RUETE-ENOCH, Hamburg) ist eine Tuberkulinsalbe ffir diagnostische und thera. 
peutische Zwecke (vgl. Ekte bin). In Flaschchen zu 1, 2, 5 und 10 ccm. 

Diagnostiscbes Tuberkulin nach MORO (E. MERCK, Darmstadt) ist ein aus besonders 
ausgewahlten Tuberkelbacillenkulturen gewonnenes, angereichertes Tuberkulin mit einem Zu
satz von Bovo·Tuberkulin. In Glaschen mit Glasstopfen zu 1 ccm (fiir 10-12 Proben), in Flasch· 
chen von 10 ccm und in Riihrchen fiir Einzelproben. - Anwendung. Zur Tuberkulinhaut· 
probe naeh V. PIRQUET. 

Diagnostiscbe Tuberkulinsalbe nach MORo (E. MEROK, Darmstadt) ist eine Misehung 
von konzentriertem diagnostisehen Tu berkulin mit wasserfreiem W oUfett. Die Salbe 
liefert die gleichen Ergebnisse wie die Cutanimpfung naeh V. PIRQUET. 

Eisentuberkuline (GES. F. CHEM. INDUSTRIE, Basel) werden naeh Dr. DITTHORN und 
Dr. SCHULTZ durch Behandlung von Tuberkulinen mit Eisenoxyehlorid hergestellt. 
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Ektebin nach Prof. Dr. MORO (E. MERCK, Darmstadt) iet Tuberkulose.Antigen in 
Sa.lbenform. Es enthalt auBer konzentriertem Tuberkulin abgetOtete, aber Bonst intakte Tu. 
berkelbacillen vom Typus humanus und bovinus, sowie einen Zusatz einer keratolytisch wir
kenden Substanz. - Anwendung. Zur percutanen Behandlung der Tuberkulose; auch zur spezifi
schen Behandlung von Lupus. Einreibung in die vorher mit Ather abgeriebene Brust-, Rucken- oder 
Bauchhaut auf einer Stelle von etwa 5 cm Durchmesser; Dosis aus einer I g-Tube Zylinder von etwa 
10 mm, aUS 5 und 10 g-Tuben etwa 5 mm. Wiederholung nach 1-4 Wochen, im ganzen 6 Ein
reibungen. 

Ferrotuban (GES. F. CHEM. INDUSTRIE, Basel) ist ein nach bestimmten Vorschriften 
hergestelltes Eisentuberkulin zur Erkennung und Behandltmg der Tuberkulose. 

K.-T.-B.-Vaceine (FRIEDRICH-WILHELM-A:POTHEKE, Berlin) ist ein Tuberkulin aus 
Kaltbliiter-Tuberkelbacillen. 

MischtuberkuIine nach WOLFF-EISNER (Dr. E. SILTEN, Berlin NW. 6, Karlstr.20a) 
sind Mischungen von Alt- und Neu-Tuberkulin in 5 Serien verschiedener MischungsverhiiJ.tnisse. 

Molliment (DEUTSCHE SCHUTZ- U. HEILSERUM-GESELLSCHAFT, Berlin NW., Luisen
str. 45) enthiiJ.t Perlsuchtbacillen und olsaures Natrium in Pillen, Kapseln und in fliissiger Form. 

Partigene nach DEYCKE-MuCH (KALLE U. Co., Biebrich a. Rh.) entha.lten biologiscll 
vollig aufgeschlosse!1e und in einzelne Substanzkategorien = Partialantigene zerlegte Tu berkel
bacillen (Typus humanus). Partigene = Teilantikorper ist der Ausdruck fiir die Aoschauung, 
daB der Organismus gegen den Tuberkelbacillus nicht komplexe Antikorper bildet, sondern 
gegen die Fette, die Lipoide, das EiweiB des Bakterienleibes gesonderte Antikorper (Partialanti
korper) erzeugt. Auf Grund dieser Aoschauung sind die MucHSchen Partigene durch Milchsaure
aufschlieBung entstanden. MT 6 R = Milchsauretuberkelbacillen, Riickstand und Filtrat L = Tu
berkulin MUCH. Aus dem Riickstand wird gewonnen das Partialantigen F = Fettsauren und 
Lipoide, das Partialantigen N = Neutralfett und Wachsa.lkohole und das Partialantigen A = Albu
mine mit geringen Beimengungen anderer EiweiBstoffe. Die Injektion der verschiedenen Partigene 
richtet sich nach dem Krankheitsstadium. Anwendung. Zur aktiven Immunisierung bei Tuber
kulose aller Formen nach besonderer Anweisung in steigenden Gaben. auch innerlich. 

Phthisanol ist Tuberkuloalbumin, s. S. 725. 
Phthisoremid (Dr. H. MULLER u. CO., Berlin C. 19), Gelatinekapseln mit Neu-Tuberkulin 

und einem indifferenten 01 in 2 Starken. Innerlich bei Phthisis. 
Tebecin MARPMANN (!NsTITuT G. MARPlIIANN, Leipzig). Aus arsenifizierten Tuberkel

bacillenkulturen nach Tierpassage aus dem Blut und den Lungen der Tiere hergestellte& Prl!.
parat. Innerlich 3mal tl!.glich 4-6 Tropfen, steigend bis 15 Tropfen auf Zucker. 

Thimothein ist ein durch Alkohol gefalltes Paratuberkulin, gewonnen aus Kulturen 
der sl!.urefesten Thimotheebacillen. Zur Ophthalmoreaktion nach CALMETTE. 

Tubarsyl I und II (APOTHEKE ZUM WEISSEN SCHWAN B. HADRA, Berlin) sind LOsungen 
von Alt-Tuberkulin und aminophenylarsinsaurem Natrium (Atoxyl) in verschiedenen Ver
haltnissen. 

Tuberkinin (Dr. SILTEN, Berlin NW. 6, Karlstr. 20a). Pillen mit Alt-Tuberkulin, Chinin 
und Kreosotcarbonat und Injektionsfliissigkeit mit Alt-Tuberkulin und Chinin. 

Tuberkulat-Injektionen (ApOTHEKE z. WEISSEN SCHWAN B. HADRA, Berlin) enthalten 
Tuberkulin A.-F. (s. S. 722) in verschiedenen Starken. 

Tuberkulln BERANECK (Prof. BERANECK, NeucbAtel). I. aU8 Fleischbriihekulturen von 
Tuberkelbacillen nach Abfiltrieren der Bacillen. EnthiiJ.t nur die extracellularen Stoffwechsel
produkte der Tuberkelbacillen. II. Aus den Tuberkelbacillen durch Ausziehen mit IO/oiger Phos
phorsaure. Enthalt die intracellulll.ren Toxine der Tuberkelbacillen. Am starksten wirkt die 
Mischung von I und II. In 13 verschiedenen LOsungen: An, Ale, As, A4, AI' A, B bis H. Jede fol
gende Losung ist doppelt so stark wie die vorhergehende. 

Tuberkulin C. L. nach CALMETTE (POULENC FRERES, Paris) wird aus Kulturen von 
Tuberkelbacillen gewonnen und enthllJ.t die Abscheidungsstoffe und Protoplasmastoffe der Ba.
cillen. In Ampullen mit LOsungen von steigender Starke. 

Tuberkulln FRIEDMANN, DR. F. F. FRIEDMANNS Tuberkolose-Hen- und Schutzmittel, 
(CHEM. FABR. Dr. M. HAASE u. CO., Berlin-WeiBensee), ist ein den Tuberkulinen Abnljcbes 
Praparat, das aus Kulturen von Schildkroten-Tuberkelbacillen gewonnen wird. In 
Ampullen zu 0,5 ccm "schwach" und 0,5 ccm "stark" lund 2 ccm stark. 

Tuberkulin MOLLER (Dr. MOLLER, Belzig bei Berlin) wird aus Kulturen von Blindschlei
chen-Tuberkelbacillen gewonnen. 

Tuberkulin PIRQUET (G. U. R. FRITZ PETZOLD U. SUSS, Wien) ist eine 250/ oige LOsung 
von Alt-Tuberkulin in Lymphrohren zur Tuberkulosediagnose. 

Tuberkulin ROSENBACH (KALLE U. Co., Biebrich a. Rh.). Durch die Symbiose des 
Trichophyton holosericum mit Tuberkelbacillenkulturen modifiziertes Tuberkulin. Durch den 
Pilz wird die Gesamtheit der peptonartigen Stoffe, in erster Linie deren stark reizende A bbau
stoffe und Toxalbumine, aufgezehrt, die eigentliche Tuberkulinkomponente bleibt unversehrt, 
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wodurch ohne Abschwa.chung der Bpezifischen Eigenschaften des Tuberkulins eine mildere Wir
kung erzielt wird. In Abfiillungen zu 1, 2, 5 und 10 ccm. Anwendung. Bei Lungen- und 
chirurg. Tuberkulose. 

Tuberlrnlinum cinnamylicum (INSTITUT G. MARPMANN, Leipzig) wird aus Tuberkel· 
bacillenkulturen unter Zusatz von Zimtsaure hergestellt. Innerlich 4-lO Tropfen. 

Tuberkuloalbumin P!ORKOWSKY. Phthisanol (Dr. PIORKOWSKY, Berlin NW. 6), iBt 
eine farblose; mit einem Konservierungsmittel versetzte Losung der vereinigten Stoffwechsel
produkte der Menschen- und Rindertuberkelbacillen. Die Toxine sind entfernt. Innerlich mor· 
gens anfangs 5, spater bis zu 40 Tropfen in Wasser Fiir Kinder und bei Fieber kleinere Gaben. 

Tuberlrnloalbumin THAMM, Tuberal (Dr. l'HAMM, Berlin S. 14), ist eine Losung von 
Heilstoffen aus Tuberkelbacillen. Farblose Fliissigkeit. Innerlich 30-40 Tropfen. 

Tuberculocarpin (HIRSCHAPOTHEKE Dr. FRESENIUS, Frankfurt a. M.) ist Tuberkulin
lOsung in steigender Konzentration mit Zusatz von Pilocarpin. 

Tuberlrnlocidin (Te-Ce) KLEBS (FRIEDR. G. KLEBS, Berlin W. 15, Fasanenstr.68) ist 
eine mit 0,2 0/0 Kresol versetzte 10/oige Losung der bakteriziden und toxischen Stoffe der Tu
berkelbacillen. Innerlich 3-5 Tropfen (Kinder 1-2), steigend bis zu 2 ccm (Kinder 1 ccm), dann 
1 Jahr lang diese Dosis. 

Tuberlrnlocidin SPENGLER ist ein Gemisch von Tuberkulocidin und Tuberkulin. 
Tuberlrnlocidin H. p. p. iet mit Wasserstoffsuperoxyd behandeltes Tuberkulocidin. 
Tuberlrnlojodin (HIRSCHAPOTHEKE Dr. FRESENIUS, Frankfurt a. M.) ist eine Tuber· 

kulinliisung in steigender Starke mit Zusatz von Jod. 
Tuberkulol LANDMANN (E. MERCK, Darmstadt und PHARM. INST. L. W. GANS, Ober

ursel) ist ein aus Kulturen von Tuberkelbacillen nach einem von Dr. LANDMANN angegebenen Ver· 
fahren gewonnenes konzentriertes Tuberkulose-Toxin, das die Toxine der Kulturfliissigkeit und 
der Bakterien enthalt. In fiinf Starken: konz. und 1: lO, 1: 100, 1: 1000 und 1: 10000 verdiinnt. 

Tuberlrnlo-Protein KLEBS (RUMP U. LEHNERs, Hannover) enthii.lt in 1 com 0,01 g der 
immunisierenden Stoffe der Tuberkelbacillen. Innerlich neben Tuberkulocidin und Selenin (a. S. 718). 

Tuberlrnlose-Hautimpfstoff nach Dr. PONNDORF (SXCHS. SERUMWERK, Dresden) ist ein 
aus Kulturen von Tuberkulosebacillen (Typus humanus und bovinus) nach besonderem Ver
fahren gewonnener Impfstoff, der durch Einreibung in die epithelal verletzte Haut zur Anwen
dung gelangt. Zur Diagnose und Therapie der Tuberkulose, auch prophylaktisch. 

Tuberlrnlose-Heilmittel FRIEDMANN s. S.724. 
Tuberkulose-Sero-Vaccine a. S.723. 
Tuberoidkapseln, Tuberosalkapseln (SCHWEIZER ApOTHEKE, Berlin, Friedrichstr. 173). 

sind Geloduratkapseln mit je 0,0002 ccm Tuberkelbacillen-Emulsion, 0,0001 ccm Timothein (s. 
S. 724) und 0,01 g Calciumformiat. Zuerst jeden zweiten Tag eine Kapsel, dann taglich eine. 

Tubertoxyl (Dr. E. SILTEN, Berlin NW. 6, Karlstr. 20a) enthii.1t Tuberkulin und Atoxyl 
(vgl. Tubarsyl). 

Tubertoxyl-Durodenal-Kapseln enthalten Alt-Tuberkulin, Atoxyl und Kreosotcarbonat. 
Tubertoxyl-Gelodurat-Kapseln enthalten Tuberkulin und Atoxyl. 

Veterinarmedizinische Sera und Bakterienpraparate. 
GesefzUche Bestimmungen. Rotlaufserum. 
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung dea preuBischen Miniaters fiir Land· 

wirtschaft vom 6. Nov. 1924. 
§ 6. "Die beamteten Tierarzte sind befugt. nach naherer Anordnung des Regierungaprasi

denten von dem im Verkehr befindlichen Rotlaufserum und von den Rotlaufkulturen, die zur 
Impfung gegen R 0 tl auf de r S c h we i n e verwendet werden sollen, Pro ben zu Untersuchungszwecken 
zu nehmen. Zu diesem Zwecke ist ihnen das Betreten der Raumlichkeiten, in denen Rotlaufserum 
oder Kulturen feilgehalten oder aufbewahrt werden, sowie auch der Raumlichkeiten, in denen 
Rotlaufkulturen hergestellt werden, wahrend der iiblichen Geschii.£tsstunden zu gestatten." 

Verordnung des sachsiachen Wirtachaftsministers vom 30. Jan. 1925. 
§ 6, 2. "Wer auBerhalb der Erzeugungsanstalten Impfstoffe gegen den Rot I auf de r S c h wei n e 

£eilhalt oder verkauft, hat dies der Kreiahauptmannschaft anzuzeigen, die dem Bezirkstierarzt 
davon Kenntnis zu geben hat." 

Ferner haben die Bezirkstierarzte wie in PreuBen jahrlich mindestens einmal von aamt· 
lichen Impfstoffen gegen Schweinerotlauf, die lebende Rotlaufbacillen enthalten, Proben zur 
Untersuchung zu entnehmen. Ebenso ist ihnen daa Betreten der Raume zu gestatten. 

Viehseuchenpolizeiliche Anordnung dea thiiringiachen Ministeriums fiir 
Inneres und Wirtschaft vom 16. Febr. 1925. 

§ 1. I. "Serum, das zurImpfung gegen Rotlauf der Sch weine bestimmtist, darf nicht aua 
der Erzeugungsanstalt abgegeben oder zur Einfuhr aus dem Aualand zugelassen werden, bevor 
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es einer staatlichen Priifung unterworfen und ffir brauchbar erklart worden iBt. (Die Priifungs
vorschriften sind in der Verordnung angefiihrt.) 

ll. Serum dieser Art darf erst dann in den Handel gebracht, ins Ausland abgegeben oder 
zur Impfung von Schweinen gegen Rotlauf verwendet werden, wenn es staatlich gepriift und 
als brauchbar befunden worden ist." 

Nach der 3. angefiihrten Verordnung ist Rotlaufserum, das iiber 1 Jahr alt ist, zu beschlag
nahmen und auGer Verkehr zu setzen. 

Kulturen von lebenden Krankheitserregern, z. B. Rotlauf, Milzbrand, Abortus 
und Parabortus diirfen nur an Tierarzte und zum Wiederverkauf nur an solche Personen ab
gegeben werden, die sich im Besitze eines ortspolizeilichen Erlaubnisscheines befinden. 

Viehseuchenpolizeiliche Anordnung des preuGischen Ministers fiir Landwirt
schaft vom 13. Mai 1922 betreffend Gefliigelcholaraserum: 

§ 1. Serum, das zur Impfung gegen Gefliigelcholera bestimmt ist, darf nicht aus der Erzeu
gungsanstalt abgegeben oder zur Einfuhr aus dem AuslandEl zugelassen werden, bevor es einer 
staatlichen Priifung nach den Vorschriften dieser Anordnung unterworfen und ffir brauchbar er
klart worden ist. 

Serum der bezeichneten Art darf nicht in den Verkehr gebracht, auch ins Ausland nicht ab
gegeben oder zur Impfung gegen Gefliigelcholera verwendet werden, wenn es nicht staatlich gepriift 
und brauchbar gefunden worden ist. 

§ 6. Die beamteten Tierarzte sind ferner befugt, nach naherer Anordnung der Regierungs
prasidenten von dem im Verkehr befindlichen Gefliigelcholeraserum Proben zu Untersuchungs
zwecken zu entnehmen. Zu diesem Zweck ist ihnen das Betreten der Raumlichkeiten, in denen 
Gefliigelcholeraserum feilgehalten oder aufbewahrt wird, wahrend der iiblichen Geschaftszeiten zu 
gestatten. 

Gefliigelcholeraserum, das iiber ein Jahr alt ist, ist zu beschlagnahmen und auGer Verkehr zu
setzen. 

BEHRINGWERKE, Marburg a. d. L. 
Abosan. Ein aus Kulturen des Bacillus abortus BANG gewonnener Impfstoff gegen das 

seuchenhafte Verwerfen der Kiihe. In Flaschen zu 10, 20, 50 und 100 ccm. Kiihl aufbewahrt 
etwa 1 Jahr lang wirksam. Zur Schutz- und Heilimpfung. - Abortus-Kulturen, lebend. In 
Ampullen zu 10, 20 und 50 ccm. - Bovovaccine in Flaschchen zu 5 ccm. - Milzbrandserum von 
Pferden, Rindern oder Schafen. In Flaschchen zu 10, 25, 50 und 100 ccm. Milzbrandkultur, 
in Ampullen zu 1, 5 und 10 ccm. Milzbrand-Sero-Vaccin. - Mallein (s. S.729) zur Diagnose 
der Rotzkrankheit der Pferde. In Flaschchen zu 1, 2, 5 und 10 ccm. - Rauschbrandserum, in 
Flaschen zu 10, 25, 50 und 100 ccm. Rauschbrand-Filtrat, keimfrei in Ampullen zu 10, 20, 
40 und 100 ccm. - Lymphangitis-Serum zur Behandlung der Lymphangitis epizootica der 
Einhufer, die durch den Hefepilz Cryptococcus farciminosus hervorgerufen wird. In Flaschen 
zu 50, 100, 250 und 500 ccm. - Parabosan. Ein aus Kulturen von Paratyphusbacillen gewon
nener Impfstoff gegen das seuchenhafte Verwerfen der Stuten. In Flaschen zu 10, 20, 50 und 
100 ccm. Kiihl aufbewahrt etwa 1 Jahr lang haltbar. - Deutsches Immunserum gegen Virus
Schweinepest, in Flaschen zu 10, 50, 100, 250, 500 und 1000 ccm. - Schweinerotlauf-Serum, 
staatlich gepriift, l00fach in Flaschen zu 10, 50, 100,250,500 und 1000 ccm. - Schweinerotlauf
Kulturen, in Ampullen zu 5, 10 und 20 ccm. Die Kulturen diirfen auf Grund gesetzlicher Be
stimmung nur an Tierarzte abgegeben werden. - Tetanus-Heilserum, staatlich gepriift, 4fach, 
in Ampullen mit 20, 100, 200 und 400 A.-E. 6fach zu 100 A.-E. - AIt-TuberkuIin Koch, in 
Schachteln mit 5 Ampullen zu 5 ccm der 10 proz. Losung. - Ophthalmo-TuberkuIin, in Flasch
chen zu 1 und 5 ccm. 

Yatren-Vaccinen: (Yatren siehe Bd. I S.1564). Rinder -Abortus -Yatren - Vaccin. 
Flaschen zu 50, 100, 250 und 500 ccm. - Yatren-Vaccin gegen die Sterilitat der 
Rinder. Flaschen zu 50, 100, 250 und 500 ccm. - Stuten-Abortus-Yatren-Vaccin. In Fla
schen zu 10, 50, 100, 250 und 500 ccm. - Yatren-Vaccin gegen die Sterilitat der Stuten. In 
Flaschen zu 10, 50, 100 und 250 ccm. - Yatren-Vaccin gegen die infektiose EuterentzUn
dung der Schafe. In Flaschen zu 50, 100,250,500 und 1000 ccm. - Yatren-Vaccin gegen die 
Streptokokkenmastitis der Rinder. In Flaschen zu 25 und 100 ccm. - Yatren-Vaccinen 
gegen die Krankheiten der Jungtiere. - Druse-Yatren-Vaccin. In Flaschen zu 10, 25, 50, 100 
und 250 ccm. - Fohlenlahme-Yatren-Vaccin. In Flaschen zu 10, 25, 50, 100 und 250 ccm. -

Jmpfstoffe zur Behandlung der FohlenIahme nach atiologischen Gesichtspunkten: 
Yatren-Vaccin gegen die Paratyphus-Fohlenlahme. In Flaschen zu 20 ccm. Pyosepticum
Serum. In Flaschen zu 100 ccm. Streptokokken-Yatren-Vaccin. In Flaschen zu 20 ccm. 
Streptokokken-Antiserum. In Flaschen zu 100 ccm. - Yatren-Vaccin gegen die infektiOse 
Pneumonie der Lammer (Diplokokkenseuche, Schafrotz). In Flaschen zu 50, 100, 250, 
500 und 1000 ccm. - Yatren-Vaccin gegen die Begleitinfektionen der Hundestaupe. In 
Flaschen zu 5, 10, 20 und 50 ccm. - Staphylo-Yatren. In Flaschen zu 25 ccm. - Yatren
Vaccin E. 104. In Flaschen zu 10, 25, 50 und 100 ccm. 
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SERUMINSTITUT BRAM in Oelzschau bei Leipzig. 
Milzbrandserum. Rotlaufserum. Schweineseucheserum. Schweinepestserum. Serum 

gegen die septische Pleuropneumonie der Jungtiere. Fohlen- und Kalberlahmeserum. 
Druseserum. Starrkrampfserum. Gefliigelcholeraserum. Hundestaupeserum. 

Milzbrand-Serovaccine. Keimfreier Rauschbrandimpfstoff. Milzbrandkultur. Rot
laufkultur. Vaccine gegen die septische Pleuropneumonie der Jungtiere. Rinderabortus
Vaccine. Rinderabortus-Kultur. Rinderabortus-Impfstoff. Stutenabortus-Vaccine. Stu
tenabortus-Kultur. Stutenabortus -Impfstoff. 

Sera. und Vaccinen in Flaschen zu 10, 20, 50, 100, 250, 500 und 1000 ccm. Kul
turen in .Ampullen zu 5, 10, 20 und 50 ccm. 

PHARMAZEUTISCHES INSTITUT L. W. GANS .A.-G., Oberursel (Taunus). 
Polyvalentes Schweineseuche-Serum nach WASSERMANN u. OSTERTAG. Polyvalenter, 

keimfreier Schweineseuche-Bacillen-Extrakt zwecks Verlangerung der polyvalenten Serum
Immunitat. Heil-Lymphe bei Schweineseuche. Suipestifer-Serum gegen Mischinfektion von 
Schweinepest mit Paratyphus. Serum gegen Maul- und Klauenseuche. Ferkeltyphus-Vaccine 
nach !'FEILER. Rotlauf-Serum. Rotlauf-Homolog-Serum. Rotlauf-Kulturen. Rotlauf
Bacillen-Extrakt. Polyvalentes Serum gegen die septische Pneumonie der Kalber, Lam
mer und Fohlen. Polyvalenter, keimfreier Extrakt aus Bacillen der septischen Pneumonie 
zwecks Verlangerung der polyvalenten Serum-Immunitat. Heil-Lymphe bei septischer Pneu
monie der Kalber, Lammer und Fohlen. Multivalentes Serum gegen Lahme der Jungtiere. 
Polyvalentes Serum gegen die Ruhr der Kalber und Liimmer. Polyvalenter, keimfreier 
Ruhr-Bacillen-Extrakt zum Immunisieren der tragenden Kiihe und Schafe. Polyvalentes 
Paratyphus-Serum. Polyvalentes Gefliigelcholera-Serum. Gefliigel-Cholera-Vaccine. 
Hundestaupe-Serum. Hundestaupe-Vaccine. Polyvalentes Druse-Serum. Polyvalenter, 
keimfreier Druse-Bacillen-Extrakt. Polyvalente Druse-Vaccine. Brustseuche-Strepto
kokken-Serum. Polyvalentes Streptokokken-Serum. Polyvalente Streptokokken-Vaccine. 
Milzbrand-Serum. Milzbrand-Kulturen. Petechialfieber-Serum. Colpitis-Vaccine (bei an
steckendem Scheidenkatarrh). .Aborloform (bei seuchenhaftem Verwerfen). .Abortus-Serum • 
.Abortus-Bang-Kulturen. Paraborloform (bei seuchenhaftem Verfohlen). Parabortus-Serum. 
Parabortus-Kulturen. Tetanus-Antitoxin, fliissig, 4fach. Rauschbrand-Impfstoffe, Em
physarcol Foth, Type .A u. F. Fothsche keimfreie Kulturfiltrate zur Rauschbrand-Im
munisierung. Tuberkulinum Kochi, konzentriert und in Losungen. Bovotuberkulol "Land
mann" zur Ophthalmoreaktion. - Tuberkulol "Landmann" zur Heilimpfung, konzentriert 
und in Verdiinnungen. Malleinum siccum FOTH. Diagnostikum fiir Rotz der Pferde, auch in 
gebrauchsfertigen, haltbaren Losungen. 
FARBWERKE VORM. MEISTER, LUCIUS U. BRtlNING, Hiichst a. M . 

.Aggrecolin, Kalberruhr-Semm HOCHST, ist Blutserum von Rindern, die mit Kalberruhr
bacillen (Colibacillen) immuniaiert sind. In Flaschen zu 10, 20, 50, 100, 500 und 1000 ccm. Es 
wird ala Schutz- und Heilmittel bei del' Ruhr junger Tiere (Kalber, Fohlen, Lammer) angewandt. 

Kalbermhr-Vaccine HOCHST wird aua Reinkulturen des Bacterium Coli commune her
gestellt und wird fiir sich oder zusammen mit Kalberruhrserum zur Immunisierung gesunder 
Tiere verwendet. In Ampullen zu 5, 10, 25 und 50 ccm. 

Astibulin, Fohlenlahme-Serum HOCHST, ist Blutserum von Pferden, die mit den bei der 
Fohlenlii.hme auftretenden Bakterien (Streptokokken, Bact. pyosepticum viscosum equi, Bact. 
paratyphi equi, Bact. coli) immunisiert sind. In Flaschen zu 5, 10, 25 und 50 ccm. Es wirkt als 
Schutz- und Heilmittel. 

AuEer dem polyvalenten Astibulin werden auch 4 monovalente Aatibuline hergestellt. 
Astibulin C gegen Coli-Fohlenlahme. Astibulin P T gegen Paratyphus-equi-Infektion. Astibulin 
S T gegen Streptokokken-Fohlenlahme. Astibulin P V gegen Pyosepticum-Infektion. 

Astibulin-Vaccine, Fohlenlahmevaccine HOCHST, dient zur Schutzimpfung der Mutter
tiere und zur Heilimpfung der Fohlen bei chronischer Fohlenlahme. In Ampullen zu 5 und 
10 ccm. 

Esurdin, Druseserum HOCHST, dient zur Heilung der Druse und des Morbus maculosus 
{Petechialfieber) der Pferde. 

Druse-Vaccine HOCHST enthalt sensibilisierte Drusekokken. In Ampullen zu 5, 10, 30 
und 50 ccm. Sie wird zur Verhiitung der Druse verwendet. Die Ampullen sind vor dem Offnen 
so lange zu schiitteln, bis der Inhalt gleichmaEig emulsionsartig ist. 

Galloserin, Gefliigelcholera-Semm HOCHST, staatlich gepriift, ist Blutserum von Tieren, 
die mit dem Erreger der Gefliigelcholera immunisiert sind. Zur Schutz- und Heilimpfung. In 
Flaschen zu 10, 50, 100, 500 und 1000 ccm. 

Gefliigelcholera-Vaccine wird nur zur Schutzimpfung in seuchefreien Gefliigelbestanden 
verwendet. In Ampullen zu 1, 5 und 10 ccm. 
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Pneumocolin ist ein Mischserum gegen die Mischinfektion mit septischer Pneumonie und 
Kii.lberruhr. Es dient zur Schutz. und Heilimpfung. In Flaschen zu 10, 20, 50, 100, 500 und 
1000 ccm. 

Pneumocolin-Yaccine ist eine Mischvaccine, die zusammen mit dem Serum zur Schutz· 
impfung dient. In Ampullen ~ 5, 10, 20 und 50 ccm. 

Pneumoserin ist Blutserum von Rindern, die mit Reinkulturen des Bacillus bipolaris sep· 
ticus immunisiert sind. In Flaschen zu 10, 20, 50, 100, 500 und 1000 ccm. Es dient zur Schutz· 
und Heilimpfung bei der septischen Pneumonie (Kii.lberpneumonie). 

Pneumonie-Yaccine HOCHST ist eine Vaccine aus Reinkulturen des Bacillus bipolaris 
septicus. In Ampullen zu 5, 10, 25 und 50 ccm. 

Suiferin ist ein antitoxisches und antibakterielles Serum zur Bekampfung der bei pest. 
kranken Schweinen fast regelmaBig vorhandenen Sekundar·Infektion mit dem Bacillus suipestifer. 
Es wird als Heilmittel bei akuter und hauptsachlich bei chronischer Schweinepest verwendet. In 
Flaschen zu 10, 50, 100, 500 und 1000 ccm. 

Suisepsin, Schweineseuche-Serum HOCHST, provisorisch staatlich gepriift (vgl. S. 703), 
ist Blutserum von Tieren, die mit dem Erreger der reinen Schweineseuche, Bacillus suisepticus, 
immunisiert sind. Es wirkt aIs Schutz· und Heilmittel. In Flaschen zu 10, 50, 100, 500 und 
1000 ccm. 

Suiseptiferin ist eine bivalente Vaccine, die bei Mischerkrankungen an Schweinepest und 
Schweineseuche verwendet wird. 

Suisepticus-Yaccine, Schweineseuche-Yaccine HOCHST, dient zugleich mit dem Serum 
zur Schutzimpfung. In Ampullen zu 5, 10, 25 und 50 ccm. 

Susserin, Schweinerotlauf-Serum HOCHST, dient als Heilmittel und zusammen mit leben· 
den Rotlaufkulturen zur Schutzimpfung gegen den Rotlauf der Schweine. Susserin in Flaschen 
zu 10, 50, 100, 200, 250, 500 und 1000 ccm. Rotlaufkulturen in Ampullen zu 10, 15, 30 und 
50 ccm. Letztere sind 6 Monate haltbar, sie diirfen nur an Tierarzte abgegeben werden. 

Tetanus-Antitoxin siehe S.707. 

SERUM-LABORATORIUM RUETE-ENOCH, Hamburg. 
Rotlauf-Serum, staatlich gepriift, R,·E. Schweineseuchen-Serum, Euman. Schweine

pest-Serum R.-E. Influenza-Serum (geeen Influenza der Schweine) R,.E. Milzbrand-Semm 
R.-E. Kiilberpneumonie-Serum R.-E. Kiilberruhr-Serum R.-E. Dmse-Serum R.-E. 
Hundestaupe-Serum R.-E. Rauschbrand-Impfstoff R.-E. fiir Schweine. Rotlaufbazillen
Extrakt R.-E. fiir Schweine. Ruhrbazillen-Extrakt R.-E. fiir Tiere. 

SX.CHSISCHES SERUMWERK, Dresden. 
Heillymphe gegen septische Pneumonie der Kiilber und Lammer. FlaschllU zu 10 cern 

fiir Kalber, zu 7,5 ccm fiir Lammer. - Milzbrand-Serum zur Sehutzimpfung naeh SOBERNHEIM. 
Flaschen zu 5 ccm fiir Rinder, zu 4 ccm fiir Schafe. - Rauschbrand-Serum zur Schutz. und 
Heilimpfung. Flaschen zu 10, 20 und 100 ccm. - Rotlauf-Serum, staatlich gepriift, in Flaschen 
bis zu 1000 ccm. - Pyoberescin, Mittel gegen den ansteckenden Scheidenkatarrh der Kiihe. In 
Flasehen zu 50 ccm. 50 ccm mit 6-81 Wasser verdiinnt zu Spiilungen. - Suptol BUROW 
(SACHS. SERUMWERK, Dresden und E. MERCK, Darmstadt), Impfstoff gegen die Schweine· 
seuche. In Flaschen zu 5 ccm. - Tuberkulosan BUROW, Impfstoff zur Behandlung der Tuber. 
kulose der Rinder. In Flaschen zu 10 ecm fiir Rinder, zu 7,5 ccm fiir Kii.lber. 

BAKTERIOLOGISCHES U. SERUMINSTITUT DR. SCHREIBER, Landsberg a. d. W. 
Abortin, Abortus.Impfstoff fiir Kiihe. Abortus-Kulturen,lebend. Coliserum gegen 

Kii.lber., Lammer· und Ferkelruhr. Colivaccine fiir Schweine gegen Ferkelruhr. Colivaccine 
fiir Gefliigel. Dmselymphe, Equisal. Eugalaktan, sterile MilcheiweiBlosung, unspezi. 
fisch und spezifisch. - Impfstoffe gegen Fohlenliihme: I. Zur passiven Immunisierung. 
a) Streptokokkensemm fiir Pferde, b) Coliserum fiir Pferde, c) Yiscosum-Semm, d) Paraserum 
fiir Pferde. II. Zur aktiven Immunisierung der Stuten: a) Colivaccine fiir Pferde, 
b) Yiscosum-Yaccine. - Gefliigelcholera-Serum. Gelliigelcholera-Antigen. - Hiimosan. 
bovis, equi, ovis, Hamoglobin ersetzendes Mittel und Schwellenreizmittel, 5% ig, lO % ig und 
konz. - Hiihnertyphus-Yaccine. - Hundestaupe-Serum.-KiUberpneumonie-Semm. Schutz· 
serum und Heilserum. Mallein. - Milzbrandimpfstoffe I und II. - Lymphangitis-Extrakt 
bei Lymphangitis epizootica del' Pferde. - Parabortin gegen Abortus der Stuten. - Paratyphus
Serum bei Schweinepest und Paratypbus der Kalber. - Paratyphus-Yaccine gegen bacillare 
Schweinepest (Ferkeltyphus). - Petechialfieberserum nach Prof. Dr. JENSEN. - Schweinerot
laul-Semm, staatlich gepriift. - Rotlaufkulturen. - Salubrin, Scbutzimpfstoff fiir Kiihe gegen 
Ruhr und Pneumonie der Kii.lber. - Sarkovin, Rauschbrandimpfstoff fiir Rinder und 
Schafe. -Schafmastitis-Yaccine gegen die ansteckende Euterentziindung der Sehafe. -Schaf
pneumonie-Serum nach Prof. Dr. MIESSNER. - Schafpneumonie-Extrakt. - Schweineseuche
lmpfstoffe: a) Polyvalentes Schweineseuchen·Serum, b) Schweineseuchen·Vaccine zur Schutz. 
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impfung, c) Heillymphe gegen Schweineseuche in Verbindung mit polyvalentem Serum. - Strepto
kokken-Serum fiir Pferde und fiir Rinder. - Tetanus-Antitoxin. - Tuberkulose-Diagnostica: 
a) Subcutan-Tuberkulin, b) Ophthalmo-Tuberkulin, c) Tebavin zur Kehllappenprobe 
beim Gefliigel. - Katebin, gegen Tuberkulose des GefliigeIs. 
BAKTERIOLOGISCHES U. SERUM·INSTITUT DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMER K6NIGS· 
BERG I. PRo 

Scbweinerotlaulserum. Scbweinerotlaulkulturen, 3 Monate verwendbar. Scbweine
seucbesemm. Scbweineseucbevaccine. Gegen infektiven Abortus der Rinder: Abortusimpf· 
stoff A (Bakterienextrakt), 1 Jahr haltbar, Abortuslmpfstoff C (lebende Kulturen), 2 Wochen 
haltbar, Abortusimpfstoff D (abgetotete Kulturen), 3 Monate halt bar, Abortusimpfstolf D mit 
Yatrenzusatz, 3 Monate haltbar. Parepartin (Bakterienextrakt) gegen paratyphOsen Stuten
abortus. Pneumonieserum und Pneumonievaccine fiir Kiilber, Schafe und Ferkel. Paratypbus· 
semm und Paratypbusvaccine fiir Kiilber, Schafe, Ferkel und Gefliigel. Doppelsemm gegen 
Mischinfektion mit infekt. Pneumonie und Paratyphus der Kiilber und Ferkel. Collrubrserum 
fiir Kalber und Junggefliigel. CoIivaccine fiir Kalber und Junggefliigel. Enterosan, Impfstoff 
fiir Kiihe gegen die Ruhr der Kiilber (intrauterine Immunisierung wahrend der letzten Trachtigkeits
wochen). Paratypbus·CoIivaccine (Mischvaccine). Streptokokkenserum und Streptokokken
vaccine fiir Kiilber, Schafe, Liimmer, Fohlen und Ferkel. Dmsescbutzimpfstoff. Dmsebeil
semm. Foblenlabmesemm (Mischserum gegen Streptokokken-, Paratyphus- und Coliinfektion). 
Foblenlabmevaccine. Mastitisstreptokokkenvaccine gegen Euterentziindung infolge Strepto
kokkeninfektion. Gelliigeltuberkulosevaccine zur Schutz- und Heilimpfung. Coccidienserum 
fiir Junggefliigel. Hundestaupevaccine. "Stallspeziliscbe" Vaccine verschiedener Art, her
gestellt aus eingesandtem Material. Polyvalente Vaccine mit Yatrenzusatz. 

Weitere veterinarmedizinische Sera und Bakterienpraparate mit besonderen Be
zeichnungen. 

Antektrol (HUMANN und TEISLER, Dohna i. Sa.) ist ein Impfstoff gegen ansteckenden 
Abortus der Haustiere. 

Apbtbinin (CHEM. LABORATORIUM KORNER, Pritzwalk) ist ein Impfstoff gegen Maul
und Klauenseuche. 

Bovinia (Dr. KIRSTEIN, Berlin SW. 48, Wilhelmstr. 128) ist ein polyvalenter Impfstoff 
gegen Kalberruhr und Pneumonie. Zur Impfung tragender Kiihe vor dem Kalben. 

Bovol (CHEM. LABORAT .• Pritzwalk) ist ein Impfstoff gegen die Pneumonie der Kalber. 
Elytrosan und Elytrosan A (GESELLSCHAFT FUR SEUCHENBEKAMPFUNG, Frankfurt 

a. M.) sind Impfstoffe gegen den Scheidenkatarrh der Kiihe. Sie werden gewonnen aus Kulturen 
der beim Scheidenkatarrh der Kiihe auftretenden Bakterien. 

Empbysarcolum siccum FOTH ist ein Rauschbrandimpfstoff in trockener Form. Er be
stebt aus den Stoffwechselprodukten und EiweiBstoffen der Rauschbrandbacillen und enthalt 
auch lebende Rauschbrandsporen. In zwei Sorten, sehr krii.ftig A und schwiicher F. 

Mallein (BEHRINGWERKE, Marburg a. d. L., E. MERCK, Darmstadt, BAKTERIOL. INSTITUT 
Dr. SCHREIBER, Landsberg a. d. W.) ist ein aus Kulturen des Rotzbacillus gewonnener Impf
stoff, der die Stoffwechselprodukte der Bazillen und die aufgeschlossenen Bazillenleiber enthalt. 
Zur Diagnose der Rotzkrankheit der Pferde. 

Malleinum siccum ist nach besonderen Verfahren eingetrocknetes Mallein. Trockenes 
weiBes Pulver, loslich in Wasser. Unbegrenzt haltbar. - Anwendung. Wie das fliissige Mallein. 

Septicidin (ROTLAUFSERUM-GESELLSCHAFT, Berlin) ist Blutserum von Tieren, die gegen 
Rotlauf immunisiert wurden. Ee wird als Schutzserum (a) und aIs Heilserum ({3) verwendet. Bei 
Schweinen bis 50 kg werden 10 ccm, iiber 50 kg 20 ccm hinter den Ohren injiziert, nach 3-5 Tagen 
zu wiederholen. Auch gegen Gefliigelcholera, bei kleinerem Gefliigel 0,5 ccm, bei groBerem 1,0 ccm 
unter den Fliigeln oder im Nacken zu injizieren. 

Porcosan (Dr. REMY, Miinchen) ist ein Blutserum von Tieren, die gegen Rotlauf immuni
,iert wurden. Es wird als Schutzmittel (nicht Heilmittel) gegen Rotlauf der Schweine angewandt. 

Pbymatin (CHEM. FABR. HUMANN u. TEISLER, Dohna i. Sa.) ist ein Tuberkelbacillen
~xtrakt flir die Ophthalmoreaktion auf Tuberkulose der Rinder. Es enthalt keine fiir das Auge 
reizenden Stoffe. 

Diagnostische Sera und Bakterienpraparate. 
Typbus-Diagnosticum nach Prof. FICKER (E. MERCK, Darmstadt). 
Der serodiagnostische Nachweis einer Typhuserkrankung beruht auf der GRUBER-VIDALschen 

Reaktion, der Agglutination, die in einer Typhusbacillenaufschwemmung eintritt, wenn diese 
nit dem Blutserum eines Typhuskranken versetzt wird. Bei der GRUBER-VIDALschen Reaktion 
iVird die Agglutination an lebenden Typhusbacillen mikr08kopisch im hangenden Tropfen fest
~estellt. Nach dem Verfahren von FICKER kann die Agglutination makroskopisch an abgetoteten 
ryphusbacillen erkannt werden. Das Diagnosticum besteht aus einer besonders vorbehandelten, 
~bgetoteten Typhuskultur, der in einem Besteck eine entsprechende Menge physiologischer Koch-



730 Sera, Vaccinen und Bakterienpraparate. 

salzlosung, eine MeBpipette und eine Anzahl Spitzglii.l!chen mit Gestell sowie eine Gebrauchsanwei
sung beigegeben wird. Da bei schutzgeimpften Personen das Blutserum ebenfalls Agglutinine 
enthii.lt, ist bei diesen Personen die Agglutination kein Beweis fiir eine Typhuserkrankung. In 
diesen Fii.llen ist die Ziichtung der Bacillen aus dem Stuhl oder dem Blut ausschlaggebend (vgl. 
Typhusgalle). 

Zur gleichanigen Verwendung liefen die Firma E. MERCK, Darmstadt auch Paratyphus
diagnosticum A u. B, Colidiagnosticum, Ruhrdiagnosticum (SHIGA und FLEXNER) 
und Choleradiagnosticum. Die Diagnostica werden ohne Besteck abgegeben in Flaschen, 
die fiir 10-12 Untersuchungen ausreichen. 

Typhus-Gallerohren nach KAYSER-CONRADI (E. MERcK, Darmstadt), enthalten je 5 ccm 
sorgfii.ltig sterilisierte Rindergalle. Die Rohren sind zugeschmolzen oder mit einem Gummi
stopfen verschlossen. 

Anwendung. Zur bakteriellen Typhusdiagnose schon in den ersten Krankheitstagen. 
Man bringt in eine Gallerohre etwa 2,5 ccm des Blutes des Kranken, an beliebiger Korperstelle 
entnommen, mischt gut, lii.Bt das Gemisch etwa 14-20 Stunden im Brutschrank bei 370 stehen 
und untersucht es dann nach den iiblichen Verfahren auf Typhus- und Paratyphusbacillen. Auch 
wenn in dem Blut nur vereinzelte Keime enthalten waren, sind die Bakterien in der Kultur 
massenhaft vorhanden. 1st diese erste Kulturprobe steril, so liLBt man sie weiter 1-2 Tage im 
Brutschrank i1tehen und untersucht dann wieder. 

Fermentdiagnosticum (KALLE u. Co., Biebrich a. Rh.) ist eine Losung von Glycyl
tryptophan, iiberschichtet mit Toluol. Zur Diagnose des Magencarcinoms. Es dient zum chemi
Bohen Nachweis eines nur im carcinomatosen Mageninhalt vorkommenden Fermentes. 1m Gegen
satz zu Pepsin vermag dieses Ferment Glycyltryptophan zu spalten, wobei Tryptophan frei wird, 
das durch Farbenreaktionen nachgewiesen wird. 
Reagentien fiir den serologischen Luesnachweis (BEHRINGWERKE, Marburg a. d. L.). 

a) Extrakte fUr die Wassermann-Reaktion, staatlich gepriift: 1. Alkoholisches Lues
leberextrakt, 2. Alkohol. Rinderherzextrakt mit Cholesterinzusatz, 3. Alkohol. Menschen
herzextrakt mit Cholesterinzusatz, 4. Alkohol. Meerschweinchenherzextrakt. 

Ambozeptoren, staatlich gepriift, in Flaschen zu 1 und 5 ccm. 
b) Extrakte fUr die Ausflockungsreaktion nach SACHS-GEORGI. 1. Alkohol. Cholesterin

rinderherzextrakt, 2. Alkohol. Cholesterin -Menschenherzextrakt. 
c) Extrakte fiir die Triibungsreaktion nach DOLD. 1. Alkohol. Cholesterin-Rinder

herzextrakt, 2. Alkohol. Cholesterin -Menschenherzextrakt. 
d) Extrakt fiir die einfache Schnellreaktion nach BRUCK. Alkoholisches Menschen

herzextrakt. .AIle Extrakte werden in Flaschen zu 10, 20, 50, 100 und 500 ccm geliefert. 
Diagnostica des SERUMINSTITUTS BRAM in Olzschau bei Leipzig. 

Agglutinierende Sera, spezifisch fiir: Typhus, Paratyphus A u. B, Enterites GAERT
NER, Cholera, Ruhr (SHIGA-KRUSE), Ruhr (FLEXNER,) Ruhr (Y), Genickstarre, Malta. 
fie ber. In Glii.sern zu 1 ccm. 

Luesleberextrakt (Antigen) in Glasern zu 10, 20, 50 und 100 ccm. 
Hamolytischer Ambozeptor (Hammelblut) in Glasern zu 1 ccm. 
BaciIlenaufschwemmungen in Glasern zu 10 ccm. 

Serologische Reagentien der ADLER-ApOTHEKE in Hagen/Westf. 
AlkohoIisches Pferdeherzextrakt fiir MEINICKES dritte Syphilis-Flockungsreaktion: D. M. 

Alkoholisches Tolubalsamextrakt fiir MEINICKES Triibungsreaktion: M. T. R. und MEINICKES 
Mikroreaktion auf Syphilis. Die von Dr. MEINICKE personlich gepriiften Extrakte werden in 
Flaschen zu 10, 20, 50, 100, 200 und 500 ccm geliefen. 
Serologische Reagentien des PHARMAZEUTISCHEN INSTITUTS L. W. GANS, Oberursel 
(Taunus). 

Reagentien zum WASSERMANN schen Syphilisnachweis: 
Alkoholisches Leberextrakt (Antigen) und Alkohol. Rinderherzextrakt, in Flaschen 

zu 1, 5, 10, 25, 50 und 100 ccm. 
Cholesterin-Rinderherzextrakt nach SACHS-GEORGI, in Flaschen zu I, 5, 10, 25, 50 und 

100 ccm. 
Hiimolytischer Ambozeptor, fliissig, unbegrenzt haltbar, in Flaschen zu 1, 5 und 10 ccm. 
Trocken-Komplement GANS, unbegrenzt haltbar, ergibt durch einfaches Auflosen in 

destilliertem Wasser fliissiges Komplement: In Glii.sern zu 1,0, 0,5, 0,25 und 0,1 g. 
Hammelblutkorperchen-Aufschwemmung 5 Ofoig, gebrauchsfertig, bei kiihler Tem

peratur bis 10 Tage haltbar. In FliLschchen zu 7 und 20 ccm. 
Syphilitisches Standardsemm, sicher positiv (+) und sicher negativ (-). In Rohrchen 

zu 0,4 ccm etwa 8 Tage haltbar. 
Kochsalztabletten zu 0,85 g. 
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Agglutinierende Sera, zur Diagnose von: Typhus, Cholera, Paratyphus A, Paratyphus B, 
Ruhr (KRUSE-SHIGA), Ruhr (FLEXNER), Ruhr (Y). 

Prizipitierende Sera, zum Nachweis von: Menschen-, Pferde, Schweine-, Ziegen-, 
Runde-, Ha.mmel-, Hiihnerblut und EiweiB, Milzbrand, Rotlauf. 

Diagnostica fiir Infektionskrankheiten: Typhus, Cholera, Paratyphus A, Paratyphus B, 
Ruhr polyvalent, Ruhr (SHIGA-KRUSE), RUhr (FLEXNER), RUhr (Y), Meningokokken, Gono. 
kokken, Maltafieber, GXRTNER-Infektion. 

Ozime nach Prof. Dr. P. HIRSCH, Jena (L. W. GANS, Oberursel) sind Organ- und Bak
terienpulver zur Ermittlung von Krankheiten durch Untersuchung auf Abwehrfermente mittels 
der interferometrischen Untersuchung nach HIRSCH, Gruppe A. Normale Organe, Gruppe B. 
Pathologische Organe und Bakterienpulver, Gruppe C. Hypophyse, Epiphyse, 
Gruppe D. Epithelk6rper. Alie in Ampullen zu 0,005 g. Bei Bestellung ist das gewiinschte 
Organ anzugeben, z. B. Leberozim. 
Serologische Reagentien des SXCHSISCHEN SERUMWERKES, Dresden. 

Agglutinierende Sera: Typhus, Paratyphus A u. B· Cholera, Genickstarre, Dysenterie 
(FLEXNER,) Dysenterie (SmGA·KRuSE), Dysenterie (Y), Pest, Coli, Aertryck, Maltafieber. 
Fliissig in Glaseru zu 1 ccm, trocken in Glasern zu 0,1 g. 

Pricipitierende Sera nach UHLENHUT zum Nachweis von Menschen., Pferde·, Rinder., 
Schweine- und Ziegenblut. In Glii.seru zu 1 ccm. 

Fleckfieberdiagnosticum WEIL-FELIX, nach Dr. FR. SCHIFF. In Ampullen zu 1 ccm. 
Reagentien fiir die Wassermann-Reaktion: 
Alkoholisches Lues-Leberextrakt (Antigen). In Ampullen zu 1 ccm. 
Himolytisches Serum (Ambozeptor) fiir Hammelblut und fiir Rinderblut. Fliissig in 

Ampullen zu 1 ccm, trocken zu 0,1 g. 
Luetin nach BUSSON (SERUMLABORATORIUM RUETE-ENOCH, Hamburg) ist ein Diagnosti

(lum auf tertiare Lues. In Ampullen zu 0,5 ccm, Flaschen zu 2 und 5 ccm. 
Haemotest (SERUMLABORATORIUM RUETE-ENOCH, Hamburg) dient zur Bestimmung der 

Blutgruppe nach Moss. 

Fachausdriicke aus der I mmunitatslehre. 
Agglutinine (GRUBER und DURHAM) sind im Blutserum immuner oder mit Bakterien vor

behandelter Tiere auftretende Stoffe, die die Eigenschaft haben, Bakterien zusammenzuballen. 
Auf der spezifischen Einstellung dieser Stoffe auf die ursachlichen Erreger beruht die GRUBER
VIDALSche Reaktion (s. S. 729). 

Aggressine (BAIL, KRUSE) sind Angriffsstoffe, die aus den Leibessaften von Bakterien ge
wonnen werden konnen und die die Aufgabe haben, die Abwehrkrafte des Korpers (Alexine) 
zu neutralisieren. Sie sind nicht identisch mit den Aligemeingiften der Bakterien, auf die der 
Korper mit der Bildung von Antitoxinen antwortet. 

Aktive Immunisierung (EHRLICH), Schutzimpfung mit lebenden abgeschwachten oder 
abgetoteten Bakterien, wobei die Schutzstoffe von den Zellen aktiv produziert werden sollen. 

Alexine, A bwehrstoffe (Bakteriolysine), sind eiweiBartige Korper des Blutserums, 
bestehend aus Komplement und Ambozeptor und sind den Enzymen nahe verwandt. Der 
Ausdruck Alexin wird auch als synonym fiir Komplement und fiir die Gesamtheit der Abwehr
krafte des Organismus verwendet. 

Allergie(voN PIRQUET) oder E n tz iind ungs berei tsc h a.ft ist veranderte Reaktionsfahigkeit 
der Zellen gegeniiber eingedrungenen Krankheitserregern oder deren Giften. Nahe verwandt 
mit der Anaphylaxie. Man kann auch von einer spezifisch erhohten Reflexerregbarkeit des Ge· 
faBnervensystems gegeniiber Reinfektion mit infektiosem Virus sprechen. 

Ambozeptor (EHRLICH). Nach wiederholter Einverleibung von Bakterien oder Blutzellen 
gewinnt das Blutserum die Eigenschaft, die betreffenden Bakterien oder Blutkorperchen aufzu· 
Msen (Bakteriolysine, Hamolysine). Wird ein 80lches Serum auf 560 erhitzt, so verliert 
es seine Wirkung, es wird inaktiviert. Setzt man frisches Serum eines normalen Tieres hinzu, 
so tritt wieder Auflosung ein (Reaktivierung). Es wirken also zwei Substanzen neben und mit
einander. Das nicht-spezifische, durch Erwarmen leicht zerstorbare (thermolabile) Komple
ment, daa in jedem normalen Serum enthalten iat, und der spezifische gegen Erwarmen wider· 
standsfahige (thermostabile) Immunkorper oder Ambozeptor. Nach der EHRLICHSchen Seiten· 
kettentheorie hat der Ambozeptor zwei bindende (haptophore) Gruppen, von denen die eine, 
die cytophile, an das Bakterium oder das Blutkorperchen angreift, die andere, die komple
mentophile, sich mit dem Komplement verhindet. Dieses hat nicht direkt auflosende Wir
kung; sondern erst durch die Vermittelung des Ambozeptora. Synonyme: Immunkorper, 
Praparator (GRUBER), Fixateur (METSCHNIKOFF). 

Anaphylaxie ist der Zustand von 'Oherempfindlichkeit gegeniiher eiweiBartigen Antigenen, 
der durch Einspritzung von EiweiBkorpern in die Blutbahn erzeugt wird. Die Ursache der Ana
phylaxie ist bisher unbekannt. Vielleicht handelt es sich um die Bildung giftiger EiweiBabbau· 
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produkte bei der Bindung zwischen anaphylaktischem Immunkorper und Antigen, oder das Blut
serum gewinnt durch die Einspritzung eines kolloiden Korpers (Bakterien, EiweiBstoffe) giftige 
Eigenschaften, die erst bei erneuter Einspritzung in Wirkung treten. 

Anaphylaxine sind Stoffe, die beim Zusammentreffen mit Antigenen bei empfindlichen 
Tieren ein Gift, das Anaphylotoxin erzeugen, das den sog. anaphylaktischen Chok hervorruft. 

Angriffsstoffe siehe Aggressine. 
Anti-Endotoxine sind Gegengifte, die gegen die giftige Leibessubstanz der Bakterien im 

menschlichen Kiirper gebildet werden (siehe auch Bakteriolysine). Sie sind lange nicht so wirk· 
sam wie die Antitoxine und finden sich nur in geringen Mengen im antitoxischen Serum. 

Antiagglutinine sind bei Vorbehandlung von Tieren mit agglutininhaltigen Fhissigkeiten 
gebildete Stoffe, welche die Agglutinationswirkung eines Serums aufheben. 

Antigene sind Antikiirper erzeugende Stoffe, welche die zur Immunisierung dienenden 
Substanzen entweder in sich enthalten oder selbst darstellen. Durch ihre Einverleibung wird im 
Kiirper die Bildung der Antikiirper ausgeliist. Beim Zusammentreffen von Antigen und Anti 
kiirper wird das Komplement gebunden, falls es sich um aufeinander eingestellte Kiirper handelt. 
Antigen kiinnen alie eiweiBartigen Fremdstoffe sein, sowohl Zellen selbst wie auch Zellprodukte, 
Tier- und Pflanzengifte. 

Antikorper (Antistoffe) sind die im Kiirper als Reaktionsprodukt gegen die verschiedenen 
einverleibten Antigene gebildeten spezifischen Stoffe (Antitoxine, Hamolysine, Cyto
toxine, ferner Antikomplemente u. a. m.). Sie entsprechen den freien Rezeptoren der 
EHRLICHschen Theorie. 

Antitoxine (v. BEHRING) sind nach Einverleibung von Toxinen im Kiirper gebildete spe
zifische Reaktionsprodukte (Diphtherie-, Tetanusserum). Durch das Antitoxin wird das betreffende 
Toxin neutralisiert, es wird aber nicht zerstiirt, sondern geht eine ungiftige, fiir den Kiirper in
differente Verbindung mit dem Antitoxin ein. Nach ElIRLICHB Theorie Immunkiirper I. Ord· 
nung. 

Antitoxisches Serum enthalt reichlich abgestoBene Seitenketten, welche die Toxine binden 
sollen. Wichtige antitoxische Sera sind das Diphtherie- und das Tetanusserum. 

Autolysate. Durch mehrtagige oder -wiichige Digestion der Bakterien gewonnene Bakterien. 
extrakte, die als Impfstoffe (z. B. Choleravibrionen), ala Schutzmittel (Pyocyanase); neuer· 
dings auch als Heilmittel verwendet werden. 

Bakteriiimie. Vorkommen von Bakterien im kreisenden Blut ohne Ansiedlung an bestimm
ter Stelle. 

Bakterien-Priizipitine siehe Prazipitine. 
Bakteriolysine (R. PFEIFFER) sind im Blute von Menschen und Tieren sich bildende Stoffe, 

welche die Eigenschaft haben, Bakterien zum kornigen Zerfall zu bringen und aufzuliisen. Sie 
entsprechen den Hamolysinen und besitzen einen verwickelten Bau, weil sie aus Komplement 
und Ambozeptor bestehen. Nach der EHRLICHschen Theorie sind sie Ambozeptoren, weil sie 
sich einerseits mit den Bakterien, andererseits mit dem Komplement verbinden, entsprechend 
den Immunkiirpern III. Ordnung. 

Bakteriophagen. D'HERELLE hat nachgewiesen, daB das keimfreie Filtrat von Dysenterie. 
stiihlen, die durch Chamberlandkerzen filtriert wurden, Dysenteriebacillenaufschwemmung ab
tiitet; die triibe Fliissigkeit klart sich. Diese abtiitende Eigenschaft kann belie big auf neue Auf
schwemmungen iibertragen werden; dieses D'HERELLEsche Phanomen erklart man entweder durch 
die Annahme kleinster Lebewesen (Bakteriophagen), welche die Bakterien aufliisen, oder durch 
Fermentwirkung. 

Bakteriotropine (NEUFELD) entsprechen den Opsoninen nach WRIGHT; sie sind 1m· 
munkiirper, welche die Bakterien vorbereiten, damit sie von den Leukocyten aufgenommen wer· 
den kiinnen. 

Bakteriotrope Sera (NEUFELD und RIMPAU) sind Sera (Streptokokken-, Pneumokokken
serum), deren Hauptwirknng darin besteht, die Kokken zur Aufnahme durch Phagocyten vor· 
zubereiten; sie behalten bei Erwarmen auf 650 ihre Wirkung (siehe Opsonine). 

Cytase (METSCHNIKOFF), von den Leukocyten gebildete bakterizide Stoffe. Syn. Leukine. 
Cytolysine, Cytotoxine, sind Stoffe, die im Kiir) er nach Einverleibung von fremden 

Zellen der verschiedensten Art gebildet werden. Die Cytolysine wirken spezifisch, d. h. nur auf 
die zur Vorbehandlung dienenden Stoffe einer gleichen Tierart. Sie bestehen wie die Bakterio· 
und Hitmolysine aus zwei Komponenten: dem Komplement und dem Ambozeptor. 

EiweiB-Priizipitine siehe Prazipitine. 
Ektotoxine (Absonderungsgifte) sind Stoffe, welche sowohl im Organismus wie auch in 

Kulturen von den Bakterien als Stoffwechselprodukte abgesondert werden. Sie sind meist nicht 
hitzebestitndig, wirken erst nach mehr oder minder langer Inkubationszeit und erzeugen die Anti· 
toxine. 

Endotoxine sind in der Leibesaubstanz der Bakterien enthaltene Giftstoffe, die gegen 
Erhitzen unempfindlich sind, keine echten Antitoxine bilden und im Tierkiirper nur Entziiudung 
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mit Fieber und Temperaturabfall erzeugen. Sie bilden die sog. Anti-Endotoxine, die nach PFEIFFEB 
mit den Bakteriolysinen identisoh sind. 

Fixateur (METSCHNIKOFF) ist = 1mmunkarper, Ambozeptor. Nach METSCHNIKOFlf 
fixiert sich der 1mmunkarper der bakterio\ytischen Sera auf den Bakterien, wodurch diese leichter 
zur Auflasung gelangen. 

Gruppen-Agglutination. Wirkung des 1mmunserums mcht nur auf die homologen Bak. 
terien, sondern auch auf nahe verwandte Bakterlenarten . 

.Hibnagglutinine siehe Hamolysine. 
Himolyse. Austritt des Hii.moglobins aUB dem Stroma der loten Blutk6rperchen und Auf. 

100ung dieser. Eine Hii.molyse gibt sich durch das Durchsichtlgwerden einer Blutk6rperchen. 
AufBchwemmung zu erkennen; an Stelle der Deckfarbe tritt Lackfarbe auf. Durch daB Auftreten 
oder Ausbleiben einer Hamolyse wird bei der sog. WASSEBMANN-NEISSER-BRUCKSChen Reaktion 
das Verhalten des Komplements sichtbar gemacht. Luetisohes Serum plus Antigen (alkoholische 
Lipoidlasung) bindet d808 Komplement; daher keine Auflasung der rotan Blutkarperchen. Die 
Blutl6eung bleibt deckfarben. 

Himolysine (EHRLICH und MORGENROTH). Das Serum von Tieren (A), denen wiederholt 
Blut einer anderen Tierart (B) injiziert wird, hat die spezifische Eigenschaft, Blutkarperchen der 
Tiere B zu lasen (Heterolysine). AuBerdem tritt auch ZusammenbaIlung der Blutkarperchen 
ein (Hil.magglutinine). Die Hii.molysine bestehen wie die Bakteriolysine aus Komplement und 
Ambozeptor. Durch Einspritzung von Blutkarperchen derselben Spezies, also z. B. von Zlegenblut. 
karperchen bei Ziegen, erhii.lt man 1Bolysine. 

Durch Einspritzung von hil.molytischem Serum bei einem anderen Tiere treten Anti· 
hii.molysine auf, welche die hii.molytische Wirkung aufheben. Nach der Zusammensetzung 
der Hamolysine bestehen diese Antihil.molysine aus dem Antikomplement (Antialexin) und dem 
Antiambozeptor. 

Haptine (EHRLICH). Sammelname fiir die verschiedenartigen Karper, welche sich mit 
den Seitenketten (s. d.) der Zelle verbinden. 

Haptophore Gruppe (EHRLICH). Bindende Gruppen der Haptine und Zellen. Ein Toxin 
z. B. hat eine haptophore und eine toxophore Gruppe; durch die erstere wird das Gift an die 
Zelle gebunden, wenn die h. G. des Toxins eine passende h. G. in einer Zelle findet, dann erst 
tritt die toxophore Gruppe in Til.tigkeit :und lOst die eigentliche Giftwirkung aus (s. Seitenketten). 

Immunitllt iet die Widerstandskraft gegeniiber Infektion mit aggressiven Kleinlebewesen. 
Man unterscheidet: erworbene und angeborene lokale und allgemeine 1mmunitii.t. Die 1mmunitat 
ist das Endprodnkt einer 1mmunisierung, sei es durch eine iiberstandene Infektion, sei es durch 
eine Schutzimpfung, die eine aktive und passive sein kann. Es gibt eine 1mmunitii.t gegen Gifte 
wie auch gegen die Kleinlebewesen selbBt. 

Immunisierungseinheit, abgekiirzt: L-E. MaB zur Bewertung des Diphtlrerieserums und 
anderer Serumarten; beim Diphtherieserum diejenige Menge, die eine fiir 100 Meerschweinchen tad· 
liche Toxinmenge unschil.dlich macht (s. Normaiserum). 

Immunk6rper. Thermostabiler Bestandteil der Bakteriolysine und Hii.molysine (s. Am. 
bozeptor). 1m weiteren Sinne aIle im Organismus vorliandenen Abwehrkrli.fte. 

Immunopsonine (WRIGHT), identisch mit den Bakteriotropinen, Stoffe, die die Bakterien 
zur Aufnahme in die Lenkocyten geeignet machen. 

Immunserum. Durch Injektion der verschiedensten Antigene (s. d.) gewonnenes Serum, 
das spezifisch (bakteriolytisch antitoxisch usw.) auf die betreffenden Antigene wirkt und die 
1mmunkarper enthii.lt. 

Inaktivierung eines Serums. Durch Erwii.rmen auf 56° wird die lytische Kraft eines Serums 
aufgehoben infolge Zerstarung des thermolabilen Komplementes; durch Zusatz von frischem, 
normalem komplementlraltigen Serum wird die Wirkung wieder hergestellt, das Serum wird 
reaktiviert (s. Ambozeptor). 

Inlectiositlit. Die Fihigkeit der Bakterien, im menschlichen oder tierischen Karper zu 
haften und sich hier zu vermehren (siehe auch Virulenz). 

Isolysine s. Hil.molysine. 
Koagullne s. Prii.zipitine. 
Komplement (EHRLICH) (siehe auoh Alexin). Thermolabiler BestandteU des bakterioly. 

tischen und hil.molytischen Serums, der die eigentIiche abtotende und aufliisende Wirkung ausiibt. 
Nach EHRLICH hat das Komplement eine haptophore und eine zymophore Gruppe, welche die 
Tra.gerin der lytischen Wirkung ist. Beim Erwii.rmen geht diese Gruppe zugrunde, wil.hrend die 
haptophore Gruppe erhalten bleibt. Diesa inaktivierten Komplemente, die wohl noch die Fii.hig· 
keit der Bindung, aber keine auflasende Kraft besitzen, heiBen Komplementoide. Durch In
jektion von Komplement, also normalem Serum, bei anderen Tieren erhii.lt man Antikomple. 
ment, das die Komplementwirkung aufhebt; auoh nach Injektion von Komplementoiden erhil.lt 
man Antikomplement. 

Komplementablenkung (NEISSER und WECHSBEBG). Bei Einverleibung groBer tiber. 
schiisse von Ambozeptoren (s. d.) im 1mmunserum werden die im normalen Karper vorhandenen 
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Komplemente (s. d.) verhindert, mit den Bakterien in Beriihrung zu treten, so daB kein Schutz. 
sondem sogar erhOhte Empfa.ngliohkeit besteht. 

Komplementbindung (Flxierungsreaktion) (BORDET, GENGOU und MORESCHI). Beim 
Zusammentreffen der Antikorper (Bakteriolysine, Himolysine, Prltzipitine u. a.) mit ihren Anti
genen (Bakterien, Blutkorperchen, EiweiBsubstanz) wird das Komplement gebunden. Man bnn 
also durch die Bindung des Komplements in einem Gemische der Bakterien und des betreffenden 
Immunserum oder von prii.zipitierendem Serum und prizipitabler Substanz (z. B. menschliches 
EiweiB) auf die Anwesenheit des Antikorpers schlieBen. Die Bindung des Komplements wird 
duroh Zusatz von Blut und inaktiviertem himolytischem Serum festgestellt. Das Ausbleiben der 
Himolyse bedeutet die Bindung, also die Anwesenheit des Antikorpers in dem zu untersuchenden 
Serum; efntretende Himolyse zeigt an, daB Antikorper nicht oder nur in geringer Menge vor
handen sind. 

Komplementoid s. Komplement. 
Komplementopbile Gruppe (EHRLICH) s. Ambozeptor. 
L 0, L t (EHRLICH), Limes, Bezeichnung aus der PrUfungstechnik des Diphtherieserums. 
L 0: die Giftdosis, welche durch eine Immunisierungseinheit, I.·E. (s. d.), Heilserum genau 

neutralisiert wird, so daB das mit der Mischung gespritzte Tier vollkommen gesund bleibt. 
L t (tot): todlicher GiftiiberschuB, die Giftdosis, bei welcher trotz Zusatz von 1 I.·E. noch 

so viel Gift im "OberschuB ·vorhanden ist, daB Meerschweinchen am 4. Tage an der Vergiftung 
eingehen. 

Latenzzeit ist die Zeit, in der das Toxin an die Zelle gelangt. 
Leukine ist die Absonderung der weiBen vielkernigen Blutkorperchen, welche die Para

siten auBerhalb des Leukocyten zum Absterben bringen sollen. Sie sind gegen Temperatur bis 
70 0 unempfindlich, im Gegensatz zu den Alexinen. Sie ihneln in mancher Hinsicht den Enzymen 
und sind vielleicht mit den im menschlichen Serum nachweisba.ren, thermostabilen Stoffen identisch. 

Leukotoxin siehe CytotoxinE'. 
Leukozidin. Stoffwechselprodukt von Staphylokokken, welches lll.hmende Wirkung auf 

die Leukocyten ausiibt. 
Lysine siehe Bakteriolysine, Himolysine, Cytolysine. 
Multipartiale impfstoffe. Gemisch moglichst verschiedener Stiimme einer Bakterienart. 

da verschiedene Stiimme derselben Art in ihrem Bau und Rezeptorenapparat nicht vollkommen 
untereinander identisch sind. 

Multipartiales Serum (WASSERMANN). Gewonnen durch Injektion von multipartialem 
Impfstoff, z. B. Schweineseucheserum. 

Negative Pbase. Die bei der aktiven Immunisierung, z. B. der Typhusimpfung mit ab
getoteten Kulturen in den ersten Tagen nach der Einspritzung des Impfstoffes bis zum Eintritt. 
der Immunitit bestehende erhOhte Empfa.nglichkeit gegen Infektion. 

Normalgift (v. BEHRING). Toxinl6sung, die in 1 ccm 100 todliche Dosen enthii.lt. Di
phtherienormalgift = DTN1. 

Normalserum (v. BEHRING). Heilserum, von welchem 1 ccm imstande ist, 1 ccm des 
Normalgiftes (100 todliche Dosen) unschid1ich zu Machen. 

Opsonine (WRIGHT). Stoffe im normalen Serum, welche Bakterien geeignet Machen zur 
Aufnallme durch die Leukocyten (Phagocytose). Im Gegensatz zu den bakteriotropen Substanzen 
(s. d.) werden die O. durch Erwii.rmen auf 65° zerstort. Syn. Tropine, Lockstoffe. 

Opsoniscber Index (WRIGHT). Verhii.ltniszahl der opeonischen Wirkung des Serums eines 
Kranken zu der eines Gesunden, festgestellt durch Zusammenbringen der Bakterienart, welche 
die betr. Krankheit hervorruft, mit Leukocyten, die durch Waschen mit physiol. Kochsalzlosung 
von Serum befreit sind, und dem Serum des Kranken bzw. des Gesunden; Bestimmung der Zahl 
der von den Leukocyten aufgenommenen Bakterien; sind im Serum des Gesunden durchschnittlich. 
5, in dem des Kranken 4, so ist dessen ope. I. 4:5 = 0,8. 

OrganimmunitiLt ist die Widerstandskraft bestimmter Organe gegen das Eindringen von 
Krankheitserregem. 

Parasiten sind Kleinlebewesen mitAngrlffstoffen, die, in den Tierkorper eindringend, Krank
heiten erzeugen konnen. 

Partialantigene (MUCH). Aus dem Riickstand der durch Milchsii.ure aufgeschlossenen 
Tuberkelbacillen gewonnene Stoffe (EiweiB, Fette, Lipoide), welche jeder fiir sich antigene Wir
kung im Korper haben soll und die entsprechenden Antikorper erzeugt. 

Passive Immunisierung (EHRLICH) s. S. 701. 
PathogenitiLt ist die Fihigkeit der Bakterien, Krankheiten zu erzeugen. 
Pfeillerscbe Reaktion siehe Bakteriolysine. 
Pbagocyten (METSCHNIKOFF) sind FreBzellen, insbesondere Leukocyten, welche Bak

terien und andere Substanzen aufnehmen und verdauen. Ihre Wirkung steht im Zusammenhang 
mit der Wirkung der Opsonine. 

Plakine sind von den roten Blutplii.ttchen abgegebene biochemische Schutzstoffe zur Ab
wehr einer Infektion. 
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Protoplasmaaktivierung ist ein kiinatlich erzeugter Zustand dea Organismus, der durch 
parenterale Zufuhr von EiweiBatoffen oder Zellen hervorgerufen wird und in einer erhohten Reiz· 
barkeit des Gewebes besteht. Wahrscheinlich ist bei der aktiven Immunisierung und vielleicht 
auch bei der passiven neben der spezifischen Wirkung eine Aktivierung der Gewebszellen be· 
teiligt. Wir wissen, daB durch parenterale EiweiBzufuhr (z. B. Caseosan, Aeolan) ein Anstieg der 
Schutzkrii.fte (Immunkorper) bewirkt wird. 

Polyvalentes Serum, gewonnen durch Vermischung verachiedener Immunseren, die von 
verschiedenen Tierspezies geliefert wurden, wodurch die Wahrscheinlichkeit erhoht ist, daB die 
Ambozeptoren (s. d.) dea Immunaerums im Blute der Geimpften das passende Komplement (s. d.) 
finden und dadurch zur Wirkung kommen, 

Priiparator (GRUBER) = Immunkorper, Ambozeptor (a. d.), der thermostabile Anteil des 
bakterio· und hamolytiachen Seruma, der die Bakterien und Blutkorperchen fiir die Alexine zu· 
ga.nglich macht, prii.pariert. 

Priizipitine (R. KRAUS, BORDET und TCHISTOWITSCH). 1m Serum der mit Kulturfiltraten 
von Bakterien oder mit fremdartigen EiweiBsubatanzen (z. B. Blutserum, Milch) vorbehandelten 
Tiere auftretende spezifische Stoffe, Bakterienprazipitine, EiweiBprazipitine, welche diese Sub· 
atanzen aus einer Idaren Loaung in Form eines Prazipitatea niederachlagen. Praktisch verwendet 
zur forensischen Blut·EiweiBdifferenzierung (UHLENHUTH, WASSERMANN). Das dazu 
notwendige Serum wird von Pferden gewonnen, denen wiederholt menachliches Blutserum ein· 
gespritzt wurde; dieaes Pferdeserum gibt nur einen Niederschlag mit Aufachwemmungen von 
Menschenblut, dagegen nicht mit Aufachwemmungen des Blutes von einer anderen Tierart (von 
Mfen in geringem Grade). 

Durch Behandlung von Tieren mit prazipitierendem Serum entsteht ein AntipriLzipitin, 
das die Wirkung des priLzipitierenden Serums aufhebt. 

Priizipitoide. Inaktive Form der PriLzipitine, die durch ErwiLrmen auf 60 0 erhalten wird. 
Sie verbinden sich noch wie die Prazipitine mit der prazipitablen Su.stanz, dem Prazipitinogen. 
jedoch ohne daB die spezifiache Fallung eintritt, und verhindern sogar die Fallung durch zu
gesetztes aktives Prii.zipitin (EISENBERG). 

Pyiimie. Krankheitsstadium, in welchem die Krankheitserreger in der Blutbahn kreisend 
(Bakteriii.mie) metastatische Herde erzeugen. 

Reagine sind komplementbindende Antikorper, die in den verschiedenen Immunsera auf
treten. 

Rezeptoren (EHRLICH). Atomgruppen der Zellen, an die eine fremde, in den Korper ein
gefiihrte Gruppe (Toxin u. a.) angreift. EHRLICH unterscheidet 3 Arten von Rezeptoren. Die 
Rezeptoren erster und zweiter Ordnung werden als Unizeptoren, die der dritten Ordnung als 
Ambozeptoren bezeichnet. Die Rezeptoren erster Ordnung sind nur durch eine spezifische 
haptophore Gruppe ausgezeichnet; ihre Hauptvertreter sind die Antitoxine, die eben nur die 
Funktion haben, die Toxine durch deren Verankerung unwirksam zu machen. Die Rezeptoren 
zweiter Ordnung besitzen auBer einer haptophoren Gruppe noch eine spezifische (zymophore) 
Funktionsgruppe, mit der sie auf die gebundenen Substanzen (Bakterien, EiweiBstoffe) einwirken; 
zu ihnen gehoren die Agglutinine und die Prazipitine. Die inaktiven Formen, welche die zymo
phore Gruppe verloren haben (z. B. durch ErwiLrmen auf 65 0) heWen: Agglutinoide und PriLzi
pitoide (s. d.). Die Rezeptoren dritter Ordnung, die Am bozeptoren (a. d.), aind durch zwei 
haptophore Gruppen ausgezeichnet, der zytophilen und der komplementophilen (a. Seiten
kettentheorie). 

Sapropbyten aind auf oder im Tierkorper achmarotzende Kleinlebewesen, die sich nicht 
im Tierkorper vermehren, weil ea ihnen an Angriffatoffen (Aggresainen, a. d.) fehlt. 

Sebutzfermente nach ABDERHALDEN sind Fermente, die im Blut nach parenteraler Zu
fiihrung von EiweiBstoffen oder deren Abbauprodukten auch von Fetten und Zuckerarten auftreten 
und die Aufgabe haben, die blutfremden Stoffe aufzuspalten und unschiLdlich zu machen. Ihr 
Nachweis im Blut gestattet die Annahme, daB aich im Organismus korperfremdes Gewebe gebildet 
hat (ABDERHALDENS Reaktion zum Nachweis der Schwangerachaft und von Tumoren). 

Sebutzimpfungen aiehe Vaccinetherapie S.714. 
Seitenkettentbeorie (EHRLICH). Jede lebende Zelle beateht aua einem Leiatungakern und 

aus einer groBen Zahl demselben angefiigten Seitenketten oder Rezeptoren; diese dienen im nor
malen Leben des Protoplasmas zur Ernahrung, indem sie alle moglichen in den Organiamus ge
langten fremdartigen Stoffe zu Nahrungazwecken an aich reiBen und fiir den Leiatungskern asai
milieren; auBerdem konnen aber auch andere Stoffe gebunden werden, z. B. die Toxine. Zur Bin
dung haben die Seitenketten bestimmte Haftapparate, haptophore Gruppen; auf dieae sind die 
haptophoren Gruppen der verachiedenartigen in den Organismua gelangenden fremdartigen Stoffe 
(Haptine, s. d.) eingestellt. Eine solche Bindung kann aber nur stattfinden, wenn die haptophoren 
Gruppen der Seitenketten und die der Haptine aufeinander paasen, "wie der Schliissel zum Schloa 
paBt". Die Beaetzung von Seitenketten durch die haptophoren Gruppen der Haptine bedingt 
fiir daa Leben, insbeaondere fiir die Ernahrung der Zelle einen Defekt; die Zelle eraetzt dieaen 
Defekt durch Neubildung von Seitenketten, die, einem biologischen Gesetze folgend, sich nicht 
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auf den Ersatz des Defektes beschra.nkt, sondern zur trberregeneration fiihrt. Die iiberschiissigen 
Seitenketten werden von der Zelle abgestollen und gelangen ins Blut; sie sind die Antikorper 
(Antitoxine usw.), welche entsprechend ihrer 'Entstehung die Eigenschaft haben, die ihnen in der 
Blutbahn begegnenden Haptine (Toxine u. a.) abzufangen und zu binden, bevor diese an die 
Zellen gelangen. 

Die Seitenkettentheorie lallt sich kurz zusammenfassen: Ein Gift ist nur krankmachend fiir 
salcha Individuen, welche eine das Gift chemisch bindende Substanz in bestimmten lebenden 
Zellen besitzen. Die Teile der Zellen, an welche das Gift gebunden wird, sind die Seitenketten 
oder Rezeptoren. Die Antitoxine entstehen, wenn diese Seitenketten abgestollen werden und in 
das Blut iibergehen; dieselben Organe, welche eine spezifische Beziehung zu den Toxinmolekiilen 
besitzen, sind auch die Produzenten des zugehorigen Antitoxins. Die Antitoxine sind die im 
Verlaufe des Immunisierungsprozesses abgestollenen und immer wieder regenerierten Seiten
ketten, also die in Losung gegangenen Bestandteile der normalen Zellen. Ganz analog ist der 
Vorgang bei der Bildung anderer Antikorper, wie Bakteriolysine, Hamolysine u. a. 

Septiciimie, Krankheitsstadium, in welchem die Krankheiterreger sich im Blute vermehren. 
Serumkrankheit. Eine Erscheinungsform der Anaphylaxie, die bei der Serumbehandlung 

durch wiederholte Einspritzung artfremden Serums eintritt. Die Erscheinungen bestehen in 
Fieber, Mattigkeit, scharlachartigem Ausschlag. Die Krankheit tritt plotzlich ein und endet fast 
immer giinstig. 

Simultanimpfung. Kombination von aktiver und passiver Immunisierung, gleichzeitige 
Verimpfung von lebenden oder abgeschwachten Infektionserregern und dem betr. Serum. 

StimuIine (METSCHNIKOFF). Substanzen, welche die Leukocytentatigkeit anregen. 
Substance sensibilisatrice (BORDET) = Immunkorper, Ambozeptor, Praparator (s. d.). 

Der thermostabile Teil des Immunserums wirkt nach BORDET in der Weise, dall er die Bakterien 
oder Blutkorperchen fiir die Wirkung der Alexine empfa.nglich, "sensibel" macht, so dall die 
Auflosung durch diese leicht erfolgt; die Alexine greifen also direkt die Bakterien oder Blut
korperchen an. 

Symbionten sind Saprophyten, deren Stoffwechselprodukte fiir den Organismus nicht 
schadlich, oft sogar niitzlich sind. 

Symbiose. Unter Symbiose versteht man eine Art Lebensgemeinschaft von Kleinlebewesen, 
bei der die einen von den Stoffwechselprodukten der andern zu leben imstande sind und dadurch 
zur eigentlichen Entfaltung gelangen. Die Symbiose findet man haufig bei den Garungserregern, 
sie hat aber auch Bedeutung bei den Bakterien, z. B. Symbiose zwischen Scharlacherregern und 
Streptokokken. 

Toxin. Stoffwechselprodukte von Bakterien, welche von diesen gebildet und ausgeschieden 
werden, ferner Stoffwechselprodukte pflanzlichen und tierischen Ursprungs; sie sind gegeniiber 
den chemischen Giften charakterisiert durch die grolle Empfindlichkeit gegen Erwii.rmung, durch 
die Inkubationszeit der Giftwirkung, d. h. die Zeit bis zum Auftreten der Vergiftungserscheinungen 
und durch die Fa.higkeit, die Erzeugung eines spezifischen Antitoxins zu veranlassen, wozu chemisch 
definierbare Gifte nicht befa.higt sind. Siehe auch Endotoxin und Ektotoxin. 

Toxikosen sind Krankheiten, die durch einen Erreger hervorgerufen werden, dessen starke 
Giftbildung eine besonders schwere Vergiftung erzeugt (Tetanus, Botulismus). 

Toxoide (EHRLICH). Ungiftige Form der Toxine, die durch la.ngeres Aufbewahren oder 
1/2 stiindige Erwa.rmung auf 65° erhalten wird. Bei den Toxoiden ist die widerstandsfa.hige, bin
dende haptophore Gruppe (s. d.) erhalten und die gegen aullere Einfliisse empfindliche toxophore 
Gruppe, die die Vergiftung auslOst, zerstort. Man erhalt mit den Toxoiden Antitoxine wie mit 
den unvera.nderten Toxinen, ferner werden von den Toxinen die Antitoxine ebenso gebunden 
wie von den Toxinen, und zwar ist diese Affinitat entweder gleich stark (Syntoxoide) oder sogar 
starker (Prototoxoide). Ahnliche inaktive Modifikationen sind die Agglutinoide, Komplemen
toide u. a. 

Toxon (EHRLICH). Primarer relativ ungiftiger Bestandteil des Diphtherietoxins, der die 
diphtherische Spii.tlii.hmung bei Menschen und Tieren hervorruft; nach Immunisierung mit Toxon 
entsteht Antitoxin, welches das Auftreten der Spii.tlii.hmungen verhindert. 

Toxophore Gruppe (EHRLICH). Die eigentliche giftauslOsende Gruppe der Toxine, s. 
Toxoide und haptophore Gruppe. 

"Oberempfindlichkeit siehe Anaphylaxie. 
Virulenz ist di~ Ansteckungskraft der Bakterien, die abha.ngig ist von ihrem Gehalt an 

Aggressinen. 
Virulenzzahl. Da die Beetimmung der Virulenz der kleinsten Lebenwesen nur durch kost

spieligen Tierversuch moglich iet und auch hier haufig versagt, so hat BURGERS dadurch die 
Virulenz zu bestimmen versucht, daB er Bakterien mit Leukocyten in bestimmtem Verhii.ltnis 
zusammenbrachte und auszahlte, wieviel von 100 Leukocyten Bakterien nicht aufgenommen 
hatten. Diese Zahl nannte er die Virulenzzahl; bei Streptokokken und Staphylokokken hat sich 
diese Methode gut bewii.hrt. 

Zymophore Gruppe (EHRLICH) B. Komplemente und Rezeptoren. 
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Serpentaria. 
Aristolochia serpentaria L. Aristolochiaceae-Aristolochieae. Heimiseh 
in N ordamerika von Florida bis Mississippi. 

Radix Serpentariae virginianae. Virginische Schlangenwurzel. Vir
ginia Snakeroot. Racine de serpentaire de Virginie. Radix 
Viperinae virginianae. Radix colubrina (viperina). Radix Contrayervae 
virginianae. Serpentary Root. Sangree Root. Racine de viperine (cou
leuvree) de Virginie. Virginische Viper wurzel. 

Die getroekneten Wurzelstoeke mit den Wurzeln. Das biallbraune, innen weH3e 
Rhizom ist 2-3 mm dick, bis 2,5 em lang, hin. und hergebogen. etwas plattgedriiekt 
und lallt auf der Oberseite teilweise kurze, diinne Stengelreste, auf der Unterseite 
sehr za.hlreiche, ineinander verflochtene, diinne, oft kaum 1 mm dicke, bis 8 em lange, 
zerbrechliehe, biallbraune Wurzeln erkennen. Bei Lupenbetrachtung zeigt das Rhizom 
eine diinne Rinde und um ein exzentrisches, naeh oben geriiektes, weites Mark ge· 
stellt, einen Kreis von sehr ungleieh langen, faeherformig.strahlig angeordneten Gefall. 
biindeln, die oberen vierma! kiirzer als die unteren. In den Wurzeln innerha!b der 
dieken Rinde das diinne primare Gefallbiindel. Geschmaek bitterlieh campherartig, 
Gerueh an Campher und Ba!drian erinnernd. 

Mikroskopisches Bild. In der Mittelrinde des Wurzelstockes vereinzelt groBere 
Zellen mit atherischem 01. Die diinne Innenrinde zei~ breite Markstrahlen und in den Rinden
strahlen an der AuBenseite Gruppen teils dickwandiger und verholzter, teils weniger verdickter 
und unverholzter Ba.stfa.sern. 1m Holz breite, nach auBen sich erweiternde Markstrahlen und 
verschieden lange, schwach sichelformig gebogene, nach auBen sich erweiternde Holzstrahlen. 
Die lii.ngeren Holzstrahlen auf dem Querschnitt mit 4-6 Jahresringen. Das derbe, weitlumige 
Parenchym des Markes fiihrt wie da.s gesamte iibrige Parenchym des Rhizome und der Rinde 
reichlich Starke. 

Daneben ist in den Vereinigten Staaten die Wurzel von'Aristolochia reti
culata NUTT., Texas Serpentaria, Texas Snakeroot, Red River Snakeroot, heimiseh 
von Arkansas bis Louisiana, zugelassen. 

Bestandteile. 1-2% atherisches 01, Aristolochin (7), Gerbstoff, Bitterstoff, 
Zucker, Gummi, Harz, Starke. 

Anwendung. Friiher ala atimulierendes Mittel bei Fieber und Typhus zu 0,5-1,5 g 
mehrmals taglich im Infusum. 

Oleum Serpentariae. Virginisebes ScblangenwurzeIOI. 
Die Wurzel von Aristolochia serpentaria L. gibt bei der Destillation mit Wasser

dampf 1-2% hellbraunes 01 von baldrianahnlichem, an Ingwer erinnerndem Geruch; spez. Gew. 
0,961-0,990 (15°); an + 21 ° bis + 26°; nn' •• 1,447-1,498; S.-Z. 2 bis 3, E.-Z. 65-80; Ibslich 
in 0,5 Vol. und mehr Weingeist von 90 VoL-Ufo, in 15-20 Vol. von 80 Vol.-%. Es enthalt Borneol. 
C10H 170H. 

Tinetura Serpentariae. Tincture of Serpentary. - Brit. u. Amer. VIII: Durch Perko
lation der Wurzel mit verd. Weingeist 1:5 bereiten. - Japan.: 1 + 10 durch Maceration mit verd. 
Weingeist. 

Leukrol und Leukrolpastillen von der Chem. Fabrik Erfurt, G. m. b. H. in Erfurt-llversge
hofen Bollen als wirksamen Bestandteil Fluidextrakt und Extrakt von Aristolochia jubaharis 
enthalten und innerlich gegen Fluor albus angewandt werden. 

Serpyllum. 
Thymus serpyllum L. Labiatae-Saturejeae-Thyminae. Verbreitet in 
Nordafrika, Siid. und Mitteleuropa, Mittel- und Nordasien, Nordamerika. Die 
Pflanze variiert sehr stark in GroIle, Form und Behaarung der Blatter, Farbe und 
GroBe der Biumen, im Gerueh usw. 
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Herba Serpylli. Ouendel. Mother of Thyme. Herbe de thym. 
Feldkiimmel. Feldpoley. Feldthymian. Wilder Thymian. Serpolet. 

Die getrookneten beblitterten, bliihenden Zweige. Die Zweige vierkantig, holzig, 
niederliegend, an den Knoten Wurzeln treibend. Die Blatter kreuz·gegenstindig, 
linglioh, hoohstens 1 om lang und 7 mm breit, sioh in den 3 mm langen Blattstiel ver· 
sohmiilemd. In den Aohseln der Blatter Seitentriebe mit reiohbliitigen Bliiten. 
kopfchen, aUB Soheinquirlen bestehend. Keloh braunrot, Corolle purpurn oder weill. 
lioh. Bliiten entweder zwitterig mit groBen Corollen oder weiblioh mit kleineren 
Corollen. 

Mikroskopisohes Bild. Das Blatt zeigt im Querschnitt ein zweischichtiges Pali· 
sadengewebe in der Oberseite. Beha.srung sehr verschieden, es kommen sowobl fast kable wie 
dicht rauhha.a.rig zottige Blitter vor. Ha.a.rbildungen: 1) einfache, bis achtzellige, starkwandige, 
warzige, sehr verschieden lange Gliederhaare, 2) Kopfchenhaare, 3) Labiatendriisenschuppen, 
4) ein· bis zweizellige dickwandige Stachelhaare. 

Bestandteile. Xtherisches 01 (0,15--{),6% im trockenen Kraut), Bitterstoff, Harz, 
Gerbstoff. 

AntDendung. 1m AufguB als Magenmittel, zu Krii.uterkuren und Badern. 

Oleum Serpylli. OuendeliU. Oil of Wild Thyme. Essence de 
serpolet. 

GetDinnung. Trockener Quendel gibt bei der Destillation mit Wasserdampf 0,15-0,6% 
atherisches 01. 

Eigensehajten. Farbloses oder goldgelbes 01 von angenehmem, melissen· und thymian. 
ahnlichem Geruch. Spez. Gew. 0,890--0,920 (15°); aD -100 bis -21°. V.·Z. 38,0; loslich in 
1,15 T. Weingeist von 80 Vol .• o/1V in jedem Verhaltnis in Weingeist von 90 Vol..%. 

Bestandteile. Die Hauptmenge besteht aua Cymol, CwE!" ferner enthalt es einen 
Kohlenwasserstoff CioHlO , Thymol, Carvacrol, ein drittes Phenol und weitere Kohlen· 
wasserstoffe. 

Aqua 8erpylli. Quendelwasser. Wird entweder wie Aqua Menthae pip. oder duroh 
Misohen von 1 Tr. 01. Serpylli mit 100 g Wasser hergestellt. 

Spiritus 8erpylli. Quendelspiritus. Esprit de serpolet. - Ergamb., Helv.: 25 T. 
Quendellii.Bt man 24 Stunden mit 75 T. Weingeist stehen und destilliert mit Wasserdampf 100 T. 
ab. - Belg.: 10 T. Quendelol und 990 T. Spiritus (80 0) werden gemisoht. - Spez. Gew. 0,890 
bis 0,905. 

Aqua benedicta. Spiritus Serp,.m eomposltus. 
Aqua Serp,.lli oomposlta. Gottesgnaden' Mllnoh. Vorsohr. 

waSBer. 
Olel Serp,.m 
Olel Clnnamoml 
Olel Foenlcull 
Olel Macldls 

0,5 

Olel Thymi U 0,25 
Spiritus dUntl 100,0. 

Spiritus Serp,.llI 80,0 
Mlxturae oleoso·balsamloae 20,0. 

Drosithym BtmGEB, ein Keuchhustenmittel, ist. ein Dialysat aus dem Kraut von 
Thymus serpyllum und Drosera rotundifolia. 

Tussloulln, eiD Hustenmittel, soIl die ii.therischen Ole von Thymus serpyllum und Persica 
vulgaris (f), Bowie Cajeputol und die wirksamen Stoffe von Alcanna. tinctoria. enthalten. 

Sesamum. 
Sesamum indicum DC. und S. orientale L. (S. indicum var. orientale DC.). 
Pedaliaceae-Sesameae. Vielleioht in Ostindien heimisch, in allen tropischen 
und subtropisohen Gegenden Bait altersher der olreiohen Samen wegen in versohie· 
denen Kulturformen angebaut. Hauptkulturliinder sind Ostindien, China, Coohin
china, Siam, Japan, Afrika, Westindien, Nord· und Siidamerika und einige Linder 
des Mittelmeergebietes, hier an erster Stelle Kleinasien und Palii.stina. 
Semen Sesami. 8esamsamen. Teel Seed. Graine de sesame. Oily Grain. 

Flaohe, ei- bis birnenformige, bis 3,5 mm lange, bis 2.1 mm breite, bis 1 mm dioke, weiBe, 
gelbliche oder schwach brii.unliche (B. indicum) oder schwarzbraune, sohwarzviolette bis sohwarze 
(B. orientale) Bamen. Beide Breitseiten sehr fein runzelig uneben, am Rande jede Beite undeut· 
lich gerippt. An dem zugespitzten Ende des Samens der rundliche, dunkler gefarbte, warzig vor· 
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stehende Nabel. Von ihm verlii.uft in gerader Linie iiber eine der BreitBeiten die Raphe zu der 
am oberen, abgerundeten Ende des Samens befindlichen Chalaza. Geschmack milde, olig-siBlich, 
ohne Gemch. 

Mikroskopisohes Bild. Eine sehr diinne Samenschale umsohlieBt ein schmales Endo
sperm und einen Embryo mit zwei dicht aneinanderliegenden, plankonvexen Keimlappen. Die 
Oberhautzellen der Samenschale 20-30 I' breit, mehrmals lii.nger als breit, an den Rippen 
leer und wie eine Federfahne angeordnet, in den iibrigen Panien parallel geordnet und hier in 
dam ii.uBeren Teile (bei S. radiatum SCHUM. et THONN. in dem inneren Teile) einer jeden Zelle mit 
je einem Sphii.rokristall von Calciumoxalat. Unter der Epidermis eine diinne Parenchymschicht 
lions tangentialgestreckten, stark zusammengedriickten Zellen = die innere Samenschale, daran 
anschlieBend eine feine, gelbe Membran = dar Rest des Eikernes. Das Endosperm an den Flach
seiten 3-5, an den Randern 2 Zellagen breit, die Zellen des Endospt"rms und Embryos mit Fett 
und Aleuron. 

Pul ver. Fragmente der diinnwandigen, unverholzten Palisadenschicht (Epidermis) der 
Samenschale, die Zellen im Querschnitt rechteckig, an der freien AuBenflii.che fast kugelig gewolbt, 
ala Inhalt in jeder Zelle eine groBe, rundliche, 13-33, selten bis 50 I' im Durchmesser haltende 
Kalkoxalatdruse. AuBerdem bei dunkelgefii.rbten Samen schwarze Pigmentkorper in reicher 
Zahl in den Epidermiszellen. 

Bestandteile. 45-57% fettes 01, 22% EiweiBstoffe, 4-5,5% Asche, 19-22% 
Rohfaser. 

AntDendung. Zur Gewinnung des Sesam6ls (s. d.). Als Nahmngsmittel. 

Sesamum radia tum SCHUM. et THONN. wird vielfaoh in Afrika und Asien, 
selten in Amerika angebaut. 

Oleum Sesami. Sesama!. Sesame Oil. Teel Oil. Benne Oil. Huile 
de sesame. 

Das duroh kaltes Pressen aus den Sesamsamen gewonnene fette 01. 
Eigensehajten. Hellgelbes, nioht trooknendes 01, fast geruohlos, Gesohmsok 

milde angenehm. Spez. Gew. 0,921-0,929. Erstarrungspunkt _4° bis _6°, Jod
zahl 103-112, Verseifungszahl 188-193. HEHNEBSohe Zahl 95,6-95,9, Smp. der 
Fettsauren 23-31 0, Erstarrungspunkt 18-24°. Das 01 dreht sohwaoh roohts. 

E'I"kemaung. Sohiittelt man 1-2 Tropfen Sesamol mit 3 Tropfen weingeistiger 
Furfurollosung und 10 oem rauehender Salzsaure Y2 Minute lang kraftig, so farbt 
sioh die Saure rot. 

Anmerkung. An Stelle der Furfurollosung liBt sich nach BAUDOUIN auch Rohrzucker 
verwenden (etwa 0,1 g). Die Rotfirbung tritt auch ein, wenn man Sesamesl (1-2 Tr.) mit Zinn
ohloriirlosung (BETTENDORFFS Reagens) schiittelt und im Wasserbad erwirmt (SOLTSIEN). 
Diese Proben konnen eben so wie die Furfurolprobe zum Nachweis von Sesamol in anderen 
Olen dienen. 

Nach F. WEEHUIZEN liBt sich die Reaktion am besten mit weingeistiger statt wii.sseriger 
Salzsaure und Fmchtzucker oder Rohrzucker ausfiihren. Die Reaktion beruht auf dar Bildung 
von 2-0xymethylfuran-5-carbonsa.ure lions dem Fmchtzucker, die mit dam Oxyhydrochinon
methylenlither des Sesamo!es die Rotf/l.rbung gibt. Durch wasserige SaIzsiure wird die Oxy
methylfurancarbonsaure allmii.hlich in Ameisensa.ure und Lli.vulinsaure zerlegt. Die weingeistige 
Salzsiure muB frisch bereitet sein durch Einleiten von Chlorwasserstoff in starken Weingeist. 

Prilfung. a) Jodzahl 103-112. - b) Verseifungszahl 188-193. - c) Er
hitzt man in einem mit Riiekflullkiihler versehenen Kolbehen 5 com Sesamol mit 
5 com Amylalkohol und 5 eem einer einprozentigen Losung von Sehwefel in Sehwefel
kohlenstoff 15 Minuten lang im Wasserbad, so darf weder hierbei, noeh naeh einem 
weiteren Zusatz von 5 eem der Losung von Sehwefel in Sehwefelkohlenstoff und 
darauf folgendem, viertelstiindigem Erhitzen eine Rotfii.rbung des Gemisehes ein
treten (Baumwollsamenol). (Vgl. aueh Bd. I S.705, Untersuehung der Margarine.) 

Bestandteile. Glyceride der Olsiure, Linolsiure, Stearinsii.ure und Palmitin
saure. Der unverseifbare Anteil enthii.lt ein Phytosterin vom Smp. 136,2-136,8° und 
Sesamin, C20H190 6, Smp.122,50; ferner 0 xy hydrochi nonmethylenather, CH20 2CeH30H, 
der der Trager der Erkennungsreaktion mit Furfurol (oder Zucker) und Salzsii.ure ist. 

AntDefldung. Als SpeiseOl und fiir viele andere Zwecke wie andere fette Ole. Zu Haarol 
ist es weniger geeignet. Zur Herstellung von Margarine, die nach gesetzlicher Bestimmung in 
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Deutschland 10% Sesamol enthalten muB, damit sie durch die Erkennungsreaktion dieses Oles, 
die kein anderes 01 gibt, leieht naehgewiesen werden kann. 

SesampreBkueben sind ein wertvolles Viehfutter. Sie enthalten etw~ 36% Proteinstoffe, 
I20f0 fettes 01, 12% Wasser, 210f0 stiekstofffreie Extraktstoffe, 8% Holzfaser, 10% Asehe. 

Bromipin (E. MERCK, Darmstadt) ist bromiertes SesamOi. 
Darstellung. Durch Einwirkung von Chlorbrom oder von Bromwasserstoff 

auf Sesambl, in Chloroform gelbst. In den Handel kommen zwei Praparate mit einem Brom. 
gehalt von 10 Ofo und von 33,3 Ofo. 

Eigenschaften. Bromipin mit 10% Brom ist ein hellgelbes 01, spez. Gew. 0,995--0,997. 
Bromipin mit 33,3% Brom ist ein gelbbraunes diekfliissiges 01, spez. Gew. 1,300-1,302. 1m 
iibrigen haben beide die Eigensehaften von fetten Olen. 

Erkennung. Beim Erhitzen am ausgegliihten Kupferdraht farbt es die Flamme griin. Es 
gibt auch die Sesamolreaktion mit Furfurol und Salzsaure (s. Oleum Sesami). 

PrUfung. a) Eine Losung von 1 g Bromipin in 10 eem Ather·Weingeist soIl naeh Zusatz 
von Phenolphthaleinlosung dureh einen Tropfen weingeistiger 1/2·n.Kalilauge gerbtet werden 
(freie Saure). - b) Wird 1 g Bromipin mit 10 eem Wasser geschiittelt, so darf das abfiltrierte 
Wasser dureh Silbernitratlosung nieht verandert werden (Bromwasserstoff). 

Gebaltsbestimmung. 3 g Bromipin werden in einem Porzellanschalehen mit einer 
Losung von 5 g Kaliumhydroxyd in 25 eem Weingeist auf dem Wasserbad verseift. Die naeh dem 
Verdampfen des Weingeistes verbliebene Seife wird verbrannt und geglilht, bis keine Dampfe 
mehr auftreten. Der kohlige Riickstand wird mit Wasser ausgezogen, die Losung filtriert und im 
MeBkolben mit Wasser auf 200 eem gebraeht. In 50 cem der Losung bestimmt man das Brom 
naeh dem Ansauern mit Salpetersaure durch Zusatz von 15% ccm l/lO·n.Silbernitratlosung und 
Zuriicktitrieren mit l/lO·n.Ammoniumrhodanidlosung (Ferriammoniumsulfat). 1 eem l/lO·n.Silber. 
nitratlosung = 8 mg Br. In einer Probe der Losung kann man das Brom durch Ansauern mit 
Salzsaure, Zusatz von Chlorwasser und Schiitteln mit Chloroform nachweisen. 

Anwendung. An Stelle der Alkalibromide; 6,7 g Bromipin mit 10% Br oder 2 g mit 
33,30/0 Br entsprechen 1 g Kaliumbromid. Bei Epilepsie 1-2 Teelbffel Bromipin mit 10% Br, 
drei· bis viermal taglieh; sonst 1 Teeloffel ebenso oft. Es ist aueh als Klysma anwendbar. In den 
Randel kommen auch Kapseln mit je 2 g Bromipin mit 33,3 0/0 Br und Tabletten mit je 1,2 g 
:Bromipin mit 33,3 Ofo Br. 

Jodipin siehe unter J odum, Bd. I, S. 1553. 

Simaba. 
Simaba cedron PLANCRON. Simarubaceae-Simarubeae. Heimiseh in Mittel· 
amerika und Columbien. 

'Semen Cedronis. Cedronsamen. Cedron Seed. Semenee de eedron. 
Frueht 10 em lang, 8 em breit, eiformig, enthalt einen groBen, bis 4,0 em langen, 

bis 2,5 em breiten, etwas nierenformigen Samen. Die Droge besteht aus den einzelnen 
Kotyledonen des Samens. Diese sind auf einer Seite gewolbt, auf der anderen flach, 
von braungelber Farbe, am einen Ende, wo die Radicula sieh befunden hat, mit zwei 
zarten Aussehnitten, durch die kleine kreisformige Stiicke abgetrennt werden. Der 
Quersehnitt laBt 5-6 sehwaehe GefaBbiindel und im Parenchym reichlich Starke 
in rundlich·ovalen Kornern mit Querspalt erkennen. 

Bestandteile. Ein Bitterstoff Cedrin, loslieh in Wasser, Alkohol, Ather und Chloro· 
form, in Rhomboedern kristallisierend, ferner 36 0/ 0 Starke, 120/0 Fett. 

Anwendung. Gegen Weehselfieber zu 0,75-1,0 g taglieh, urspriinglieh gegen Hunds. 
wut und Sehlangenbisse empfohlen. 

Simaba Valdivia PLANCR., in Brasilien, wird ahnlieh verwendet. Enthalt 
Valdivin, das giftiger sein soIl ala Cedrin. 

Die Rinde des Stammes und der Wurzel von Sima ba ferruginea 
st. HIL. (Celunga) und S. salubris ENGL. (Calunga, Celung), beide in Brasilien, 
verwendet man auch gegen Fieber. 
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Simaruba. 
Simaruba officinalis DC. (S. amara AUBLET). Simaru baceae. Heimisch 

im franzosischen Guyana (Cayenne) und in Brasilien. 

Cortex Simarubae. Simarubarinde. Ruhrrinde. Simaru ba Bark. 
:mcorce de simarouba. Cortex Simarubae guyanensis (Orinoco). 

Die Rinde alterer, dicker Wurzeln. Leichte, bis 8 cm breite, 6-7 mm dicke, 
etwa 21) cm lange, beiderseits eingerollte Rohren; auBen auf blaBbriiunlichem Grunde 
verschwommen braun gefleckt, zart Hingsfurchig, feinfaserig weich, stellenweise mit 
weiBen Korkschuppen. Die Innenseite fein liingsgestreift, braun. Bruch auBerst 
faserig und zah, auBen keine abbrockelnde Schicht. Geschmack scharf bitter und 

etwas schleimig. 
Lupenbild. Auf hellem Grunde zahlreiche dunklere, geschlangelte, radial oder schief 

verlaufende Linien (Rindenstrahlen). 
Mikroskopisches Bild. Kork und ein Teil der Mittelrinde entfernt, Mittelrinde aUB 

Parenchym mit einzelnen groBeren, mit einem braunen Harz erfiillten Zellen und Strangen von 
citronengelben Steinzellen. Die Markstrahlen 1-3 Zellen breit, oft stark gebogen, verbreitern 
sich nach auBen betrachtlich; die Rindenstrahlen durch wechselnde tangentiale Lagen von 
Steinzellen, Bastfasern und Parenchym deutlich geschichtet. Die Steinzellen sehr groB, ver
schieden stark verdickt, vereinzelt oder in Nestern vereinigt. Die in zablreichen Gruppen auftre
tenden Bastfasern diinnwandig, schmal, zart, die Biindel von Kristallkammerfasern mit Einzel
kristallen begleitet. Keine Starke. 

P u 1 ve r. Fetzen des Parenchymgewe bes der Mittelrinde mit eingestreuten einzelnen 
groBeren mit braunem Harz erfiillten Zellen und Strangen citronengelber Steinzellen, einzelne 
Zellen mit groBen polyedrischen Kristallen; einzeln und in Strangen sehr groBe, bis 0,7, selbst 
bis 1,1 mm lange und bis 0,3 mm breite Steinzellen, verschieden stark verdickt, oft sehr unregel
maBig gestaltet; Biindel diinnwandiger, weitlumiger, schmaler, sehr zarter Bastfasern, von Kristall. 
kammerfasern mit Einzelkristallen von Kalkoxalat begleitet, die Wande der Bastfasern auf den 
Querschnitt wellig gebogen; Stiicke des Parencbymgewebes der Rindenstrablen. Keine Starke. 

Es gibt zurzeit im Handel zwei Simarubarinden, die Maracai bo- und die Orinokorinde. 
Erstere, seit 1904 auf dem Markt, ist heute am baufigsten vertreten und hat die allein offizinelle 
Orinokorinde groBtenteils (ausgenommen in Holland) verdrangt. Die Maracaiborinde stammt 
nicht von Simaruba officinalis DC., sondern von einer noch nicht bestimmten Sima ba-Art, 
entspricht mithin nicht den Angaben der Arzneibiicher in betreff der Abstammung und darf 
nicbt an Stelle der Orinokorinde Verwendung finden. Anatomisch weisen beide Rinden groBe Ahn. 
lichkeit auf; die mikroskopische Beschreibung in den Arzneibiichern laBt, verglicben mit den 
derzeitigen Handelssorten, nicht mit Sicherheit erkennen, welche von beiden Rinden als offizinell 
anzusehen ist und von Simaruba officinalis DC. abstammt. Die bis 1904 ausscblieBlich im Handel 
befindlicbe Orinokorinde stammt von Simaruba officinalis DC., entspricht also der Forderung 
der Arzneibiicher. 

Bestandteile. Die Rinde enthalt nacb GILLING ein nicht fliichtigesOI, einen krist. Bitter
stoff, C22Hao09' der sich mit konz. Schwefelsaure violett farbt, eine kristalliniscbe, nicht bitter
schmeckende Verbindung, eine amorphe fluoreszierende Verbindung und braunes Harz. 

Anwendung. Ais Bittermittel, gegen Diarrhoen, besonders bei Dysenterie zu 0,5-1,5 g 
im Infusum oder Dekokt. 

Extractum Simarubae f1uidum. Simaru bafl uidextrakt. - Germ. 6: 
Durch Perkolation der grob gepulverten Rinde mit einer Mischung aus gleichen Teilen Weingeist 
und Wasser zu bereiten. Eine rotbraune, bitter schmeckende Fliissigkeit. - S pez. Ge w. 0,97 -0,99. 
Trockenriickstand mindestens 8%' 

Elixir Simarubae, Simarubaelixir, wird aus Rinde etwa wie China-Elixir bereitet. 

Sinapis. 
Brassica nigra (L.) KOCH. Cruciferae-Sinapeae-Brassicinae. Hei. 

misch im Mittelmeergebiet und in Mitteleuropa. 

Semen Sinapis. Senfsamen. Mustard Seed. Graine de moutarde 
noire. Semen Sinapeos. Semen Sinapis nigrae (viridis). Gruner (schwarzer. 
holHindischer) Senf. Black (Brown, Red) Mustard. 
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Die reifen getrockneten Samen. Diese sind annahernd kugelig oder kurz 
eiformig; etwa bis 1,5 mm lang und 1 mg schwer, auBen dunkelrotbraun, innen gelb. 
Der Nabel tritt als helles Piinktchen hervor. Unter der Lupe betrachtet ist der Samen 
netzig.grubig und I:!chiilfert leicht etwas ab (Epidermisfetzen). 1m Querscbnitt sieht 
man, daB die beiden Keimblatter der Lange nach gefaltet sind, so daB das eine das 
andere umfaBt; in der so entstandenen Rinne liegt die Radicula. Die Samen sind 
geruchlos, entwickeln aber zerdriickt und dann mit Wasser befeuchtet den scharfen 
Senfgeruch. Der Geschmack ist anfangs mildolig und schwach sauerlich, darauf 
brennend scharf. 

Mikroskopisches Bild. Quersohnitt. Die Samenschale besteht: 1. aus der Epidermis, 
deren Wande quellen, tangential gestreckt und stark verdickt sind; 2. einer Schicht groBer leerer 
Zellen; 3. einer Schicht hoher becherformiger ZeBen, deren Seitenwande im unteren Teile starker 
verdickt sind und die so in Gruppen angeordnet sind, daB die kiirzesten in der Mitte stehen und 
nach auBen immer groBere folgen; in die so entstehenden Gruben legen sich beim troeknen Samen 
die beiden Sehiehten 1 und 2 hinein und bedingen so das eharakteristisehe Aussehen desselben 
nnter der Lupe. Die folgende 4., die "Pigmentschicht", hat einen braunen, mit Eisenchlorid 
schmutzig blau werden den Inhalt. Die 5. Schicht enthii.lt Aleuron und fettes 01, die letzte ist 
stark zusammengefaBen. 

Das diinnwandige Gewebe des Embryos enthiUt fettes 01 und Aleuronkorner, in den letzteren 
zahlreiche kleine Globoide. Einzelne ZeBen zeigen einen abweichenden, ebenfalls aus EiweiB
stoffen bestehenden Inhalt, sie sind vieBeicht Sitz des Myrosins. 

Pul ver. Hauptsii.chlich Stiicke des Kotyledonargewebes aus kleinen, diinnwandigen, mit 
Aleuronkornern und einem oligen Plasma erfiillten ZeBen; reichlich gelblichbraune Fetzen der 
Samenschale mit einer Schicht 60-120 !1. breiter GroBzeBen und braunen, von der Flii.che 
gesehen polygonalen, auf dem Querschnitt flaschen-, becher- oder fast spindelformigen, ungleich 
langen und ungleich stark verdickten, 4-10 f' breiten Sklereiden (Palisaden- oder Becher
zeBenschicht); Stiicke der Epidermis mit groBen, von der F1ii.che sechseckigen, tafelformigen, 
40 - 80 !1. breiten, im Querschnitt niedrigen, farblosen, schleimfiihrenden Zellen; Stiicke einer 
Schicht aus polygonalen, mit braunem Pigment gefiillten Zellen, der Farbstoff farbt sich mit 
Eisenchlorid blau; Fetzen der relativ groBen, rechtwinkligen Zellen der Klebersehicht und der 
diinnwandigen zusammcngefallenen ZeBen der Endospermhaut. 

VeTfiilschungen. Der zum pharmazeutischen Gebrauch bestimmte Senfsamen besteht 
nicht immer ausschlieBlich nur aus dem Sarnen von Brassica nigra, sondern er findet sich ofter 
mit minderwertigen Sarnen gemischt. Zu nennen sind die Samen von Brassiea juncea (an 
sich als den Samen von Brassiea nigra gleichwertig anzusehen, doch nicht offizinell), von Bras
sica rapa L. (Riibsen), Brassica napus L. (Raps), Sinapis arvensis L und anderen. 
Ferner Unkrautsamen. Verfalschungen des Pulvers sind Getreidemehle (erkennbar an den 
Starkekornern), Raps- und Riibsenkuchen (s. u.), LeinsamenpreBkuchen, Curcumapulver usw. 
Eine in England und Amerika. nicht seltene Verfalschung besteht darin, daB enthiilste Senfkorner 
zum Teil entolt in den Handel gebracht, die Hiilsen fiir sich gemahlen und dem fertigen Senfmehl 
zugefiigt werden. 

Zur Erkennung der verschiedenen Senfsorten des Handels und deren Beimengungen dient 
der Bau der Samenschale. Bestimmungsschliissel fiir die einzelnen Spezies: 
A. Zellen der Epidermis deutlich zu erkennen; quellbar. 

I. GroBzellschicht in mehreren Reihen, die Wande der Zellen in den Eeken kollenchymatisch 
verdickt und mit Intercellularraumen. Pigmentschicht mehrreihig. 
1. Die Sklereiden farblos, gleich hoch. Pigmentschicht ohne Farbstoff. Sinapis alba. 
2. Die Sklereiden braun und ungleich hoch. Pigmentschicht mit Farbstoff. Sinapis 

dissecta. 
II. GroBzellschicht aus zwei Zellreihen, aber ohne kollenchymatische Verdickungen; im reifen 

Samen schwer aufzufinden; stark koBabiert. Pigmentschicht einreihig. 
1. Sklereiden 15-20 f' hoch, 10-20 f' breit, sehr stark verdiekt. Epidermis der Kotyle

donen mit blll.uern Farbstoff, in Glycerin losiich, in Chloralhydrat sich rot farbend. 
Eruca sativa. 

2. Sklereiden 35-40 f' hoch, 4-12 f' breit, gleichmaBig verdickt. Lumina der Sklereiden 
mit schwarzem Farbstoff, der sich mit Chloralhydrat rot farbt. Sinapis arvensis. 

3. Sklereiden 25-30 f' hoch, 8-20 f' breit, stark verdickt, mit basaler Verengung. Ver
dickungen bis ans obere ZeBende, ohne Farbstoff in den Sklereiden und in der Epi
dermis der Kotyledonen. Sinapis diehotoma. 

III. GroBzellschicht ans sehr weiten ZeBen, fast immer in einfaeher Reihe. Pigmentsehicht 
einreihig. 
1. Sklereiden 15-40 f' hoch, 4-10 f' breit. GroBzeBen stets deutlieh zu sehen. Brassiea 

nigra. 
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2. Sklereiden 15-40 ft hoch, 8-20 ft breit. Trennungslinie der Zellen auf der Flachen· 
ansicht doppelt weliig konturiert. GroBzelIen nicht immer deutlich zu aehen. Wands 
der EpidermiszelIen hier und da verschleimt. Brasaica juncea. 

B. Epidermis verschleimt, laBt keine Zellen erkennen, nicht quell bar. Pigment. 
8chicht einreihig. 
L Samen in einer gelben und braunen Varietat vorkommend. 

1. Samenschale glatt. Sklereiden 18-22 ft hoch, 8-18 ft breit, sehr stark verdickt mit 
basaler Verengung. Innere Kontur glatt. Proteinschicht hier und da zweireihig. Sina
pis glauca. 

2. Samenschale mit zierlicher Maschenzeichnung. Sklereiden 20-30 ft hoch, 8-18 ft breit. 
Innere Kontur zackig. Proteinschicht stets einreihig. Sinapis cernua. 

II. Samen nur von dunkler Farbe. 
I. Samenschale glatt oder auBerst fein punktiert. Sklereiden 25-30 ft hoch, 8-20 ft 

breit, bis an die obere Zellwand verdickt. Innere Kontur glatt. Brassica n apus. 
2. Samenschale mit deutlicher Maschenzeichnung. Sklereiden 20-30 ft hoch, 8-20 ft 

breit, mit basaler Verengung. Innere Kontur zackig. Brassica rapa. (Nach 
VUILLEMIN.) 

Bestandteile. Nach KONIG durchschnittlich etwa: 6% Wasser, 28% stickstoff
haltige Substanz, 31 % fettes 01, 12% stickstofffreie Extraktstoffe, 10% Holz
faser, 5% Asche. 

Der wichtigste Bestandteil ist das Glykosid Sinigrin oder myronsaures Kalium, 
CloH18NS2K09' das nach GADAMER sich von der nicht bestehenden lminothiokohlensaure 

NH: C<~: dadurch ableitet, daB die H-Atome durch die Gruppen S020H, CaHs (Allyl) und 

CeHllO. (Traubenzuckerrest) ersetzt sind: CaHsN: C<~~3I~~' Bei Gegenwart von Wasser 

wird das Glykosid durch das ebenfalIs in den Samen enthaltene Enzym Myrosin gespaltet 
in Kaliumbisulfat, Traubenzucker und Allyls enfol: CloHleNS2K09 + H 20 = ~S04 + 
CeH120e+CaHsNCS. Die Menge des von gutem Senfsamen gelieferten atherischen Oles kann 
bis etwa 1,4% betragen, meist ist sie aber geringer, nach CAESAR und LORETZ etwa 0,67-0,87 0/0 
Germ. fordert 0,7 0/0 (vgl. Gehaltsbestimmung). Die Samen enthalten ferner noch Sinapin
saure = Dimethylpyrogallolacrylsaure, C13H l20., oder CeH 2(OH)(OCH3)2' CH: CH· 
COOH und Sinapin, CleH2sNOe; letzteres ist der Cholinester der Sinapinsaure. 

Gehaltsbestimmung. (Germ.) 5 g gepulverter schwarzer Senf werden in einem Kolben 
(von etwa 250 ccm) mit 100 ccm Wasser von 20--25 0 iibergossen. Die Mischung wird 
in dem verschlossenen Kolben unter wiederholtem Umschwenken 2 Stunden lang stehen gelassen. 
Dann fiigt man 20 ccm Weingeist und etwa 2 ccm Olivenol (oder anderes fettes (1) hinzu und 
destilliert 40--50 ccm (besser etwa 60--65 ccm) ab, die man in einem MeBkolben von 100 ccm 
auffangt, der 10 ccm Ammoniakfliissigkeit enthii.lt. Zu dem Inhalt des MeBkolbens gibt man 
dann 20 cern l/lo-n-Silbernitratibsung, setzt auf den Kolben einen kleinen Trichter und erhitzt 
ihn zuerst 1/2 Stunde auf dem Wasserbad, dann 1/2 Stunde im Wasserbad. Nach dem Abkiihlen 
fiillt man mit Wasser bis zur Marke auf, schiittelt die Mischung gut durch und filtriert sie durch 
ein nicht angefeuchtetes Filter in ein trockenes Glas. 50 cern des Filtrats werden mit 6 ccm Sal
petersaure (25°/0) und etwa 10 ccm Ferriammoniumsulfatlosung versetzt und mit 1/10-n-Ammonium
rhodanidlosung titriert (bis zur rotlich-braunlichen Farbung). Die Menge der Ammoniumrhodanid
losung wird verdoppelt und von 20 ccm abgezogen. Aus dem so gefundenen Verbrauch an 1/10-n-Si1ber
nitratliisung ergibt sich die Menge des Senfols aus 5 g Senfsamen. 1 ccm l/lo-n-Silbernitratiosung 
= 4,956 mg Allylsenfol, CaHsNCS. Germ. gestattet einen Verbrauch von 6,5 ccm 1/1o-n-Ammonium
rhodanidlosung = 20 - 13 = 7 ccm 1/10 -n-Silbernitratlosung = 7 X 4,956 mg = 0,034692 g Senfol 
in 5 g Senfsamen = rund 0,7%' Das Senfmehl des Handels liefert haufig weniger Senfol und 
ist dann zuriickzuweisen. . 

Anrnerkung. Nach COL muB man bis beinahe 100 ccm, nicht nur 40--50 ccm iiber
destillieren, um alIes 01 ins Destillat zu bekommen, nach CARLES solI man 70 ccm iiberdestillieren. 
Da nun der MeBkolben von 100 ccm bereits 10 ccm Ammoniakfliissigkeit enthalt und nachher noch 
20 ccm Silbernitratlosung hinzugefiigt werden sollen, wird man etwa 65 ccm Destillat auffangen 
konnen. Damit die Menge nicht zu groB wird, bringt man an dem Kolben einen Papierstreifen 
als Marke an der Stelle an, bis zu welcher der Kolben etwa 75 ccm faBt. 

Bestimmung des Gehalts an jettem 01. Da das Senfmehl des Handels 
nicht selten teilweise entblt ist und aus den gemahlenen PreBkuchen besteht, so ist eine Be
stimmung des Olgehalts des Senfmehles fiir die Beurteilung von Wert. Nach Rupp und KtrRBITZ 
kann diese Bestimmung mit geniigender Genauigkeit in folgender Weise ausgefiihrt werden: 
5 g Senfmehl werden in einem Kolben (oder Arzneiglas) mit 50 ccm Ather iibergossen und unter 
ofterem Umschiitteln 24 Stunden stehen gelassen. Von dem abfiltrierten Ather werden 25 ccm 
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in einem gewogenen Becherglas (oder Kolbchen) auf dem Wasserbad verdunstet und der Riick
stand gewogen. 1m nicht entOlten Senfsamen fanden RupP und KURBITZ 32,4% 61; nach 
VUILLEMIN enthiilt der Senfsamen 28,5-34,5% 61. 1st das 61 auffallend tief gelb gefarbt, so 
liegt der Verdacht einer kiinstlichen Farbung des Senfmehls vor. 

Der Nachweis eine'l' kunstlichen Fii'l'bung von Senfmehl und Senf mit Teer
farbstoffen oder Curcuma kann durch folgende Proben erbracht werden: 

1. W ollfaden -Pro be. 20 g Senf werden in einer Porzellanschale mit 100 ccm Wasser 
iibergossen, die Mischung wird unter haufigem Umriihren eine halbe Stunde auf dem Wasserbad 
erwarmt und noch heiB filtriert. 50 ccm des Filtrates werden mit 10 ccm 10 0/ oiger Kaliumbisulfat
losung zum Kochen erhitzt und ein ungebeizter Wollfaden 10 Minuten lang darin belassen. Nach 
dem Auswaschen mit Wasser bzw. verdiinntem Ammoniak zeigt er folgendes Aussehen bei 

mit Wasser 
• A {braunlich-

1. Senfmehl mIt fettem vI gelb 

2. Senfmehl, entfettet 

3. Sarepta-Senf 

{ schmutzig 
. gelbbraun 

{ schwach 
. gelbbraun 

mit Ammoniak 
schmutzig

gelb 
braunlich

gelb 
gelblich 

Hieraus geht hervor, daB auch natiirlicher Senf dem Wollfaden eine Farbung verleiht, die 
nach der Behandlung mit Ammoniak ziemlich intensiv gelb wird und leicht fiir kiinstlich gehalten 
werden kann. Hingegen zeigt der Faden nach bloBem Auswaschen mit Wasser niemals eine rein 
gelbe, sondern hochstens eine braunliche Farbung, die nicht mit dem intensiv citronengelben 
Ton bei Anwesenheit von Teerfarben verwechselt werden kann, und es besteht demnach der 
einzige zuverlassige Beweis fUr den Zusatz von Teerfarbstoffen bei Senf, und besonders bei Speise
senf, darin, daB der Wollfaden, sowohl direkt nach dem Auswaschen mit Wasser, wie auch nach 
dem Behandeln mit verdiinntem Ammoniak, eine rein citronengelbe Farbung beibehalt. Manche 
gelben Teerfarbstoffe lassen sich auch schon dadurch erkennen, daB das Senfpulver durch Salzsa ure 
rot gefarbt wird. 

Nachweis von Curcuma. 3 g Senfmehl werden mit 30 ccm Alkohol iibergossen und 
dieser nach 12stiindigem Stehen abfiltriert. (Bei Speisesenf werden 10 g durch Erhitzen auf dem 
Wasserbad moglichst weit getrocknet und dann mit 30 ccm Alkohol ausgezogen.) Den alkoho
lischen Auszug laBt man von Filtrierpapierstreifen aufsaugen. Die Streifen zeigen bei Gegenwart 
von Curcuma eine stark gelbe, nach dem Trocknen braunliche Zone. Wird diese mit salzsaure
haltiger Borsaurelosung befeuchtet und wieder getrocknet, so zeigt die Rotfarbung, die beim Be
feuchten mit Ammoniakfliissigkeit blauschwarz wird, mit Sicherheit die Gegenwart von Cur
cuma an. 

Aufbewahrung. Gepulverter Senfsamen ist in dichtschlieBenden GefaBen kiihl auf
zubewahren. 

Anwendung. Innerlich wird Senf bisweilen im Notfalle als Brechmittel bei Vergiftungen 
(5-10-15 g mit Vorsicht!) verordnet. Verbreitet ist der Gebrauch als Reiz- und GenuBmitteE 
als Zusatz zur Fleischkost (Mostrich). AuBerlich als schnell wirkendes Hautreizmittel bei Ohn
machten, Erstickungsgefahr usw., ferner bei Zahnweh, Rheuma in der Form des Senfteigs, Senf
papiers oder Senfspiritus. Zu SenffuBbadern nimmt man 50-100 g Senfmehl, zu Vollbadern 
(bei Cholera gebrauchlich) 100-250 g, oder eine entsprechende Menge Spirit. Sinapis. 

Nach HENZE und CARLAU kann Senf, langere Zeit hindurch in groBerer Menge genossen, be
sonders auf die Leber schadlich wirken. Bei einer Vergiftung, die durch eine iibertriebene Senf
kornerkur gegen Magenschmerzen verursacht war, wurden beobachtet: Benommenheit, verlang
samte Atmung mit Cyanose, kleiner, frequenter Puls, im Harn viel Zucker, wenig EiweiB. Durch 
kiinstliche Atmung, Magenspiilungen und Anregungsmittel wurde Besserung erzielt. 

Oleum Sinapis (aethereum). Senfol (atherisches). Oil of Mustard_ 
Essence de moutard. 

Gewinnung. Der schwarze Senfsamen enthalt ein Glykosid Sinigrin oder myr onsaures 
Kalium, CloH16NS2K09' das beim Zusammenbringen des gepulverten Samens mit Wasser 
durch die Wirkung des Enzyms Myrosin, das ebenfalls in dem Samen enthalten ist, durch Hydro
lyse gespaltet wird in Allylisorhodanid, CaHsN :C:S, Traubenzucker und Kaliumbisulfak 
CloH16NS2K09 + H 20 = CaHsNCS + C6H 120 6 + S04HK. Nebenher :werden auch durch andere 
Reaktionen kleine Mengen von Allylcyanid, CaHsCN, und Sch wefelkohlenstoff gebildet. 
Die bei der Gewinnung des fetten Senfoles erhaltenen PreBkuchen werden gemahlen und mit 
der 4-5fachen Menge lauwarmem Wasser zu einem Brei angeriihrt. Nach einigen Stunden, weIID 
die Spaltung des Sinigrins vollendet ist, wird das Senfol mit Wasserdampf abdestilliert. Das 6t 
sammelt sich am Boden der Vorlage an, da es schwerer ist als Wasser. Ausbeute 0,3-1,0%, Die 
Spaltung des Sinigrins ist nach GADAMER in 80 Minuten beendet. 
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Eigenschaften und Bestandteile. Das natiirliche Senfol besteht fast ganz 
aus Allylisorhodanid (Allylsenfol), C3H5NCS, und zeigt deshalb die Eigen
schaften dieser Verbindung (s. d.). Es enthiilt noch kleine Mengen von Allylcyanid, 
C3H5CN, und Schwefelkohlenstoff. Das spez. Gewicht schwankt infoIge des Gehaltes 
an dem leichteren Allylcyanid zwischen 1,016 und 1,022, kann aber auch bis 1,030 
steigen. 

Aus indischem Senfsamen von Brassica juncea erhielten SCmMMEL u. Co. 
ein SenfM, das neben nur etwa 40% Allylisorhodanid etwa 50% Crotonyliso
rhodanid, CH 3CH:CH· CH 2NCS, enthielt. 

Das natiirliche Senfol wird noch von einigen Pharmakopoen ausdriicklich 
gefordert, so von der Austr., Brit., Helv., Hispan., Hung., Japon., Nederl. 

Germ. hat an Stelle des natiirlichen Oles das kiinstlich dargestellte Allyl
isorhodanid aufgenommen. 

Amer. und Ital. lassen die Wahl zwischen dem natiirlichen und kiinstlichen 
Senfol. 

Das kiinstliche Allylisorhodanid kann das natiirliche SenfM vollkommen ere 
setzen; es ist erheblich billiger als letzteres und wurde friiher auch schon vielfach 
dem natiirlichen 01 beigemischt oder untergeschoben. 

Allylum isosulfocyanatum. Allylisosulfocyanid. Allylisorhodanid. 
Isosulfocyanate d'allyle (Gall.) 

Oleum Sinapis (Germ. u. a.). Senfol (kiinstliches), Allylsenfol. S:C:N' 
CH 2·CH:CH 2. Mol.-Gew. 99. 

Darstellung. Durch Erhitzen einer weingeistigen Lasung von Allyljodid, C3H sJ, 
und Kaliumrhodanid. Hierbei entsteht zunachst Allylrhodanid, CaHs'S.C: N, das sich 
beim Erhitzen in Allylisorhodanid, CaHs'N:C:S, umlagert. Nach beendeter Umsetzung 
wird der Weingeist grbBtenteils abdestilliert, das Allylisorhodanid mit Wasser gewaschen, mit 
Calciumchlorid getrocknet und destilliert, wobei die von 148-153° iibergehenden Anteile aufge
fangen werden. Auch durch trockene Destillation eines Gemisches von allylsch wefelsaurem 
Kalium, S04KCaHs, und Kaliumrhodanid laBt es sich darstellen. 

Eigenschaften. Das Allylisorhodanid ist ein far bioses, diinnfliissiges 01, 
das sich mit der Zeit gelblich farbt. Es riecht auBerordentlich stechend und reizt 
heftig zu Tranen. Auf der Haut wirkt es brennend und blasenbildend. Spez. Gew. 
1,020-1,025 (SCHIMMEL), 1,022-1,025 (Germ.). Sdp. 151-153° (760 mm B). Es 
lost sich in etwa 8 Vol. Weingeist von 70 Vol.- %. Mit Weingeist von 90 Vol.- 0/0' 
Ather, Amylalkohol, Chloroform, Benzol, Petrolather und fetten Olen ist es in jedem 
Verhaltnis mischbar. In Wasser ist es fast unloslich. Wird eine kleine Menge Senfol 
mit der doppelten Raummenge konz. Schwefelsaure gemischt, so findet eine stiir
mische Entwicklung von Kohlenoxysulfid, COS, und Schwefeldioxyd statt unter 
Bildung von schwefelsaurem Allylamin (C aH5NH 2h'H 2S04" das sich aus dem farb
losen oder hochstens gelben Riickstand zuweilen kristallinisoh abscheidet. Mit Am. 
moniak gibt das Senfol Thiosinamin oder Allylthioharnstoff, NH 2CSNHCaH s, 
mit Alkohol setzt es sich langsam urn zu Allylthiourethan, CaH5NH.CS.OC2Hs 
(s. Spiritus sinapis). Am Licht farbt es sich allmahlich rotlichbraun und scheidet 
an den GefaBwandungen einen schmutzig gelbroten Belag abo 

Diese Ausscheidung besteht aus verschiedenen Verbindungen, die teils infolge einer Ab· 
spaltung von Schwefel, teils durch Oxydation und teils durch die Einwirkung von Feuchtigkeit 
aus demo Allylisorhodanid entstehen. Von KUNZ·KRAUSE wurde festgestellt, daB die Haupt. 
menge der Ausscheidung aus Pseudoschwefelcyan (Persulfocyan) und Allylaminsulfat, 
(CaH sNH2)2' H2S04, besteht. Daneben sind wahrscheinlich noch kleine Mengen von Xanthogen. 
saureabkammlingen, Isopersulfocyansaure und Allylharnstoff zugegen. 

Nach POMERA.NZ enthalt das synthetische Senfol auch immer kleine Mengen 
des isomeren Propenylisorhodanids, CH a · CH:CH· N:C:S. Ferner sind wahr-
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-scheinlich auch kleine Mengen von nicht umgelagertem normalen Allylrhodanid, 
-CaH5SCN, vorhanden. 

Prilfung. a) Spez. Gewicht 1,022-1,025 (Germ.). Nach SCHIMMEL kann das llpez. Gewicht 
zwischen 1,020 und 1,025 schwanken. Eine Erniedrigung des spez. Gewichts unter 1,020 zeigt 
-eine Beimischung von leichteren atherischen 61en, z. B. Terpentinol oder von Weingeist, an. Eine 
Erhohung des spez. Gewichts kann von einem Zusatz von Schwefelkohlenstoff herriihren. 1st die 
FaIschung gleichzeitig mit Terpentinol und Schwefelkohlenstoff vorgenommen, so kann das spez . 
.aewicht unverandert sein. Ein Zusatz von Schwefelkohlenstoff laBt sich dann durch eine erhebliche 
Erniedrigung des Siedepunktes (151-153 0) erkennen. Die Bestimmung des Siedepunktes 
ist mit groBer Vorsicht unter guter Kiihlung auszufiihren, da der Dampf des Senfols nicht nur 
auBerst heftig zu Tranen reizt, sondern auch die Lunge sehr heftig angreift. - Germ. 6 s. S. 1349. 

Gehaltsbestimmung. Diese beruht auf der Umsetzung zwischen Allyl
isorhodanid und ammoniakalischer Silbernitratlosung. 1 g Seniol wird in 
Weingeist zu 50 ccm oder zu 42 g gelost. I) ccm der Losung werden in einem Mell
kolben von 100 ccm mit 10 ccm Ammoniakfliissigkeit und 1)0 ccm 1/10-n-Silbernitrat
losung gemischt. Der mit einem kleinen Trichter verschlossene Kolben wird 1 Stunde 
lang erhitzt, aniangs auf dem Wasserbad, spater im Wasser. (Bringt man den 
Kolben gleich in siedendes Wasser, so schaumt die Fliissigkeit iiber.) Nach dem 
Abkiihlen wird die Mischung mit Wasser bis zur Marke aufgefiillt, wobei man den 
Schaum mit einigen Tropfen Weingeist beseitigt, gemischt und durch ein nicht an
gefeuchtetes Filter in ein trockenes Kolbchen filtriert. 1)0 ccm des Filtrats werden 
mit 6-8 ccm Salpetersaure und etwa 10 ccm FerriammoniumsulfatlOsung versetzt 
und mit l/lO-n-Ammoniumrhodanidlosung titriert. Es diirfen hochstens 15,2 ccm ver
braucht werden, fUr die ganze Menge der Fliissigkeit also 30,4 ccm, so dall 50-30,4 
= 19,6 ccm 1/10-n-Silbernitratlosung fUr 5 ccm der Seniollosung=O,1 g Seniol ver
braucht sind. 1 ccm 1/10-n-Silbernitratlosung=4,956 mg CSH5NCS. 19,6 ccm 
J./1o-n-Silbernitratlosung = 0,0971 g CaHsNCS in 0,1 g Senfol= 97%, 

Die Umsetzung verlauft nach der Gleichung: 

CaH5NCS + 2AgNO s + 3NH s = Ag 2S + CSH5NCN + 2NH,NO a· 
99,12 2 x 169,89 

Der Rest der alkoholischen Seniollosung kann nach Zusatz von einem Fiinitel 
des Gewichts an Weingeist als Senispiritus verwertet werden. 

Aujbe'Wahrung. Vorsich tig, vor Licht gesch ii tzt. Da Feuchtigkeit die Zersetzung 
befordert, ist das 61 in sorgfaltig getrocknete Glaser zu fiillen. ZweckmaBig bewahrt man es in 
-kleinen, lichtdichten, ganz gefiillten und dichtgeschlossenen Glasern auf. 

An'Wendung. Das Seufol wird nur auBerlich, meist in Form des Senfspiritus, zu reizenden 
Einreibungen verwendet. Nach A. SCHWARZ sollen Zahn- und Ohrenschmerzen durch einmaliges 
Riechen an Senfol beseitigt werden, indem das Senfol auf den ersten Ast des Trigeminus einwirkt. 

Semen Sinapis pulveratum. Senfmehl. Farina Sinapis. Farine de moutarde 
-stellt man aus dem kurze Zeit bei sehr gelinder Warme, besser im Kalktrockenschrank getrockneten 
Samen her. Man verwahre es in dichtverschlossenen Blechbiichsen und halte davon nicht zu 
viel vorratig, denn bei langerem Lagern verliert es an Wirksamkeit. Es darf mit Jodlosung 
keine Blaufarbung geben (Nachweis fremder Mehle). 

Semen Sinapis pulveratum exoleatum. Pulvis Sinapis concentratus. Entoltes 
Senfmehl. Haltbarer und fiir langere Aufbewahrung geeigneter ist das yom fetten 01 befreite 
Senfmehl, das aus den bei der Gewinnung des fetten Senfoles verbleibenden PreBkuchen her
gestellt wird. Das entolte Senfmehl wirkt auch schneller und kraftiger als das nicht entolte 
und wird deshalb zur Herstellung der Senfpapiere des HandeIs benutzt. Es darf aber nicht ohne 
weiteres an Stelle des offizinellen ollialtigen Senfpulvers abgegeben werden! 

Durch Senfmehl werden viele Riechstoffe, selbst der des Moschus, zerstort; deshalb eignet 
os sich vortrefflich zur Entfernung des dumpfen Geruches aus Flaschen, Wein- oder Bierfiissern. 
In ein FaB von 100 l gibt man 10 g Senfmehl, dazu Il heiBes Wasser und IaBt dicht verschlossen 
einige Tage stehen. 

Sinapismus. Senfteig. Cataplasma rubefaciens. Pasta epispastica. Cata
plasma epispasticum. Sinapis me. - Gleiche Gewichtsteile grob gepulverten Senf und lau
Warn1es Wasser riihrt man zu einem Brei an. Wird jedesmal frisch bereitet und, auf Leinwand 
gestrichen, wie Senfpapier angewandt. 
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Charta sinapisata, Senfpapier, s. Bd. I, S.915. 

Spiritus Sinapis. Senfspiritus. Senfgeist. Spirit of Mustard. 
Esprit de moutarde. Tinctura Sinapis. Tinctura (Spiritus) rubefaciens. 

Germ.: 2 g Senfol werden in 98 g Spiritus gelost. Auch der Senfspiritus anderer Pharm. ist 
eine weingeistige Losung von Senfol mit einem Gehalt von 2%, 

Gehaltsbestimmung. I) cern Senfspiritus werden in einem MeBkolben von l00ccm mit 
10 ccm Ammoniakfliissigkeit und 00 ccm 1/10·n.Silbernitratlbsung in der unter Oleum Sina pis an· 
gegebenen Weise 1 Stunde lang erhitzt, die Mischung aufgefiillt, filtriert und 60 ccrn des Filtrats 
nach Zusatz von 6-8 'ccm Salpetersaure und etwa 10 ccm FerriammoniumsulfatlOsung mit l/10·n. 
Ammoniumrhodanidlosung titriert. Es diirfen hochstens 16,8 ccm verbraucht werden, also 33,6 ccm 
fiir die ganze Fliissigkeit, so daB 50-33,6 = 16,4 ccm 1/10·n.SilbernitratlOsung fUr 5 ccm Senf· 
spiritus verbraucht sind = 16,4 X 4,956 mg = 81,46 mg CaHsNCS in 5 ccm = 1,63 g in 100 ccm 
.oder 1,94 g in 100 g Senfspiritus (spez. Gew. 0,833-0,837). 

Bei altem Senfspiritus farbt sich die Mischung mit ammoniakalischer Silberlosung nicht 
wie bei frischem in wenigen Augenblicken schwarz; der Niederschlag ist erst weiB, wird allmahlich 
gelblichgrau und erst bei langem Erhitzen schwarz. Wenn man das Gemisch nicht mehrere Stunden 
lang erhitzt, findet man in diesem Fall zu wenig Allylisorhodanid. 

Der Grund hierfiir ist folgender: 
Durch die Einwirkung des Alkohols auf das Allylisorhodanid wird dieses allmahlich in 

Allylthiocarbaminsaureathylester (Allylthiourethan), CaH5NH' CS· OC2H 5, iibergefiihrt, 
der mit ammoniakalischer Silbernitratlosung eine Silberverbindung der Zusammensetzung 
CsHsNAg· CSOC2HS gibt, die sich als weiBer Niederschlag ausscheidet. Erst hei langem Kochen 
wird diese Silberverbindung unter Mitwirkung einer weiteren Menge der Silberlosung zersetzt 
unter Abscheidung von Schwefelsilber. Ist diese Zersetzung nicht vollstandig, so wird zu wenig 
Allylisorhodanid gefunden, weil zur Bildung der Silberverbindung des Allylthiocarbaminsaure. 
athylesters auf 1 Mol. CaHsNCS nur 1 Mol. AgNOa notig ist. Zur Bildung von Ag2S sind dagegen 
2 Mol. AgNOa erforderlich, so daB der Verbrauch an Silbernitrat bei der vollstandigen Umsetzung 
groBer ist. 

Da kaum anzunehmen ist, daB der im Senfspiritus bei der Aufbewahrung allmahlich ent. 
stehende Allylthiocarbaminsaureathylester noch die gleiche reizende Wirkung ausiibt, wie das 
Allylisorhodanid, so ist langere Aufbewahrung des Senfspiritus nicht zweckmaBig 

Llnlmentum Sinapis (Brit.). 

Linimentum Sinapis eompositum. 
(Compound) Liniment of Mustard. 

Camphorae 
OIel Rieini 
OIel Sinapis aeth. 
Spiritus (90 0 /0) 

55 g 
125 eem 

35 " 
q. s. ad 1000 " 

MostardUUl. 
Mostrieh. Tafelsenf. Moutarde. 

Naeh E. DIETERICH. 

1. Semin. Erueae pulv. 250,0 
2. Semin. Sinapis" 250,0 
3. Aeeti fortis (Essigsprit) 500,0 
4. Saeehari pulver. 250,0 
5. Aquae 250,0 
6. Aquae 250,0. 

Man liUlt 1-3 24 Stunden, naeh Zusatz von 4 und 
5 so lange stehen, bis der Mostrich miillig 
scharf ist, mischt 6 hinzu und fillIt in Stein gut· 
biiehsen. 

Deutscher Sent mit Gewiirz. 

I. 
Semin. Sinap. nlgr. 
Semin. Erueae 
Aeeti 
Fruet. Amomi 
Cort. Cinnamom. 
Caryophyllor. 
Piperis albi 
Rhizom. Z!ngiber. 
Saeehari albi 
Natrii ehlorat! 
Aeeti 

250,0 
150,0 
400,0 

5,0 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

100,0 
50,0 
q. s. 

II. naeh KORN. 
Sem. Sinap. ang!. pulv. 

" " Sarepta 
Saeeh. pulv. 
Amy!. Tritiei 
Natr. ehlorat. 
Aeeti 
Cort Cinnamom., 
Pip. alb. 
Herb. Majoran. 
Caryophyllor. 
Rhiz. Z!ngih. 
Fruet. Cardamom. 

1800,0 
225,0 

1500,0 
450,0 
150,0 

7000,0 

M 20,0 

M'9,0 
4,5. 

Mit heiflem Essig anzuriihren; zuletzt werden 
die Gewiirze zugesetzt. 

Franziisiseher Senf naeh VOMA.CKA. 
Fruet. Cappar. spin. (Kapern) 50,0 
Bulbi Allii eepae 25,0 
Bulbi Allii sativi 5,0 
Florum Cassiae 2,0 
Macidis 1,0 
Seminis Amomi 1,0 
Natrii ehlorati 50,0 
Saeehari 150,0 
Seminis Sinapis Sarepta 700,0 
Aeeti Draeuneuli q. s. 

Man miseht oder mahlt in der Mostriehmiihle und 
fiillt, sobald die llbermAflige Seharfe sieh ver· 
loren hat, in Steingutgefifle. 

Stylus Sinapis. Senfstift. 
1. Cetaeei 10,0 
2. Mentholl 85,0 
3. Olel Sinapis aether. 5,0. 

Man sehmilzt 1 und 2, filgt 3 hinzu und gieflt In 
Formen (s. Stylus Mentholi S.168). 
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Sinapis alba L. (Brassica alba HOOK. f. et Tn.). Heimisch im Mittelmeer
gebiet und in Mitteleuropa, vielfach kultiviert und verwildert. Bis 60 cm hoch, 
nebst den Blattern kurz borstig. Blatter gefiedert oder fiederspaltig, die Lappen 
buchtig gezahnt. Bliiten mit wagerecht abstehendem Kelch. Schoten so lang oder 
langer als der bleibende Schenkel, borstig, ihre Klappen £iinfnervig. 

Semen Erucae. WeiBer Senfsamen. White Mustard Seed. Semence 
(Graine) de moutarde blanche. Semen Sinapis albae. WeiBer (gelber, 
englischer) Senf. 

Die rei£en Samen. Diese sind kugelig, unge£ahr 2-2,5 mm dick, im Mittel 
5 mg schwer, hellrotlichgelb, matt, manchmal durch Schleimschuppen weiElich, unter. 
der Lupe betrachtet sehr zartgrubig punktiert. Die bellgelben Keimblatter sind in 
der Mittellinie der Lunge nach zusammengefaltet, so daB das auBere, groBere das 
innere scheidenartig umfallt. In der durch die Faltung entstandenen Hohlung liegt 
das nacb oben umgebogene, stielrunde Wiirzelchen. Ein Nahrgewebe £ehlt vollig. 
In Wasser gelegt umgibt sich der Samen mit einer breiten Schleimhiille. Ohne Geruch, 
auch nach dem Anfeuchten mit Wasser, der Geschmack beim Kauen anfangs mild 
olig, dann brennend scharf. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt der Samenschale: 1) die Epidermis aus im 
Querschnitt farblosen, fast quadratischen, deutlich konzentrisch gerichteten, in Wasser stark auf
quellenden Schleimzellen; 2) zwei, selten drei Reihen diinnwandiger, in den Ecken kollenchyma
tisch verdickter Zellen mit kleinen Intercellularen; 3) die Palisaden- oder Steinzellenschichten aus 
gelblichen, radialgestreckten, fast gleich hohen, becherformigen, in der auBeren Halfte diinn
wandigen, in der inneren Halfte stark verdickten Zellen; 4) 2-3 Reihen kleiner, kollabierter, 
diinnwandiger Zellen, die zum Unterschied von Semen Sinapis keinen Farbstoff besitzen; 5) das 
mit der Samenschale verwachsene Endosperm aus nur einer Reihe dickwandiger, groBer, fettes 
01 und Aleuronkorner fiihrenden Zellen; 6) anschlieBend nach innen noch mehrere Reihen zu
sammengedruckter, vollig inhaltsloser Zellen. Das Parenchym des Keimlings ist reich an fettem 
01 und Aleuronkornern. Starke fehlt. 

Pul ver. Ahnlich wie bei Semen Sinapis, hauptsachlich Stucke des Cotyledonargewebes 
aus kleinen diinnwandigen Zellen mit Aleuronkornern und oligem Plasma; Stucke der Epidermis 
aus farblosen, fast quadratischen, nicht langgestreckten, deutlich konzentrisch geschichteten 
Schleimzellen. Die unter der Epidermis gelegene GroBzellenschicht aus 2, selten 3 Reihen diinn
wandiger, kollenchymatisch verdickter Zellen, daran anschlieBend eine Reihe flaschen- bzw 
becherformiger, nur etwa 4-7 [L breiter Zellen (Palisaden- bzw. Becherzellenschicht), die Zellen 
fast gleich hooh. Keine Pigmentzellen. 

Bestandteile. Ein Glykosid Sinal bin, CaoH42N2S2015' und das Enzym Myrosin. 
Das Sinalbin wird bei Gegenwart von Wasser durch das Myrosin gespaltet in Traubenzucker, 
Sinapinbisulfat, C16H 24N05 • HS04, und ein SenfOl der Zusammensetzung C6H4(OH)CH2• NCS 
= P -0 x y benz y 1 s e nfO 1. Letzteres ist nicht fluchtig und hat keinen scharfen Geruch. Es schmeckt 
aber scharf und wirkt blasenziehend. Die Konstitution des Sinalbins ist der des Sinigrins ahnlich. 
An Stelle des Kaliums enthalt es Sinapin (s. S. 743) und an Stelle der Allylgruppe die p-Oxy-

OSO .OC H NO benzylgruppe: C6H 4(OH)CH2 • NC<SC:d 0 16 14 5. AuBerdem 25-35°/0 fettes 01, spez. 
6 11 5· 

Gew. 0,914, Erstarrungspunkt -160, Jodzahl 96. 

Anwendung. Als Gewiirz fiir sich oder mit schwarzem Senf zusammen. 

Oleum Sinapis pingue. Fettes Senfiil. 
Gewinnung. Aus dem schwarzen oder weiBen Senfsamen durch Pressen. Ausbeute 

bei schwarzem Senf 15-25%, bei weiBem Senf 25-35%. 

Eigenschaften. Gelbes 01, spez. Gew. 0,916-0,920. Unter -10° scheiden sich feste 
Glyceride ans. Jodzahl etwa 106 (aus weiBem Senf 96). Verseifungszahl etwa 174. 

Zusammensetzung. Das fette 01 des schwarzen und weiBen Senfs ist in seiner 
Zusammensetznng dem Rubol sehr ahnlich. Es besteht in der Hauptsache aus dem Glycerid 
der Erucasaure, C21H 41COOH, ferner enthalt es die Glyceride der Rapinsaure, ~7Ha3COOH, 
und vielleicht der Beh ensaure, C21H 43COOH. 

Anwendung. Als Speiseol, Brennol, Schmierol und zur Darstellung von Seife. 
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Brassica juncea HOO1d. et THOMS., heimisch und kultiviert in Indien und Brassica 
Besseriana ANDR., heimisch und kultiviert in SiidruBland. Untere Blatter eilanzett 
lich, grob gesagt, die oberen lanzettlich und gauzrandig. Die Samen sind denen von 
Brassica nigra sehr ahnlich. Die Breite der Sklereiden der Schicht 3 betragt 8-20 ft 
gegen 4-10 ft bei Br. nigra. Die AuBenwand dieser Schlcht besteht aus einer dicken 
SchIeimmembran, die vielleicht durch VerschIeimung einer Zellschicht entstanden ist. 
Die Samen werden unter dem Namen Sareptasenf wie schwarzer Senf verwendet. 
Der Sareptasenf des HandeIs ist meistens geschii.lt, im Pulver fehIen deshalb die 
Elemente der Samenschalen oder diese sind nur in Spuren vorhanden. 

Sirupi. 
Sirupi. Sirupe. Syrups. Sirops. Syrupi. 

Sirupe sind dickfliissige Losungen von Zucker in wasserigen, weingeist· 
oder weinhaltigen Fhissigkeiten mit einem Zuckergehalt von etwa 60-65 %. 

Hm-stellung. Sirupe werden nach der Germ., wenn nicht ein anderes Verfahren 
vorgeschrieben ist, in der Weise bereitet, daB man den Zucker in der betreffenden 
Fliissigkeit (Auszug aus einer Droge oder vergorenem Fruchtsaft), hei geliuder 
Warme lost, die Losung einmal aufkocht und in trockene Gefiille fUllt. Einige Phar
makopoen lassen nach dem Aufkochen das verdampfte Wasser durch heiBes Wasser 
wieder ersetzen. BUBO. laBt den Zucker in der heiBen Fliissigkeit losen. Nach Amer. 
werden die meisten Sirupe ohne Erhitzen bereitet. Die Vorschriften zu den einzelnen 
Sirupen der Amer. lauten auf 1000 ccm Sirup (mit Ausnahme von Sirupus Ferri 
jodati), ebenso auch die meisten Vorschriften der Brit. - Germ. 6 s. S. 1362. 

Sirupe sollen mit Ausnahme des Mandelsirups, der mit einer Mandelemulsion 
bereitet wird, klar sein. Man erhii.lt kIare Sirupe leicht, wenn man reinen, in Wasser 
kIar lOslichen Kristallzucker oder ungeblauten Hut- oder Plattenzucker in den kIar 
filtrierten Fliissigkeiten auflost, beim Aufkochen etwa auftretenden Schaum beseitigt, 
notigenfalls den heiBen Sirup durch ein dichtes Seihtuch gieBt, wobei man dem Sirup 
auch zerkleinertes Filtrierpapier zusetzen kann. Die Sirupe konnen notigenfalls 
auch heiB durch Papier filtriert werden, auch unter Zusatz von Talkpulver als Klar
mittel. In der Regel wird man aber bei Verwendung von kIaren Fliissigkeiten und 
reinem Zucker durch einfaches Kolieren kIare Sirupe erhalten, so daB man das lang-ere 
Zeit in Anspruch nehmende Filtrieren vermeiden kann. N ach Gall. kann man die 
Sirupe auch mit EiweiB kIaren, indem man den Sirup kalt mit einer Losung von 
frischem EiweiB in wenig Wasser versetzt, kocht, abschaumt und koliert. Nach 
Amer. erhii.lt man auf kaltem Wege klare Sirupe mit Hille des Perkolators, indem man 
in diesen eine etwa 3 cm dicke Schlcht Watte bringt, darauf den Zucker schiittet 
und dann die Fliissigkeit aufgieBt. Man laBt die Fliissigkeit erst einmal rasch durch
laufen, gieBt sie wieder auf den Zucker und laBt den Sirup dann langsam abtropfen. 
Die ersten Anteile werden, wenn sie nicht klar sind, wieder in den Perkolator zuriick
gegossen. 

Zum Kochen der Sirupe verwendet man Schalen oder Kessel aus Kupfer (blank
gescheuert), aus verzinntem Kupfer, Aluminium, gut emailliertem Eisen oder Porzellan. 
Fiir Fruchtsirupe sind verzinnte GefaBe nicht gut geeignet, weil die Farbe der Sirupe 
durch Aufnahme von Spuren von Zinn verandert wird. Die GefaBe werden nur etwa 
zur Halfte gefiillt, da beim Aufkochen der Sirupe nicht selten starkes Schaumen 
eintritt. 

Die Einzelheiten der Herstellungsvorschriften sind bei den betreffenden Drogen 
und sonstigen Arzneistoffen angegeben. Die Herstellung eines Fruchtsirups ist 
unter Sirupus Rubi idaei S.590 naher beschrieben. 
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AufOO'Wah'rU"g. Zur Aufbewahrung filllt man die Sirupe nach d em Er kalten in 
trockene Arzneiflaschen von etwa 100-200 ccm, verschlieBt diese mit sauberen Korken nnd 
stellt sie an einen kiihlen trockenen Ort. Sehr zweckmll.Big ist es, die Sirupe in den Flaschen zu 
sterilisieren. Man verwendet dann entweder Flaschen mit PatentverschluB oder auch gewohnliche 
Arzneiflaschen. In letzterem Falle werden die Korken mit Bindfaden fest verschnilrt. Auch Watte
pfropfen konnen ala keimdichter VerschluB verwendet werden. Die verschlossenen Flaschen werden 
im Wasserbad etwa 1/1 Stunde lang erhitzt. 

Sirupe, die trotz aller VorsichtsmaBregeln eine beginnende GlI.rung zeigen, lassen sich durch 
Aufkochen und Kolieren unter Zusatz von Filtrierpapier wieder brauchbar machen. Stll.rker 
gil.rende Sirupe milssen alB verdorben angesehen werden. 

Sisymbrium. 
Sisymbrium officinale (L.) SCOPOLr (Erysimum officinale L.). Cruciferae
Sinapeae-Sisymbriinae. Heimisoh im mittleren und siidlioben Europa., 
in N orda.frika.. 

Herba Erysimi. Raukenkraut. Hedge Musta.rd. Herbe aux obantres. Herba. 
Sisymbrii (Irionis). Wilder Senf. Raukensenf. 

Das zur Blutezeit gesammelte, getrocknete Kraut. Die Stengel aufrecht, mit sparrig-, oft 
fast horizontal abstehenden Asten, stielrund, oft violett angelaufen, weichha.a.rig. Die Blatter 
wechselstii.ndig, schrotsagig-fiederspaItig, die unteren mit 7, die mittleren 5, die oberen 3 Lappen. 
die Zipfellii.nglich oder lanzettlich, gezii.hnt, der endstandige sehr groB, spieBfiirmig oder dreieckig, 
spitz, stumpf oder abgestutzt. Die Bluten gelb, klein und in endstii.ndigen, kleinen, rundiiohen, 
ii.hrenartigen Trauben; die Schoten kurzgestielt, pfriemformig verschmalert, der Spindel ziem
lioh angedriickt, meist kurzha.a.rig. Die Samen klein, oval, braun und von einer Lii.ngsfurohe 
durohzogen, sie waren friiher gleichfll.lls gebrauchlich. Geruch schwach kresseartig, Geschmaok 
etwas scharf. 

Sisymbrium sophia L. lieferte Herba und Semen Sophiae ohirurgorum 
S. irio L. Herba und Semen Irionis, S. alliaria L. Herba und Semen 
Alliariae. 

Smilax. 
Smilax china L., heimisoh in China, Coohinobina und Japan, Smilax glabra ROD. 
und Smilax lanceaefolia ROD., Indien, Siidchina. Liliaceae-Smilacoideae. 
Diese Arlen haben an diinnen Auslaufern dioke, meist etwas abgeplattete, sehr un· 
regelmliBig gestaltete, braune Knollen vom Charakter unentwiokelter Internodien. 

Tubera Chinae. Chlnaknollen. China- Root. Racine de Chine (de sq uine). 
Radix (Rhizoma) Chinae (nodosae, ponderosae, orientalis). Radix (Rhizoma) Smilaois 
chinae. Chinawurzel. Pockenwurzel. Grindwurzel. 

Die von den Wurzeln und zum Teil auch von der auBeren Rinde befreiten, getrockneten 
Knollen. Schwere, harte, bis 20 cm lange, bis 6 nnd mehr cm dicke, sehr ungleichmii.Big gestaltete, 
nioht selten etwas flachgedriickte, knollig verdickte, mehr oder weniger ungleich hookerige, tells 
rauhe, runzeIige, teils mehr glatte Stucke, die AuBenseite rotbraun, ziemlich glatt, mit zahlreichen 
Narben abgesohnittener Wurzeln, im Innem rotlich-weiB1ioh, dunkel gesprenkelt und sehr stiiorke
mehlreioh. Ohne Geruch, von wenig bitterem, hinterher etwas reizendem Geschmack. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. AuJ3en, wenn erbalten, ein braunes Kork· 
gewebe. Das ganze Grundgewehe aus fast quadra.tisohen oder abgerundet-polygonalen, diinn
wandigen, stii.rkemehlreichen Parenchymzellen. Nur die auBersten Zellreilien aus mehr tangential
gestreckten, dickwandigen, braungefii.rbten Zellen mit rotbraunem Jnhalt. Die Stll.rkekomer sehr 
verschieden gestaltet, teils groBe regelmii.Big zusammengesetzte Komer, die Teilkomer mit Kem
hohle, teils die Starke zu Kleistermassen versohmolzen. Einzelne Zellen mit Raphidenbiindeln 
von 'Kalkoxa.Ia.t. Die GefaBbiindel sehr zerstreut, eiformig oder elliptisch, aus einem starken 
Biindel sehr dickwandiger Bastfasem und einer Gruppe sehr weiter und enger GefaBe, zwischen 
heiden ein Strang von weiten Siebrohren und Cambiform. Die auBeren GefaJ3e schwll.cher gebaut. 
Einzelne Elemente der GefaBbiindel mit einer braungelben harzartigen Masse. 

Verwechslungen und Ver/ii.lschungen. AlB Substitut wird das Rhizom von Smilax 
pseudo-ohina. L. (S. canellaefolia Mn.LER), Vereinigte Staaten von Nordamerika, Amerioan 
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China Root, False China Root, amerikanisohe (falsche) Chinawurzel angegeben. Diese ist leichter .. 
schwammiger und blasser an Farbe. Ferner die Knollen von Smilax ceylanica L., Ostindien .. 
Sm. tenuifolia MICH., Sm. brasiliensis SPRENGEL, Siidamerika. 

Bestandteile. Eine kristallinisohe Verbindung Smilacin (= Parillin), Gerbstoff, 
Gummi, Harz, Starke. 

Arawendung. Wie die Sarsaparillwurzel. 

Soja. 
GlyciJle hispida MAXIMOWIOZ (Soja hispida MONOR, Dolichos soja L.). 
und Varietii.ten. Leguminosae-Papilionatae-Phaseoleae. In Ost

indien. China, Japan der Samen wegen reiohlich in Kultur und als Futterpflanzen .. 
neuerdings auoh in Europa und Amerika angebaut. Ais Stammpflanze der eohten. 
Sojabobne betraohtet MAxmoWIcz die sehr nahe verwandte Glyoine soja SIEBOLD 
et. ZUCC., eine in Japan wildwaohsende Art. 

Semen Sojae. SoJabohne. Soy Bean. Semen Doliohos. 
WeiBe, gelbe, braune, griinliche, rote oder schwarze, glii.nzende, bis 10 mm lange, bis 6 mm 

breite und 4 mm dicke, etwas abgeflachte oder fast kugelige, sehr verschiedenartig gestaltete, 
starkefreie, fettreiche Samen. Am meisten findet sich die gelbe Varietat; die braunen Samen 
sind etwas kleiner ala die weiBen. Der Nabel ist elliptisch, 3 mm lang und mit einem kreisformigen, 
braunen Kamm eingefaBt; im Zentrum ist bei den weiBen Samen eine dunkelgefarbte Linie be· 
merkbar, die bei den braunen Samen durch eine weiBgefarbte Vertiefung' ersetzt ist. 

Mikroskopisohes Bild. Samenschalenquerschnitt. Die Epidermis aus Pali
sadensklereiden, 30-60 f1- hoch und 6-15 f1- breit, in der Nabelgegend bis 80 u hooh. Die unter 
der Oberhant liegenden, sanduhrformigen Tragerzellen fast ebenso hoch wie die Palisadenzellen, 
um den Nabel bis 110, selbst 150 f1- hoch, mit groBen, elliptischen Intercellularen. Das stem
ffu'mige Schwammparenchym stark zusa=engedriickt und mit dem Nii.hrgewebe verwachsen. 
In dem Schwammparenchym ist eine einzige age maBig verdickter, fast rechteckiger Aleuron
zellen gut erhalten. Der Embryo aus diinnwandigen Zellen mit groBen (bis 25 IL) Aleuronklirnem. 
Keine Starke (unreife Komer enthalten Starke). Die Palisadenzellen der dunkelgefarbten Varie
taten mit einem gerbstoffhaltigen Farbstoff, der bei den schwarzsamigen haufig dunkelviolett 
erscheint. 

Bestandteile. Fettes 01 15-20%, EiweiBstoffe 30-40%, Kohlenhydrate,_ 
Enzyme, darunter eine Urease (hamstoffspaltendes Enzym). 

Anwendung. Als Nahrungsmittel wie andere Bohnen. Zur Gewinnung des fetten Oles. 
Zur Herstellung von Pflanzenmilch. In Japan zur Herstellung einer Gewiirztunke (Soja). 

Oleum Sojae. Sojabohnenol. Das duroh Pressen gewonnene fette 01 der Sojabohnen 
EigenschBften. Gelbes bis braungelbes 01, etwa wie Mohnol trocknend, spez. Gew. 0,924 

bis 0,927. Erstarrungspunkt -8 bis _16°. Jodzahl 130-135, Verseifungszahl 191-194. 
Bestandteile. Glyceride der Linolsaure (24%). der Linolensaure (6%). der 0\ 

saure (70%). 
Anwendung. Wie Leinol. auch ala Speiseol. 
Aguma ist ein feines, in Wasser leicht lilsliches, wohlschmeckendes Pnlver, das aus Soja

bohnen hergestellt wird und ala Nahrmittel Verwendung findet. 
Soja-Kaffee besteht aus gerilsteten Sojabohnen. 
Soja-Milch. Zu ihrer Bereitung weioht man die Bohnen einige Stunden in Wasser ein und 

mahlt Hie dann. Die entstandene Masse wird mit Wasser angeriihrt und dnroh Tiicher gegossen. 
Die ablaufende Emulsion enthii.lt EiweiBstoffe, Fett, Zucker und SaIze. 

SoJa-Kise wird ii.hnlich wie der gewohnliche Kii.se aus der Soja-Milch hergestellt. 
Soja-Mehl. Die geschalten, von allen Hii.utchen befreiten Bohnen werden gemahlen. 
Soja-Sauoe wird in Japan aus der Soja-Milch durch ein Garungsverfahren gewonnen. Si& 

ist eine braune Fliissigkeit von saizigem Geschmack und sehr angenehmem Geruch. 
Kiinstliohe Soja. Champignons, Pfefferlinge oder Steinpilze 1000,0, Spiritus 100,0. 

Wasser 500,0, Kochsalz 3,5. Die Pilze werden zerdriickt, 2 Tage maceriert, dann gepreBt, die 
Riickstii.nde nooh 1 Tag maceriert, filtriert und das Filtrat znr Sirupdicke eingedampft. 

Soldanella. 
Calystegia soldanella R. BROWN. Convolvulaceae-Convolvuleae. Meer
koh I. 1m Mittelmeergebiet heimisoh, auch in nordlichen Gegenden am Meeresufer 
vorkommend. 
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Herba Soldanellae. Meerkohlkraut. Bearbind. Herbe de soldanelle (de chou 
marin). Herba Brassicae marinae. 

Das zur Bliitezeit gesammelte, getrocknete Kraut. Der Stengel gestreckt, niederliegend 
und kantig; die Blatter etwas dicklich, langgestielt, herznierenformig, stumpf und kahl; die Bliiten. 
stiele achselstii.ndig, verlii.ngert, nach oben verdickt, fliigelig.kantig, einbliitig; die Bliiten groB, 
fleischrot, mit gelben Langsfalten und von 2 groBen Deckblattern unterstiitzt. Ohne <kruch, 
von salzigem, etwas scharfem Geschmack. 

Anwendung. Als Abfiihrmittel zu 3-4 g. 

Resina Soldanellae, Soldanellaharz, wird wie Jalapenharz durch Ausziehen des ~autes 
oder der Wurzel mit Weingeist, Abdestillieren des Losungsmittels und Auswaschen des Riick
standes mit warmem Wasser gewounen. Die Wurzel enthalt etwa 11-12 0/ 0 Harz. Das Harz ist 
durchscheinend, gelblichgrau, geschmacklos, Geruch gewiirzig. Loslich in Alkohol, Ather, Chloro
form, nicht in Petrolather. Es besteht wie Scammonium und Jalapenharz aus Glykosiden. 

Anwendung. Als Abfiihrmittel in Pillen, Tinktur oder Emulsion zu 1,5 g fiir Erwachsene, 
fiir Kinder 0,75 g. 

Tlnetura SoldanellaB eompo8lta. 
Suee. Herbae Soldanellae recent. 40,0 
R&d. Soldanellae 60,0 
R&d. Bryoniae 20,0 
Spiritus (80"Jo) 1000,0. 

Sorbus. 
Sorb us aucuparia L. (Pirus aucuparia GlRTN.). Rosaceae-Pomoideae
Pomariae. Heimisch in Nordasien, Nordafrika. und Europa. Mit gefiederten 
Blattem. Bluten in vielblutigen Doldenrispen. 

Fructus Sorbi. Vogelbeeren. Mountain Ash Fruits. Fruits de cochime (de 
sorbier). Baccae (Poma) Sorbi aucupariae. Ebereschenbeeren. Quitschbeeren. 

Die frischen und getrockneten Friichte. Diese sind etwas iiber erbsengroB, frisch kugelig, 
getrocknet stark geschrumpft, glii.nzend scharlachrot, vom Kelche gekront, innen saftig, 3- bis 
4facherig, jedes Fach zweisamig. Der <kschmack ist sehr herb sauer. Durch Frost werden die 
Friichte weich und genieBbar, sonst sind sie ungenieBbar. 

Bestandteile. Sorbins8.ure, Parasorbins8.ure, Apfels8.ure, Sorbin, Sorbit, 
Pektinstoffe, Gerbstoff, Bitterstoff, ein Glykosid, das Blausaure abspaltet, geringe 
Mengen atherisches 01, Wachs. ' 

Sorbus aria CRANTZ (Pirus aria EHRH.). Mit groBen, ungeteilten, unterseits weiB
filzigen, gesagten Blattern und groBeren kugeligen Friiehten: Mehl beeren. Diese1ben ent
halten im Fruchtfleisch Glykose 11,4%, Sorbin 13,5%, stickstoffhaltige Stoffe 6,8%, 
Cellulose 6,0%, Fett 0,5%. Sie finden a1s Baccae Sorbi alpinae Verwendung gegen 
Durchfall. 

Extractmn Sorbifluidum. Vogelbeerenfluidextrakt. 1000 gfrische zerquetschte Beeren 
werden mit 500 g 60%igem Weingeist gemischt und eiDige Zeit bei maBiger Warme stehen ge
lassen. Dann perkoliert man mit gleichstarkem Weingeist und bereitet in iiblicher Weise ein 
Fluidextrakt 1: 1. Ane meta1lenen <kfaBe und <kgenstii.nde sind zu vermeiden! DoBis 3ma! 
taglich 20 Tr. bis zu 1/8 EBlMfel voll als Abfiihrmittel. 

Sirupus Sorborum. Ebereschensirup. Aus den mschen Friichten wie Sirupus Cera· 
sorum zu bereiten. Nach Portug. sind 4 T. PreBsaft mit 6 T. Zucker zu verkochen. 

SUCCUS Sorborum. Ebereschensaft. Ebereschensalze. - Nach E. DIETERICH: 
100 T. frische zerquetschte Ebereschenbeeren riihrt man mit 100 T. heiBem Wasser an, preBt 
aus, behandelt den Riickstand in gleicher Weise mit 100 T. heiBem Wasser, seiht die vereinigten 
PreBfliissigkeiten durch, dampft zu Honigdicke ein, setzt 10% Zuckerpulver zu und dampft zur 
Konsistenz eines dicken Extraktes ein. 

Gesundheitskrlluterhonig von C. LUCK in Kolberg ist ein <kmisch von rohem Honig 
\Uld frischem Vogelbeersaft mit 1 % Alkohol und 0,11 % Salicylsaure (K. THUMMEL). 

Sparteinum. 
Sparteinum. Sparteine CliHasN,. Mol.-Gew. 234. Das aus dem Besenginster, 
Spartium scoparium L. (Sarothamnus scopa.rius L.) gewonnene Alkaloid. 
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Darstellung. Man zieht die zerkleinerten ganzen Pflanzen mit schwefel. 
saurehaltigem Wasser aus, dampft den Auszug zur Sirupdicke ein, iibersattigt mit 
Natronlauge und destilliert, bis das Destillat nicht mehr alkalisch reagiert. Das 
Destillat wird nach Ubersattigung mit Salzsaure im Wasserbad zur Trockne ver. 
dampft, der Riickstand mit Kalilauge (30-40% KOH) versetzt und wieder destil. 
liert. Es entweicht erst Ammoniak, dann geht die Base als dickes 01 iiber, das nach 
dem Trocknen mit metallischem Natrium im Wasserstofistrom destilliert wird. 

Eigenschaften. Farblose, olige Fliissigkeit, Sdp. 325°, von stark bitterem 
Geschmack, ahnlich wie Anilin riechend, schwerer als Wasser (spez. Gew. 1,02). Es 
lOst sich nur wenig in Wasser, leicht in Alkohol, in .Ather und in Chloroform; unloslich 
ist es in Benzol und in Petroleumbenzin. Die Losungen drehen links [a]D - 16,42°. 
An der Luft und am Licht nimmt es sehr leicht Sauerstoff auf, es farbt sich gelb bis 
dunkelbraun und verdickt sich. Es laBt sich deshalb nur in zugeschmolzenen Glas· 
rohren aufbewahren, aus denen die Luft durch Wasserstoff verdrangt ist. 

Das Spartein ist eine starke zweisaurige Base. Die wasserige Losung rea· 
giert stark alkalisch; nahert man dem freien Spartein einen mit Salzsaure befeuchteten 
Glasstab, so entstehen - ahnlich wie beim Ammoniak - weiBe Nebel von Spartein. 
hydrochlorid. - Es verbindet sich mit Sauren zu gut kristallisierenden Salzen. 

CH CH 
//I~", //I"'~ 

H2C
1 

1H21CH - CH2 - He iH21CH2 

11,0" ?~CH, H,ol C
1

H/CH2 
",1/ "'/ 

N Spartein. N 

Sparteinum sulfuricum. Sparteinsulfat. Schwefelsaures Spartein. 
Sparteine Sulphate. Sulfate de sparteine. ClsH2sN2·H2S04, + 5R 2 0. 
Mol.· Gew. 422. 

Darstellung. Man neutralisiert 10 T. Spartein mit einer Mischung von 52 T. Wasser 
und 25 T. verd. Schwefelsaure (spez. Gew. 1,110-1,114) und iiberlaBt diese Losung an einem 
warmen Ort der Kristallisation. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle oder weiBes kristallinisches Pulver, von 
bitterem Geschmack, etwas hygroskopisch, lOslich in 2 T. Wasser oder 5 T. 'Vein. 
geist, unlOslich in Ather. Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier nicht oder 
schwach. Bei 1000 getrocknet erweicht es bei 1250 und schmilzt bei etwa 140°. 

Erkennung. Die wasserige Losung (0,1 g + 2ccm) wird durch Bariumnitratlosung 
weiB, durch GerbsaurelOsung gelblich.weiB, durch JodlOsung rotbraun gefallt. Auf 
Zusatz von KaliumferrocyanidlOsung scheiden sich allmahlich gelbe Kristallblattchen 
aus. Natronlauge bewirkt in derLosung(O,1 g + 1 ccm) eine weiBeTriibung, die sich bald 
zu Oltropfchen vereinigt, die wie Anilin riechen und in Ather und Chloroform lOs· 
lich sind. 

Priifung. a) 0,15 g Sparteinsulfat mit 20 Tr. Chloroform und 1 ccm alkoholischer 
Kalilauge erhitzt, sollen keinen widerlichen Geruch von Phenylisocyanid (Isonitril) 
geben (Anilinsulfat). - b) 0,1 g Sparteinsuliat muB sich in etwa 1 ccm konz. Schwefel· 
saure ohne Farbung lOsen; die Losung dad durch 1 Tr. Eisenchloridlosung nicht 
verandert werden (fremde Alkaloide) und muB durch einige Kornchen Kalium· 
dichromat griin gefarbt werden. - c) 0,1 g Sparteinsulfat muB sich in etwa 1 ccm 
Salpetersaure ohne Farbung losen (fremde Alkaloide). - d) Bei 100 ° getrocknet 
solI es 21-22% an Gewicht verlieren (Kristallwasser, berechnet 21,3%). -
e) Beim Verbrennen dad es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut geschlossenen Glasem. 

Hager, Handbuch II. 48 
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Anwendung. Wie Digitalis bei Affektionen des Herzmuskels, sowie bei irreguliirem, aus
setzendem, arhythmischem, langsamem PuIs in Gaben von 0,05-0,15 g mehrmals taglich. LEO 
konnte keine Wirkung auf den Blutdruck und nur eine unzuverlassige diuretische und herzregu
lierende Wirkung (bei Stenokardie) feststel1en. GroBte Binzelgabe 0,2 g, Tagesgabe 0,6 g. 

Spergularia. 
Spergularia rubra (L.) PRESL. (Arenaria rubra a.campestris L.). Caryo
phyllaceae-Alsinoideae-Alsineae. Auf trockenen, sandigen Triften und 
Ackern. 

Herba Arenariae rubrae. Rotes Sandkraut. Red Sandwort. Herbe d'are
naire a £leurs rouges. Rote Schuppenmiere. 

Das getrocknete, bliihende Kraut. Die Stengel niedergestreckt bis aufsteigend, einfach 
oder astig, kahl oder kurzhaarig, oberwiirts driisig. Die Blatter gegenstandig, lineal fadenformig, 
stachelspitzig, etwas fleischig, bis 2,5 cm lang und bis 0,5 cm breit, graugrtin und beiderseits 
flach oder grasgrtin und halbstielrund. Die Nebenblatter eiformig oder eilanzettlich, oft zer
schlitzt, zugespitzt, am Grunde oft verwachsen, weiBhautig. Die Bliiten in endstandigen, trauben
formigen Trugdolden, der Kelch ftinfteilig mit langlichen, stumpflichen, randhautigen Zipfeln, 
die 5 Blumenkronblatter rosenrot oder blaBlila, eiformig, etwas ausgerandet. 10 Staubblatter. 
Die Frucht eine dreieckig eiformige, einfacherige vielsamige Kapse!. Ohne Geruch, von kraut
artigem Geschmack. 

Anwendung. Bei Blasenkatarrh, Dysurie, Cystitis und Harnsteinen. 

Spigelia. 
Spigelia marylandica L. Loganiaceae-Spigelieae. Heimisch in den Sud
staaten der Vereinigten Staaten. Perennierend, mit vierkantigem, kahlem Stengel, 
eilanzettlichen Blattern und einer gipfelstandigen Ahre aus 3-8 scharlachroten, innen 
gelben, 5zahligen Bliiten. Frucht cine wandspa.ltige, zweiklappige KapseI. 

Rhizoma Spigeliae marylandicae. Marylandische Spigelienwurzel. Pinkroot. 
Racine de spigelie du Maryland. Radix Spigeliae marylandicae. Wurm. 
graswurzel. Pinkwurzel. 

Der getrocknete, im Herbst nach dem Abbliihen der Pflanze gesammelte Wurzelstock mit 
den Wurzeln. Der ziemlich kleine, 3-6 und mehr cm lange, 2-3 mm dicke, etwas gekriimmte 
oder gebogene, knotige, auBen dunkelbraune Wurzelstock tragt sehr viele diinne, bis 10 cm lange, 
fadenformige, dunkelbraune (etwas heller als der Wurzelstock), leicht zerbrechliche Wiirzelchen, 
wahrend an, der Oberseite kurze Aste mit den Resten der abgeschnittenen vorjahrigen Stengel 
sichtbar sind. Auch die getrocknete ganze, in Btindel verpackte Pflanze findet medizinische Ver
wen dung. Geruch aromatisch, Geschmack siiBlich, bitterlich und beiBend. 

Verfiilschungen. Rhizoma Spigeliae ist die am meisten verfalschte bzw. die am meisten 
substituierte Droge des amerikanischen Marktes. Substituiert werden das Rhizom und die Wur· 
zeIn von Ruellia ciliosa PuRSH, East Tennessee Pinkroot, Acanthaceae und die Wurzeln von 
Phlox-Arten (wahrscheinlich Phlox ovata und P. glaberrima), Polemoniaceae. Die Hauptver
faIschung von Rhizoma Spigeliae ist heute nicht mehr die Wurzel von Ruellia, sondern 
von Phlox. Ruellia ciliosa hat in der Rinde des Rhizoms und der Wurzeln eigenartige Cystolithen 
und stark verdickte Steinzellen, die im Langsschnitt das Aussehen von querdurchschnittenen 
Bastfasern besitzen. Das Rhizom ist starker und nicht so dunkel und besitzt weniger und grobere 
Wurzeln. 

Bestandteile. Ein giftigesAlkaloid Spigele in, das ahnlich wieNicotin, Coniin undLobelin 
wirken solI; atherisches 01, Gerbstoff, Harz, Bitterstoff, Fett, Wachs, Gummi. 

Anwendung. Als Anthelminticum fiir Erwachsene 4,0-8,0 g taglich, fiir Kinder 0,5-1,0 g. 

Spigelia anthelmia L. Heimisch in Westindien, Siidamerika bis Peru, auf Java. Mit 
eiformig-zugespitzten, echwach rauhhaarigen, ganzrandigen Blattern. Bliitenahren einseitswendig 
mit kleinen, blaBrotlichen Bliiten. Geruchlos, von fadem, bitterlichem Geschmack. 

Radix Spigeliae anthelmiae cum Herba. Indianisehes WurmkrauL Herbe de 
brinvilliere. Plante £leurie de spigelie anthelminthique. 

Das getrocknete Kraut mit der Wurzel. 
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Bestandteile. Ein stark giftiges, lahmend wirkendes Alkaloid, Spigelein, amorph. 
Anwendung. Als Anthelminticum; homiiopathisch auch gegen nerviisen Kopfschmerz 

und Herzaffektion. 
Extractum Spigeliae fluidum. Fluidextract of Spigelia (of PinkRoot). - Amer.: 

Aus 1000 g gepulverter (Nr.40) Spigelienwurzel mit verd. Weingeist (41 %ig) zu bereiten. Man 
befeuchtet mit 300 ccm, fangt die ersten 850 ccm Perkolat fur sich auf und bereitet 1. a. 1000 ccm 
Fluidextrakt. 

Sirupus Spigeliae anthelmiae. Aus 100,0 der grob gepulverten Droge, 100,0 Weingeist 
und 350,0 Wasser bereitet man durch 24stiindige Digestion 350,0 Auszug und hieraus mit 650,0 
Zucker 1000,0 Sirup. 

Tinctura Spigeliae anthelmiae. 1+5 mit verd. Weingeist durchMaceration zu bereiten. 

Spilanthes. 
Spilanthes oleracea JACQUIN. Com posi tae -Tu buIi£lorae -Helian theae
Verbesininae. Heimisch in Brasilien, Ost- und Westindien, vielfach kultiviert. 

Herba Spilanthis oleraceae. Parakressenkraut. Para Cress. Herbe 
de cresson de Para. Summitates SpiJanthis. Fleckblumenkraut. 

Das getrocknete, zur Bliitezeit gesammelte Kraut. Der fast kahle, nur nach oben 
sparlich behaarte, astige Stengel tragt gegenstandige, bis 8 cm lange, eiformige, 
ausgeschweift gezahnte, am Rande knorpelig-gewimperte, in den Stiel zusammen
gezogene, fast kahle Blatter. Die Bliitenkopfchen langgestielt, einzeln in den Blatt
winkeln, kurz kegelformig bis eiformig, aus nur gelben oder braunroten, rohrigen, 
zwitterigen Scheibenbliiten, die in der Achsel von groBen Spreublattern stehen. 
Am Fruchtknoten ein Pappus, von dem 2 Haare doppelt so lang wie die iibrigen. 
Die Blatter des H iillkelches langlich-lanzettlich und stumpf. Parakresse ist geruchlos, 
brennt beim Zerkauen im Munde und erzeugt reichliche Speichelabsonderung. 

Mikroskopisches Bild. Blatt. Beide Blattseiten mit Spaltiiffnungen und anliegen. 
den, zwei. bis achtzelligen, auf einem niederen Epidermishiigel stehenden Haaren, deren untere 
Zellen diinnwandig, deren beide Endzellen starkwandig sind. Daneben cylindrische Haare aus 
4-8 tonnenfiirmigen, diinnwandigen Zellen mit hier und da keuliger Endzelle. An der Oberseite 
im Mesophylll-3 Reihen von Palisaden, darunter Schwammparenchym; zahlreiche Zellen bergen 
Drusen von Calciumoxalat. Die groBen Seitennerven von Sekretgangen begleitet. Auf der 
Wand des Fruchtknotens anliegende Zwillingshaare, deren Basalzelle eine groBe Zellwand· 
wucherung zeigt. 

Bestandteile. Die trockene Droge liefert bis 0,27% atherisches 01, spez. Gewicht 
0,897 (15 0), das einen Kohlenwasserstoff Spilanthen, Cl5H 30, enthalt; ferner Spilanthol, das 
vielleicht mit Pyrethrin identisch ist, Fett, Cholin, zwei Phytosterine, Gerbsaure, Harz. 
Das Fett enthalt viel Cerotinsaure. 

Anwendung. In Form einer Tinktur (Paraguay Roux), die aus dem frischen oder ge· 
trockneten Kraut hergestellt wird, gegen Krankheiten des Zahnfleisches und Zahnschmerzen, 
selten innerlich bei Gicht und Blasenleiden. 

Tinctura Spilanthis (oleraceae) composita. Parakressentinktur. Paratinktur. 
Alcoolature de cresson de Para. Paraguay-Roux. - Ergiinzb.: Je 2 T. grob gepulverte 
Parakresse und Bertramwurzel werden mit 10 T. verd. Weingeist ausgezogen. - Gall. 1884: Aus 
frischer Parakresse wie Alcoolatura Digitalis. 

Dunkelbraune Tinktur; Geschmack brennend. 

Spilanthes acmella L. Heimisch in Ostindien. Man verwendet die ganze bliihende 
Pflanze (Abc-Kraut, Abecedaire, Indianisches Harnkraut), die von brennend 
scharfem Geschmack ist, als ein die Speichelsekretion beforderndes Mittel, gegeD 
Skorbut usw. 

Spiraea. 
Filipendula ulmaria (L.) MAXIMOWICZ (Spiraea ulmaria L.). Rosaceae
Rosoideae-Filipenduleae. Heimisch in Europa, Nordamerika, Nord
asien. Wurzelstock mit zahlreichen, diinnen Fasern, Blatter unterbrochen, fieder
schnittig, Nebenblatter eingeschnitten, gezahnt. Kapseln kahl, zusammengewunden. 

48* 



756 Spongia. 

Flores Spiraeae. Splerblumen. Fleurs d'ulmaire. Sumpfspirae. Flores Ulmariae. 
Die kleinen weiBgelben, wohlriechenden, getrockneten Bluten; der Stengel ist zu entfernen. 

Die bis 5 mm breiten Bluten stehen am Ende des Stengels in ansehnlichen sprossenden Dolden
trauben, so daB die mittleren sitzen und die umgebenden auf verlii.ngerten Stielen stehen. Sie sind 
meist fiinfzahlig, tragen auf der schwach konkaven Blutenachse die flaumigen, dreieckig-eiformigen 
Kelchblatter sowie die genagelten, verkehrt-eiformigen, weiBlich-gelben Blumenblatter. Die 
zahlreichen Staubblatter lii.nger als die Blumenblatter; 5-9 kurze, auswarts gebogene Griffel 
mit breiter Narbe. Geruch angenehm, orangen- und bittermandelartig. 

Bestandteile. Die Bluten enthalten 0,2% atherisches 01, Salicylsaure und eine 
Verbindung, aus der durch Einwirkung von Wasser ein gelber Farbstoff Spirein entsteht. Das 
atherische 01 enthii.lt: Salicylaldehyd, Methylsalicylat, Spuren von Vanillin und 
Heliotropin, eine campherahuliche Verbindung, Terpene. Der Salicylaldehyd ist in den Bluten 
nicht fertig gebildet, er wird erst bei der Einwirkung von Wasser durch ein Enzym aus einer noch 
nicht bekannten Verbindung erzeugt. 

Spiraea filipendula L. Wurzelstock mit an der Spitze knOllig verdickten 
Fasern. Kapseln kurzhaarig, niOOt gewunden. 

Liefert Radix et Herba Filipendulae (Saxifragae rubrae). 

Spiraea tomentosa L. In Nordamerika. Strauch mit einfachen, eirund-liing
lichen, ungleich gesagten, unterseits rostfarbigen Blattern, ohne Nebenblatter. Bliiten 
rot. in gipfelstandigen Rispen. Man verwendet die gerbstoffhaltige Wurzel, sowie 
die bliihenden Zweige und Blatter. 

Spiritus s. u. Aethylium Bd. I S.286. 

Spongia. 
Spongia marina. Badeschwamm. Das maschige Geriist der zu den niederen Tieren 
gehorendenMeeresschwamme, Euspongia offieinalisL. DieSchwammefindensich 
am Grunde wii.rmerer Meere an Felsen und Steinen lose angewachsen. Bei den lebenden 
Schwammen ist das aus Spongin, einem dem Hornstoff ahnlichen Protein, 
bestehende Geriist von einer weichen Masse, der Sarkode, angefiillt. 

Ge'Winnung. Die Schwammfischerei wird besonders an den Kiisten des ostlichen Teiles 
des Mittelmeeres betrieben, ferner in Westindien (Bahama-Schwamme). Taucher, die zur Be
schwerung einen Stein in die Hand nehmen, sammeln die Schwamme in Netzen und lassen sich 
durch einen Strick wieder heraufziehen. Die Schwamme werden zur Abtotung in FluB- oder 
Brunnenwasser gelegt und dann mit den FiiBen oder einem Holzscheit bearbeitet, bis das Schwamm
geriist rein ist. Auch zieht man die abgetoteten Schwamme auf Schniire und hii.ngt sie ins Meer, 
bis sie reingewaschen sind. Die gereinigten Schwamme werden schlieBlich getrocknet. 

Bessere Schwamme werden gebleicht, entweder an der Sonne, unter BegieBen mit See· 
wasser, oder durch chemische Behandlung. Man taucht die Schwamme in heiBe Sodalosung, wascht 
sie wieder aus und legt sie in Salzsaure enthaltendes Wasser, um Ausscheidungen von Calcium
carbonat, die sich in den Schwammen stets finden, aufzulosen. Die wieder ausgewaschenen 
Schwamme werden dann mit Schwefliger Saure, Wasserstoffsuperoxyd oder Kaliumpermanat
losung behandelt. In letzterem FaIle werden die in den Schwammen ausgeschiedenenManganoxyde 
durch Behandlung mit Schwefliger Saure beseitigt. SchlieBlich werden die gebleichten Schwamme 
gewaschen und getrocknet. Durch die chemische Behandlung leidet die Festigkeit der Schwamme 
so, daB die gebleichten Schwamme weniger dauerhaft sind als ungebleichte. 

Hauptausfuhrhafen fiiI Schwamme sind Smyrna, Tripolis, Triest und Marseille. 
Keimfreie Schwiimme fiir chirurgische Zwecke erhaIt man nach EISBERG auf folgende 

Weise: Man legt die Schwamme zurEntfernung desCalciumcarbonats 24Stunden in eineMischung 
von 1 T. Salzsaure (25% HeI) und 2 T. Wasser, wascht sie aus und kocht sie in einer Losung von 
10 g Atzkali und 20 g Tannin in 1 Liter Wasser und wascht sie dann mit Karbolwasser oder Subli. 
matwasser, bis sie von der dunkelbraunen TanninlOsung befreit sind. Die keimfreien Schwamme 
werden in Karbolwasser (2-5%) aufbewahrt. 

Spongiae ceratae. Wachsschwamme. - Portug.: Sehr gut gewaschene und entsandete 
Schwamme werden in schmale Streifen geschnitten, mit fliissigem Wachs getrankt, zwischen 
Metallplatten durch Pressen von dem uberflussigen Wachs befreit und in der Presse erkalten 
gelassen. Man schneidet dann die durch das Pressen entstandenen Wachsrii.nder ab und legt die 
Wachsschwamme zwischen Pergamentpapier. 

Spongiae oompressae. PreBschwii.mme. - Kleinlocherige Badeschwii.mme wii.scht man 
gut in Wasser aus, bringt sie dann in ein Bad, das 10 0/ 0 Chlorwasserstoffsii.ure enthii.lt, belii.Bt 
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sie hier 24 Stunden, wli.scht sie solange aus, wie das Wasehwasser noeh sauerreagiert, undlegtsie 
nun in ein anderes Bad, dem man 100/ 0 Ammoniakfliissigkeit zusetzt. Man laBt aueh hierin 24 Stun
den Iiegen, waseht sie einigemal mit Waaser aus, sehneidet sie, nachdem sie ausgedriickt worden, 
aber noch naB sind, in fingerlange Streifen von 3-4 em Durehmesser und umwiekelt diese dieht und 
mogIiehst fest mit Bindfaden, so daB diinne Zylinder entstehen. Man troeknet diese und bewahrt 
sie auf, ohne die Umwieklung abzunehmen. 

Spongiae gelatinatae. Gelatine-Sehwamme. - Nach DIETERICH: Man stellt sie 
wie die PreBsehwamme her, indem man die gereimgten und getroekneten Sehwamme (siebe 
Spongiae ceratae) in eine warme Losung von 100,0 Gelatine in 300,0 Wasser, 5,0 Glycerin von 
1,23 spez. Gew. taueht, vollsaugen Iaf3t, teilweise wieder ausdriiekt, in Streifen sehneidet und 
mit Bindfaden umwiekelt, den man vorher mit gesehmolzenem Talg trankt. Letzteres ist not
wendig, damit der Faden nicht durch die Gelatine festgeklebt wird. Man trocknet dann bei 25 
bis 30 0 und entfemt schIieBlich den Bindfaden. 

Spongiae ustae siehe unter Carbo Spongiae Bd. I S. 819. 
Luffaschwiimme bestehen aus dem Fasergerlist der gurkenartigen Fruchte 

von Luffa aegyptica MILL. und anderenLuffa- (Momordica-)Arten, Cucurbitaceae, 
die im tropischen Afrika heimisch sind. Die reifen Fruchte werden durch Klopfen 
und Waschen von den Wllichteilen befreit. Die Luffaschwamme werden a1s Bade
schwamme verwendet. 

Stannum. 
Stannum. Zinno Tin. Etain. Sn. At.-Gew.118,70. 

GetCinnung. Aus dem natiirlichen Zinnstein (Zinnoxyd, Sn02), der im Erzgebirge, in 
England, Ostindien, Australien, SIidafrika, Peru gefunden wird. Daa reinste Zinn des Handels 
war friiher das ostindische Zinn (Banka-, Biliton-, MaIaccazinn) und das englische Zinn, heute 
ist australisches Zinn noeh reiner. 

Eigenschaften. Glii.nzend silberweiBes Metall mit einem leichten Stich ins 
Blauliche, weich, biegsam und dehnbar, von kristallinischem Gefiige. Beim Anatzen 
mit Salzsaure tritt das kristallinische Gefiige hervor (Zinnmoiree), beim Biegen 
von Zinnstangen hort man ein knirschendes Gerausch (Zinngeschrei). Spez. 
Gew. 7,29, Smp. 231,7 0• Es laBt sich sehr dunn auswalzen (Zinnfolie, Stanniol). 
An der Lilft behalt es seinen Metallglanz; im geschmolzenen Zustande mit der Luft 
in Beriihrung oxydiert es sich oberflii.chlich, bei WeiBglut vollstandig zu Zinndioxyd. 
In Salzsaure lost es sich unter Entwickelung von Wasserstoff zu Zinnchlorur, in 
warmer verd. Schwefelsaure lost es sich nur langsam, gleichfalls unter Wasserstoff
entwickelung. In konz. Schwefelsaure lost es sich (ahnlich wie Kupfer) beim Er
warmen zu Stannosul£at, SnSO~, unter Entwicklung von Schwefeldioxyd. Konigs
wasser im ttberschuB lost das Zinn unter Bildung von Zinntetrachlorid, SnCI~. 
Kalte verd. Salpetersaure lost es ohne Wasserstoffentwickelung zu Stannonitrat, 
Sn(NOS)2; von konz. (heWer) Salpetersaure wird es in unlosliches Metazinnsaure
hydrat, H 2 SnOa, verwandelt. Auch konz. Kalilauge wirkt in der Warme unter Ent
wickelung von Wasserstoff und Bildung von Kaliummetastannat, K2SnOS' losend. 

Das Zinn tritt in mehreren Formen auf. Wird es bis fast auf seinen Schmelzpunkt er
hitzt, so wird es so sprOde. daf3 es sich pulvem laf3t. Bei niedriger Temperatur kann as sich eben
fll.lIs in eine pulverfornuge Form umwandeln. Diese Umwandlung kann bei einer Temperatur 
unter 18° (18 0 ist der Umwandlungspunkt) eintreten, je niedriger die Temperatur ist, desto raacher 
tritt die Umwandlung ein. Sie kann von selbst eintreten und wird hervorgerufen, wenn das gao 
wohnliche Zinn unter 18° mit einer Spur des pulverformigen Zinns in Beriihrung kommt. Der 
Zerfall zu Pulver ist dann unaufhaltbar. Auf diese Weise sind schon haufig Zinngegenstii.nde, 
auch Kirchenorgeln, Zinndii.cher, allmii.hIicb zu Pulver zerfalIen, und da dieser Zerfall sicb iiber
tragen laBt, hat man die Erseheinung aIs Zinnkrankbei t oder Zinnpest, auch Museumskran'k· 
heit bezeichnet. Durch Scbmelzen laf3t sich daa pulverformige Zinn wieder in das gewohnliche 
umwandeln. 
. In seinen Verbindungen ist das Zinn zweiwertig (Stannoverbindungen) und 
vierwertig (Stanniverbindungen). 

Erkennung. Stanno- und Stanniverbindungen verhalten sich gagen Rea
gentien zurn Teil verschieden. 
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a) Stannoverbindungen. Schwefelwasserstoff fallt aus neutralen oder sauren Lo
sungen (nicht aus alkalischen) dunkel braunes Stannosulfid, SnS. Eine sehr groBe Menge 
Salzsaure kann die Fallung verhindern. Das braune Zinnsulfiir lost sich in einfachem (farblosem) 
Schwefelammonium nicht oder fast nicht, leicht dagegen in gelbem Schwefelammonium. Aus 
dieser Losung wird durch Salzsaure gelbes Stannisulfid gefallt. Stannosulfid lost sich auch 
in Kali. oder Natronlauge; aus dieser Losung fallt es durch Salzsaure wieder aIs braunes Stanno
sulfid. Durch konz. warme Salzsaure wird Stannosulfid unter Entwicklung von Schwefelwasser
stoff gelost. - Alkalihydroxyde, Ammoniak, Alkalicarbonate fallen weiBes Stanno
hydroxyd, Sn(OHh, das von Kali- oder Natronlauge leicht gelost wird, in Ammoniak und kohlen
sauren Alkalien aber unlOslich iBt. - Wird eine Losung von Zinnchloriir oder die mit Salzsaure 
versetzte Losung eines anderen Stannosalzes mit Mercurichlorid versetzt, so entsteht - falls 
das Quecksilbersalz im "OberschuB ist - eine weiBe Ausscheidung von Mercurochlorid (Calomel), 
dagegen wird allmahlich graues metallisches Quecksilbermetall ausgefallt, wenn das Stannosalz 
im "OberschuB ist. - Goldchloridlosung, der Stannochloridlosung oder der mit Salzsaure 
versetzten Losung eines anderen Staunosalzes zugesetzt, gibt einen braunen bis purpurroten 
Niederschlag, in stark verdiinnten Losungen nur braune bis rote Farbung. 

b) Stanniverbindungen. Schwefelwasserstoff fallt aus Staunisalzl6sungen gelbes 
Stannis ulfi d, SnS2, das gelost wird von farblosem oder gelbem Ammoniumsulfid, von Ammoniak
fliissigkeit, von Kali. oder Natronlauge, von warmer konz. Salzsanre und von Konigswasser. -
Kali- und N atronlauge erzeugen in StannisalzlOsungen wei Be Niederschlage von Stanni· 
hydroxyd, die sich im "OberschuB der Laugen leicht auflosen. Goldchlorid und Mere uri
chi 0 rid werden durch Stannisalzl6sungen nicht reduziert. 

Alle Zinnverbindungen geben folgende Reaktionen: 
1. Mit Natriumcarbonat und Borax oder besser mit Natriumcarbonat und Kaliumcyanid 

vor dem Lotrohr auf Kohle im Reduktionsfeuer geschmolzen geben sie weiBe, dehnbare Metall
korner. - 2. Mit Kaliumcyanid im Porzellantiegel geschmolzen geben sie metallisches Zinno -
3. Stellt man in die mit Salzsaure angesauerten Losungen einen Zinkstab, so wird metallisches 
Zinn iu Form grauer Blatter oder schwammformig abgeschieden. Wird das nach 1-3 abgeschie
dene Metall in heiBer Salzsaure gelost, so gibt die Losung mit einem Tropfen Quecksilber
chloridlOsung einen weiBen, allmahlich grau werdenden Niederschlag. 

Bestimmung. Man bestimmt das Zinn in der Regel als Zinndioxyd, Sn02• 1st Antimon 
und Phosphor abwesend, so gestaltet sich die Bestimmung ziemlich einfach: Man bringt etwa 
0,5 g des feingeschabten Metalles oder der Legierung in einen Erlenmeyerkolben, setzt einen 
Trichter auf und gieBt 10 ccm Salpetersaure (spez. Gew. 1,20) dazu. Nachdem die unter Ent
wicklung von Stickstoffoxyden verlaufende Einwirkung in der Kalte zu Ende ist, erwarmt man 
auf dem Wasserbad bis zur Farblosigkeit, spiilt das Ganze in eine Porzellanschale und dampft 
im Wasserbad z1).r Trockne. Den Riickstand (Metazinnsaure) erhitzt man, urn ihn volIstiindig 
unloslich zu machen, 2 Stunden im Luftbad auf 1500• Dann erwarmt man ihn 10-20 Minuten 
mit verd. Salpetersaure (etwa 150/ 0 HNOs) im Wasserbad, verdiinnt mit heiBem Wasser, erhitzt 
nochmaIs und filtriert durch ein mit heiBem Wasser genaBtes Filter. Der Riickstand wird aU8-
gewsschen und mit dem Filter getrocknet. Dann entfernt man ihn moglichst vom Filter, trankt 
dieses mit gesii.ttigter Ammoniumnitratlosung und verbrennt es nach dem Trocknen im gewo. 
!Senen Porzellantiegel. Man befeuchtet den erkalteten Gliihriickstand mit Salpetersaure, trock:net 
und gliiht. Dann bringt man die Hauvtmenge der Metazinnsaure hinzu. setzt einen Deckel 
auf und erhitzt zunachst bei kleiner Flamme, spater bei verstarher Flamme bei offen em 'riegel, 
schlieBlich vor dem Gehliise bis zum gleichbleibenden Gewicht. Sn 02 X 0,78666 = Sn. 

Sind neben Zinn noch andere Metalle, Z. B. Eisen, Kupfer und Blei zugegen, so bleiben kleine 
Mengen derselben trotz des Ausziehens mit Salpetersaure im Zinndioxyd zuriick. Zur Trennung 
mischt man das gewogene Zinndioxyd mit der 6-8fachen Menge einer Mischung von gleichen Teilen 
Schwefel und Kaliumnatriumcarbonat in dcm Porzellantiegelmit einem Glasstab, bedeckt den Tieglll 
nnd erhitzt mit einer kle inen Flamme, bisdie MasRe geschmolzen und der iiberschiis~ige Schwefel ver
dampft ist. Man lost die erkaltete Schmelze unter Erwarmen in Wasser, filtriert und wiischt die 
auf dem Filter hinterbleibenden Metallsulfide (PbS, FeS, CuS usw.) mit Natl'iumsulfidlosnng.,(5% 
Na2S), zum SchluB mit heiBem Wasser aus. Man versetzt das Filtrat mit Salzsaure im kleinen Uber
schuB (Priifung mit Methylorangepapier), verdiinnt mit Wasser, leitet unter Erwarmen Schwefel
wasserstoff ein, laBt absetzen, filtriert ab und wascht den aus Stannisulfid und Schwefel bestehen
den Niederschlag mit einer L6sung von Ammoniumacetat (etwa 5 0/ 0) aus, die mit, Essigsaure 
deutlich angesauert ist. Nach dem Auswaschen trocknet man den Niederschlag vollstandig und 
entfernt ihn moglichst vom Filter. Dieses triinkt man in einem gewogenen Porzellantiegel mit 
Ammoniumnitratlosung, verbrennt es nach dem Trocknen. befeuchtet den Riickstand mit Sal. 
petersaure, dampft ein und gliiht. Dann bringt man die Hauptmenge des Zinndisulfids in den 
Tiegel, bedeckt den 'riegel mit einem Deckel und erhitzt einige Zeit bei sehr kleiner Flamme, 
damit der iiberschiissige Schwefel absublimieren kann. Dann erhitzt man bei offenem Tiegel und 
kleiner Flamme, bis keine Schwe£lige Saure mehr entweicht, und verstarkt dann erst die 
Flamme bis zum vollen Gliihen. Nachdem man lO-15 Minuten stark erhitzt hat, laBt man halb 
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er!mlten, bringt etwas Ammoniumcarbonat in den Tiegel, bedeckt rasch mit dem Deckel und 
erhitzt. Dies wiederholt man so oft, bis aIle vorhandene Schwefelsaure entfernt ist und das Ge
wicht nicht mehr abnimmt. Der Sicherheit wegen gliiht man bis zum SchluB noch vor dem Ge
blase. Das gewogene Zinndioxyd zieht man nochmals mit heiBl>r verdiinnter Salpetersaure aus, 
trocknet es, verbrennt das Filter und gliiht das Zinndioxyd bis zum gleichbleibenden Gewicht. 
Man erhlLlt meist noch eine geringe Abnahme, weil daB Zinndioxyd noch k1eine Mengen von Na
triumsalzen enthalten !mnn. 

Phosphor -Zinn-Legierungen. lot nebenZinn auchPhosphor zngegen, so erhaltman 
bei der Oxydation mit Salpetersaure nicht Zinndioxyd, sondern zum Teil auch Stanniphosphat. 
Man schmilzt dieses mit Kaliumnatriumcarbonat und Schwefel und fiihrt die Bestimmung des 
Zinns wie vorher angegeben zu Ende. Die Phosphorsaure befindet sich alsdann im Filtrat und 
kann in diesem, nachdem der Schwefelwasserstoff durch Eindampfen beseitigt worden ist, nach 
der Molybdan-Methode bestimmt werden. 

Ma II an alytis c he B es ti m mung. Zur maBanalytischen Bestimmung muB das Zinn als 
Stannosalz zugegen Bein. Man lost 0,2 g metalJisches Zinn oder Stannosalz (zweckmaf3ig im Koh
lensaurestrom) in Salzsanre und fiigt gesattigte Seignettesalzlosung sowie Natriumbicarbonat 
im tTberschuB hinzu. Die klare alkalische Fliissigkeit versetzt man alsdann mit etwa 
10 ccm Starkelosung und titriert mit 1110-n-Jodlosung bis zur Blaufarbung. Da die Reaktion 
nach der Gleichung Sn(OH)2+H20+2J=H2SnOa+2HJ verlauft, so entsprecben 127 T. 
Jod = 59,35 T. Zinn oder 1 ccm 1!10-n-Jodliisung = 5,935 mg Zinno 

Bestimmung des Zinngehaltes im Handelszinn und Stanniol. 5geiner 
Durchschnittsprobe aus sehr feinen Spanen werden in einem Kolben vonetwa 500ccm mit 80ccm 
rauchender Salzsaure iibergossen und unter schwachem Durchleiten von Kohlensaure bei ge
wohnlicher Temperatur geMst, was bei sehr feinen Spanen etwa 5-6 Stunden dauert. Der Gas
strom wird, falls das Arsen mitbestimmt werden soIl, durch rauchende Salpetersaure geleitet, die 
sich in einer Waschflasche mit Glasschliff befindet. - Nach der Auflosung verdiinnt IDan mit 
ausgekochtem Wasser, bringt die Losung in einen MeBkolben von 500 ccm, kiihlt ab und fiillt 
zur Marke auf. Ein etwa verbliebener un16slicher Riickstand wird nach dem Auffiillen abfiltriert 
und fiir sich untersucht. 

Von dem Filtrat bringt man 50 ccm in ein Becherglas von etwa 300 ccm, erhitzt iiber dem 
Pilzbrenner auf einer Asbestplatte auf etwa 40 0 und setzt dann unter Umriihren kornchen weise 
vorsichtig Kaliumchlorat in geringem ,(),berschuB (bis zur Gelbgriinfarbung der Fliissigkeit) 
hinzu. Nach 5 Minuten muB der Chlorgeruch noch deutlich wahrzunehmen sein. - Dann laBt 
man erkalten, setzt tropfen weise AmmoniakfJiissigkeit zu, bis eine bleibende Triibung sich zeigt 
und beseitigt diese wieder durch tropfenweisen Zusatz von Salzsaure. 

Zur klaren Losung fiigt man 60 ccm gesattigte Ammoniumnitratlosung hinzu und erhitzt 
iiber einem Pilzbrenner bis zum beginnenden Sieden. Erfolgt hierbei keine Fallung, so fiigt 
man tropfen weise Ammoniakfliissigkeit hinzu, aber so, daB die Fliissigkeit noch sauer bleibt. 
- Man erhitzt 10 Minuten, laBt heif3 absetzen, dekantiert durch ein Filter von 12,5 cm Durch
messer, wascht den Niederschlag, indem man ihn moglichst nach dem Grunde des Filters spritzt, 
mit Ammonirimnitratlosung (1 :20) bis zur vollstandigen Chlorfreiheit aus. Dann verdrangt man 
das Ammoniurnnitrat durch etwa dreirnaliges Auswaschen mit Wasser und trocknet Filter und 
Niederschlag bei etwa 105 0 vollstandig. 

Dann trennt man (mit einer Messerklinge) den Niederschlag moglichst vollstandig Yom Filter, 
bringt das Filter in einen Tiegel, verascht es vorsichtig, befeuchtet den Riickstand mit Salpetersaure, 
trocknet und gliiht. Dann bringt man den Hauptniederschlag hinzu, setzt den Deckel auf, trocknet 
erst sehr vorsichtig iiber kleiner Flamme (Pilzbrenner) und verstarkt sehr allmahlich die Flamme 
bis zur vollen Glut (Bunsenbrenner), schlieBlich gliiht man (10 Minuten) vor dem Geblase bis 
zum gleichbleibenden Gewicht. Sn02 X 0,78666 = Sn. 

Stannum foliatum, Blattzinn, Zinnfolie, Stanniol, ist papierdiinn ausgewalztes 
Zinno Es dient hauptsachlich zum Verpacken von Nahrungs- und GenuBmitteln, besonders von 
Schokolade, Kase, Tabak. Nach dem Deutschen Reichsgesetz yom 25. Juni 1887 darf das fiir 
Ietzteren Zweck verwendete Blattzinn hochstens 1 % Blei enthalten_ Das kaufliche Blattzinn 
enthalt oft sehr viel mehr als 1 % Blei. Auch zur Verpackung von Arzneizubereitungen, 
Z. B. Suppositorien, sollte nur reines Blattzinn verwendet werden, das hochstens Spuren von 
Blei enthalt. 

Zur Bestimmung des Bieigehaltes erhitzt man etwa 1-2 g Blattzinn mit iiberschiissi
ger Salpetersaure, bis alles Metal! oxydiert ist, verdiinnt die Mischung mit Wasser, filtriert und 
fallt das Blei mit verd. Schwefelsaure unter Zusatz von Weingeist als Bleisulfat. 

Stannum raspatum (limatum), Zinnfeilspane, ausreinemZinn durch Feilen oder 
RaspeJn hergestel!t, werden in der Analyse verwendet. 

Stannum granulatum, gekorntes Zinn, wird erhalten, indem man geschmolzenes 
reines Zinn in Wasser gieBt, unter Umriihren mit einem Reisigbesen. 

Stannum pulveratum, Zinnpulver, erhalt man durch Verreiben von geschmolzenem 
reinen Zinn mit Kochsalz; Auswaschen mit Wasser und Trocknen. 
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Stannum praecipitatum, gefalltes Zinn, wird dargestellt, indem man aus einer mit etwas 
SaIzsaure versetzten wii.sserigen Stannochloridlosung das Zinn durch arsenfreies Zink ab
scheidet. Das Zinn wird nach dem Auswaschen mit Wasser mit einer Mischung von 1 T. Salzsaure 
(25%) und 9 T. Wasser erwarmt zur Beseitigung von noch beigemischtem Zink, mit Wasser und 
Weingeist gewaschen und auf Filtrierpapier rasch getrocknet. Mittelfeines graues,lockeres Pulver. 

Ef'kenRuRg. Es lost sich in Salzsaure unter Wasserstoffentwicklung. Die Losung gibt 
die Reaktionen einer Stannoverbindung (s. S. 758). 

pm/uRg. Gefll.lltas Zinn muB sich in Salzsll.ure beim Erwarmen klar auflosen (Arsen 
und verschiedene fremde Metalle bleiben ungelost). Auf Blei priift man as wie unter Stannum 
foliatum angegeben; es darf kein Blei enthalten. 

ARWendURg. Als Bandwurmmittel, 0,5 g viermal taglich, groBte Tagesgabe 5,0 g. Bei 
Hornhauttriibungen wird es aufgastreut. 

Zinnleglerungen. Zinngefii.J3e aus voUig reinem Zinn sind nicht dauerhaft. Ein mii.Bigel' Blei
gehal t macht das Zinn geschmeidiger und dauerhafter, gegen Kii.lte widerstandsfii.higer. Ein 
Bleigehalt bis zu 10% ist ohne Einflull auf die in solchen Zinn-Bleilegierungen zubereiteten 
Speisen, selbst wenn sie kleine Mengen von Salzen oder freien organischen Sii.uren enthalten; 
as gehen namentlich aus blank gescheuerten Gefii.llen keine nachweisbaren Mengen Blei in die 
Speisen tiber. 

Den Verkehr mit bleihaltigen Zinnlegierungen regelt fiir das Deutsche Reich das Gesetz 
vom 25. Juni 1887, s. S.4IH. 

Durch einen Zusatz von AntI m 0 n wird das Zinn hii.rter und fester. Britannia
metall, aus dem Ktichengerii.te, besonders wffel und Kannen hergestellt werden, besteht aus 
einer Legierung von 90 T. Zinn und 10 T. Antimon oder 90 T. Zinn, 8 T. Antimon und 2 T. Kupfer. 

Weillmetall fiir Lager und Stopfbtichsen von Maschinen besteht ebenfalls aus Zinn-Anti. 
mon-Kupferlegierungen. 

Zinntuben. Nach einem EriaB des Ministers fiir Volkswohlfahrt vom 17. Juni 1923 miissen 
"Metalltuben zur Aufbewahrung von kosmetischenMitteln (besonders Zahnpasta), falls sie aus einer 
Metallegierung hergestellt sind, die in 100 Gewichtsteilen mehr a18 1 Gewichtsteil Blei enthaIt, an 
der Innensei te durch Plattieren mit einem 'Oberzug aus Zinn versehen sein, das in 100 Gewichts
teilen nicht mehr ala 1 Gewichtsteil Blei enthaIt, oder mit einer sonstigen haltbaren S c hut z s c hi ch t 
aus Lack oder dergl. ausgestattet sein, so dall eine unmittelbare Beriihrung des Inhaltes mit dem 
Metall der Tube nicht stattfinden kann." 

Bewahrt hat sich ein 'Ober:z;ug aus Cellonlack (s. Bd. I S. 884). 
Zinnkapseln, die zum Verkapseln von Weinflaschen und anderen Flaschen verwendet 

werden, bestehen aus stark bleihaltigem Zinno Der Bleigehalt betrll.gt bis zu 90%. 
Lack fiir Zinnkapseln, Stanniol und Zinn tu ben. Zum farbigen Lackieren benutzt 

man eine Losung von 25 T. Schellack und 3 T. Larchenterpentin in 120 T. Weingeist (95 Vol.-%), 
die mit einem in AlkohollOslichen Teerfarbstoff gefiirbt wird. Auch laBt sich mit einem Teerfarb
stoff gefiirbter Zaponlack oder Cellonlack hierfiir verwenden. 

Zinnlot. Weichlot. Schnellot. Zum Loten von Zinn, Zink und WeiBblech verwendet 
man meistens Legierungen von 2 T. Zinn und 1 T. Blei (Smp. 185°) oder von 1 T. Zinn und 1 T. Blei 
(Smp.2000). Zum Loten vonEll-, Trink- und Kochgeschirr, Konservenbiichsen u. a. Gegenstanden 
darf, wenn das Lot mit dem Inhalt der Gefll.Be in Beriihrung kommt oder kommen kann, nur ein 
Lot mit hOchstens 10% Blei verwendet werden. 

Weichlot fiir Zink, Kupfer und Messing. 1 T. Zinn, 2 T. Blei (Smp. 240°). 
Lot fiir GuBeisen. 1 T. Zinn, 1 T. Blei, 1 T. Wismut. Das Eisen muB mechanisch gut 

gesaubert werden. Als Lotwasser dient eine konz. Stannochloridlosung. 
Verzinnung von lrupfer. Der innere Zinniiberzug von GerMen aus Kupfer, die als Ell-. 

Trink- und Kochgeschirr im Haushalt oder im pharmazeutischen Laboratorium als Kochgeschirr 
verwendet werden, darf hOchstens 1 % Blei enthalten (vgl. S. 491). Die Verzinnung kann auf 
folgende Weise leicht ausgefiihrt werden: Man erhitzt das innen blank gescheuerte Gefll.ll auf einem 
Holzkohlenfeuer und giellt geschmo1zenes, technisch reinesZinn mit hOchstens 1 % Bleigehalt hinein 
und verreibt es sofort mit einem starken Bausch Werg, der mit gepulvertem Ammoniumchlorid be
streut ist. Auf Stellen, an denen das Zinn nicht haften will, streut man vor dem nochmaligen Be
reiben mit einem Gemisch von gleichen Teilen gepulvertem Colophonium und Ammoniumchlorid. 
SchlieBlich kehrt man das Gefll.B um und reibt das iiberschiissige Zinn mit dem Wergbausch heraus. 
Kleine Gegenstll.nde konnen auch auf nassem Wege (WeiB-Sud) verzinnt werden. Man kocht 
die Gegenstll.nde 2 Stunden lang in einem verzinnten Kessel in einer Losung von 1 T. Weinstein in 
250 T. Wasser unter Zusatz von gekorntem Zinn, spiilt sie mit Wasser ab und reibt sie mit Sage
spanen trocken. Man kann kupferne oder messingene Gegenstiinde auch dadurch verzinnen, daB 
man sie in einer mit Natronlauge versetzten Losung von Natriumstannat kocht, unter Beriihrung 
mit einem Zinnstab oder Zinnspiinen. 

Zur Beseitigung einer Verzinnung kocht man in den Gefallen eine konz. LOsung von 
K upfersulfat. 
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Boll Stanni oompoaltl 
Cort. Granatl radio. ply. 10,0 
Cort. Clnnamomi plv. 
Stannl pulveratl lili 5,0 
Slrupl slmplicis q. s. 
F.Boli 10 

Als Bandwurmmittel 1-2stiindlich 1 Stiick. 

Electnarlum vermlfugum 
MATHIEU 

Stauul pulveratl 20,0 
Rhlz. Fillels ply. 16,0 
Flor. Cassiae ply. 10,0 
Tuber. Jalapae ply. 5,0 
Rod. Llqulrltlae ply. 2,6 
Sirup. slmplicls q. s. 

An zwei aufeinander foigenden Tagen je die 
Hilfte zn nehmen. 

Pulvls contra Taenlam 
BECKER 

Stannl praeeipitatl 5,0 
Saccharl albl 20,0 

3mal tigHch 1 Teelijffel voll. 

Pulvla ophthalmlOU8 lnspersorlua 
JUENGKEN 

Stauul praecipltati 
Boraels 
Saeeharl albl 
Fiat pulvls snbtlHssimus 

0,76 
6,0 

10,0 

Bel Homhauttrtlbung 2mal tiglieh mit trockenem 
Plnsel aufzutupfen. 

Stannosan (CHEM.-PHARM. AKT.-GES., Bad Homburg) besteht aus Tabletten, die metal-
lisches Zinn enthalten. Anwendung. Gegen Furunkulose nnd Pyodermien. • 

Stannum chloratum (crystallisatum). Zinnchloriir. Stannochlorid. 
Zinnsalz. Tin Protochloride. Protochlorure d'etain. SnCI2+2H2 0. 
MoI.-Gew. 225. 

Darstellung. Man iibergieBt etwa 200 T. feine Drehspane von maglichst reinem Zinn 
in einem Kolben mit etwa 500 ccm Salzsaure (25%), steUt den Kolben zunii.chst einen Tag hin
durch an einen warmen Ort und erhitzt ihn alsdann langere Zeit im Wasserbad. Man gieBt dann 
die Fliissigkeit ab, filtriert sie durch GlaswoUe, versetzt sie mit wenig Salzsaure und dampft sie 
in einer PorzeUanschale bis zur Kristallbildung ein. Die Kristalle werden von der Mutterlauge 
getrennt und auf Filtrierpapier an einem warmen Ort rasch getrocknet. 

Eigenschajten. Farblose, gewohnlich etwas feucht aussehende Kristalle von 
saurer Reaktion. Beim vorsichtigen Erhitzen auf 100 0 wird es wasserfrei, schmilzt 
dann bei 250 0, destiIliert bei etwa 600 0 und erstarrt zu einer farblosen KristaIlmasse 
von wasserfreiem Zinnchloriir. In salzsiiurehaltigem Wasser sowie in Alkohol ist es 
fast klar loslich, durch viel Wasser wird es unter Abscheidung von basischem Stanno
chlorid, Sn(OH)CI, zerlegt. Aus der Luft nimmt es Sauerstoff aut und geht in, 
unlosliches Stannioxychlorid, SnOCIH iiber. 

Priljung. a) In Wasser oder Alkohol muB es sich fast klar auflosen, die 
Losungen miissen durch wenig Salzsiiure klar werden (Stannioxychlorid). - b) Die 
Losung von 0,2 g Zinnchloriir in 10 ccm Wasser und einigen Tropfen Salzsaure dad 
durch BariumnitratlOsung nicht verandert werden (Schwefelsaure). - c) Beim 

Spezifisches Gewicht der wiisserigen Ltisungen von kristallisiertem Stannochlorid 
bei 11)0 (Wasser 16°) nach GERLACH. 

SnCI. Spez.Gew. SnCl. Spez.Gew. SnCl. Spez,Gew. SnCl. Spez.Gew. SnCl, Spez.Gew. Proz. I I Proz. I I PrOZ. I I Proz I I Proz. I 
+2H.O +2H.O +2H.O +2H.O +2H.O 

I 
75 1,840 60 1,582 45 1,385 30 1,230 15 1,105 
74 1,821 59 1,568 44 1,374 29 1,221 14 1,097 
73 1,802 58 1,554 43 1,363 28 1,212 13 1,090 
72 1,783 57 1,539 42 1,352 27 1,203 12 1,083 
71 1,764 56 1,525 41 1,341 26 1,194 11 1,076 
70 1,745 55 1,510 40 1,330 25 1,185 10 1,068' 
69 1,728 54 

I 
1,497 39 1,319 24 1,177 9 

I 
1,061 

68 1,711 53 1,484 38 1,309 23 1,169 8 1,054 
67 1,694 52 1,471 37 1,299 22 1,161 7 1,047 
66 1,677 51 1,458 36 1,288 21 1,152 6 1,040 
65 1,660 50 1,445 35 1,278 20 1,144 5 1,03~ 

64 1,644 49 1,433 34 1,268 19 1,136 4 1,026 
63 1,629 48 1,421 

I 
33 1,259 18 1,128 3 1,020 

62 1,613 47 1,409 32 1,249 17 1,121 2 1,013 
61 1,598 46 1,397 31 1,240 16 1,113 1 1,007 
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Erhitzen des Salzes mit Natronlauge darf kein Ammoniak entwickelt werden (Zinn
Ammoniumchlorid). - d) Wird aus einer Losung von 1 g Stannochlorid in 50 ccm 
Wasser und einigen Tropfen Salzsaure das Zinn mit Schwefelwasserstoff gefallt, 
so diirfen 25 ccm des Filtrats beim Eindampfen und Gliihen hochstens 5 mg Riick
stand hinterlassen (Alkali- und Erdalkalisalze, Zink). 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut geschlossenen GIiiBern. 

Anwendung. Man hat as £riiher in Gaben von 0,005-0,01-0,03 g mehrmals taglich in 
Pillen oder LOsung gegen Epilepsie und andere Neurosen, gegen Bandwurm und als Gegenmittel 
bei Vergiftung durch Quecksilbersalze angewandt. GroBte Einzelgabe 0,05 g, Tagesgabe 0,25 g. 
}. uBerlich in wasseriger Liisung 0,1-0,2: 100,0 gegen Ekzeme. In der Analyse als Reduktions
mittel zum Nachweis des Quecksilbers nnd Arsens. Technisch in der Farberei. 

BETTENDORFF'S Reagens. BETTENDORFFS Zinnchloriirlosung. Sol uti 0 S tan n i 
chlorati (Germ.). 

Eine gesattigte Liisung von Zinnchloriir in starker Salzsaure. 

Darstellung. Man bringt 5 T. kristallisiertes, zerriebenes Zinnchloriir in einen Kolben, 
fiigt 1 T. (rauchende) Salzsaure hinzu und mischt mit einem Glasstab das Salz mit der Fliissig
keit. Den Kolben verschlieBt man mit einem doppeltdurchbohrten Gummistopfen, mit einem nicht 
zu engen Gaszufiihrungsrohr und einem Gasabzugsrohr und leitet trockenen Chlorwasserstoff 
durch. Das nicht aufgenommene Gas leitet man in einen Kolben mit etwas Wasser, wobei 
das Ableitungsrohr nicht in das Wasser einzutauchen braucht_ Die Aufnahme des Chlor
wasserstoffs erfolgt unter Selbsterwarmung und unter Vermehrung der Fliissigkeit. Durch Ein
stellen in kaltes Wasser wird der Kolben kiihl gehalten. Das Stannochlorid liist sich allmahlich 
auf. Wenn die Losung mit Chlorwasserstoff gesattigt ist, laBt man sie an einem kiihlen Ort in 
gut geschlossenem Glasstopselglas so lange absetzen, bis sie sich geklart hat und filtriert sie durch 
Glaswolle. 

Eigenschaften. Schwere, blaBgelbliche, stark lichtbrechende, an der Luft rau
che nde Fliissigkeit. 

Prilfung. a) Spez. Gewicht mindestens 1,90. - b) Eine Mischung von 1 ccm der Losung 
mit 10 ccm Weingeist soIl auch nach VerIauf einer Stunde klar sein (fremde Salze, wie Natrium
~hlorid). - c) Die Mischung von 1 ccm der Losung mit 10 ccm Wasser darf durch Bariumnitrat
losung nicht verandert werden (Sulfate). - d) Beim Erwarmen darf die Losung sich nicht dunkel 
farben (Sulfate). 

Anmerkung zu d): EnthiHt die Losung Sulfate, so konnen bei Anwendung der Lo
sung zur Priifung mancher Metallverbindungen auf Arsen, z. B. von Wismutoxyd, beim Erwarmen 
der Losung infolge der Reduktion der Sulfate Metallsulfide auftreten, die Arsen vortauschen 
konnen. 

Aufbewahrung. In kleinen, moglichst gefiillten GliiBern mit gut eingeschliffenen, mit 
Vaselin eingeriebenen Glasstopfen. 

Anwendung. Als Reagens auf Arsen. In der Regel mischt man 1 g der zu p.riifenden 
Verbindung mit 3 ccm BETTENDORFFS Reagens. Innerhalb einer Stunde darf dann keine Anderung 
der Farbung auftreten. Bei Gegenwart von Chlorwasserstoff werden Arsenverbindungen durch 
Stannochlorid zu Arsen reduziert, das sich als brauner Niederschlag ausscheidet: As 20 a + 3 SnCl2 
+6HCl=2As+3SnCI4 +3H20. 0,1 mg Arsen Hi.Bt sich sehr deutlich nachweisen, noch kleinere 
Mengen erkennt man, wenn man die anscheinend nicht dunkler gefarbte Mischung nach einer 
Stunde durch ein kleines glattes Filter filtriert. Auf dem Papier hinterbleibt dann ein rotlicher 
Anflug. DieProbe ist nur beiGegenwart von reichlichen Mengen Chlorwasserstoff geniigend emp
findlich. In den meisten Fallen ist die verhaltnismaBig groBe Menge SnCI2, die in 3 ccm der Lo
sung enthalten ist, nicht notig, die schwaeheren Losungen von WARNECKE, MOBERGER und 
WINKLER oder auch ein Gemisch von 10 Tr. BETTENDORFF's Reagens und 3cem rauchender 
Salzsaure sind ebensogut verwendbar. Die letztere Mischung kann man auch anwenden, wenn 
die Zinnehloriirliisung bei langerer Aufbewahrung den Chlorwasserstoff groBtenteils abgegeben 
hat. AuBer zum Nachweis von Arsen dient das BETTENDORFF'sche Reagens zum Nachweis von 
Sesamol, z. B. in Olivenol. 

Die Herstellung der Zinnchloriirlosung naeh BETTENDORFF ist ziemlieh umstandlich. Da es 
durchaus nicht notig ist, daB die Losung an Zinnchloriir gesattigt ist, kann man auch schwachere 
Losungen von krist. Zinnchloriir in rauchender Salzsaure verwenden. WARNECKE laBt 1 T. 
krist. Zinnchloriir in 2 T. rauchender Salzsaure auflosen, MOBERGER 1 T. krist. Zinnchloriir in 
3 T. rauchender Salzsaure und WINKLER 1 T. krist. Zinnchloriir in 9 T. rauchender Salzsaure. 

Stannum bichloratum (fumans). Zinnchlorid. S tan n i chI 0 rid. Z inn t e t r a
Chlorid. SnC14 • Mol.-Gew. 260. 



Stannum. 763 

Daf"stellung. Dureh Erhitzen von entwBssertem Zinnehloriir im troeknen Chlor. 
-strom oder dureh Erhitzen von gesehmolzenem Zinn im Chlorstrom. Das Zinnehlorid destilliert 
oab und wird dureh noehmalige Destillation gereinigt. 

EiQenschajten. Farblose, an der Luft stark rauchende Fliissigkeit, spez. Gew. 2,28, 
Sdp. 114a: Erstarrt bei - 33°. Werden 3 T. mit 1 T. Wasser vermischt, so erstarrt die Mischung 
zu einer weichen kristallinisehen Masse von wasserhaltigem Zinnchlorid, SnCI,+5HzO, das als 
Zinnbutter, Butyrum Btanni, bezeichnet wird. Mit mehr Wasser gibt es beim Erwarmen eine 
triibe Losung, indem es teilweise hydrolytiseh zerlegt wird unter Ausseheidung von Metazinn· 
-saure, HzSnOa• Mit Alkaliehloriden, auch mit Ammoniumchlorid, vereinigt sich das Zinnchlorid 
zu gut kristallinischen komplexen Salzen, die ala Salze der Zinnchlorid·Chlorwasser. 
stoffsii.ure, H,SnCI. aufzufassen sind, z. B SnCl, + 2 NH,CI oder (NH')2SnCle, Stannie 
Ammoni umchl orid. 

ZinnchloridlOsungen erhiiJt man durch Auflosen von wasserfreiem oder wasserhaltigem Zinno 
chlorid in Wasser odt'r von Zinn in Konigswasser oder dureh Einleiten von Chlor in Zinno 
ehloriirlosung. Techniseh wird es jetzt in groBen Mengen bei der Entzinnung von WeiBblech· 
abfiiJIen nach dem Chlorverfahren gewonnen. In den Handel kommt eine Losung mit 50% SnC),. 
In der Fii.rberei werden ZinnehloridlOeungen, die aueh noeh Zinnehloriir enthalten, unter dem 
Namen Zinnkomposition, Zinnsolution, Physikbad, Rosiersalz, ala Beize verwendet. 
GroBe Mengen von Zinnehlorid werden zur Beschwerung der Seide verwendet. 

Stannum-Ammonium chloratum. Stanni-Ammoniumchlorid. Ammonium·Zinn· 
·ehlorid. Pinksalz. SnCl,·2NH,CI. Mol.· Gew. 367. 

Daf"stellung. Zinnchlorid wird mit einer heiJ3en Losung der berechneten Menge Am. 
moniumchlorid gemischt. Beim Erkalten scheidet sieh das Salz in Kristallen aus. 

Eigenschajten. WeiJ3es, luftbestii.ndiges, kristallinisches Pulver oder farblose Kristalle. 
Loslich in 3 T. Wasser von 15°. Beim Kochen der verdiinnten Losung scheidet sich Metazinn· 
'Saure abo 

Anwendung. Ala Beize in der Fii.rberei. 

Stannum-Natrium chloratum. Stanni-Natriumchlorid. Natrium·Zinnchlorid (sog. 
kristallisiertes Chlorzinn). SnCl,. 2 NaCl + 5HzO. Mol.· Gew. 467. 

Daf"stellung. Durch Erhitzen von konz. ZinnchloridlOeung mit der berechneten Menge 
Natriumchlorid, bis eine Probe der Fliissigkeit beim Erkalten rasch und vollstii.ndig erstarrt. Die 
'heiJ3e Fliissigkeit wird zum ErstalTen in mit Pergamentpapier ausgelegte Pfannen ausgegossen. 

Eigenschajten. WeiJ3e kristallinische, harte Massen, in Wasser leicht 10000ch. An der 
Luft zerflieBt es. 

Anwendung. Ala Beize in der Fii.rberei. 

Stannum oxydatum. Zinnoxyd. Zinndioxyd. Zinnsaureanhydrid. Zinnasche . 
.8n02 • Mol.·Gew. 150. 

Daf"stellung. Durch Erhitzen von geschmolzenem Zinn an der Luft, oder durch Gliihen 
von Metazinnsii.ure, die durch Erhitzen von Zinn mit Salpetersii.ure erhalten wird •• 

Eigenschajten. Gelblich weiJ3es, amorphes Pulver, unloslich in Wasser und in Sii.uren, 
spez. Gew. 6,7. Beim Schmelzen mit Atznatron gibt es in Wasser lOeliehes zinnsaures Natrium. 

Priijung. Das Zinnoxyd des Handela ist zuweilen verfii.lseht mit Schwerspat, gemahlenem 
Quarzsand, Gips u. a. Zur Priifung auf diese Verunreinigungen fiihrt man es durch Schmelzen mit 
Atznatron in zinnsaures Natrium iiber und bestimmt in der Losung das Zinn (s. S.758). Beim 
·Gliihen dad das Zinnoxyd hochstens 1 % an Gewicht verlieren (Metazinnsaure gibt etwa 10% 
Wasser able 

Anwendung. Fein geschlammt als Poliermittel fiir Stahl, Glas, Marmor; besonders zur 
Herstellung von Milchglas und Email. 

,Natrium stannicum. Natriumstannat. Zinnoxyd.Natrium. Grundiersalz. Pra
pariersalz. NazSnOa + 3H2 0. Mol.·Gew. 266. 

Daf"stellung. Durch Zusammenschmelzen von Zinndioxyd mit Atznatron, AuflOeen 
-der Schmelze in Wasser und Auskristallisierenlassen. 

Eigenschajten. Perlmutterglii.nzende Kristalle oder farblose Salzmasse, in Wasser leicht 
lOelieh; die wiisserige LOeung wird von Sauren, schon dureh Kohlensii.ure, sowie dureh Kochen 
mit Ammoniumchlorid unter Abscheidung von Metazinnsaure, HISnO

" 
zersetzt. 

Anwendung. In der Farberei ala Beize (Grundiersalz oder Prapariersalz). 
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Stannum bisulfuratum crystallisatum. Kristallisiertes Zinnsulfid. Musivgold. 
Aurum musivum. Zinnbronze. Malergold. SnS2 • Mol.·Gew.183. 

Darstellung. Ein gepulvertes Amalgam aus 100 T. Zinn und 50 T. Quecksilber wird mit 
50 T. Ammoniumchlorid und 50 T. gepulvertem Stangenschwefel gemischt. Das Gemisch wird 
in einem weithalsigen Glaskolben, der zur Halfte damit gefiillt ist, im Sandbad langsam bis zur Rot. 
glut erhitzt. Der Kolben wird so tief in den Sand gestellt, daB der Sand etwa 1-2 cm hoher steht 
als das Gemisch in dem Kolben. Man erhitzt, bis kein Ammoniumchloriddampf mehr entweicht 
und Schwefeldioxyd aufzutreten beginnt. Nach dem Erkalten zerbricht man den Kolben, ent
fernt das Zinnober enthaltende Sublimat und die untere dunkle Schicht, die aus Stannosulfid be
steht. 

Eigenschaften. Zarte goldgelbe bis braunlichgelbe Schiippchen, die sich wie Talk fettig 
anfiihlen. ' 

Anwendung. Ais goldahnliche Malerfarbe. Medizinisch friiher als Bandwurmmittel. 

Stibium. 
Stibium. Antimon. Antimony. Antimoine. Sb. At.-Gew.121,76. 

Gewinnung. GrauspieBglanzerz wird an der Luft gerostet und das entstandene Antimon
oxyd mit Kohle reduziert. 

In den Handel gelangt: 1. rohes Antimon, das durch Arsen, Biei, Schwefelantimon. 
Eisen und andere MetaUe verunreinigt ist, 2. reines oder raffiniertes Antimon, das gewohn
lich nur noch Spuren von Verunreinigungen enthiHt. 

Die Reinigung des rohen Antimons erfolgt durch Schmelzen mit Schwefelantimon und 
Soda und darauffolgendes Schmelzen nur mit boda. 

Vollig reines Antimon erhalt man, wenn man 10 T. reines Antimonoxyd (aus Algaroth
pulver dargesteUt) mit 8 T. calcinierter Soda und 2 T. Holzkohlepulver mischt und diese Mischung 
in einem Hessischen Tiegel oder Graphittiegel schmilzt. 

Eigenschajten. Fast silberweiBes, schwach ins Blauliche spielendes, glanzendes, 
hartes, sprOdes Metall von blatterig kristallinischem Gefiige. Spez. Gewicht 6,7. 
An trockener Luft behalt es seinen Glanz, an feuchter Luft wird es an seiner 
Oberflache langsam glanzlos und grau bis schwarz. Es schmilzt bei 430 0 und 
kristallisiert beim Erstarren in rhomboedrischen Kristallen. Wird es an der 
Luft zum Schmelzen erhitzt, so verbrennt es mit griinlich-weiBer Flamme zu 
Antimonoxyd, das sich zum Teil als weiBer Rauch verfliichtigt, zum Teil die 
Oberflache des geschmolzenen Antimons als Kristallschicht umgibt. Aus einem 
iiber den Schmelzpunkt hinaus an der Luft erhitzten Antimonkiigelchen wachsen 
die Kristalle gteich einer Biirste von Kristallen zusehends heraus. - In Wasser, 
in Salzsaure und in verd. Schwefelsaure ist es unloslich, konz. Schwefelsaure ver
wandelt es beim Erhitzen unter Entwickelung von Schwefeldioxyd in Antimonsulfat; 
von Konigswasser wird es zu Antimontrichlorid oder Antimonpentachlorid gelost. 
Salpetersaure verwandelt es, ohne es merklich zu IOsen, in ein Gemisch von Antimon
trioxyd und Antimonpentoxyd. Mit Chlor, Brom, Jod, mit Schwefel, Phosphor und 
Arsen verbindet es sich unmittelbar; in Chlor gebracht verbrennt gepulvertes 
Antimon unter lebhaftem Ergliihen zu Antimonpentachlol'id. 

In seinen Verbindungen ist das Antimon dreiwertig und fiinfwertig. Das 
Oxyd des dreiwertigen Antimons, Antimontrioxyd, Sb2 0 3 , kann Bowohl mit 
Sauren wie mit Basen Salze bilden; das Antimonpentoxyd, Sb2 0 S , bildet nur 
mit Basen Salze. 

Erkennung. Schwefelwasserstoff faUt das ,Antimon aus alkalischen Losungen nicht, 
aus schwach salzsaurer Losung als rotes Antimontrisulfid, Sb2Sa, aus Verbindungen des 
fiinfwertigen Antimons als Antimonpentasulfid, Sb2S0• Diese sind lOslich in konz. Salzsaure. 
leicht loslich in Schwefelammonium zu sulfitntimonsaurem Ammonium, SbS,(NH,la, un· 
lOslich in Ammoniumcarbonatlosung (Unterschied von Arsensulfid). - In Wasser unlOsliche 
Antimonverbindungen werden durch Ammoniumsulfid ebenfaUs als sulfantimonsaures Ammo
nium gelOst. Aus der LOsung des sulfantimonsauren Ammoniums faUt beim Ansauem Antimon. 
pentasulfid aus. Die durch Auflosen des Antimonpentasulfids in Salzsaure (25 0/ 0 HCl) erhaltene 
Losung von Antimonpentachlorid gibt folgende Reaktionen: Mit viel Wasser Ausschei
dung eines weiBen Niederschlages von Antimonoxychlorid, SbOCl (Algarothpulver); durch Zu-
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fiigung von Weinsaure wird dieser Niederschlag leicht geliist. - Kalilauge'oder N atronlauge 
erzeugen weiBe Fallungen, die von einem UberschuB der Laugen wieder gelost werden. -
Ammoniakfliissigkeit erzeugt einen weiBen Niederschlag, der in Ammoniakfliissigkeit unliis· 
Hch ist, von Weinsaure aber gelost wird. - Natriumcarbonat erzeugt einen wei Ben Nieder. 
schlag, der in der Kalte im UberschuB des Fallungsmittels unloslich ist, und erst in der Warme 
in Losung geht. - Bringt man einige Tropfen der Losung auf ein Platinblech und legt ein Kom. 
chen Zink oder Zinn hinein, so scheidet sich auf dem Platin metallisches Antimon als schwarzer, 
festhaftender Uberzug ab; durch kalte Salzsaure verschwindet der Fleck nicht, wohl aber wenn 
man ihn mit Jodtinktur befeuchtet und dann mit Salzsaure behandelt. Ebenso verschwindet der 
Fleck durch Erwarmen mit Salpetersaure. - Mit Zink und verd. Schwefelsaure geben Antimon. 
salzlosungen Antimon wasserstoff, der ahnliche Flecken und Spiegel liefert wie Arsenwasser. 
stoff. - Aile Antimonverbindungen geben mit Soda und Cyan kalium vor dem Liitrohr auf 
Kohle erhitzt in der Reduktionsflamme weiBe, sprode Metallkugeln und einen weiBen Beschlag. 
Die geschmolzenen Kiigelchen gliihen nach Abstellung der Flamme noch kurze Zeit nach und 
bedecken sich mit feinen Kristallnadeln. 

Unterschied der Verbindungen des drei· und fiinfwertigen Antimons. Die 
mit Salzsaure hergestellten Liisungen von Verbindungen des fiinfwertigen Antimons machen aus 
Kaliumjodidlosung Jod frei. Die mit Natriumbicarbonat versetzten Losungen der Verbindungen 
~es dreiwertigen Antimons entfarben Jodlosung. 

Priifung. Zur Priifung auf fremde Metalle und Arsen oxydiert man etwa 3 g des grob. 
gepulverten Antimons in einer Porzellanschale durch Abrauchen mit Salpetersaure zu Antimon. 
saure. Diese wird mit 20-30 ccm verd. Salpetersaure (etwa 5% HNOs) gekocht, die Mischung 
filtriert und das Filtrat zur Trockne verdampft. 1st das Antimon rein, so verbleibt kaum ein 
Riickstand. Die Liisung des Riickstandes in 10 ccm Salzsaure (25% HCl) dient zur Priifung auf 
Arsen (mit BETTENDORFF'S Reagens) und auf fremde Metalle in ahnlicher Weise wie beim Wis· 
mut (s. d.). Auf letzteres priift man die Losung mit Ammoniakfiiissigkeit, wodurch Wismut als 
Hydroxyd gefallt wird. - Die mit Salpetersaure ausgekochte Antimonsaure kann noch Zinnoxyd 
enthalten. Man iibergieBt die Halfte mit 6 ccm Salzsaure (25%), erhitzt bis zum Aufkochen, 
iiltriert, versetzt mit 2,0 g gepulverter Weinsaure und nach erfolgter Losung mit einem 
UberschuB von Ammoniak; Stannioxyd (Metazinnsaure) wird dadurch ausgeschieden (Antimon. 
oxyd bleibt in Liisung). 

Abb.105. Apparat zum Erhltzen des Schwefelantimons 1m KOhlensaurestrom. 

Besti"unung. Man bestimmt das Antimon in der Regel als Antimontrisulfid. Man 
bringt die Losung in einen Erlenmeyerkolben, versetzt sie mit etwas Salzsaure und Weinsaure, 
verschlieBt den KolbEln mit einem Kork, der mit einem Gaszuleitungs. und .ableitungsrohr ver· 
sehen ist, und sattigt die Fliissigkeit unter Erhitzen mit Schwefelwasserstoffgas, wobei die Fliissig. 
keit zuletzt bis zum Sieden erhitzt wird. Man stellt den Kolben geschlossen kurze Zeit an einen 
warmen Ort und verdrangt dann den Schwefelwasserstoff durch Einleiten von Kohlendioxyd. 
Nunmehr filtriert man die noch warme Fliissigkeit, in der der Schwefelantimonniedersehlag voll· 
kommen dieht abgeschieden sein muB, dureh ein gewogenes und mit heiBem Wasser gut genaBtes 
Filter (gegebenenfalis vor der Strahlpumpe mit untergelegtem Leinwandkonus), waseht den Nieder· 
schlag mit warmem Wasser, dem etwas Schwefelwasserstoffwasser zugesetzt ist, vollstandig aus 
und trocknet bei 100° bis zum gleichbleibenden Gewicht. Der Niederschlag halt stets noch Wasser 
zuriick und enthalt in der Regel auch Schwefel beigemiseht. 
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Urn die Menge des in dem Niederschlag vorhandenen Antimontrisulfids zu bestimmen, bringt. 
man von dem gewogenen Niederschlag einen aliquoten (gewogenen) Teil in ein gewogenes Porzellan
schiffchen, das dann in einem Verbrennungsrohr von etwa 0,4 m Lange in einem durch Schwefel
saure getrockneten Kohlendioxydstrom erhitzt wird (Abb. 105). Man verdrangt zunachst die Luft 
vollstandig aus dem Apparat, und wenn dieser mit Kohlensaure gefiillt ist, so erhitzt man das 
Glasrohr an der Stelle, wo das Schiffchen liegt, zuerst sehr vorsichtig (Pilzbrenner). Es entweicht 
Feuchtigkeit, weiterhin sublimiert Schwefel, das rote Schwefelantimon schmilzt und geht, in die 
schwarze Form iiber. Wenn kein Schwefel mehr sublimiert, lallt man das Schiffchen im Kohlen
dioxydstrom erkalten und wagt es. Zur Kontrolle streut man auf das gewogene Schwefelanti
mon etwas gepulverten (aschefreien) Schwefel, bringt das Schiffchen in das Rohr zuriick und er
hitzt es nochmals im Kohlendioxydstrom. Das Gewicht mull gleichgeblieben sein, aullerdem mua, 
sich das gewogene schwarze Schwefelantimon in starker Salzsaure beim Erwarmen ohne Ab
scheidung von Schwefel auflosen. Aus der Menge des Antimontrisulfids, Sb2S3, berechnet man die 
in der Gesamtmenge des gewogenen Schwefelantimonniederschlages enthaltene Menge Sb2S3• 

1st die Menge des urspriinglich erhaltenen Schwefelantimon-Niederschlages so gering, daB 
man einen aliquoten Teil voraussichtlich nicht vom Filter abnehmen kann, so sammelt man dell. 
Niederschlag auf einem gewogenen Asbestfilter (so S. 612), wascht aus, trocknet und fiihrt das Er
hitzen im Kohlendioxydstrom genau so aus, wie bei der Reduktion von Kupferoxyd im Wasser
strom (s. S. 613). Sb2S3 • 0,7156 = Sb. 

Eine Verbindung des dreiwertigen Antimons lallt sich wie Arsentrioxyd durch Titration mit 
J / 10-n-J odlOsung bestimmen. 

MaBanalytische Bestimm ung von dreiwertigem Antimon. Man lost soviel der be
treffenden Antimonverbindung, wie etwa 0,1 g Antimontrioxyd entspricht, in Wasser oder Salz-· 
saure, versetzt die Losung mit Weinsaure, stumpft die Hauptmenge der freien Saure mit Natrium
carbonat ab und iibersattigt mit kalt gesattigter Natriumbicarbonatlosung. Die klare Losung 
wird mit Starkelosung versetzt und mit l/lO-n-Jodlosung titriert. 1 ccm l/lO-n-Jodlosung = 
7,29 mg Sb20 a oder 6,09 mg Sb. 

Trennung von Antimon und Zinno 0,5 g der feingeschabten Legierung werden in ein 
Erlenmeyerkolbchen gegeben. Man setzt auf dieses einen Trichter und giellt 10 ccm Salpeter
saure (spez. Gew. 1,2) hinein. Nachdem die Hauptentwicklung der Stickstoffoxyde voriiber ist,. 
setzt man den Kolben auf ein Wasserbad und erhitzt, bis der Inhalt fast farblos geworden ist. 
Dann spiilt man ihn in eine Porzellanschale, dampft zur Trockne und erhitzt den Riickstand 
2 Stunden auf 1500. - Nach dem Erkalten giellt man auf den Riickstand etwa 20 ccm verd. Sal
petersaure (12,5 0/0)' erwarmt einige Zeit auf dem Wasserbad unter Umriihren, gibt hei/les Wasser 
hinzu, riihrt urn und laBt absetzen. Dann filtriert man durch ein mit heillem Wasser genetztes Filter, 
wascht den Riickstand zweimal mitheiller verd. Salpetersaure, schlielllich mit Wasser vollstandig aus. 

Das Filtrat wird sofort bis auf etwa 10 ccm verdampft; dann gibt man einen UberschuJ3 verd. 
Schwefelsaure hinzu, erhitzt auf dem Dampfbad, bis nichts mehr weggeht, sodann (zur Verjagung 
der Salpetersaure) auf einer Asbestplatte, bis Schwefelsauredampfe entweichen. Man laJ3t erkalten,. 
setzt verd. Schwefelsaure zu, laJ3t mindestens 6 Stunden absetzen, filtriert etwa abgeschiedenes 
Bleisulfat ab und wiischt es mit verd. Schwefelsaure fiinf- bis sechsmal aus. Dann setzt man das 
Filter auf ein anderes GefaB, wiischt die Schwefelsaure durch Alkohol (95 Vol.- 0J0) aus und be
stimmt das Blei nach S.489. Das schwefelsaure Filtrat verdiinnt man mit Wasser, sattigt es hei/l· 
mit Schwefelwasserstoff, filtriert einen etwa entstehenden Niederschlag ab, wiischt ihn mit Schwefel
wasserstoffwasser und zieht ihn alsdann mit einer Losung von gelbem Natriumsulfid aus. Den, 
Natriumsulfidauszug versetzt man mit Salzsaure; ein etwa ausfallender Niederschlag von Anti
monsulfid wird spater dem Hauptniederschlag zugefiigt. Die in Natriumsulfid unloslichen Metall
sulfide lost man in Salpetersaure, vereinigt mit der salpetersauren Losung die etwa spater noch zu' 
erhaltenden gleichen Metallsulfide und bestimmt diese gemeinsam. 

Der in Salpetersaure unlosliche Riickstand. Man trennt nach dem Trocknen den. 
Niederschlag vom Filter, bringt dieses in einen gewogenen Porzellantiegel, zerstort es durch Auf
tropfen von rauchender Salpetersaure, gliiht vorsichtig und bringt die Hauptmenge des Nieder
schlages dazu. Man gliiht nun bei dunkler Rotglut, lallt erkalten und wagt. (Diese Wagung hat, 
nur einen informatorischen Zweck, sie kann auch unterbleiben; in diesem FaIle zerstort und ver
ascht man nur das Filter und unterlaJ3t das Gliihen des Hauptniederschlages. Starkes Gliihen des. 
Niederschlages vor dem Geblase oder einer vollen Bunsenflamme ist iiberhaupt nicht zulassig, 
da sich sonst erhebliche Mengen von Antimonoxyd verfliichtigen.) Man mischt nun den Nieder
schlag mit der 5-6fachen Menge Kalium-Natriumcarbonat + Schwefel und schmilzt das Gemisch. 
Nach dem Auflosen der erkalteten Schmelze im Wasser finden sich meist Spuren von Blei oder' 
Kupfer als Sulfide im Niederschlage, wahrend Zinn und Antimon in Losung sind. Man filtriert 
einen etwa vorhandenen schwarzen Niederschlag ab, wascht ihn mit Natriumsulfidlosung aus,. 
lost ihn in Salpetersaure und vereinigt diese Losung mit der vorher erhaltenen salpetersauren' 
Hauptlosung. 

Die gelbe Losung der Schmelze sauert man mit Salzsaure bis zur deutlieh sauren Reaktion 
(Priifung mit Methylorangepapier) an, dann erwarmt man, damit die Sulfide sieh gut abscheiden,. 
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leitet noch warm Schwefelwasserstoff ein, lltBt in der Wii.r:me absetzen und filtriert mit unter
gelegtem Leinwandkonus vor der Strahlpumpe. Man wlischt mit einer 5% igen, deutlich mit Essig
sll.ure angesll.uerten Ammoniumacetatlosung aus und saugt mit der Stra.hlpumpe solange, bis der 
Niederschlag so fest wird, daB er sich von selbst vom Filter ablost. In diesem Zustand Ill.Bt 61' sich 
quantitativ vom Filter ablosen. Man bringt den Niederschlag in einen Erlenmeyerkolben, 
schneidet vom Filter aIle Teile weg, auf denen kein Niederschlag sitzt, gibt die mit ,dem Nieder
schlag bedeckten Teile gleichfalIs in den Kolben, ebenso auch die kleinen Mengen von Antimon
sulfid, die etwa aus der salpetersauren Losung ausgefii.llt worden sind (s. S. 766). Dann setzt man 
auf den Kolben einen kurzen, senkrecht stehenden RiickfluBkiihler und gieBt nun durch den 
letzteren etwa 15 ccm rauchende Sa.lzsll.ure in den Kolben. Man unterstiitzt die Auflosung des 

.Niederschlages durch gelindes Erwll.rmen. Nach erfolgter Auflosung spritzt man das Kiihlrohr mit 
warmer. verd. Sa.lzsll.ure aus, gibt dann 30 ccm heiBes Wasser nach, erwll.rmt nochmals kurze Zeit 
und filtriert in ein groBes, 1 Liter fassendes Becherglas. Den Filterbrei wll.scht man zuerst mit 
heiBer verde Sa.lzsll.ure, dann mit siedendem Wasser aus. Man verdiinnt da.s Filtrat mit Wasser 
auf etwa 300 ccm, fiigt eine filtrierte Losung von 20 g Oxalsll.ure in lOO ccm Wasser hinzu, erhitzt 
bis nahezu zum Sieden, leitet in die etwa 90-95° heiBe Fliissigkeit 20-30 Min. lang einen ra.schen 
Strom von Schwefelwasserstoffgas ein, filtriert sofort ab und wll.scht mit warmem Schwefelwasser
stoffwasser aus. Do. das ausgefalIene Schwefelantimon noch zinnhaltig ist, so lost man es wie vor
her nochmals in Salzsll.ure, verdiinnt die salzsaure Losung wiederum auf 300 ccm, fiigt eine LOsung 
von 12,5 g Oxalsll.ure in lOO ccm Wasser zu, erhitzt auf 90-95° und leitet 15-20 Min. Schwefel
wasserstoff ein. Das jetzt ausfallende Schwefelantimon sammelt man auf gewogenem Filter, wlischt 
es mit Schwefelwasserstoff enthaltendem Wasser, dann mit Alkohol und Ather nach und trocknet 
bei lOOo bis zum konstanten Gewicht. In einem aliquoten Teile des Niederschlages bestimmt man 
nach S. 766 den wahren Gehalt an Antimonsulfid durch Erhitzen im Kohlensll.urestrom. 

Die vereinigten Filtrate vom Antimonniederschlag vermischt man in einem groBen Becher
glase von P/2-2 Liter Fassungsraum, macht sie mit starker Ammoniakfliissigkeit ammoniakalisch 
und versetzt mit iiberschiissigem Ammoniumsulfid, bis alIes klar gelost ist. Dann sll.uert man mit 
EssigsiLure an, erwll.rmt, bis der Niederschlag dichter wird, leitet noch einige Zeit Schwefelwa.sserstoff 
ein, laBt in der Wll.rme absetzen, filtriert das ausgeschiedene Zinnsulfid ab, wll.scht es mit Schwefel
wasserstoffwasser, dem etwas Essigsll.ure und Ammoniumacetat zugesetzt ist, aus und fiihrt es 
nach S. 758 in Zinndioxyd iiber. 

To:nkologisches. Die meisten Antimonverbindungen sind giftig. Erscheinungen der 
Vergiftung sind: Magenschmerzen, Krampfe, erschwerte Atmung, Ausschlage, nlte der Ha.ut, 
ColIape, worauf schlieBlich der Tod unter Herzlahmung eintreten bnn. Gegenmittel sind: 
Opium, Kaffee, Tee, Gerbsaure, Chinadekokte. Das Antimon wird hauptsii.chlich durch Faeces 
und Ham ausgeschieden, nur ein geringer Teil geht in das Blut tiber. Die Sektion ergibt Magen
entziindung. 

Anwendung. Zur HerstelIung von Legierungen, besonders fiir Blei- und Zinn
legierungen. 

Stibium arsenicicum siehe unter Arsen urn, Bd. I, S. 565. 

Stibium chloratum. Antimontrichlorid. ButY.rum Antimonii. Antimon
butter. Trichlorure d'antimoine. SpieBglanzbutter. SbCIs' Mol.-Gew. 228. 

Da1'stellung. Man tibergieBt in einem Kolben 1 T. feingepulvertes Schwefel
antimon mit 5 T. roher arsenfreier Salzsaure (etwa 30-35% HOI) und erhitzt die Mischung 
im Sandbad zunii.chst alImii.hlich, spll.ter starker, bis sich kein Schwefelwa.sserstoff mehr ent
wiokelt (Priifung mit Bleipapier). Hierauf laBt man unter schrager StelIung des Kolbens erkalten, 
gieBt die Fliissigkeit in eine PorzelIanschale ab und wlischt das nicht geloste Schwefelantimon 
mit etwas Salzsaure nacho Man filtriert naoh dem Absetzen die vereinigten Fliissigkeiten durch 
Asbest und dampft sie tiber freiem Feuer oder im Sandbad bis etwa zur Hii.lfte ab. Die klare 
Fliissigkeit gieBt man nach dem Erkalten in eine in ein Sandbad eingesetzte tubulierle Retorte, 
legt einen Kolben vor und destilliert, indem man vonZeit zuZeit die Vorlage entfemt und einen Tropfen 
des Destillats in Wasser auffii.ngt. Es destilliert zunii.chst wii.sserige Sa.lzsaure tiber, lx>i 2230 geht 
das Antimontrichlorid tiber, und ein Tropfen des Destillats gibt mit Wasser eine starke Triibung. 
Wenn dieser Punkt erreicht ist, legt man eine neue Vorlage vor und destilliert, bis der Inhalt 
der Retorte bis auf einen kleinen Rest tibergegangen ist. Um zu vermeiden, daB das Destillat 
im Retortenhalse erstarrt, erwarmt man diesen durch ein Kohlenbecken oder von Zeit zu Zeit 
mit der Flamme. - Das erstarrte Destillat wird durch Erwarmen geschmolzen und in ein weit
halsiges Glasstopfenglas gegossen. 

Eigenschajten. Farblose oder schwach gelbliche, weiche. blatterig-kristal
linische. an der Luft rauchende und zerflieBliche Masse, Smp. 730, Sdp. 2230, in AI
kohol, Ather, Benzol, Schwefelkohlenstoff loslich. Mit Wasser gibt es eine milchige 
Mjschung, indem sich An timonoxychlorid (AIgarothpulver) abscheidet; ein Teil des 
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Antimontrichlorids bleibt in der dann freien Chlorwasserstoff enthaltenden Fliissig
keit gelost. Durch Zusatz von Salzsaure oder Weinsaure kann der Niederschlag 
wieder in Losung gebracht werden. 

Prilfung. Es soll in Weingeist klar loslich sein und mit der IOfachen Menge 
Wasser eine miIchige Mischung geben, die auf Zusatz von Weinsaure wieder klar wird. 

Aufbewahrung. Vorsich tig, in gutsohlieBenden, weithalsigen GlasstopfengliiBern. 

liquor Stibii chlorati. Antimonchloriirl6slIng. Fliissige Antimonbutter. SpieB
gianzbutter (Erginzb.). 

Da1'stellung. Dureh Aufliisen von 100 T. krist. Antimontrichlorid in 60 T. verd. Salz
saure (12,5% HCI) und Einstsllung mit verd. &lzsaure auf das spez. Gew. 1,34-1,36. Es ist 
nicht notig, destilliertes Antimontrichlorid zu verwenden. Man destilliert die dureh Aufltisen von 
Schwefelantimon in roher &lzsaure erhaltene Losung so lange, bis ein Tropfen mit W&SBer eine 
starke Triibung gibt und liist nach dem Erkalten den Riieksmnd in der Retorte in verd. &lz
saure auf. Die Liisung wird nach dem Absetzen durch Asbest oder ein Sandfilter filtriert. 

Eigenschajten. Olige, klare, farblose oder dUTCh einen geringen Eisengehalt sehwaoh 
gelblich gefarbte Fliissigkeit, beim Erhitzen vollstandig fliichtig. Mit der 4-5fachen Menge 
W&SBer gibt sie einen weiJ3en Brei. Sie enthalt etwa 33,3% Antimontrichlorid. 

Prilfung. Werden 2 g Antimonchloriirlosung mit 10 cem Wasser gemisoht und filtriert, 
-so darf das Filtrat nach Zusatz von Weinsaureliisung durch Natriumsulfatltisung nicht getriibt 
werden (Blei) und beim "Obersattigen mit Ammoniakfliissigkeit nicht blau gefarbt werden (Kupfer). 

Aujbewahrung. Vorsichtig, in gutschlieBenden GI&BStopfengliiBern. 
Anwendung. Als Atzmittel bei Wunden mit wildem Fleisch, krebsigen und syphilitischen 

Geschwiiren, infizierten Wunden (Hundswut, SchlangenbiB usw.), in der Veterinarpraxis gegen 
-den sog. Hautwurm der Pferde. 

Caustique au chlorure d'antimoine, Caustique de Vivier. Gall. vet.: 10 g Antimon· 
trichlorid werden in 100 g roher Salzsii.ure gelost. 

Stibium jodatum. AntimonJodiir. SbJa. Mol·Gew. 503 
Da1'stellung. 15,0 g Jod werden in ein GlaskOlbchen gegeben und nach und nach in 

kleinen Mengen (je etwa. 0,3 g) 5,0 g gepulvertes Antimonmetall hinzugefiigt. Sollte eine zu 
-starke Erhitzung eintreten, so muB man das Kolbchen durch Einstellen in kaltes Wa.sser abkiihlen. 
Setzt man das Antimon zu rasch zu, so kann die Reaktion sich bis zur VerpuHung steigern. Auf 
-die erkaltete Masse gieBt man 100 g SehwefelkohlenstoH, verschlieBt den Kolben und sohiittelt 
gelinde. Die LOsung wird in einer Porzellanschale der freiwilligen Verdunstung iiberlassen. 

Eigenschajten. Rotbraune KristalIe, Smp. 167°, sublimieroor. Mit W&SBer gibt es 
Antimonoxyjodid. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut schlieBenden GlasstopfengliiBern. 
Anwendung. Friiher zu 0,005-0,015 g in Pillen mehrmals taglieh bei ehronischem 

Bronchialkatarrh. GroBte Einzelgabe 0,03 g, Tagesgabe 0,15 g. 

Stibium oxyjodatum. AntimonoxyJodid. Oxyjoduretum Antimonii. 
Da1'stellung. 10 g Liquor Btibii chlorati werden unter Umriihren naeh und naoh in eine 

Liisung von 15 g Kaliumjodid in 60 g Wasser getropfelt, der Niederschlag gesammelt, mit 60 g 
Wasser ausgewaschen und an einem warmen Ort getrocknet. 

Eigenschajten. WeiBliohes oder weiBes gesehmaokloses Pulver von unbestimmtem 
.J odgehalt. 

Aujbewahrung. Vorsiehtig. 
Anwendung. Friiher zu 0,01-0,02 g mehrmals taglich wie Antimonjodiir. 

Stibium oxydatum. Antimonoxyd. Unter dieser Bezeichnung werden im Handel 
verschiedene Verbindungen des Antimons verstanden. Das eigentliche Antimon. 
oxyd ist das Trioxyd, Sb.Oa. AuBer diesem werden aber auch das Pentoxyd, SbS0 5• 

ferner die Metaantimonsi.i.ure, HSbO., und Kaliumsalze der Antimon
siuren ala Antimonoxyd bezeichnet. 

Stibium oxydatum praecipitatum. Antimonoxyd. Antimontrioxyd. Antimonig
.saureanhydrid. Stibium oxydatum emeticllm (griseum). Acidum stibiosum. 
Antimonii Oxydum. Sb20 a. Mol.·Gew. 291,6. 
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Darstellung. 10 T. Liquor Stibii chlorati werden langsam unter Umriihren in 150 T. 
heiJ3es Wasser eingegossen. Der Niederschlag (Antimonoxychlorid) wird nach dem Absetzen 
und AbgieJ3en der Fliissigkeit mit warmem Wasser gewaschen, dann in einer Schale mit Natrium
carbonatltiBung gemischt, bis das Gemisch deutlich alkalisch reagiert; unter Entweichen von 
Kohlendioxyd wird das Antimonoxychlorid dadurch in Antimontrioxyd iibergefiihrt. Das Ge
misch wird noch kurze Zeit erwarmt, und der Niederschlag dann ausgewaschen, bis im Wasch
wasser kein ChIorid mehr nachweisbar ist. 

Eigenschajten. WeiJ3es kristallinisches Pulver. Bei LuftabschluJ3 erhitzt schmilzt es 
und sublimiert unzersetzt; an der Luft erhitzt oxydiert es sich zu SbaO, (antimonsaures Antimon
oxyd). In Wasser ist es fast unltiBlich, ebenso in Salpetersaure. In Salzsaure ltiBt es sich zu Anti
monchloriir. In WeinsaureltiBung und in einer Lbsung von sauren Alkalitartraten, sowie in Kali
und Natronlauge ltiBt es sich, besonders wenn es frisch dargestellt und noch nicht getrocknet ist. 
Beim Erwarmen mit Kaliumjodidiosung und Salzsaure macht es kein Jod frei (Unterschied 
von Antimonpentoxyd). Basische Saize des Antimontrioxyds mit Sauren, die die Gruppe 
Sh=O enthalten, werden als Antimonylsalze bezeichnet, z. B. SbOCl, ShONOs und Brech
weinstein. Die neutralen Salze, z. B. (SO,)sSba werden als Antimonsalze bezeichnet. Die Salze. 
die es mit Alkalien gibt, sind meist Salze der metaantimonigen Saure, HSb02• 

Erkennung. Die mit Wasser verdiinnte Ltisung von Antimonoxyd gibt mit Schwefel
wasserstoffwasser einen orangeroten Niederschlag. 

Priijung. a) Die Losung von 1 g Antimonoxyd in :l ccm ZinnchioriirltiBung darf sich 
innerhalb 1 Stunde nicht dunkler farben (Arsen). - b) Werden 0,5 g Antimonoxyd in Salzsaure 
(25% Hel) gelost und die LtiBung mit Wasser auf 10 ccm verdiinnt (wohei eine Triibung durch 
Zusatz von einigen Tropfen Salzsaure zu beseitigen ist), so darf die Losung durch Kaliumjodid
liisung nicht verii.ndert werden (hahere Antimonoxyde roachen Jod frei). - c) Die Losung von 
0,5 g Antimonoxyd in Natronlauge darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verii.ndert werden 
(Blei, Kupfer, Zink). - d) Wird 1 g Antimonoxyd mit 10 ccm Natriumcarbonatliisung gekocht, 
so darf das Filtrat nach dem Ansauem mit Salpetersaure durch SilbemitratltiBung hochstens 
opalisierend getriibt werden (Antimonoxychlorid). 

Aujbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Selten, ii.hnlich wie Brechweinstein, zu 0,05-0,15 g mehrmals taglich. 

GroJ3ere Gaben wirken brechenerregend. Zur Darstellung von Brechweinstein und anderen Anti
monverbindungen. Als Ersatz fiir BleiweiJ3 als Anstrichfarbe. 

Stibium oxydatum via sicca paratum. Antimonbliite. Flores Antimonii. Nix Stibii. 
Sb2 0 S' Mol.-Gew. 291,6. 

Darstellung. Durch Erhitzen von geschmolzenem Antimon an der Luft. 
Ein ahnliches Praparat erhalt man, wenn man gepulvertes Antimonmetall unter wieder

holtem Besprengen mit Salpetersaure (25% HNOs) und unter Umriihren in einer flachen Por
zellanschale erhitzt, bis es in ein weiJ3es Pulver verwandelt ist, das mit Wasser gewaschen und 
getrockuet wird. 

Eigenschajten. WeiJ3es kristallinisches Pulver, das sich chemisch wie das gefallte 
Antimonoxyd verhait, aber schwerer in Sauren und Alkaillauge loslich ist als dieBes. 

Erkennung, Priijung, Aujbewahrung, Anwendung. Wie bei dem gefallten 
Antimonoxyd. 

Pulvla antlmonlalia (Brit.). 
Pulv is Antlmonii compositus. Pulvis 

antimonialis JAMES. Pulvls JACOBI. AntI
monial Powder. JAMES' Powder. JAMES' 

Fieberpulver. 

Stibli oxydati via sicoa paratl 1,0 
Calcii phosphorici 2,0. 

Pulvla atlbloBUI (Portug.). 
Stibii oxydatl albi 35,0 
CMcli phosphoricl 65,0. 

Stibium oxydatum fuscum. Brannes Antimonoxyd. Antimonsafran. Crocus Antimonii. 
Darstellung. Ein Gemisch aus gleichen Teilen schwarzem Schwefelantimon und 

Kaliumnitrat wird in einer irdenen Schiissel zu einem etwa 6 cm hohen Haufen aufgeschiittet 
und durch ein Ziindholzchen angeziindet. Nach der Verpuffung wird die aus Antimonoxyd, 
Antimonoxysulfid, antimonigsaurem Kalium. suifantimonigsaurem Kalium und 
Ka li u msuifa t bestehende Masse zerrieben, mit Wasser ausgekocht, ausgewaschen und getrockuet. 

EigenschaJten. Feines, schweres, braunes oder griinlichbraunes, geschmackloses Pulver, 
kaum ltiBlich in Wasser. In der Giiihhitze schmilzt es und erstarrt beim Erkalten glasartig. 
In konz. Salzsaure ist es beinahe vollstandig ltiBlich unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff; 
die salzsaure Ltisung gibt bei der Verdiinnung mit Wasser Antimonoxychlorid. 

Es besteht aus einem Gemisch von Antimonoxyd, Sb20 a, Antimonoxysuifid, Sb20S. 
und metaantimonigsaurem Kalium, KSbO" 

Aujbewahrung. Vorsichtig. 
Hager, Handbuch n. 49 
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Stibium oxydatum 
lium stibicum. 
Mol.-Gew. 209. 

Stibium. 

atbum (diaphoreticum). Schweil.ltreibendes Antimonoxyd. Ka
Kaliummetaantimoniat. WeiBes SchweiBpulver. KSb03 • 

Darstellung. In einen zur Rotglut erhitzten hessischen Tiegel tragt man nach und nach 
III Ideinen Mengen ein inniges Gemisch von 1 T. gepulvertem reinem Antimon und 2 T. Kalium
nit rat ein, wobei jedesmal ein Verpuffen und Verglimmen eintritt. Wenn der Tiegel ziemlich 
angefillit ist, legt man einen Deckel auf und halt den Inhalt mindestens l/z Stun de auf Rotglut. 
Dann gieBt man die breiige Masse auf eine Stein platte oder blanke Eisenplatte aus und laBt sie 
erkalten. Nach dem Erkalten wird die Masse gepulvert und mit Wasser gewaschen, bis das Wasch
wasser kein Nitrat und Nitrit mehr enthii.lt. Das ausgewaschene Pulver wird in einer Schale auf 
dem Wasserbad getrocknet. 

Eigenschaften. WeiBes oder gelblichweiBes, geschmacldoses, schweres Pulver, in Wasser 
fast unlOslich. Es blaut feuchtes rotes Lackmuspapier. Bei anhaltendem Kochen mit Wasser 
geht es in 10sliches saures Kaliumorthoantimoniat, HzKSbO, + H 20 iiber, das beim Eindampfen 
der Losung als gummiartige Masse oder in kornigen Kristallen erhalten werden kann. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Friiher als Ersatz des Brechweinsteins bei Pneumonien, Lungenblutungen, 

zu 0,5-1,5 g. Wenn es antimonoxydhaltig ist, kann es Erbrechen bewirken. 

Stibium oxydatum album non ablutum ist die durch Zusammenschmelzen von Antimon und 
Kaliumnitrat erhaltene Masse, die aus metaantimonsaurem Kalium, Kaliumnitrat und Kalium
nitrit besteht. 

Acidum stibicum. Metaantimonslinre. HSbOa + 2H20. Mol.-Gew. 207. 
Darstellung. 10 T. gepulvertes Antimon wird in einer Porzellanschale mit 75-80 T. 

Salpetersaure (25 0/ 0 HNO,) erhitzt, wobei von Zeit zu Zeit eine kleine Menge Salzsaure zu
gesetzt wird. Wenn das graue Antimonpulver verschwunden ist, wird die Masse zur Trockne 
gebracht, dann mit Wasser gewaschen und wieder getrocknet. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, nicht schmelzbar, in Wasser und Salpetersaure fast 
unlOslich. Es rotet feuchteB Lackmuspapier. In WeinsaurelOsung ist eslOslich, ebenso in Salzsaure. 
Aus der salzsauren Losung wird durch Wasser wieder Metaantimonsaure gefallt. Beiru Erhitzen 
auf 275 0 verliert es Wasser und geht in Antimonpentoxyd iiber, beim Gliihen verliert es Sauer
stoff und hinterliWt antimonsaures Antimonoxyd, Sb20,. Die salzsaure Liisung macht aus Ka· 
liumjodid Jod frei. 

Priifung. a) Werden 0,5 g Metaantimonsaure mit 10 Tr. Silbernitratlosung und 2-3 ccm 
Ammoniakfliissigkeit erwarmt, so darf keine Ausscheidung von Silber eintreten (Antimontrioxyd). 
- b) Wird 1 g Metaantimonsaure mit 10 ccm Salpetersaure erwiirmt, so darf das Filtrat beim 
Verdampfen keinen Riickstand hinterlassen (antimonsaures Kalium). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Katium pyrostibicum acidum. Sanres Kaliumpyroantimoniat. Sa ures pyro
antimonsaures Kalium. Kali stibicum solubile. H 2 K 2Sb2 0 7 +4H2 0. 
Mol.-Gew. 507,6. 

Darstellung. Durch Zusammenschmelzen von Metaantimonsaure oder von meta. 
antimonsaurem Kalium mit Kaliumhydroxyd erhalt man neutrales Kaliumpyroanti
moniat: 2HSbOs+4KOH =K,Sbz0 7 + 3HzO und 2 KSbOs +2KOH = K,Sbz0 7 +HzO. 
Durch Kochen mit Wasser wird das neutrale Kaliumpyroantimoniat zerlegt in saures Kalium. 
pyroantimoniat und Kaliumhydroxyd: K 4Sbz0 7 + 2HzO = KzH 2Sb20 7 + 2KOH. Aus der 
wasserigen Losung der Schmelze scheidet sich das saure Salz nach dem Eindampfen oder nach 
Zusatz von etwas Alkohol mit 4 Mol. H 20 kristallinisch abo Es wird mit wenig Wasser gewaschen 
und getrocknet. 

Eigenschaften. Schweres, kiirnig-krlstallinisches Pulver, in 90 T. siedendem oder 250 T. 
kaltem Wasser loslich. 

Anwendung. Als Reagens auf Natrium. Zur Herstellung der Reagenslosung kocht man 
1 T. saures Kaliumpyroantimoniat kurze Zeit mit 200 T. Wasser, laBt erkalten und filtriert. Die 
Liisung muB Idar und neutral sein ,und darf mit Kalium- oder Ammoniumchloridlosung keine 
Niederschlage geben, muB aber mit Natriumchloridlosung einen zunachst gallertartigen, bald 
sandig-kornig werdenden Niederschlag bilden. Die Losung ist nicht unbegrenzte Zeit haltbar, sie 
wird allmahlich schleimig und als Reagens unbrauchbar. 

Die auf Natrium zu priifende Losung darf auBer Kalium und Natrium keine anderen Basen 
enthalten, sie muB neutral oder schwach alkalisch sein. Versetzt man eine solche Losung auf 
einem Uhrglas mit, dem Reagens, so scheidet sich beim Reiben mit dem Glasstab ein sandig-
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korniger, mit dem Finger fiihlbarer Niederschlag von saurem pyroantimonsaurem Natrium 
NazHzSbz0 1 + 6HzO (in verdiinnten Ltisungen erst nach einigen Stunden) aus. Beim Abspiilen 
des Uhrglases bleibt ein Teil des Niederschlages sehr fest an den mit dem Glasstab geriebenen 
Stellen haften. 

Antimongelb oder N eapelgel b ist Bleiantimoniat, Pb3 (SbO,)2. 
Es wird dargestellt durch Schmelzen von Brechweinstein oder Antimonoxyd mit 

Bleinitrat und Kochsalz. Letzteres dient als Flu.Bmittel. Die Masse wird nach dem Erkalten 
mit Wasser ausgelaugt. Auch durch Zusammenschmelzen von Antimonoxyd mit Bleiglatte wird 
es erhalten. 

Tartarus stibiatus. Brechweinstein. Antimonyl-Kaliumtartrat. 
Tartara ted Antimony. Tartar Emetic. Antimoniotartra te 
acide de potassium. Weinsaures Antimonyl-Kalium. Stibio-Kalium 
tartaricum. Antimonium tartaratum. Tartras stibico-kalicus. Antimonii 
et Potassii Tartras. Tartarus emeticus. C4.H,08K (SbO) + 1/2 H20, Mol.-Gew. 
334 oder 2 [CH(OH)]~(COOK)CiOOSbO] + H 2 0. Mol.-Gew. 668. 

Darstellung. Man erhitzt in einer Porzellanschale 60 T. Wasser bis nahe zum Sieden 
und tragt unter fortwahrendem Umriihren mit einem PorzellaJ;lspatel eine innige Mischung aus 
5 T. Antimonoxyd (SbzOa, am besten frisch dargestelltes gefalltes) und 6 T. gereinigtem 
Weinstein allmahlich ein. Man erhitzt unter Ersatz des verdampfenden Wassers so lange, bis 
alIes gelost ist und filtriert die Losung hei13 durch einen angewarmten Trichter in ein Becherglas, 
erhitzt das Filtrat wieder bis zur Losung der ausgeschiedenen Kristalle und la.Bt es langsam er· 
kalten. Die ausgeschiedenen Kristalle werden in einem Trichter mit wenig kaltem Wasser abo 
gewaschen, hierauf zwischen Filtrierpapier bei sehr gelinder Warme getrocknet. Mutterlauge und 
Waschwasser liefern durch Eindampfen weitere Mengen von Kristallen. 

Eigenschajten. Farblose tetraedrische KristaJle, die allmahlich verwittern und 
weiB werden, oder weiBes kristallinisches Pulver, loslich in 17 T. Wasser von 15 0 und 
3 T. siedendem Wasser, unlOslich in Weingeist. Die wasserige Losung rotet Lackmus. 
papier schwach und schmeckt widerlich sii13lich. Beim Erhitzen auf 100 0 wird der 
Brechweinstein kristallwasserfrei, bei 200 0 spaltet er noch weiter Wasser ab und 
geht in Antimon-KaJiumtartrat, C,H20sKSb, iiber, das beim Kochen mit Wasser 
wieder Brechweinstein liefert. Bei starkerem Erhitzen an der Luft verbrennt er 
unter Funkenspriihen. Beim Erhitzen unter LuftabschluB hinterbleibt eine kohlige 
Masse, die auch nach dem Erkalten an der Luft sich entziindet (pyrophorisch ist). 

Erkennung. In der wiisserigen Losung des Brechweinsteins erzeugen Salz· 
saure, Schwefelsaure und SaJpetersaure einen Niederschlagvon antimoniger Saure, 
H3 Sb03 , die sich in einem nberschu13 der Siiuren, auch in Weinsaure, wieder auflost. 
Arsensaure, Phosphorsaure, Oxalsaure, Gerbsaure scheiden Niederschlage von, 
nicht naher bekannter Zusammensetzung aus, die im UberschuJl dieser Sauren 
auch nicht loslich sind. Essigsaure und Weinsaure bewirken keine Fiillung. -
Kalium- und Natriumhydroxyd, sowie Ammoniakfliissigkeit und Alkalicarbonate, 
fallen aus der wiisserigen Losung weiBes Antimonoxyd, Sb~93' das in einem nberschuB 
von KaJium- od& Natriumhydroxyd (nicht aber von Ammoniak und AlkaJicarbonat) 
lOslich ist. Ebenso werden Fiillungen von Antimontrioxyd hervorgerufen durch 
KaJkwasser und Barytwasser. - Die wiisserige Losung wird durch Schwefelwasserstoff 
nur gelb gefarbt; wurde sie vorher mit SaJzsaure angesauert, so fiiUt orangerotes 
Antimontrisulfid, Sb2S3 , aWl. 

Priijung. a) 1 g Brec4weinstein muB sich in 5 ccm heiBem Wasser klar lOsen 
(Antimonoxyd und andere Beimengungen). - b) Eine Mischung von 1 g gepulvertem 
Brechweinstein und 3 cem Zinncbloriirlosung darf innerhalb 1 Stunde keine dunklere 
Farbung annehmen (Arsen)_ Germ. 6 s. S. 1365. 

Gebaltsbestimmung. Man lOst 0,5 g Breebweinstein und 0,5 g Weinsaure 
in etwa 50 ccm Wasser, fiigt 2-3 g Natriumbiearbonat und etwa 10 eem Starke
Wsung hinzu und titriert mit l/lO-n-Jodlosung. Es miissen bis zur Blaufarbung min. 
destens 29,8 ccm verbraucbt werden = mindestens 99,5 % C,H,Oe(SbO}K + 1/2 H2 0. 

49* 
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Die Umsetzung erfolgt ahnlich wie bei der jodometrischen Bestimmung der Arsenigen 
Saure. Das drei wertige Antimon der Antimonylverbindung geht in fiinfwertiges 
iiber. Auf 1 Sb-Atom und damit auf 1 Mol. Brechweinstein werden hierzu 2J -Atome ver
braucht: HOSbO+H20+2J=HOSbOa +2HJ.,126,92 J=166,95g C4,H4 0 6 KSbO 
+ 1/2 H 20, 1 ccm l/w-n-JodlOsung = 16,7 mg Brcchweinstein. 

Anmerkung. Wenn der Brechweinstein verwittert ist, kann der Gehalt etwas hoher als 
1000/ 0 gefunden werden. Der Kristallwassergehalt des unverwitterten Brechweinstein betragt 
aber nur 2,7 Ufo, und bei volliger Verwitterung kann der gefundene Gehalt nicht iiber 103 0/ 0 steigen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. In konz. Liisung auf die Haut gebracht, wirkt Brechweinstein reizend; als 

Salbe eingerieben, erzeugt er pustulosen Ausschlag, bei unvorsichtiger Anwendung kann es zu 
tiefgreifenden Vereiterungen und N ekrose des Knochens kommen. Innerlich regen kleine Ga ben 
bis 0,005 gunter Appetitverlust die Speichel-, Bronchial- und SchweiBsekretion an. Nach etwas 
groBeren Gaben erfolgt lJbelkeit, Abgeschlagenheit. GroBere Gaben (0,03-0,075 g) erzeugen 
Erbrechen, meist mit starken Durchfallen. GroBe Gaben konnen den Tod zur Folge haben in
folge Entziindung der Schleimhaute des Magens und de~ Darmes. Man benutzt den Brechwein
stein: AuBerlich als ableitendes Mittel, innerlich als Expektorans und als Brechmittel. GroBte 
Einzelgabe 0,1 g (Germ.), 0,2 g (Austr. Helv.), Tagesgabe 0,3 g (Germ.), 0,5 g (Austr.), 0,6 g (Helv.). 

Technisch wird der Brechweinstein als Beize in der Farberei benutzt, wird aber jetzt meist 
durch billigere Antimonverbindwigen ersetzt, z. B. Antimon-Natriumfluorid (Doppelantimon
£Iuorid), SbFs + NaF, Antimonfluorid - Ammoniumsulfat, Antimonkaliumoxalat, 
(COO)2SP2 + 3(COOK)2 + 12HaO. 

Tartarus stibiatus praecipitatus. Gefiillter Brechweinstein. C4H,O.KSbO + 1/2H20. 
Darstellung. Eine heiBe Losung von 2 T. Brech weinstein in 6-7 T. Wasser wird unter 

Umriihren in 5 T. Weingeist eingegossen. Nach dem Erkalten wird der Kristallbrei abfiltriert, 
am besten auf der Nutsche, mit Weingeist gewaschen und bei gelinder Warme getrocknet_ Der 
Weingeist kann durch Destillation wiedergewonnen werden. 

Eigenschaften. Sehr feines weiBes kristallinisches Pulver von gleicher Zusa=en
setzung und gleichem Verhalten wie der aus Wasser kristallisierte Brechweinstein. 

Anwendung. Zur Herstellung von Salben, wozu er infolge der feinen gleichma13igen 
Verteilung besser geeignet ist, als gepulverter Brechweinstein. 

Unguentum Tartari stibiati. Brechweinsteinsalbe. AUTENRIETHsche 
Salbe 1). Pommade stibiee. Ungt. stibiatum. Ungt. Tartratis kalico
stibici. 

Man bereitet diese Salbe, indem man den aufs feinste gepulverten Brechweinstein 
trocken (I) mit dem vorgeschriebenen Salbenkorper verreibt. Dabei ist zu beachten, da13 diese 
Balbe auf der Haut einen pustulosen Ausschlag erzeugt, der zu tiefgreifenden Zerstorungen der 
Gewebe fiihren kann. - Germ. u. N ederl.: 1 + 4 mit weiJ3em Vaselin; Gall. vet.: ebenso 1 + 9. -
Helvet.: 1 + 4 mit Schweinefett; Hisp. u. Portug. mit Schweinefett 1 + 3. - ltal.: 1 + 4 mit 
Benzoeschmalz oder Lanolin oder Vaselin. 

Aufbewahrung. Vorsichtigl 

Vinum stibiatum. Brechwein. Wine of Antimony. Yin emetique. 
Vin antimonie (stibie). Vinum Antimonii. Vinum emeticum. Vinum 
Stibio-Kali tartarici. Vinum stibiato-tartaricum. 

Eine Losung von Brechweinstein in Wein 1:250, zu der folgende Weine vorgeschrieben 
sind: Germ. 5, Groat., Ross.: Xeres; Austr., Brit.: Malaga; Helvet.: Siidwein; Belg. u. HiBp.: Vin. 
album.; Hung.: Tokayer; lta/., Suec_: Marsala; Portug.: Portwein; A mer. VIII: Tart. stib. 4,0, 
Aquae fervidae 65,0, Spiritus (95%) 150,0, Vini albi ad 1000,0. 

Aufbewahrung. Vorsichtig! 

Emplastrum contra Naevos CUMMING. 

CUMMINGS Muttermalpflaster. 
Tartari stibiati subt. pulv. 1,0 
Emplastri Galbani crocati 9,0. 

Auf Zeug oder Leder gestrichen auf das Mutter
mal aulzulegen, bis Pustelbildung eintritt. 

Mlxtura stlblo-oplata (Hisp.). 
Potio stibio-opiata. 

Tartar! stibiati 
Sirup! Opii 
Sirupi simplicis 
Aquae Aurantii flor. 

0,4 
15,0 
15,0 

180,0. 

') Man beachte: AUTENRIETHS Salbe gegen das Durchliegen ist Plumbum tannicum 
pultiforme, AUTENRIETHS Sal be = Brechweinsteinsalbe. Sollte "AUTENRIETHS Salbe" ohne 
weiteres verordnet sein, so wird der Apotheker unter allen Umstanden gut tun, erst festzustellen, 
was der Arzt gemeint hat! 
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Pulvls emetleu8 (F. M. Bero). u. Germ.). 
Tartarl stlblati 0,1 
Radicls Ipecacuanhae 1,6 

d. tal. dos. II. 

Antiluetin (Dr. M. TSURUKI in Himeji, Japan) ist angeblich saures weinsaures Kalium. 
Ammonium-Antimonoxyd der Formel SbO(C,H,Oa)2K(NH,ls-H20. Wahrscheinlich ist 
es ein Gemisch oder Doppelsalz von Ammoniumtartrat und Brechweinstein. 

AujbewahT'Ung. Vorsichtig. 
Anwerulung. Bei Syphilis, subcutan, anfangend mit 0,025 g, steigend bis 0,05 g, bis zur 

Gesamtmenge von 0,15-0,3 g in 4-5 Tagen. 

Stibium-Anilinum tartaricum. Antlmonyl-Anilintartrat. 
[CH(OH)lz(COOSbO)COONHaC,H&. Mol.-Gew. 380. 

Da1'stellung. Durch Erhitzen von Antimontrioxyd mit Weinsaure und Anilin 
in berechneter Menge. 

Eigenschajten. Farblose Kristalle, leicht lOslich in Wasser, schwer lilslich in Weingeist. 
AujbewahT'Ung. Vorsichtig. 
Anwerulung. Gegen Trypanosomen, suooutan oder intravenils. Durchschnittsgabe 0,15 g. 

Innerlich solI es entgegengesetzt dem Brechweinstein das Erbrechen stillen. 

Stibium sulfuratum nigrum. Spie8glanz. Ant i m 0 n t r i suI f i d. 
Schwarzes Schwefelantimon. Antimonious Sulphide. Trisul
fure d'antimoine. Antimonium crudum. Spitzglas. Sb2S3 • Mol.-Gew. 340. 

Gewinnung. Das natiirliche GrauspieJ3glanzerz wird durch Saigerung von der Gang
art und von beigemengten anderen Metallsulfiden soweit wie mogJich getrennt, indem man es in 
durchliic&.erten Tiegeln ausschmilzt. (Das Antimonsulfid schmilzt bereits bei 450 0.) 

In den Handel kommt es in kegelformigen Kuchen oder Bruchstiicken oder gepulvert. 
Eigenschajten und E1'kennung. Grauschwarze: stark abfarbende, strahlig

kristallinische Massen, spez. Gew. 4,3-4,5, oder grausehwarzes Pulver, unloslich in 
Wasser, loslieh in warmer Salzsaure unter Sehwefelwasserstoffentwieklung. Die 
filtrierte salzsaure :bosung gibt mit viel Wasser eine weiBe Triibung, mit Sehwefel
wasserstoffwasser einen orangeroten Niedersehlag. 

Priljung. 2 g SpieBglanz miissen sieh in 20 cern Salzsaure bei anfangs gelindem, 
spater starkerem Erhitzen bis auf hoehstens 0,02 g Riiekstand losen (Kupfersulfid, 
Bleisulfid, Arsentrisulfid, Graphit, Sand u. a. bleiben ungelost, Braunstein gibt mit 
Salzsaure ChIor, das aus dem Sehwefelantimon Schwefel abseheidet). 

Anmerkung. Der Riickstand wird, wenn die Menge nicht augenscheinlich geringer 
als 0.02 gist, auf einem gewogenen Filter gesammelt, mit verd. Salzsaure und Wasser gewaschen, 
getrocknet und gewogen. 

Wertbestimmung. Zur Bestimmung des Antimons in GrauspieJ3glanz kocht man nach 
LEHMANN und LOKAU 0,2 g der feingepulverten Probe in einem Erlenmeyerkolbchen VOll 

100 ccm mit einem Gemisch von 5 ccm Natronlauge und 10 ccm Wasser 10 Minuten lang; dann 
verdiinnt man mit 10 ccm Wasser, filtriert und wiiBcht das Filter zweimal mit je 10 ccm heiJ3em 
WaRser nacho Zum Filtrat gibt man 25 cern Wasserstoffsuperoxydlosung (3 0/ 0 H20 2) und kocht 
wieder 15 MinuteD; dann sauert man mit 25 ccm Salzsaure (25% HCI) an, laJ3t erkalten, fiigt 
1-2 g Kaliumjodid hinzu und titriert nach dem Verdiinnen mit 25 ccm Wasser das freie Jod 
nach 5 Minuten mit l[lO-n.Natriumthiosulfatlosung (Starkelosung als Indikator). 1 ccm l/IO-n
Natriumthiosulfatlilsung = 6,09 mg Sb = 8,5 mg SbtSa. 

Anwendung. In der Tierarzneikunde als ein die Absonderungen vermehrendes, die Tatig
keit des lymphatischen Systems und auch die FreBlust anregendes, die Ernahrung verbes~erndes 
und den Gesehlechtstrieb herabsetzendes Mittel. Die Wirkung ist zum Teil wahrscheinlich auf 
den fast nie fehlenden Gehalt an Arsen zuriickzufiihren. Bei groJ3em Arsengehalt sind auch schon 
t6dliClhe Vergiftungen beobachtet worden. 

Pferden gibt man bei Druse, Katarrh, Hautwurm, Wurmkrankheit, Mangel an FreJ31ust, 
chronischen Hautkrankheiten 10,0-25,0, Rlndern 7,5-10,0, Schwelnen 1,5-2,0 (eine Messer
spitze), Schafen 3,0-4,0 in Verbindung mit schleimigen Stoffen drei- bis viermal taglich. 

Zur HerahRetzung des Geschlechtstriebes (Rauschen) der Schweine gibt man 3,0 (vermischt 
mi~ 1,0 Kalisalpeter) viermal taglich. 

Es wird ferner verwendet zur Daratellung von Antimonverbindungen und in der Feuer
werkerei. Mischungen mit chlorsaurem Kalium diirfen nur auf Papier, nicht durch Zusammen
reiben hergestellt werden. 
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Stibium sulfuratum nigrum laevigatum. GeschHimmter SpieBglanz. 
monium nigrum purificatum. Trisulfure d'antimoine 
Sb2S3 • Mol.. Gew. 340. 

Anti
(Gall.) 

DaTstellung. 100 T. reine kristallinische Stiicke von kauflichem RpieBglanz werden 
gepulvert und mit Wasser geschlammt. Nach dem Absetzen wird das Wasser abgegossen und 
das feuchte Schwefelantimon mit 10 T. Ammoniakfliissigkeit gemischt unter Zusatz von so vie! 
warmem WaRser, daJ3 die Mischung sich gut schiitteln laJ3t. Man laJ3t das f'xemisch unter ofterem 
Umschiitteln 24 Stunden bei 30-400 stehen, fiigt dann 5 T. Ammoniumcarbonat hinzu und 
laJ3t weitere 48 Stunden unter ofterem Umschiitteln stehen. Nach Zusatz einer reil'hlichen Menge 
Wasser !aJ3t man den Niederschlag absetzen, wascht ihn erst durch AbgieJ3en, dann auf dem 
Filter, bis das Waschwasser nicht mehr alkalisch reagiert und trocknet bei gelinder Warme. Die 
Behandlung mit Ammoniakfliissigkeit und Ammoniumcarbonat ist nicht notig, wenn der SpieB. 
glanz frei war von Arsen, was aber selten der Fall ist. 

Eigenschaften. Sehr feines, gliinzendes, grausehwarzes Pulver. Chemiseh ver· 
halt es sieh wie das gewohnliehe Sehwefelantimon. 

Priifung. a) 2 g gesehl. SpieBglanz miissen in 20 eem Salzsaure bei anfangs 
gelindem, spater starkerem Erhitzeu bis auf hoehstens 0,01 % Riiekstand loslieh sein. 
- b) 0,5 g gesehl. SpieJlglanz werden mit 1 g Ammoniumearbonat und 5 eem Wasser 
2 Minuten lang unter Umsehiitteln auf 50-60 0 erwarmt; das Filtrat darf beim Uber. 
sattigen mit Salzsiiure innerhalb 6 Stunden keine gelbe Ausseheidung geben (ArRen). 

Anwendung. Selten, 0,3-1,0 g zwei· bis dreimal taglich bei Hautkrankheiten, Skrophu. 
lose, alten Katarrhen, Gicht, Blennorrhoen, bei Metallvergiftungen. Es wird mit den Faeces 
unverandert ausgeschieden, und seine Wirknng iet zweifelhaft. Die friiher beobachtete Wirkung 
kam wahrscheinlich dem Arsengehalt des nicht von Arsen befreiten Schwefelantimons zu. 

Stibium sulfuratum rubeum (Helv.) Mineralkermes. Stibium oxysulfuratum. 
Kermes mineral (Gall.) Karthiiuser Pulver. 

Besteht aus einem Gemisch von rotem Antimontrisulfid und sanrem Natriumpyro. 
antimoniat. 

DaTstellung. Eine Losung von 100 T. krist. Natriumcarbonat in 1000 T. Wasser 
wird in einem eisernen Kessel zum Sieden erhitzt und unter Umriihren nach und nach mit 4 T. 
geschlammtem SpieJ3glanz versetzt. Die Mischung wird 2 Stunden unter Ersatz des verdampfen. 
den Wassers gekocht und heiJ3 in ein GefaB mit etwa 200 T. heiJ3em Wasser filtriert und die 
Mischung unter haufigem Umrlihren erkalten gelassen. Nach dem Erkalten wird der ausgeschie. 
dene Niederschlag auf einem Filter gesammelt, mit kaltem Wasser so lange ausgewaschen, bis das 
Wasser anfangt gefarbt abzutropfen und nicht mehr alkalisch reagiert, abgesogen, an einem dnnklen 
Ort bei nicht fiber 30 0 gut getrocknet und fein zerrieben. 

Eigenschaften. Feines, rotbraunes, geschmackIoses Pulver, in dem sich unter dem 
Mikroskop neben amorphem roten Antimontrisulfid nadelformige Kristalle von Natriumpyro. 
antimoniat erkennen lassen. In Wasser und in Alkohol unlOslich. Von konz. Salzsaure wird es 
in der Warme unter EntwickIung von Schwefelwasserstoff zu AntimontIichlorid gelost. Wein· 
saure lost das Natriumpyroantimoniat und laJ3t das Antimontrisulfid ungeltlst. 1m Licht fiirbt 
sich der Kermes dunkIer, pchlie6lich schwarz. 

Priifung. a) Wird I g Mineralkermes mit 10 ccm Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat 
Lackmuspapier nicht bliiuen, beim Verdampfen keinen Riickstand hint!.'rlassen (Natriumcarbonat). 
- b) Werden 0,5 g Mineralkermes mit 1 g Ammoniumcarbonat und 5 ccm Wasser 2 Minuten auf 
50-60° erwarmt, so darf das Filtrat nach dem Dbersattigen mit Salzsaure innerhalb 6 Stunden 
keine gelbe Ausscheidung geben. 

AufbewahTung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie Goldschwefel zu 0,025-0,1 g drei· bis fiinfmal taglich. GroJ3ere Gaben 

wirken brechenerregend. 

Stibium sulfuratum rubrum. Rotes Antimontrisulfid. Oxydfreier Mineralkermes. 
Sb2S3 • Mol.·Gew. 340. 

Die amorphe Form des Antimontrisulfids. 

DaTstellung. Durch Fallen einer Losung von Schwefelantimon in Kalilauge, die sulf. 
antimonigsaures und antimonigsaures Kalium enthalt, mit verd. Schwefelsaure. 10 T. geschlamm. 
tes schwarzes Antimontrisulfid, 66 T. Kalilauge (15 0/ 0 KOH) und 100 T. Wasser werden 
unter Umriihren eine halbe Stunde lang in einem eisemen Kessel gekocht, dann nach Zusatz 
von 500 T. kochend heiBem Wasser schnell filtriert und der Riickstand mit heiJ3em Wasser 
nachgewaschen. Das Filtrat wird unter Umriihren in eine Mischung aus 45 T. verd. Sch wefel. 
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saure (160/ 0) und 100 T. Wasser gegossen, der Niederschlag mit kaltem Wasser ausgewaschen, 
in eine Porzellanschale gegeben, mit 60 T. Wasser angeriihrt und nach Zusatz von 20 T. verd. 
Schwefelsaure unter bestii.ndigem Umriihren 15 Minuten hindurch erhitzt, wieder mit Wasser 
ausgewaschen, hierauf in einer LOsung von 4 T. Natriumbicarbonat in 80 T. kaltem Wasser 2 Tage 
unter ofterem Umschiitteln stehen gela.ssen, mit Wasser ausgewaschen, abgepreBt und bei ge· 
linder Wii.rme im Dunkeln getrocknet. 

Eigenschafte:n. Rotbraunes Pulver; chemisch verhaIt es sich wie da.s schwarze Schwefel
antimon. 

Aufbewahrung. In gut geschlossenen Glasem, vor Licht geschiitzt. 

Antlmonzinnober ist rotes Antimontrisulfid, dargestellt durch Erwii.rmen einer 
Mischung von 2 T. Antimontrichloridliisung (spez. Gew. 1,35) mit einer Losung von 3 T. Natrium
thiosulfa.t in 6 T. Wasser, Auswaschen des Niederschlages mit verd. Essigsaure und verd. 
Weinsaurelosung. 

Anwendung. Als Malerfarbe. Der Antimonzinnober hat eine sehr schone rote Farbe, 
die der des Zinnobers nicht nachsteht, die nur durch Alkalien zerstort wird und in Olfarben auch 
bei Gegenwart von BleiweiB die Farbe behaIt. 

Stibium sulfuratum aurantiacum. Antimonpentasulfid. Goldschwefel. 
Antimonic Sulphide. Pentasulfure d'antimoine. Sulfur auratum 
Antimonii. Stibium persulfuratum. Sulfuraurat. Soufre dore d'antimoine. 
Sb2S5 • Mol.-Gew. 403,6. 

Antimonium sulphuratum (Brit.), Sulphurated Antimony, ist 
kein reines Antimonpentasu1fid, sondern ein Gemisch von Antimonsulfiden, 
Antimonoxyd und Schwefel. 

DaTstellung. Diesa zerfaIlt in die Darstellung von Natriumsulfantimoniat (SeHLn'. 
PE'sches Salz) nnd in die Abscheidung des Goldschwefels aus der Liisung des letzteren durch Salz
siiure oder Schwefelsaure. 

Auf trockenem Wage. Eine Mischung von 40 T. Antimontrisulfid, 140 T. Schwefel
bIumen, 240 T. calcinierter Soda und 30 T. Holzkohle wird in einem bedeckten Tiegel geschmolzen 
bis die graue Fii.rbung verschwunden iet und auf eine Stein platte ausgegossen. Die Masse wird 
mit Wasser gekocht, die Liisung filtriert und zur Kristallisa.tion eingedampft. 

Auf nassem Wege. Eine Losung von 70 T. roher krist. Soda in 250 T. Wasser wird in 
einem eisemen Kessel zum Sieden erhitzt; unter Umriihren mit einem holzemen Spatel werden 
26 T. gebrannter Kalk mit 80 T. Wasser zu einem Brei geliischt, dann ein inniges Gemisch von 
36 T. feingepulvertem Antimontrisulfid und 7 T. sublimiertem Sc-hwefel hinzugesetzt. Das Ge
misch wird unter bestii.ndigem Umriihren und Ersatz des verdampfenden Wassers 2':"'3 Stunden 
gekocht, his die graue Farbe verschwunden ist, und filtriert. Der Riickstand, der aus 
Calciumcarbonat und Natriummetaantimoniat besteht, wird mit 150 T. Wasser nochmals auf
gekooht, filtriert und mit heiBem Wasser gut ausgewaschen. Die filtrierten Fliissigkeiten werden 
durch Eindampfen zur Kristallisation gebracht, und die Kristalle mit stark verdiinnter Natron
lauge abgespiilt: 4Sb2Sa + 8S + 18NaOH = 5NaaSbS, + 3NaSbOa + 9HzO. Auch durcb 
Kochen von 3 T. Schwefelantimon, 1 T. Schwefelblumen,2 T. krist. Natriumsulfid (NasS + 9HzO) 
mit 10 T. Wasser laBt sich das Natriumsulfantimoniat darstellen (Gall.); hierbei bildet sich kein 
Natriummeta.a.ntimoniat: SblSa + 2S + 3NazS = 2NaaSbS,. 

Do. das SCHLIPPE'sche Salz (NaaSbS, + QH20) sehr gut kristallisiert, ist es leicht rein 
zu erhalten; etwa vorhandenes Natriumsulfarseniat bleibt in den Mutterlaugen. 

A bscheidung des Antimonpentasulfids. Eine LOsung von 10 T. Natriumsulf
an timoniat in 300 T. Wasser wirdin ein erkaltetes Gemisch von 4 T. konz. Schwefelsaure und 
100 T. Wasser unter Umriihren allmii.hlich eingegossen. Den Niederschlag bringt man nach kurzem 
Absetzen auf ein Filter oder leinenes Tuch, wascht ihn mit Wasser vollstii.ndig aus, preBt ihn ab 
und trocknet ihn auf Filtrierpapier oder auf poriisen Tontellem im Dunkeln bei nicht iiber 30°. 
2 NaaSbS, + 3HzSO, = SbZS5 + 3Na2S04 + 3H2S. Wegen der starken Schwefelwasserstoff
entwicklung ist die Abscheidung des Goldschwefeis im Freien oder unter dem Abzug auszu· 
fiihren. Die Fliissigkeit muB moglichst rasch von dem Niederschlag getrennt werden, weil sich 
sonst durch Oxydation des Schwefelwasserstoffs Schwefel abscheidet. 

Brit. laBt Antimontrisulfid mit Schwefel und Natronlauge kochen, laBt da.s Natriumsulf· 
antimoniat aber nicht erst durch Kristallisation rein da.rstellen, Bondem laBt die filtrierte Losung 
gleich mit verd. Schwefelsaure versetzen. Auf diese Weise erhaIt man kein reines Antimonpenta
sulfid, sondem zugleich eine Ausscheidung von Antimonsiiure und Schwefel. 

Eigenschajten. Orangerotes, sehr feines und fast geruch- und geschmackloses 
Pulver, unloslich in Wasser und Weingeist, und in den Losungen von Natriumbicarbonat 
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oder Ammoniumcarbonat. Kalilauge und Ammoniakfliissigkeit, auch heiBe Kalium
carbonatliisung losen den Goldschwefel auf unter Bildung von sulfantimonsauren Salzen 
und metantimonsauren Salzen. Schwefelalkalien losen ihn unter Bildung von Salzen 
der Sulfantimonsaure. Konz_ Salzsaure lost ihn unter Entwickelung von Schwefel
wasserstoff, Abscheidung von Schwefel und Bildung von Antimontrichlorid, SbC13 • 

Beim Erhitzen unter LuftabschluB zerfiillt er in Schwefel und schwarzes Antimontri· 
sulfid, beim Gliihen an der Luft hinterbleibt antimonsaures Antimonoxyd, Sb~04' 

Durch Einwirkung des Lichts und bei Gegenwart von Feuchtigkeit tritt Oxydation 
durch den Luftsauerstoff ein, durch die Schwefeldioxyd, Schwefelsaure und Antimon
oxyd gebildet werden: der Goldschwefel riecht dann nach Schwefeldioxyd und re
agiert sauer. Die Bildung von Schwefeldioxyd und Schwefelsaure tritt besonders dann 
ein, wenn der Goldschwefel freien Schwefel enthalt, der durch Oxydation des Schwefel
wasserstoffs bei der Darstellung entstehen kann. 

Priljung. a) Werden 0,5 g Goldschwefel mit 1 g Ammoniumcarbonat und 
5 ccm Wasser 2 Minuten lang unter Umschiitteln auf 50-60 0 erwarmt, so darf das 
Filtrat nach dem Ubersattigen mit Salzsaure innerhalb 6 Stunden keine gelbe Aus
scheidung geben (Arsen). - Wird 1 g Goldschwefel mit 20 ccm Wassel' geschiittelt, 
so darf das Filtrat nur schwach getriibt werden: - b) durch Silbernitratlosung 
(Chloride). - c) durch Bariumnitratliisung (Schwefelsiiure, Sulfate). 

Priifung und Gehaltsbestimmung nach LEHMANN und BERDAU. 1. Vorprobe. 
Das Antimonpentasulfid muB sich in Schwefelammonium leicht und vollstandig losen. 

2. Gehalts bestimmung. 0,2 g Antimonpentasulfid erhitzt man in einem Erlenmeyer
kolben von etwa 100 cern mit 25 cern Salzsaure (25 0/ 0 ) auf dem Drahtnetz, bis die Rotfarhung 
verschwunden und unter Abscheidung von Schwefel L6sung erfolgt ist; dann fiigt man 10 cern 
Wasserstoffsuperoxydlosung (3 0/ 0 H20 2) hinzu, kocht auf 5-10 ccm ein, filtriert durch Glas
wolle und wasch,; Kolben und Filter mit 25 cem Salzsaure nacho Zu der erkalteten Fliissigkeit gibt 
man 1-2 g Kaliumjodid und titriert naeh l/z Stun de das freie Jod mit l/lO-n-Natriumthiosulfat
lOsung (Starkelosung als Indikator). 1 ccm 1/10-n-Natriumthiosulfatlosung = 6,09 mg Sb = 10 mg 
Sb2S •. 

Aujbewahrung. Vor Lieh t gesch iitzt. Man fiille ihn moglichst trocken in die Glaser, 
driicke ihn, um nicht zu viel Luft darin zu belassen, etwas ein und schlieBe die Glaser sorgfaltig. 

Anwendung. GroBe Gaben wirken hrechenerregend und abfiihrend, kleine Gaben dia
phoretiseh und expektorierend. Man gibt ihn zu 0,015-0,2 g fast nur noch als Expectorans bei 
Bronehialkatarrhen. In der Tierheilkunde bei Druse und Katarrhen 5.0-15,0 g zwei- bis 
dreimal taglich. 

Teehnisch wird ein weniger rainer Goldschwefel zum Farhen der roten Gummiwaren ver
wendet. 

Vitrum Antimonii, Antlmonglas, Spieflglanzglas, ist eine dunkelrote, glasartige 
Masse, die durch Zusammenschmelzen von 8 T. an der Luft gerostetem Schwefelantimon 
(= Antimonasche, antimonsaures Antimonoxyd, SbZ0 4) mit 1 T. Sch wefelantimon erhalten 
wird. Beim Schmelzen ist das Hineinfallen von Kohle und Kohlenstaub zu verhindern, und das 
Schmelzen muB moglichst raseh erfolgen. Zeigt eine Probe nieht gesattigt rote, vielmehr eine 
gelbliche Farhe, und ist sie nicht durchscheinend, so ist noch ein kleiner Zusatz von Schwefel
antimon notig; hat sie aber mit GraphitAhnlichkeit, so ist ein Zusatz vonAntimonasche zu machen. 

Anwendung. Feingepulvert in der Tierheilkunde, wie andere Antimonverhindungen in 
doppelt so groBen Gahen wie Brechweinstein. 

Hepar Antimonii, Spief.lg"lanzleber, Stibium oxydatum fuscum non ablutum, 
Kalium stibiato-sulfuratum, ist ein Gemisch von Antimonoxyd, antimonigsaurem Ka
lium, suifantimonigsaurem Kalium und Kaliumsulfat. 

Darstellung. Ein Gemisch von gleichen Teilen Schwefelantimon und Kalium
nitrat wird in einer eisernen Sehale gelinde erwarmt, aufgehauft und angeziindet. Nach der 
Verpuffung und Erkalten wird es in gutschlieBende Glaser gefiillt. 

Eigenschajten. Braungraues, etwas hygroskopisehes Pulver. 
Anwendung. In der Tierheilkunde wie SUbium oxydatum /uscum. 

Calcium stibiato-sulfuratum, Antimonhaltige Kalkschwefeiteber, Calx Antimonii cum 
Sulfure (HOFFMANN), hesteht aus Caleiumsulfantimoniat Caa(ShS,)z' und Calcium
metaantimoniat, Ca(ShOa)2' Es wird dargestellt, indem man eine Misehung von 90 T. gepulver-
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tem Xtzkalk und 30 T. Antimonpentasulfid in einer Porzellanschale mit 150 g Wasser mischt 
und unter Umriihren auf dem Wasserbad zur Trockne bringt. Gelblichgraues Pulver, fast geruch
los, in heiBem Wasser teilweise loslich. Die Losung gibt mit verd. Salzsaure eine Entwicklung von 
Schwefelwasserstoff und einen Niederschlag von Antimonpentasulfid. Aufbewahrung. In 
kleinen, dicht geschlossenen Glasern. 

Electuaire expectorant et calmant. - Gall. vet.: 8 g Kermes minerale (Gall.) werden mit 
4 g Tollkirschenextrakt (Gall.) angerieben, bis zur Konsistenz einer weichen Paste mit Honig ver
mischt und mit SiiBholzpulver in Latwergenkonsistenz gebracht. 

Emplastrum antarthrltlcum Helgolandl 
(Hamb. v.). 

Heigoiilnder Pflaster. 
1. Cerae fIavae 60,0 
2. Picis navalis 220,0 
3. Picis liquidae 100,0 
4. Caicii stibiato-sulfurati 60,0 
5. Olei Olivae 30,0. 

Man schmiIzt 1 mit 2, fiigt 3 hinzu und verriihrt 
in nicht zu warmer Mischung 4, das mit 5 
fein angerieben worden ist. Darauf wird die 
Masse sogleich auf Schirting gestrichen. 

Pastllli bronchlales (Hamb. V.). 
Bronchial- Pastillen. 

Stibii sulfuratl aurantiaci 
Acidl tannici 
Succi L1quiritiae depurati 
Aq uae destillatae 
Spiritus diJuti (70"10) 
Sacchari pulverati 

Zu 500 Pastillen. 

aa 7,5 

ali 10,0 
34,0 

550,0. 

Pastilll Kermetls (Helv.). 
Tragacanthae pulv. 
Stibii sulfur. rub. 
Sacchari pulverati 
Aquae 

Fiant pastilli No. 1000. 

5,0 
10,0 

985,0 
q. s. 

Pulvla antlmonlalla benzoinatus (F. M. Germ.). 
Acid. benzoic. 0,005 
Stib. sulfurat. aurant. 0,02 
Sacchar. alb. 0,5 

Tal. Dos. X. 

Pastllll bronchlales (F. M. Germ.). 
Acid. tannic. 
Stib. sulfurat. aurant. aa 0,38 
Suce. Liquirit. depur. pulv. 
Aq. destill. 
Spirit. dilut. 
Sacchar. alb. 

M. f. pastilli No. XXV. 

Tablettes de kerm~s (Gal!.). 
Kermetis 
Sacchari albi 
Gummi arabici pulv. 
Aquae Aurantii florul'l 

Zu Pastillen von 1 g. 

(Belg.). 

5,0 
450,0 
40,0 
40,0. 

Stibii sulfurati rubri 10,0 
Gummi arabic. 30,0 
Sacehari 960,0 
Aquae q. s. 

M. f. pastill. A 1,0. 

Antlmon-Briketts von Dr. PLEISSNER in Pulsnitz. Jedes Brikett besteht aus: Stibii 
sulfurati nigri, Natrii chlorati aa 3,0, Calcii carbonici 6,0, Hafermehl, aufgeschlossen 3,0. Gegen 
Appetitlosigkeit der Pferde. 

Dr. HOHLS Blutreinigungspulver. Stibii sulfurati rubri 0,4, Sacchari albi 12,0, Pflanzen
pulver 7,6, divide in partes X. 

TACHTS Magenpillen bestehen nach AUFRECHT aus Aloe, Goldschwefel, Eisen, Pflanzen· 
extrakten und kleinen Mengen Chinin und Pepsin. 

Antimosan-Losung (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist eine Losung eines Komplexsalzes 
des Antimonoxyds mit einem Brenzkatechinderivat. Gehalt 5%. Die Verbindung ist 
ein weiBes Pulver, leicht loslich in Wasser. Die Losung in Ampullen ist eine farblose Fliissigkeit, 
die nach dem Ansauern mit Salzsaure beim Einleiten von Schwefelwasserstoff einen roten Nieder
schlag von Antimonsulfid gibt. Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. Anwendung. Bei 
Trypanosomenerkrankungen und anderen Infektionskrankheiten intravenos oder intramuskular. 

Stibenyl (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist acetyl-p-aminophenylstibinsaures Na
trium, CHaCO.NH.CsH,SbOaHNa + H 20. Mol.-Gew. 346. Es entspricht in seiner Zusammen
setzung dem acetylarsanilsauren Natrium (Arsacetin). 

Darstellung. Nach DRP.254421 u. a. durch Einwirkung von Antimonoxyd auf 
diazotiertes p-Aminoacetanilid. 

Eigenschaften. Schwach gelbliches, trockenes Pulver, in 10 T. Wasser unter anfang
Iichem Zusammenballen klar loslich; die Losungen sind je nach dem Gehalt gelb bis gelbbraunlich 
gefarbt. Gehalt an Antimon 33 %. 

Erkennung und Priifung. Die wasserige Lo~ung (1 g + 10 ecm) gibt mit Natronlauge 
eine Fallung, ebenso mit verd. Salzsaure eine Fallung, die sich auf Zusatz von verd. Ammoniak
fliissigkeit wieder auflost. - Werden 0,2 g Stibenyl mit 1-2 g wasserfreiem Natriumcarbonat 
gegliiht, und die Masse nach dem Erkalten in verd. Salzsaure ge16st, so gibt die mit Wasser ver
diinnte filtrierte Losung mit Schwefelwasserstoff einen gelbroten Niederschlag von Antimonsulfid. 
Wird die wasserige Losung (1 g + 10 cem) mit verd. Salzsaure versetzt, und in die Mischung 
Schwefelwasserstoff geleitet, so darf sieh der Niederschlag nur schwach gelb farben (nicht orga
nisch gebundenes Antimon). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
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Arawendurag. Zur Bekampfung von Trypanosomenerkrankungen und anderen An. 
steckungskrankheiten, intravenos oder intramuskulii.r zu 0,05-0,1-0,4 g bei allmihlicher 
Steigerung, jeden zweiten bis dritten Tag. Die Losungen diirfen nicht erhitzt werden. 

Stibosan (FARBENFA1lRIKEN LEVERKUSEN) ist acetyl.p.amino.m.chlorphenylstibin. 
saures Natrium, CHaCO·NH,CaHaCl.SbOaHNa Mol.·Gew. 362. 

Eigenschaftera. Schwach gefii.rbtes Pulver. Mit Wasser zusammengebracht ballt es sich 
zunichst zusammen und lost sich dann beim Umriihren mit gelbbriunlicher Farbe. Die Losung ist 
klar und neutral oder ganz schwach alkalisch. Gehalt an Antimon rund 31 %' 

E'I'kenraurag und Pril.furag. Die wisserige Losung bleibt auf Zusatz von Natronlauge 
kIar (Unterschied von Stibenyl). Mit verd. Salzsiure gibt die Losung einen Niederschlag, der sich 
beim Einleiten von Schwefelwasserstoff nur schwach gelb firben darf. Das Antimon kann wie beim 
Stibenyl in der Schmelze einer Probe mit Natriumcarbonat und Kaliumnitrat nachgewiesen werden, 
das Chlor mit Silbernitrat in der mit Salpetersiure angasiuerten und filtrierten Losung der 
Schmelze. 

Au{bewah'I'Urag. Vor Licht geschiitzt. 

Arawendurag. Wie Stibenyl intraven& oder intramuskulii.r 1-2: 100, in sterilem Wasser 
oder physiol. Natriumchloridl&ung gel&t. 

Sulfoform (Dr. L. KAUFMANN, Berlin) ist Triphenylstibinsullid, (CaH6>aSbS. Mol.·Gew.385. 
Da'l'stellurag (D.R.P. 223694). Durch Einwirkung von Ammoniumsulfid (oder von 

Ammoniak und Schwefelwa.sserstoff) auf Tri phenylsti bin bromid, (CaH6)sSbBr., oder Tri· 
phenylstibinchlorid, (CaHa)sSbClz, in weingeistiger L&ung. 

Eigenschajten und E'I'kenraurag. Feine weiSe Kristallnadeln, geruchlos, Smp. 119 
bis 120°, unl&lich in Wasser, leioht l&lioh in Benzol, Chloroform, fetten Olen, schwer l&lich in 
Weingeist. Baim Erwirmen der LOsungen wird es in TriphenyIiltibin und Schwefel zerlegt. Auch 
in Beriihrung mit Metallen, z. B. Kupfer oder Silber, soheidet as Schwefel ab, der sich mit dem 
Metall verbindet; mit Wasser befeuchtet erzeugt es deshalb auf diesen Metallen schwarze Flecken. 
Mit Silbernitrat· oder Kupfersulfatl&ung gibt eine weingeistige LOsung von Sulfoform schwarze 
Niederschlage (CuS und Ag2S). Das Antimon liJ3t sich nach dem Gliihen von Sulfoform mit No.. 
triumcarbonat· in dem Riickstand nachweisen. Beim Erhitzen unter LuftabschluB zersetzt es 
sich unter Bildung eines roten Riickstandes. 

Aufbewah'I'Urag. Vor Licht gesohiitzt. 
Anwendurag. Wie Schwefel bei Hautkrankheiten in oliger LOsung in Salben, Pasten 

mit einem Gehalt von 5-25°/0, Sulfoformol ist eine LOsung von 1 T. Sulfoformin 9 T. Olivenol 
mit einem geringen Zusatz von Petroleumather. 

Stillingia. 
Stillingia silvatica L. Euphor"biaceae-Hippomaneae. Heimisch in den 
siidlichen Vereinigten Staaten. Strauch mit festsitzenden, schmalen Blattern und 
handformig gespaltenen Nebenblattern. 

Radix Stillingiae silvaticae. stnUngiawurzel. Stillingia Root. Queen's Root. 
Yaw Root. 

Die getrockneten, im Spatherbst oder friih im Friihjahr gesammelten, gewohn!ich in kurze 
Querstiicke zerschnittenen Wurzeln. Die ganzen Wurzeln sind etwa 20-30 cm lang, 20-30 mm 
dick, etwas cylindrisch oder schwach. spindelformig, holzig und unbedeutend verzweigt. Die 
AuBenseite rotbraun, braunlich oder gelblich, schwach langsfurchig, der Bruch zahe, faserig. 
Geruch eigentiimlich, unangenehm, Geschmack bitter, scharf, beiBend. 

Mikroskopisches Bild. Der Kork aus derb· und braunwandigen Zellen, Borke stark 
ausgebildet. In der auBeren Innenrinde vereinzelt oder in Gruppen Zellen mit braunrotem, form. 
losem Inhalt (Harz) neben der Starke, femer zahlreiche Zellen mit groBen Calciumoxa.1a.tdrusen und 
vereinzelte oder zu kleinen Gruppen vereinigte Bastfasem. In der inneren Partie der sekundiren 
Rinde deutliche Anordnung von 2 Zellreihen breiten Markstrahlen und breiteren Rindenstrahlen. 
Die Rindenstrahlen aus derbwandigem Parenchym, sehr zahlreichen KristallzeIlen, Streifen zu· 
sammengefallener Siebrohren und vereinzelten wie zu kleinen Gruppen vereinigten Bastfasern. 
Letztere lang, oft hin. und hergebogen, an den Enden knorrig, stark verdickt, meist weitlichtig. 
1m Holzkorper deutlich feinstrahlige Anordnung, die Markstrahlen 1-2reihig, die Holzstrahlen 
oft nur 2 Zellen breit, aus Holzparenchym, wenigen Holzfasem und sehr spirlichen, nur in den 
breiteren Holzstrahlen reichlicheren, dann meist r'ldial geordneten GefaBen. Das holzige Zentrum 
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ist von 'zahlreichen Tracheiden durchsetzt, die in 4 oder 5 radialen Reihen sehr regelmiWig an
geordnet sind. Reichlich Starke, die Korner rundlich mit exzentrischem Kernpunkt. 

Bestandteile. 3,25% atherisches 01, Harz, fettes 01, ein Alkaloid Stillingln, 
Gerbstoff, Stark!l. 

Anwendung. Als Abfuhrmittel und gegen Syphilis. 

Stillingia sebifera MICHX. In China heimiseh, dort und in den Tropen kultiviert. 
Liefert aus den Samen ein Fett: 

Stillingiatalg. Chinesischer Talg. Vegetable Tallow of China. Suif 
d'ar bre. Vegeta bilischer Talg. 

Smp. 35-44°. Das Fett besteht groBtenteils aus Palmitin, neben Olein und wenig 
.stearin. 

Anwendung. Zur Gewinnung von Palmitinsaure (ffir Kerzen) und von Seife. 
Fluidextractum Stillingiae. Fluidextrac t of Stillingia. - Amer.: Aus 1000 g ge

pulverter (Nr.30) Stillingiawurzel werden mit verd. Weingeist (41,5 Gew.-OJo) nach Verfahren A 
(Bd. I S. 1227) 1000 ccm Fluidextrakt bereitet. 

Extractum Stillingiae fluidum compositum. Compound Fluidextract of Stil
Hngia. - Nat. Form.: Je 250 g Stillingiawurzel und kanadische Dicentraknollen, je 125 g Iris 
(versiculor)-Rhizom, Bluten von Sambucus canadens. und Bluten von ChimaphiL umben. und je 
~2 g Coriander und Fruchte von Xanthoxyl. amer., samtlich gepulvert, liefern 1000 ccm Fluid
~xtrakt. Verfahren analog Fluidextractum Coffeae tostae (Nat. Form.). Gemisch I: 500 ccm 
Weingeist (92,3 Gew.-OJo) und je 250 ccm Glycerin und Wasser. Gemisch II: verd. Weingeist 
(41,5 Gew.-Ofo). 

Elixir Corydalis composltum (Nat. Form.). 
Compound Elixir of Corydalis. 

Extracti Corydalis fluid. 60 ccm 
Extracti Stillingiae fluid. 60 " 
Extracti Xanthoxyll fluid. 30" 
ExtractiIridisfluid. (Amer. Vll) 90 " 
Spiritus (91.,.) 125 " 
Kalil jodati 50 g 
Elixir aromatici (Amer.) 

q. s. ad 1000 ccm. 

Elixir Stlllinglae composltum (Nat. Form.). 
Compound Elixir of Stillingia. 

Extractl Stillingiae fluidi compos. 250,0 ccm 
Elixir aromatici (Amer.) 750,0 " 

Sirupus Stllllnglae composltus (Nat. Form.). 
Compound Syrup of Stillingia. 

1. Extracti StiIlingiae fluidi 
compositi250 ccm 

2. Talci purificati 15 g 
3. Aquae 275 ccm 
4. Sacchari 725 g 
5. Aquae q. s. ad 1000 ccm. 

Man schiittelt 1 mit 2 und 3, filtriert, Hist im Fil· 
trat 4, und bringt es durch Nachwaschen mit 
5 auf 1000 ccm. 

Strontium. 
Strontium. Strontium (auch engl. u. fra.nz.). Sr. At.·Gew.87,63. 

Da.s Strontium findet sich als Strontiumcarbonat, SrC03 , im Strontianit 
(auBer an anderen Fundorten bei S tron tian in Schottland) und als Sulfat, SrS04, 

im Coelestin. Das Metall wird durch Elektrolyse von geschmolzenem Stron· 
tiumchlorid gewonnen. Es gleicht dem Calcium, spez. Gew. 2,5. Die Salze des 
Strontiums werden dargestellt durch Auflosen von Strontianit oder von Strontium
sult'id in Sauren. Letzteres wird durch Gllihen von Coelestin mit Kohle erhalten. 

Erkennung. Strontiumverbindungen farben die Flamme karminrot. - Aua Losungen 
der Strontiumsalze wird durch Schwefelsaure oder Sulfate weiBes Strontiumsulfat, SrS04, gefallt, 
loslich in etwa 7000 T. Wasser. - Kaliumchromat fallt Strontiumsalze in es~igsauren Losungen 
nicht (Unterschied von :Barium). Strontiumchlorid ist in Weingeist lOslich, Bariumchlorid nicht. 
Strontiumnitrat ist in Weingeist unloslich, Calciumnitrat loslich. 

Strontium bromatum (crystallisatum). Strontiumbromid. Bromstrontium. 
Strontium Bromide. Bromure de strontium. SrBr2 +6H2 0. Mol.-Gew. 355,5. 

Darstellung. Man neutraliaiert verdiinnte Bromwasserstoffsaure mit Strontium. 
earbonat und dampft die filtrierte Losung zur Kristallisation ein. Die nach dem Erkalten aus· 
geschiedenen Kristalle werden von der Lauge getrennt und bei gelinder Wiirme getrocknet. 

Eigenschajten. Lange, saulenformige, hygroskopische Kristalle, sehr leicht 
liisIich in Wasser (I: I), auch in AlkohollOslich. 
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Erkennung. Es fiirbt die Flamme karminrot; die wiisserige Losung (0,.5 g + 
10 ccm) gibt mit verd. Schwefelsiiure weiBes Strontiumsulfat, mit Kaliumchromat
losung allmiihlich einen gelben Niederschlag von Strontiumchroma~; mit Chlorwasser 
gibt die Losung freies Brom, das beim Schiitteln mit Chloroform dieses gelbbraun fiirbt. 

PTiifung. a) Die wiisserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf durch Schwefelwasser
stoffwasser nicht veriindert werden (Schwermetalle). - b) Die mit Essigsiiure an
gesiiuerte Losung von 1 g Strontiumbromid und 1 g Natriumaeetat in 10 ccm ,"Vasser 
darf durch 5 Tr. Kaliumchromatlosung sofort h6ehstens opalisierend getriibt 
werden (Barium). 

Gehaltsbestimmung. Die Losung von 0,0 g Strontiumbromid in etwa 
50 cem Wasser wird mit 30 eem l/lO-n-Silbernitratlosung versetzt. Naeh dem Misehen 
fiigt man 5-6 eem Salpetersiiure und etwa 10 eem FerriammoniumsulfatlOsung 
hinzu und titriert mit l/lo-n-Ammoniumrhodanidlosung. Von letzterer diirf!ln bis 
zur rotlichbraunen Farbung nicht mehr als 2,6 und nicht weniger als 1,0 cem ver
braucht werden, so daB fiir 0,5 g Strontiumbromid 27,4 bis 28,5 ccm llIo-n-Silbernitrat
!Osung verbraucht werden. 0,5 g reines SrBr2 + 6H2 0 verbrauchen 28,1 ecm l/lO-n
Silbernitrat; ein Mehrverbrauch kann herriihren von einem Gehalt an Stront.ium
chlorid, aber auch von einem Verlust an Kristallwassp.r. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut geschlossenen GliiBern. 
Anwendung. Bei Magenaffektionen, besonders Hyperaciditiit, ferner bei BRlGHTscher 

Nierenkrankheit und Epilepsie, taglich bis zu 4 g, auf die drei Mahlzeiten verteilt. Bei Epilepsie 
bis zu 10 g tiiglich. GroOte Einzelgabe 1,0 g. Tagesgabe 3,0 g (Ergiinzb.). 

Strontium bromatum purissimum, Reinstes Strontiumbromid fur Rontgen
untersuchungen (E. MERCK, Darmstadt), SrBr2 + 6 H 20 Mol.-Gew. 355,5. 
Nach E. MERCK enthalten Strontiumsalze fast stets mehr oder weniger Barium
saize, die giftig wirken, wenn Strontiumbrolnidlosung bei Rontgenuntersuchungen 
in die GefiiBbahn eingespritzt wird. Das fiir diesen Zweck verwendete Strontium
bromid muB vollig frei von Barium sein. 

Priifung aUf Barium. Nach E. MERCK. Wird die Losung von 5 g Stron
tiumbromid in 100 ccm Wasser mit 5 ccm Kaliumchromat!Osung (1 + 19) versetzt, 
so darf innerhalb einer Stunde keine Trubung eintreten. 

Strontium bromatum siccum. Wasserfreies Strontiumbromid. Bromuretum Strontii. 
SrBr2• Mol.-Gew. 247,5. Wird durch Entwiissern des krist. Salzes bei 120-130° erhalten. 
WeiJ3es korniges Pulver. Chemisch verhiilt es sich wie das krist. Salz. 

Prufung. a) und b) Wie bei krist. Strontiumbromid. - c) Beim Trocknen bei 120° dar! 
es hochstens 5% an Gewicht verlieren (Wasser). 

Strontium carbonicum praecipitatum. Strontiumearbonat. Kohlensaures Stron
tium. SrCOa. Mol.-Gew.147,6. 

Darstellung. Durch Fallen von Rtrontiumchloridlosung mit Natriumcarbonat
losung wie Oalcium carbonicum praecipitatum (s. Bd. I S. 735). 

Eigenschaften und Erkennung. WeiJ3es Pulver, unloslich in Wasser, 16slich in 
verd. Salzsiiure unter Aufbrausen. Es fiirbt die Flamme rot. Die mit verd. Salzsiiure hergestellte 
Losung gibt mit verd. Schwefelsiiure einen weiJ3en Niederschlag von StrontiulllSulfat. 

Prufung. a) Die Losung von 0,5 g Strontiumcarbonat in 10 ccm Wasser und der notigen 
Menge verd. Essigsaure dar! dureh Kaliumdichromatlosung hochstens opalisierend getriibt werden 
(Barium). - b} Zur Priifung auf Calciumcarbonat wird nach P. N. RAIKOW 1 g Strontium· 
carbonat im Porzellantiegel mit einem Teclugasbrenner einige Minuten gegliiht. Nach dem Er
kalten wird das Pulver mit 10 cem Wass!'r geschiittelt, die Mischung filtriert. Das Filtrat wird 
bei Gegenwart von Calciumcarbonat durch Phenolphthaleinlosung gerotet, da sich beim Gliihen 
Calciumoxyd bildet. Strontiumcarbonat wird bei der Temperatur des Teclubrenners noch nicht 
zersetzt. Die Zersetzungstemperatur des Strontiumcarbonats ist nach J. A. HEDVALL 1141°. 

Anwendung. In der Feuerwerkerei fiir Rotfeuer. 

Strontium chloratum. Strontiumchlorid. Chlorstrontium. Strontium 
Chloride. Chlorure de strontium. SrCl2 + 6H2 0. Mol.-Gew. 266,6. 
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Darstellung. Durch Aufltisen von Strontianit oder Strontiumsulfid in Salzsaure und Ein. 
dampfen der Losung zur Kristaliisation. Enthalt die Losung Eisen, so versetzt man sie mit Chlor. 
wasser, fallt das Eisen mit Strontiumhydroxyd aus, filtriert, sauert die Losung mit Salzsaure 
Bchwach an und dampft sie ein. 

Eigenschaften. Farblose, nadelformige Kristalle, die in weniger ala dem 
gleichen Gewicht Wasser, auch in Weingeist losliich sind, weniger zerflieBIich als 
Calciumchlorid. 

Erkennung. Es fiirbt die Flamme karminrot. Aus der wasserigen Losung 
(1 + 20) falIt Rilbernitratlosung weiBes Silberchlorid, verd. Schwefelsaure weiBes 
Strontiumsulfat. 

Priifung. a) Die wasserige Losung (je 0,5 g + 10 cem) darf Lackmuspapier 
nicht verandern und nieht verandert werden: - b) durch Schwefelwasserstoffwasser 
(Schwermetalle), - c) durch StrontiumsulfatlOsung (Barium). 

SolI Strontiumchlorid zu Injektionen bei Rontgenuntersuchungen verwendet 
werden, so ist es wie Strontium bromatum purissimum nach E. l\iERCK auf Barium 
zu priifen (s. S. 780). 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut geschlossenen Gliisern. 
Anwendung. Selten arzneilich. GroBte Einzelgabe 1,0 g. Tagesgabe 3,0 g (Erganzb.). 

Eine Losung von Strontiumchlorid in Weingeist dient zur Erzeugung roter Flammen. 

Strontium chloratum siccum, wasserfreies Strontiumchlorid, SrCI2, Mol..Gew. 158,5, 
wird durch Erhitzen des krist. Salzes erhalten. WeiBes Pulver, Ieicht Ioslich in Wasser, an der 
Luft zieht es Wasser an. Chemisch verhalt es sich wie das krist. Salz. 

Strontium jodatum. Strontiumjodid. Jodstrontium. Strontium Iodide. Iodure 
de strontium. SrJ~ + 6H2 0. Mol.-Gew. 449,5. 

Darstellung. Man neutralisiert verd. J od wasserstoffsaure mit Strontiumcar bonat, 
filtriert die Losung und bringt sie durch Eindampfen zur Kristallisation. Die Kristalle werden 
bei etwa 30 0 getrocknet. 

Eigenschaften. Farblose; bitter-sal zig schmeckende Kristalle, loslich in 0,6 T. Wasser, 
auch in Weingeist. An der Luft zerflieBt es und farbt sich durch Ausscheidung von Jod gelb. 

Erkennung. Es farbt die Flamme karminrot. Die wasserige Losung (1 + 20) gibt mit 
verd. Schwefelsaure weiBes Strontiumsulfat, mit wenig Chlorwasser freies Jod, das beim Sehiitteln 
mit Chloroform dieses violett farbt. 

Priifung. 8 u. b) Wie bei Strontium chloratum. - c) Eine Losung von 0,5 g Strontium. 
jodid in etwa 50 ccm Wasser wird mit 25 ccm 1/10·n.SilbernitratlOsung, 5 ccm Salpetersaure und 
10 ccm Ferriammoniumsulfatlosung versetzt und mit l/lO-n.Ammoniumrhodanidlosung titriert. Es 
diirfen nicht weniger als 1,7 und nicht mehr ala 3,1 ccm verbraucht werden = 23,3-21,9 ccm 
l/wn.SilbernitratlOsung fiir 0,5 g = mindestena 98% SrJ2 + 6H20. 0,5 g reines SrJ2 + 6H20 
verbrauchen 22,2 ccm 1/10·n.Silbernitratlbsung. (Vgl. Strontium bromatum S. 780.) 

Aujbewahrung. In gut geachlosaenen GefaBen. 
Anwendung. Wie die Alkalijodide, 0,5-1,0 g drei· bis viermal taglich. Es soll besser 

vertragen werden als Kaliumjodid. 

Strontium lacticum. Strontiumlactat. Milchsaures Strontium. Strontium 
Lactate. Lactate de strontium. [CH3CH(OH)COO]~Sr + 3H20. Mol..Gew. 
319,5. 

Darstellung. Durch Erhitzen von verd. Milchsaure mit Strontiumcarbonat im 
"OberschuB und Eindampfen der filtrierten Losung zur Kristallisation. 

Eigenschajten. WeiBes, kristallinisches, bitterlich.salzig schmeckendes Pulver, luft· 
bestandig, lOslich in 4 T. kaltem, oder 0,5 T. siedendem Wasser; die Losungen sind neutral oder 
Behr schwach sauer. Auch in Alkohol Ioslich. Bei llOo wird es wasserfrei. Beim starkeren Er· 
hitzen verkohlt es unter Entwicklung ohne Leuchten brennbarer Dampfe. Als Riickstand ver· 
bleibt Strontiumcarbonat und Kohle. 

Erkennung. Es farbt die Flamme rot. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit 
verd. Schwefeisaure weiBes Strontiumsulfat. Werden 0,2 g Strontiumlactat mit 2-3 Tr. veni 
Schwefelsaure und etwa 10 ccm Kaliumpermanganatiosung erhitzt, so tritt der Geruch des Acet
aldehyds auf. 

Priifung. 8) Die wa~serige Losung (ie 0,5 g + 10 ccm) darf Lackmuspapier hOchstens 
Bchwach roten (freie Saure) und nicht verandert werden; - b) durch Schwefelwasserstoffwasser 
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(Schwermetalle), - c) durch Strontiumsulfatlosung (Barium), - d) nach dem Ansauern mit 
Salpetersii.ure durch Silbernitratloaung (Chloride). 

Anwendung. Es wirkt ahnlich wie Calciumlactat. Es setzt bei verschiedenen Nieren
krankheiten den EiweiBgehalt des Harns wesentlich herab ohne Diurese; 1-2 g mehrmals taglich 
bis zu 8-10 g tiiglich in LOsung. Auch als Anthelminticum. 

Strontium nitricum. Strontinmnitrat. Salpetersaures Strontium. Sr(N03)2. 

Mol.-Gew. 211,5. 
Darstellung. Durch AuflOsen von Strontianit in verd. Salpetersiiure. Aus heiBen 

gesiittigten LOsungen scheidet es sich wasserfrei ab, aus verdiinnten Losungen mit 4 und 5 Mol. 
Kristallwasser. Durch Umkristallisieren aus Wasser wird es rein erhalten. 

Eigenschaften. Farblose Kristalle. loalich in 5 T. kaltem, in 1/2 T. siedendem Wasser, 
wenig in verd. Weingeist, nicht in wasserfreiem Weingeist. 

Erkennung. Es fiirbt die Flamme karminrot. Die wii.sserige Loaung (0,5 + 10 ccm) 
gibt mit verd. S<lhwefelsaure weiBes Strontiumsulfat. 1 ccm der LOsung, mit 2 ccm konz. Schwefel
saure gemischt und mit Ferrosulfatlosung iiberschichtet, gibt an der Beriihrungsstelle eine 
braune Farbung. 

Priifung. a) Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) darf Lackmuspapier nicht verandern: 
- b) nach dem Ansiiuern mit Salpetersaure durch Silbernitratloaung nur schwach opalisierend 
getriibt werden (Strontiumchlorid). 

Aufbewahrung. Gut ausgetrocknet in gut geschloBBenen Glii.sern. 
Anwendung. Zur Herstellung von Rotfeuer in der Feuerwerkerei. Die Mischungen sind 

vorsiohtig herzusteIlen, wie Misohungen mit Kaliumchlorat. 

Strontium oxalicum. Strontiumoxalat. 0 xalsa ures S tron tium. (COO)zSr. 
Mol.-Gew. 175,6. 

Darstellung. Durch Fallen von Strontiumchlorid mit Ammoniumoxalat in 
wiisseriger LOsung. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, unloslich in Wasser, loslich in verd. Sauren. 
Anwendung. In der Feuerwerkerei fiir Rotfeuer. 

Strontium salicylicum. Strontiumsalicylat. Salicylsaures Strontium. Stron
tium Salicylate. Salicylate de strontium. [C8H4(OH)COOhSr + 2H 2 0. 
Mol.-Gew. 397,5. 

Darstellung. Durch Erhitzen von Salicylsiiure mit Wasser und Strontiumcarbonat. 
Die aus der heiB filtrierten Loaung beim Erkalten ausgeschiedenen Kristalle werden bei gelinder 
Warme getrocknet. 

Eigenschaften. WeiBes, kristallinisches, siiBlich-salzig schmeckendes Pulver, l&lich in 
18 T. kaltem Wasser, in 3,5 T. siedendem Wasser, in 60-70 T. Weingeist. 

Erkennung. Es farbt die Flamme rot. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit 
Eisenchloridl&ung Violettfarbung, mit verd. Schwefelsaure weiBes Strontiumsulfat und weiSe 
Kristalle von Salicylsaure. 

Priifung. a) Die wii.sserige L&ung (ie 0,5 g + 10 ccm) muB farblos sein und darf Lackmus
papier kaum verandern. Die LOsung dad nicht verandert werden: - b) durch S<lhwefelwasser
stoffwasser (SchwermetaIle), - c) durch Strontiumsulfatl&ung (Barium). - d) Werden 0,5 g 
Strontiumsalicylat mit einigen Tropfen Schwefelsiiure befeuchtet und gegliiht, so solI das Ge
wicht des Riickstandes (Strontiumsulfat) nicht weniger als 0,227 g betragen (Calciumsalicylat gibt 
weniger Riickstand). 

Anwendung. Wie andere Salioylate, zu 0,6-2,5 g. 
Melicedin STROSCHEIN soIl eineAnlagerungsverbindung von Natrium- und Strontium

citrat mit Glycerin sein. WeiBes, siiBsauerlich schmeckendes Pulver, bei Diabetes anzuwenden. 

Strophanthus. 
Strophanthus Kombe OLIVER. Apocynaceae-Echitideae. Heimisch im 
tropischen Ostafrika. Kletternder Strauch mit meist gegenstiindigen, elliptischen, 
zugespitzten, ganzrandigen, kurzgestielten, behaarten Bliittern. Bliitenstand arm
bliitig, an kurzen, wenig bebliitterten Seiteniisten endstandig. Kelch klein, klappig. 
Corolle gelb, glockig, am Rande mit 10 Schuppen, die 5 Zipfel in 20 cm lange, gedrehte 
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Fortsatze ausgehend (daher Strophanthus = Seilblume). Antheren oben spitz. 
Griffel fadenformig, naoh oben verdiokt, mit zylindrisohem, unten hautig gerandetem 
Narbenkopf. Fruoht 2 an der Bauohnaht aufspringende, auseinander gespreizte 
Balgkapseln, bis 30 em lang. Samen behaart, naoh oben in eine lange Granne vor· 
gezogen, die in einen zierlichen, spreuwedelartigen Haarsehopf ausgeht, am Grunde 
mit einem ungestielten Haarsehopf, der beim Heraustreten des Samens aus der 
Fruoht abbrieht. 

Semen Strophanthi. Strophanthussamen. Strophanthus Seed. Se
mence de straphantus. Kambe-Samen. 

Offizinell sind nach Germ. 5 u. a. nur die von dem langgestielten, grannen. 
artigen HaaIschopf befreiten getrookneten Samen von Strophanthus Kombe. In frii· 
heren Arznmbiichern waren entweder nur die Samen von Strophanthus hispidus P. 
DE CANDOLLE (s. u.) offizineH oder es wurden die Sarnen von Str. hispidus und Str. 
Kombe als g:leichberechtigt aufgefiihrt. Germ. 6, Samen von Str. gratus, s. S. 1360. 

Die Kombesamen sind 9-18, selten bis 22 mm lang, 3-5 mm breit, bis 3 mm 
dick, zusammengedriickt, einerseits flach, andererseits etwas gewolbt, langlich-lineal 
oder ausgepragt lanzettlich, oben zugespitzt und oft mit dem Grannenreste gekront, 
an der etwas gewolbten Seite stumpf gekielt, mit langen, einfachen, eng angedriickten, 
nach der Spitze des Samens zu gerichteten, seidig-weiBlich glanzenden Haaren dicht 
besetzt. Bei Betrachtung gegen die Richtung der Haare erscheinen die Samen hell· 
griinlichbraun, sonst mehr graugriinlich. Untor der Ansatzstelle des grannenartigen 
Fortsatzes das Hilum, von ihm lauft die Raphe in der Mitte der einen flachen Seite 
bis fast zum Grunde des Samens herab, sich dort pinseliormig erweiternd. Der Geruch 
ist schwach und eigenartig widrig, der Geschmack sehr bitter. 

Mikroskopisches Bild. Quersohuitt. Die diinne Samensohale zumeist aus zusam
mengefallenen, diinnwandigen Zellen. Nur die Epidermiszellen, aus deren Mitte die bis 0,8 mm 
langen, zarten, einzelligen, kurz iiber der Basis soharf eingebogenen Haare entspringen, sind in 
der Mitte ihrer Radialwande knotenformig verdiokt, die Zellen sehen von der Fliiche gleichmaBig 
dickwandig aus. Die unter der Epidermis liegende Nahrschicht besteht aus mehreren Reihen 
diinnwandiger, zusammengefallener Zellen, in dieser Schicht verlauft an der einen Breitseite 
das Raphenbiinde!. Der weiBe Embryo liegt mit flachen KeimbIattern und dem langen, stiel
runden Stammchen in dem sparlichen, als Hautchen ablosbaren, diinnen, weiBen Endosperm. 
Letzteres ist im Querschuitt ebenso breit wie ein Kotyledon, fiihrt Fett und Aleuronkiirner, sowie 
sehr oft auch kleine Starkekiirner. 1m Gewebe des Embryos kleine Aleuronkiirner, selten Starke. 
Keine Oxalate. . 

Pul ver. Sehr reichlich charakteristisohe, 0,5-0,8 mm lange, einzellige, scharf zur Ober
MUt eingebogene Haare aus der Epidermis der Samenschale; Stiicke der Epidermis, die Zellen 
im Querschuitt in den Radialwanden kreisfiirmig verdickt, von der Flache gesehen gleichmiWig 
dickwandig; Fetzen mit zusammengefallenen parenchymatischen Zellen der iibrigen Lagen der 
Samensohale; reichlich Gewebe des Keimlings mit Fett und Aleuron und kleinen Starkekiirnern 
(letztere nur in geringer Zahl). 

Ve-rwechslungen. Die Samen von Kickxia africana BENTH., Apocynaceae, west!. 
Afrika (a.uch in Togo und Kamerun), eine sehr ergiebige kautschukliefernde Pflanze. Ala 
wesentliche Unterscheidungsmerkmale lassen sich erkennen: Die Samen haben nur am unteren 
Ende einen Haarschopf, sind mehr lebhaft rot braun, unbehaart, 12-18 mm lang, 2-3 mm 
breit, spindelfiirmig, nicht flach, S-fiirmig gedreht, mit gleichfiirmig ausgezogener Spitze und 
Basis. Die Strophanthus-Samen lassen dagegen stets mindestens eine Behaarung erkennen, 
besitzen ausgesproohen abgeplattete Form, abgerundete Basis und scharfe Spitzen. 1m Quer. 
schnitt charakterisieren sich die Kickxia-Samen durch mebrfach gefaltete Kotyledonen, wahrend 
die Keimblatter der Strophanthus-Samen parallel aufeinanderliegen. Die Epidermiszellen der 
Samenschale mit netzfiirmig-anastomosierenden Verdickungsleisten. Mit Schwefelsaure nehmen 
Querschuitte der Kickxia-Samen erst braune, dann rote Farbe an. 

Die Samen von Halorrhena antidysenterica WALLICH, Conessisamen, sind stark 
bitter, graubraun bis braun, enthalten Wrightin, geben aber keine Reaktion mit Schwefelsaure. 

Viel wichtiger als diese unschwer zu erkennenden Verfalschungen ist, daB den echten Samen 
beigemengt oder an ihrer Stelle so haufig die Samen anderer Strophanthusarten vorkommen, 
daB gegenwartig ein groBer Teil der im Handel befindlichen Samen im hiichsten Grade 
verdachtig ist, so daB diese sehr giftige Droge die griiBte Aufmerksamkeit des Apothekers 
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verlangt. Do. die Samen, wenn sie behaart sind, sich meist sehr abnlich sehen und man sie 
gewobnlich obne Kapseln und obne Haarschopf importiert, auch die Arzneibiicher friiher meist 
die Priifung mit Schwefelsaure nicht vorschrieben, so erklart sich das Vorkommen solcher 
falscher Samen leicht. Auch die von der englischen AFRICAN LAKES COMPo in Kapseln ein
gefiihrte Ware unter der Marke Mandala ist noch wenig zufriedenstellend und besteht nur im 
giinstigsten Fall teilweise aus echten Kombefriichten. Als Samen anderer Arten, die gegenwiirtig 
zu beriicksichtigen sind, sind mit groBerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit erkannt diejenigen 
von Strophanthus Courmontii SACLEUX, Str. Stuhlmanni PAX, Str. sarmentosus 
p-verrucosus A. P. DC., Str. Schuchardti PAX, Str. Nicholsonii HOLMES, usw. Fest
zuhalten ist fiir die Beurteilung, daB diese falschen Samen, wenn sie a.ls Kombe erscheinen, meist 
nicht deutlich griinlich, sondern mehr grau oder graubraun und die als Hispidus erscheinenden 
nicht so lebhaft braun sind, wie die echten Samen. 

Schwefelsaureprobe. Germ. 5: Wird ein Querschnitt des Samens mit einem Tropfen 
Schwefelsaure, die mit dem vierten Teil ihres Gewichts Wasser verdiinnt ist, bedeckt, so farben 
sich das Endosperm und mindestens die auBeren Teile der Keimblatter tief griin. Die faischen 
Samen geben mit Schwefelsaure gewohnlich keine griine, sondern eine rote oder biaueFarbe, wobei 
aber zu beachten ist, daB es auch falsche Samen gibt, die mit Schwefelsaure griin werden. AuBer 
dieser Reaktion hat also der Apotheker beim Einkauf auch die GroBe usw. der Samen und ihre 
Farbe zu beriicksichtigen. - Ferner ist darauf aufmerksam zu machen, daB solche falschen Samen 
in der Regel im Embryo Oxalatdrusen und zuweilen Einzelkristalle enthalten, die bei den offizinellen 
Arten fehlen. - Der Apotheker soIl beim Einkauf auf 1 kg mindestens 20-30 Samen auslesen, die 
nach Form, Farbe und GroBe moglichst verschieden sind, mit zweifellos echten Samen oder doch 
mit der obigen Beschreibung vergleichen, von jedem einzelnen Samen einen Querschnitt machen, 
diesen mit einem Tropfen Schwefelsaure bedecken und unter dem Mikroskop bei 40-50facher Ver
groBerung oder mit einer guten Lupe untersuchen, ob mindestens das Endosperm stark grim wird. 
Halten von 20 Samen mehr als 2 die Probe nicht aus, so ist die Droge zuriickzuweisen. 

Do. sich die Griinfarbung auf dem Querscbnitte des kleinen Samens weniger gut und deutlich 
wahrnehmen IaBt, kann man die Probe auch foigendermaBen ausfiihren: Etwa 20 Samen werden 
kurze Zeit in Wasser eingeweicht, das Endosperm (oder Ovarium) von der auBeren Samenschalll 
abnlich wie beim Mandelschalen befreit, auf eine Porzellan- oder eine auf weiBes Papier geIegte 
Glasplatte gebracht und mit je einem Tropfen konz. Schwefelsaure betupft, wobei baldige Griin
fiirbung des Endosperms oder des Ovariums eintreten muB. Erfolgt diese bei wenigstens 18 Samen 
von 20, so kann die Ware als einwandfrei bezeicbnet werden. Es ist bei Anwendung der in Wasser 
eingeweichten Samen nicht erforderlich, die Schwefelsaure, die zu dieser Reaktion verwendet 
wird, vorher mit einem Viertel Wasser zu verdiinnen, wie die Arzneibiicher fiir die trockenen 
Samen angeben. 

In emigen Pharmakopoen wird bei der Schwefelsaurereaktion angegeben, daB die Griin
farbung bald in violett, dann in rot iibergeht. Nach jahrelangen Beobachtungen von CAESAR und 
LORETZ ist das nicht richtig; die Griinfarbung geht aUmahlich in eine braunliche, aber niemals 
in Rot iiber. 

Nach CAESAR und LORETZ sind Strophanthussamen, die nur zu 80% die Griinfarbung mit 
Schwefelsaure geben, auch um 20% weniger wirksam. Auch der Strophantingehalt wurds bei 
solchen Samen um 1/6 geringer gefunden. Es soUte deshalb gefordert werden, daB iiberhaupt 
keine Samen beigemischt sein diirfen, die die Griinfarbung nicht geben. Je starker die Griinfarbung 
auf tritt, desto hoher ist auch der Strophantingehalt. 

Bestandteile. Die Samen enthalten das giftige GIykosid k-Strophanthin, C4QII660 19 , 

~.u 2-3%' nach CAESAR und LORETZ zu etwa 8% (siehe Strophanthinum, S.787). Ferner fettes 
01, nach HAYCOCK 24,6-26,4%, nach RIEDEL 31,4--32,6%' 

Prilfung. AuBer der Schwefelsiiureprobe, die zur Erkennung der echten 
Strophanthussamen dient, und durch die Verwechslungen mit den Samen anderer 
Strophantusarten festgestellt werden kiinnen (siehe unter Verwechslungen), empfiehit 
FROMME eine quantitative Bestimmung des Strophanthingehalts. Diese 
kann dadurch ausgefiihrt werden, daB man das Strophanthin durch Einwirkung von 
verdiinnter Salzsaure spaltet und das dabei entstehende Strophanthidin be
stimmt. 

7 g moglichst fein gequetschte Strophanthussamen werden in einem Erlenmeyerkolben 
von etwa 200 ccm mit 70 g absolutem Alkohol nach Feststellung des Gesamtgewichts 1 Stunde lang 
am RiickfluBkiihlrohr auf dem Wasserbad erhitzt. Nach dem Erkalten wird das Gewicht durch 
absoluten Alkohol erganzt und die Fliissigkeit filtriert. 

Aus 50,5 g des Filtrats = 5 g Samen wird in einer PorzeUanschale von 9-10 ccm Durch
messer oder aus einem Erlenmeyerkolben der Alkohol auf dem Wasserbad abgedampft oder ab
destilliert. Der Riickstand wird mit Petrolather iibergossen und dieser durch ein glattes Filter von 
5 cm Durchmesser abfiltriert; Schale (oder Kolben) und Filter werden mit etwas Petrolather nach-
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gewasehen. Der Riiekstand, der so von dem griiBten Teil des Oles befreit ist, wird mit 5-8 cern 
heiBem Wasser in die Sehale zuriiekgespult, der Sehaleninhalt zum Sieden erhitzt, mit 5 Tropfen 
Bleiessig (bei entoltem Strophanthussamenpulver 8-10 Tropfen) und etwa 0,2 g Kieselgur ver· 
setzt, gut durehgemischt und durch ein Filter von 5 cm Durchmesser in einen Erlenmeyerkolben 
von etwa 100 cern filtriert, wobei Schale und Filter mit kleinen Mengen heiBem Wasser so oft 
nachgewaschen werden, bis das zuletzt ablaufende Wasser nicht mehr bitter schmeckt. Das Filtrat 
wlrd mit 5 Tropfen Salzsaure (25% HCI) versetzt und auf einer Asbestplatte mit kleiner Flamme 
2 Stunden zum gelinden Sieden erhitzt. Dabei wird das Wasser, wenn es bis auf etwa 10 ccm ver· 
dampft ist, wieder auf etwa 20 ccm erganzt. Nach dem Erkalten wird die Fliissigkeit zweimal 
mit je 10 ccm Chloroform ausgeschiittelt und dieses in einem genau gewogenen Erlenmeyer. 
kolben von 100 ccm filtriert. Die wasserige Fliissigkeit wird zur Austreibung des Chloroforms 
unter fortwahrender Bewegung des Kolbens auf freier Flamme erhitzt und dann wieder 1/2 Stunde 
lang auf der Asbestplatte erhitzt. Naeh dem Erkalten wird wieder mit je 10 ccm Chloroform drei· 
mal ausgeschiittelt. Schmeckt die wasserige Fliissigkeit nach dem Austreiben des Chloroforms 
<lurch Erhitzen noch bitter, so ist das 1/2stiindige Kochen und Ausschiitteln mit Chloroform noch 
einmal zu wiederholen. Die vereinigten Chloroformausziige werden abdestilliert, der Riickstand 
bei 100-105° getrocknet und gewogen. Die Menge des so gefundenen Strophanthidins gibt 
mit 2,187 multipliziert die Menge des Strophanthins in 5 g Samen; der Prozentgehalt ergibt 
sich dann durch Multiplikation mit 20. 

HJALMAR MODEEN empfiehlt folgende Abanderung des FROMMEschen Verfahrens: 5 g gut 
zerstoBene Strophanthussamen werden in einer Extraktionshiilse (mit Watte bedeckt) so lange 
mit kaltem Petrolather ausgezogen, bis dieser farblos abflieBt. Das so entiilte Pulver wird dann 
warm mit absolutem Alkohol ausgezogen. Der Alkohol wird auf dem Wasserbad verdunstet, 
der Riickstand mit etwas Wasser sowie mit 5 Tropfen Bleiessig und 0,2 g Kieselgur versetzt. Das 
weitere Verfahren ist das gleiche wie das von FROMME. 

Der Gehalt an Strophanthin betragt nach CAESAR und LORETZ etwa 7,3-8,6 % , 

Physiologische Priifung. Diese Priifung wird ahnlich wie bei den Fingerhut· 
blattern durch Versuche an Fr6schen ausgefuhrt. Der Wirkungswert der Samen schwankt etwa 
von V = 90 bis V = 1l0, er entspricht dem Gehalt an Strophanthin, so daB die chemische Priifung 
zur Beurteilung ausreicht. Einige Firmen bringen ein eingestelltes Pulver der entblten Samen 
und eingestellte Zubereitungen in den Handel. Semen Strophanthi Kombe deoleatum 
titratum pulv. der Firma CAESAR und LORETZ ist so emgestellt, daB man daraus eine Tinktur 
(1 + 10) mit dem Wirkungswert V = 100 erhalt. 

AufbewahTung. Vorsichtig. 
Anwendung. DIe Samen selbst werden selten angewandt. Sie dienen zur Herstellung 

der Tinktur, die ahnlich wie Fingerhutpraparate angewandt wird. Die Wirkung auf den 
Herzmuskel ist ahnhch wie bei Fingerhutpraparaten, eine Verengerung der GefaBe tritt aber 
mcht ein. Die Pulsfrequenz wird verlangsamt, der Blutdruck gesteigert und die Harnabsonde· 
rung vermehrt. Nachteilige Wirkung auf Magen und Darm ist seltener als bei Digitalis; kumulativ 
soil Strophanthus nicht wirken. - Die Droge und die daraus hergestellten Zubereitungen sind 
dem frelen Verkehr entzogen und diirfen nur auf arztliche Verordnung abgegeben werden. 

Strophanthus hispidus D.C. Heimisch in West afrika (Senegambien bis Oberguinea, 
Siid.Kamerun, Togo). 

Die Fruchtkapseln sind schlank, nach beiden Seiten stark verschmalert und gebogen, bis 
40 cm lang, schwarz braun mit weiBen Flecken. Die Samen sind braun, nicht so stark behaart 
wie die Kombesamen, durchschnittlich schmaler als diese, 11-15 mm lang, 3-3,5 mm breit. 
Die Haare entspringen in der nach oben gerichteten Haifte der Epidermiszellen. Ais Ver· 
falschung bzw. Substituens der Samen von Str. hispidus finden sich die Samen von Str. sar· 
mentosus DC., eines kleinen, oft baumartigen, bis 4 m hohen Strauches, der im ganzen Ver· 
breitungsgebiet des Strophanthus hispidus vorkommt, Westkiiste Afrikas von Senegambien bis 
in den Kongostaat. Diese Samen sind viel kiirzer und dicker, auch meist heller behaart als die 
von Strophanthus hispidus. 

Bestandteile. Die Samen enthalten 1,5-3,5% h - Strophanthin, C31H47012' das 
ein gelbliches amorphes Pulver bildet und durch konz. Schwefelsaure rot gefarbt wird. Bei der 
Hydrolyse wird es in Rhamnose und h-Strophanthidin gestJalten. 

Strophanthus gratus' (WALL. et HOOK..) FRANCH. Hochwindende Liane, heimisch 
in Westafrika in den Urwaldern des Kiistengebietes von Sierra Leone bis zur Kongo. 
miindung. Germ. 6 s. S. 1361. 

Die reife Frucht besteht aus zwei bis 40 cm langen, in der unteren Hiilfte 3-4 cm dicken 
Balgfriichten. Die Wandung ist holzbart, braunschwarz, fein langsgestreift, mit sem zahlreichen 
Korkwarzchen. Nach oben zu verjiingen sich die Friichte ganz allmahlich in eine ziemlich lange 
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und diinne Spitze. In den Handel der Eingeborenen kommen die ganzen Friichte mit den Samen; 
sie dienen zur Pfeilgifterzeugung. 

Die kahlen Samen sind spindelformig, an der Basis mehr oder weniger abgerundet, manch· 
mal fast scharf abgeschnitten; nach oben zu sind sie scharf kantig, manchmal fast gefliigelt, manch· 
mal auch abgerundet oder etwas unregelmiWig gedriickt; der Spitze zu laufen sie ganz allmahlich 
aus in den ziemlich kurzen Stiel des Haarschopfes. Die Farbe der Samen ist ein charakteristisches, 
scharfes Gelb bis Gelbbraun. Die MaBe betragen: Lange des eigentlichen Samens 11-19 mm, 
Breite 3-5 mm, Dicke 1-1,3 mm, Lange des unbehaarten Haarschopftragers 1-2 cm, Lange 
des behaarten Teils 4-5 cm. Ihr Geschmack ist ganz auBerordentlich und lange anhaltend bitter. 
Nach zahlreichen Abzahlungen ergeben 33-38, in einem FaIle sogar erst 39 Samen das Gewicht 
von 1 g. Sie lassen sich leicht und scharf rechtwinklig brechen. Durch ihre Kahlheit lassen sich 
diese Samen von allen afrikanischen Arten, durch ihre leuchtend hellgelbe bis goldbraune Farbung 
von den indisch·malayischen Arten sofort unterscheiden. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermis der Samenschale besteht aus tafelformigen, etwas 
langsgestreckten ZeIlen, deren Radialwande in der fiir die Samen von Strophanthusarten charakte· 
ristischen Weise in der Mitte sehr stark verdickt sind. Die Cuticula ist deutlich rauh, feinkornig 
warzig. Einzelne der Epidermiszellen laufen in kurze kegel. oder eckzahnformige Papillen aus, die 
an den mit bloBem Auge kahl erscheinenden Samen bei Benutzung einer guten Lupe schon deut· 
lich, wenn auch nur als winzige Hervorragungen wahrzunehmen sind. Unterhalb der Epidermis 
folgen zahlreiche Lagen eines unregelmaBigen, diinnwandigen, stark zusammengedriickten Paren· 
chyms, die Nahrschicht der Samenschale. Das Endosperm besteht aus ziemlich groBlumigen, un· 
regelmaBig isodiametrischen Zellen und zeigt im allgemeinen - wie der Embryo - ganz den 
llormalen Bau aller Strophanthussamen; Calciumoxalatkristalle fehlen. 

Die anatomischen Unterschiede zwischen den einzelnen Sorten von Strophanthussamen be· 
schranken sich auf recht wenige Merkmale, die noch von groBer Inkonstanz sind, so daB es nur 
recht selten gelingt, auf Grund anatomischer Merkmale unbestimmte Sorten mit bestimmten sicher 
zu identifizieren. Die Samen, die anatomisch gut charakterisiert sind, lassen sich, da sie sich 
zugleich durch Kahlheit oder geringere Behaarung auszeichnen, auch makroskopisch schon er· 
kennen, so daB eine mikroskopische Untersuchung iiberfliissig ist. 

Bestandteile. Die Samen enthalten nach THOMS 3,6% kristallinisches g.Strophanthin. 
CaoH 46012+ 9H20 (s. u.). Nach SILBURG enthalten die Samen auch Strophanthinsaure, 
(C21H a,010)" Smp. 294°, die bei der Hydrolyse <;*lykose und Strophanthigenin. 
(C12Hla02)2 + 31/ 2H 20 Hefert. Der Gehalt an fettem 01 betragt etwa 35%. 

Strophanthinum. Die ala Strophanthin bezeichneten Glykoside der verschiedenen 
Strophanthussamen werden nach THOMS unterschieden durch Buchstaben, welche 
den Namen der Stammpflanze andeuten: k.Strophanthin aus Str. Kombe, 
h- Strophanthin aus Str. hispidus und g- Strophanthin aus Str. gratus. 
Auilerdem ist noch einPseudostrophanthin bekannt, dessen Herkunft aber nicht 
sicher feststeht. Mit dem g - Strophanthin ist das Strophanthin von S tr. g 1 a b er 
identisch, ebenso daB Ouabain aus dem Ouabaioholz. Praktische Bedeutung haben 
nur g- und k-Strophanthin. 

Strophanthinum-g, Strophanth inum crystallisatum nach THOMS, g-Stropbantbin, 
Ouabain, Purostrophan (CHEM. FABRIK GUSTROW, Giistrow in Mecklenburg), CaoH460U 
+ 9H20, Mol.-Gew. 760, ist das Glykosid der Samen von Strophanthus gratus. 

Da'l'stellung. Verfahren von ARNAUD. Entolte Samen von Str. gratus werden mit 
Alkohol von 70 0/0 heiB ausgezogen. Aus dem filtrierten Auszug wird der Alkohol abdestilliert. 
Der Riickstand wird in Wasser gelost und die Losung mit einer kleinen Menge Bleiessig versetzt 
und mit Bleioxyd digeriert. Die filtrierte Losung wird mit Schwefelwasserstoff vom Blei befreit 
und bei 50° zu einem diinnen Sirup eingedampft. Aus diesem scheidet sich das Strophanthin 
allmahlich kristallinisch aus. Es wird abgesogen und aus heiBem Wasser unter Zusatz von 
Tierkohle umkristallisiert. 

Eigenschajten und E'l"~ennung. Farblose glanzende Kristalle oder weiBes kristalli· 
nisches Pulver von bitterem Geschmack (Vorsicht!). Bei 105° verliert es das Kristallwasser und 
schmilzt wasserfrei bei 187 bis 188°. Es lost sich in 100 T. Wasser von 150 und in 30 T. absolutem 
Alkohol. leicht in heiBem Wasser, schwer in Ather, Essigather und Chloroform. Beim Erwarmen 
mit verdlinnten Sauren wird es hydrolytisch zerlegt in Rhamnose und g·Strophanthidin. 
C24H3S0S' 

Die wasserige Losung verandert Lackmuspapier nicht; sie dreht links. Das Drehungsver· 
mogen, in der Losung 1: 100 bestimmt und auf wasserfreies g.Strophanthin berechnet, ist [aJD,.D 
- 30,8°. Erhitzt man 0,1 g g·Strophanthin mit 5 ccm verd. Schwefelsaure einige Minuten lang bis 
zum Sieden, so farbt sich die Losung braun und triibt sich. Wird die filtrierte Fliissigkeit mit 5 ccm 
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Natronlauge und 3 ccm alkalischer Kupfertartratlosung versetzt und erhitzt, so scheidet sich 
Kupferoxydul aus. . 

Unterschichtet man die abgekiihlte Losung von 0,05 g g-Strophanthin in 5 ccm warmem 
Wasser mit 1 ccm konz. Schwefelsaure, so tritt eine rotbraune Zone auf (andere Strophanthine geben 
eine griine Zone); schiittelt man die Fliissigkeit durch, so fltrbt sie sich gelbgriin unter Abscheidung 
von Flocken. 

Priifung. Die wasserige Losung (0,1 g + 10 ccm) darf durch Gerbsaurelosung nicht ge
triibt werden (k-Strophanthin, Alkaloide). Beim Trocknen bei 1000 darf es nicht mehr als 22% an 
Gewicht verlieren (~stallwasser). Beim Verbrennen darf es hOchstens 1010 Riickstand hinterlassen. 

Aujbewahrung. Sehr vorsichtig. 

Strophanthinum-k. k- Strophanthin. Strophanthin BOEHRINGER. C4Ji660l9 + aqua. 
Das k-Strophanthin wird in Preislisten anch als Strophanthinnm vernm pn
rissimnm bezeichnet. 

DaTstelluRg (nach FRASER). Die durch Ather oder Schwefelkohlenstoff entfetteten 
Samen von Strophanthus Kombe werden mit Alkohol (70 0/0) ausgezogen. Aus dem Auszug wird 
der Alkohol abdestilliert. Der Riickstand wird mit Wasser aufgenommen, die Losung filtriert 
und mit Gerbsaure unter Vermeidung eines erheblichen tJberschusses (der losend wirkt) gefallt. 
Der so erhaltene graue Niederschlag wird mit Bleioxyd gemischt, eingetrocknet und dann mit 
Alkohol ausgezogen. Aus der alkoholischen Losung wird das Strophanthin durch Ather gefallt. 

Eigenschajten und ETkennung. Gelblich amorphes Pulver; Geschmack sehr bitter 
(Vorsicht!). Beim Erwarmen verliert es Wasser unter teilweiser Zersetzung, bei 170 0 beginnt es 
zu schmelzen. Es ist ziemlich leicht ltislich in Wasser und Weingeist, fast unloslich in Ather, 
Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Benzol. Von Amylalkohol wird es aus der wasserigen Losung 
in geringer Menge aufgenommen. Die wasserige Losung ist schwach rechtsdrehend. Bringt man 
eine Spur k-Strophanthin in konz. Schwefelsaure, so tritt eine smaragdgrune Farbung ein. 
Fiigt man zu der wasserigen Losung von k-Strophanthin eine Spur Eisenchlorid und darauf konz. 
Schwefelsaure, so entsteht ein rotbrauner Niederschlag, der nach 1-2 Stunden schon dunkelgriine 
Farbung annimmt; durch diese Reaktion lassen sich sehr kleine Mengen von k-Strophanthin nach
weisen. Wird die wasserige Strophanthinlosung mit einer Spur Nitroprussidnatriumlosung und 
dann mit einigen Tropfen Natronlauge versetzt, so tritt eine schone rote Farbung auf, die jedoch 
rasch in Gelb iibergeht. Durch GerbsaurelOsung wird k-Strophanthin gefallt. Silbernitratlosung 
wird beim Erwarmen reduziert, FEHLINGsche Kupferlosung nicht. 

Wird k-Strophanthin mit salzsaurehaltigem Wasser (0,5% HOI) erwarmt, so wird es bei 
700 zerlegt in Strophanthidin und Strophanthobiosemethylather. 

C~660l9 = C27H3S07' 2H20 + C12H2l0l0' CHao 
Strophanthidin Strophanthobiosemethylti.ther. 

Aujbewahrung. Sehr vorsichti g. 
WiTkung und Anwendung. Die Wirkung des k- und g-Strophanthins auf das Herz 

ist eine sehr intensive, bei letzterem starker als bei ersterem. Mit Vorliebe werden neuerdings 
die Strophanthine intravenos eingespritzt; sie entfalten so schnell ihre Wirkung ohne kumulativ 
zu wirken_ 1m wesentlichen werden die Strophanthine bei denselben Krankheitszustanden ge
braucht, in denen Digitalis indiziert ist, ohne diese jedoch vollkommen ersetzen zu konnen. 

g-Strophanthin, Strophanthinum crystallisatum THOMS, wirkt noch starker als k-Stro
phanthin und wird bis 1/2 mg intravenos injiziert oder innerlich in Tabletten zu lis oder 1 mg ge
geben. - Als Nebenwirkungen der Strophanthininjektionen wurden gelegentlich beobachtet: 
Cyanose, Temperatursteigerung, Erbrechen, Kollaps und selbst Todesfalle. Bei der Anwendung 
von g-Strophanthin sind nach Angabe der CHEMISClIEN FABRIK GUSTROW Todesfalle nicht 
vorgekommen. 

k- Strophanthin, Strophan thinum, Strophanthin BOEHRINGER, wird innerlich zu 0,003 
bis 0,005 g evtl. mehrmals taglich gegeben. Intravenos bis zu etwa lis mg. Subcutane Injektionen 
machen Reizerscheinungen. 

Da die verschiedenen Strophanthinsorten des Handels je nach der Herkunft weder chemisch 
noch pharmakologisch identisch sind, laBt sich eine einheitliche Hochstgabe nicht festsetzen. 

Strophanthinum (Gall.), Strophanthine, lneine, ist das Glykosid der Samen von Str. 
hispidus, al~o h-Strophanthin, C31H4S012' Mol.-Gew. 612. Gall. fiihrt ausdriicklich an, daB 
das Glykosid nicht verwechselt werden darf mit dem Glykosid von Str. glaber und dem Ouabain 
aus Acocanthera ouabaio. 

Eigenschajten. Das nach der Gall. offizinelle Strophanthin solI aus flachen farblosen 
Nadeln bestehen, die bei 185 0 schmelzen. Nach THOMS ist das h-Strophanthin ein schwach gelb
gefarbtes amorphes Pulver, das gegen 1700 schmilzt. Gall. gibt weiter an, daB das Strophanthin 
mit 40 T. Wasser von 18 0 eine beim Schiitteln stark schaumende Losung gibt, ferner daB es in 
absolutem Alkohol (13 T.) und in Glycerin loslich ist, unloslich in Ather, Chloroform, Schwefel
kohlenstoff und Benzin. Mit kalter konz. Schwefelsaure gibt es eine rotbraune Farbung, die bald 
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in Griin iibergeht. h.Strophanthin gibt nach THOMS mit Schwefelsaure eine rote Farbung; ein 
ttbergang dieser Farbe in Griin ist nicht erwahn~. Gall. beschreibt weiter die fiir Kombe-Stroph
anthin zutreffende Reaktion mit Eisenchloridlosung und SchwefelslLure (siehe Strophanthinum-k) 
und gibt an, daB Sllbernitratlosung beim Erwarmen reduziert wird, nicht aber FEHLINGBche 
Losung; ferner, daB die waBBerige Loaung des Strophanthins durch GerbslLure gefallt wird. Nach 
den Angaben der Gall. erscheint es zweifelhaft, welches Strophanthin in Wirklichkeit gemeint ist. 

Semen Stropbanthi pulveratum deoleatum, Entolter Strophanthussamen, wird 
von einigen Pharmakopoen zur Bereitung der Tinktur vorgeschrieben. 70 T. entsproohen etwa 
100 T. der nicht entolten Samen. Die Entfettung geschieht am besten mit Hille von Petroleum
ather, der nur das Fett lbst, wihrend Ather auch wirksame Stoffe aufnimmt. Die entfetteten 
Samen lassen sich leicht pulvem und liefern klar bleibende Ausziige. 

Extraetum Stropbantbi. Extract of Strophanthus. - Brit.: 250 g Strophanthus
samen werden gepulvert und bei 45 0 getrocknet. Darauf werden sie durch Perkolation mit 
Ather entfettet, wieder getrocknet und mit Alkohol (90%) perkoliert, bis 2500 ccm abgelaufen 
sind. Diese werden eingedampft und, wenn das Extrakt dick zu werden beginnt, mit 80 viel 
Milchzuoker gemischt, daB die Ausbeute 500 g betragt. 

Aufbewah:rung. Vor&i.chtig. 

Tinctura Strophanthi. Strophanthustinktur. Tincture of Stroph
anthus. Teinture de s trophanthuEi. 

Germ. I,T. mittelfein gepulverter Stropbantbussamen wirdmit 10 T. verd. Wein
geist (60-61 Ufo) 8 Tage maceriert. Aucb die meisten iibrigen Pharmakopoen lassen 
die Tinktur 1 + 10 mit verd. Weingeist herstellen. Germ. 6 s. S. 1369. 

Infolge des Fettgehaltes der Strophanthussamen bereitet die Herstellung dieser 
Tinktur Schwierigkeiten. Zunachst ist die Herstellung eines mittelfeinen Pulvers 
aus fetthaltigen Samen beinahe unmoglich, weil letzteres sich zu einem oligen Teig 
zusammenballt. Ferner gelangt beim Abpressen eine betrachtliche Menge fettes 01 
in die Tinktur, welches fortdauernd, zumal bei Abkiihlungen, Triibungen bewirkt, 
auch wenn die Tinktur vor dem Filtrieren mit Talcum geschiittelt und dann iiber 
Talcum filtriert wurde. Das gilt gleicher Weise fiir eine durch Maceration oder 
durch Perkolation erhaltene Tinktur. SoIl perkoliert werden, so mull die Dauer 
der vorherigen Maceration auf einige Tage ausgedehnt werden, wenn die Droge wirk
licb erschopft werden soIl. 

Amer. la13t die StrophanthUBBamen vorher mit Petroleumbenzin entfetten. 100 g gepulverte 
(Nr.40) Strophanthussamen werden in einem Perkolator mit gereinigtem Petroleumbenzin aus
gezogen, bis einigeTropfen des Benzins beim Verdunsten auf Filtrierpapier keinen durchseheinenden 
Flecken mehr hinterlassen. Dann wird das Pulver an der Luft ausgebreitet, bis der Benzingerueh 
verschwunden ist. Aus dem entfetteten Pulver werden durch Perkolation mit Alkohol 1000 cem 
Tinktur hergestellt, wobei das Pulver mit dem Alkohol vorher 48 Stunden maceriert wird. 

Groat.-Slavon. lli.13t die zerstoBenen Bamen durch PreBBen moglichst von 01 befreien und dann 
grob pulvem. 

Auch Brit. lli.13t die Samen vorher entfetten, aber mit Ather. 
Helv.: 10 T.gepulverte (III) Strophanthussamen werden mit 2 T. verd. Weingeist (70 Vol.-%) 

gleiehmli.13ig befeuchtet. Mit verd. Weingeist wird so lange perkoliert, bis das Perkolat keinen 
bitteren Gesehmack mehr zeigt. Die zuerst abflie13enden 97 T. des Perkolats werden fiir sich aufge
fangen, die iibrigen Ausziige auf 3. T. eingedampft und in dem zuriickgestellten Perkolat geMst. 
Naeh einigen Tagen wird die Tinktur filtriert. 

Eigenschajten. Klare, gelbbriunliche, sehr bitter echmeckende Fliissigkeit. - Spez. 
Gew.: 0,895-0,898 (Hung.), 0,896 (Austr.), 0,890-0,9.00 (Croat., Norveg.), 0,900 (Suoo.). -
Trockenriicketand mindestens 10/. (Austr., Norveg.), 2% (Hung.). 

E-rkennung. Verdampft man eine Mischung aus je 10 ccm Strophanthustinktur und 
WaBBer auf dem Wasserbad, his der Weingeist verdunstet ist, so Boll das Filtrat, mit 3-4 Tr. 
SchwefeIeaure erwirmt, einen reichlichen fiockigen Niederschlag von Strophanthidin geben (Austr.). 

Gehaltsbestimmung (nach FROMME). 51 g der Tinktur (= 5 g Samen) werden 
in einer Porzellanschale auf dem Wasserbad eingedampft. Der Rilckstand wird mit Petrolather 
entfettet und dann in gleicher Weise weiterbehandelt wie unter Semen Strophanthi angegeben 

Anwendung. Siehe S. 785 u. 787. Gra13te Einzelgabe 0,5 g, Tagesgabe 1,5 g (Germ.). 
AufbewahTUng. Vorsichtig! 

Granules de strophanthlne. 
Granula strophanthini (Gall.). 

Strophanthinl 0,01 
Sacchari laetis 4,0 

Gummi arabici 1,0 
Mellis q. 8, ad granulas 100. 

Rosa zu firben. Jedes Kllrnchen entbAlt 0,0001 g 
Strophanthin. 
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Granules de Catillon mit je 0,0001 g Strophanthin wirken nur auf dIU! Herz und nicht 
harntreibend, wahrend die Granules de Catillon mit je 0,001 g titriertem Strophantbusextrakt 
bei einer Tagesgabe von 2-4 Stuck starke Harnabsonderung bervorrufen und die Herztatig
keit heben. 

Poudre de strophanthin au centieme. Pulvis Strophanthini dilutus (Gall.). 1 T. 
kristallisiertes Strophanthin wird mit 96,5 T. Milchzucker und 2,5 T. Carmin aufs feinate 
verrieben. 

Strophena Zyma Boll eine 1 %ige L6sung der wirksamen Bestandteile von Semen Stropb
anthi Kombe sein. 

Strychnos. 
Strychnos nux vomica L. Loganiaceae-Strychneae. Heimisch in Vorder
indien und Hinterindien, N ordaustralien. Kurzstammiger Baum mit kurzgestielten, 
eiformigen, derben, 3-5 nervigen Blattern. Bliitenstand eine gipfelstandige Trug
dolde. Die meist 5zahligen Bliiten sind griingelb, stieltellerformig mit sitzenden 
-1ntheren. Frucht eine derbschalige, 4-5 cm lange, auBen glatte Beere, die in einer 
weiBen, gallertigen Pulpa 1-5 aufrecht gestellte Samen enthalt. 

Semen Strychni. BrechnuB. Poison Nut. Noix vomique. Nux 
vomica. Nux Metella. Krahenaugen. Strychnossamen. 

Die reifen, von wildwachsenden Baumen gesammelten, getrockneten Samen. 
Diese sind annahernd flach, kreisrund, Durchmesser bis 25 mm, Dicke bis 6 mm, am 
Rande abgerundet mit in der Mitte herumlaufendem Kiel. Haufig verbogen, grau. 
griinlich oder graubraunlich. Sie sind 
durch anliegende, gegen die Peripherie 
gerichtete Haare glanzend; iiber den 
Haaren befinden sich stellenweise 
Fetzen eines mattgrauen Hautchens 
(Reste der Fruchtpulpa). Der Mittel 
punkt beider Seiten oder einer ist ge
wohnlich warzenformig erhoht, ebenso 
eine Stelle des Randes. Zwischen 
dieser Stelle und dem erhohten Zen
trum verlauft zuweilen eine flach
erhabene Linie. Die Erhohung im 

it 1 

Abb. 106. Semen Strychnl. 1. von auflen, h Mikropyle. 
2. Der Lange nach auigeschnltten, m Mikropyle, r Radi

cula, c Kelmbllltter, end Endospenn, t Samenschale. 
3. Quer durchschnitten. 

Zentrum ist das Hilum, die Warze am Rande die Mikropyle, die Erhohung 
zwischen beiden zeigt die Lage des Embryos an. Dieser ist etwa 6 mm lang; er 
besteht aus dem keulenformigen Wiirzelchen und zwei herzformigen, deutlich 
aderigen Keimblattern. Das Wiirzelchen ist gegen die 
Mikropyle gerichtet. Das reichliche Endosperm ist 
durch einen Spalt in zwei HaIften geteilt, zwischen 
denen der Embryo liegt. Man erkennt diese Verhalt
nisse, wenn man den Samen langere Zeit in heiBem 
Wasser aufweicht und dann spaltet (Abb. 106). Ge
schmack stark und anhaltend bitter. 

Mikroskopisches Bild. Querscbnitt. Die dick
wandigen, sehr grob getupfelten Epidermiszellen der diinnen 
Samensehale sind sii.mtIieb zu langen, glii.nzenden, kurz uber 
der Basis dem Rande des Samens zu umgewendeten, an der 
Spitze abgerundeten Haaren ausgewaehsen. Der diinnen pri
mii.ren Cellulose wan dung der Baare sind diebt verlaufende, 
leistenfOrmige, selten anast-omosierende Verdiekungen aufgesetzt; 
im basalen Teile verbreitern sich diese Leisten und sind die 
Haare bier grobnetzig getupfelt. Die unter der Epidermis Abb. 107. Schnitt durch das Endo
liegende Nii.hrscbicbt zeigt mebrere Reibeu diinnwandiger, spenn von Strychnos nux vomica. 
brauner, kollabierter Zellen. Das Endosperm bestebt aus farb- In den Zellen AleuronkBrner. 
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losen, dickwandigen, homartigen Zellen; der Inhalt dieser Zellen birgt fettes 01 und groBe, sehr 
mannigfaltig gestaltete, bis 50 t.t groBe Aleuronkomer, doch keine Starke. Nach Behandlung 
von Schnitten mit Jodjodkalium sieht man, daB die Wande von Gruppen feiner Poren vollstandig 
durchbohrt sind (Abb.107, S. 789). 

Pul ver. Hauptsii.chlich Stiicke des Endospermgewebes aus quadratischen oder mehr 
polygonalen, Btark verdickten, nicht deutlich getiipfelten Zellen (Reservecellulose) mit oligem 
Plasma und Aleuronkomem; Fetzen der Epidermis der Samenschaie mit am Grunde zwiebel
artig angeschwollenen, grob-netzig verdickten Zellen. Letztere zu charakteristischen, der OOOr
haut der Samenschaie dicht anliegenden, an der Spitze abgerundeten Haaren ausgewachsen, die 
Wande der Haare verholzt und leistenformig verdickt. Sehr reichlich Haartriimmer in Form 
verschieden langer, stabchenformiger Korper, bald gerade, bald gebogen verlaufend. 

Bestandteile. Zwei Alkaloide: Strychnin und Brucin (s. d.). Der Alkaloidgehalt 
betragt durchschnittlich etwa 2,5-3%, kann aber auch erheblich niedriger sein (bis etwa 
0,25 %) und auch hOher (bis iiber 5 %). Die Menge des Strychnins ist etwas kleiner als die des 
Brucins. Die Igasursaure, die friiher als Bestandteil angegeben wurde, ist anscheinend mit 
der im Kaffee enthaltenen Chlorogensaure, CS2HssOl9' identisch. Es ist noch zweifelhaft 
ob auBer Strychnin und Brucin noch weitere Alkaloide vorhanden sind. Ein als Igasurin be
zeichnetes Alkaloid scheint in den Samen nicht vorzukommen. 

AuBer den Alkaloiden ist ein Glykosid Loganin, C2oHso014 oder C25H s,Ol4' in den 
Samen enthalten, in groBerer Menge, zu 4-50/0, in der Pulpa der Friichte. Die Samen enthalten 
ferner noch 3-4% fettes 01, Phytosterin, einen Alkohol Cs5H 570H oder Cs5H 590H 
und einen Alkohol Cs2H 5SOH, sowie etwa 11 % EiweiBstoffe. 

Chemische Ef'kennung. 1 g BrechnuBpulver wird mit 10 ccm verdiinntem Wein
geist 1 Minute lang erhitzt und die Mischung filtriert; das Filtrat schmeckt stark bitter. Werden 
5 Tropfen des Filtrats mit 10 Tropfen verdiinnter Schwefelsaure auf dem Wasserbad eingedampft, 
so entsteht eine violette Farbung, die auf Zusatz von einigen Tropfen Wasser verschwindet, OOi 
erneutem Verdampfen aber wieder erscheint. 

P'l'iifung. Der Aschengehalt des Pulvers darf hOchstens 3% betragen (Germ.). -
Der Gehalt an Extrakt, mit Weingeist von 70 Vol.-% gewonnen, betragt etwa 12%. 

Gehaltsbestimmung. Der Alkaloidgehalt (Strychnin + Brucin) soli nach 
Germ. und den meisten anderen Pharmakopoen mindestens 2,5 0/0 betragen. Germ. 6 s. S. 136l. 

Verfahren nachKELLER-FRo;MME. 7,5 g mittelfeines BrechnuBpulverwerden in einemArznei
glas von 150 ccm mit 50 gAther, 25 g Chloroform und 5 g Ammoniakfliissigkeit (10%) 
iibergossen und die Mischung wahrend einer halben Stunde oft und kraftig durchgeschiittelt. 
Von dem Ather-Chloroform werden dann durch ein bedecktes glattes doppeltes Filter von 10 cm 
Durchmesser 50 g (= 5 g Samen) in einen Erlenmeyerkolben von 200 ccm filtriert und auf dem 
Wasserbad abdestilliert oder abgedampft. Der Riickstand wird in 2 ccm Chloroform gelost, 
mit 20 ccm Ather und 20 ccm Wasser, I) eem lho-n-Salzsaure und einigen Tropfen Jodeosinlosung 
versetzt. Der UberschuB an Saure wird mit l/lO-n-Kalilauge titriert. 1 ccm der zur Bindung der 
Alkaloide verbrauchten l/lO-n-Salzsaure = 36,4 mg Alkaloid (Strychnin und Brucin zu gleichen 
Teilen gerechnet). Der Prozentgehalt ergibt sich dann durch Multiplikation mit 20. 

Verfahren nach J. HERZOG. 2,5 g mittelfeines BrechnuBpulver werden in einer Arznei
flasche mit 15 g Chloroform und 30 gAther eine halbe Stunde lang unter haufigem Umschiitteln 
stehen gelassen. Dann fiigt man 2 ccm Ammoniakfliissigkeit (10%) hinzu und schiittelt die Mi
schung 10 Min. lang fortwahrend und krii.ftig. Nach einer halben Stunde filtriert man von der 
klar gewordenen Ather-Chloroformmischung 36 g (= 2 g BrechnuBpulver) in einem Erlenmeyer
kolben, destilliert das Losungsmittel ab und verdampft den Riickstand zweimal mit je 3 gAther 
zur Trockne. Den so behandelten Riickstand lOst man in 3 ccm Chloroform auf, £iigt I) eem l/lo-n
Salzsaure und 25 ccm Wasser hinzu und erhitzt so lange unter ofterem Umschwenken auf dem 
Wasserbad, bis der Geruch nach Chloroform verschwunden ist. Hierauf fiigt man, ohne Riicksicht 
auf AUBBcheidungen zu nehmen, 75 ccm Wasser und 4 Tr. Methylrotlosung (s. Bd. I S. 72) hinzu 
undlii.l3tdann 11 10-n-Kalilauge bis zumFarOOnumschlag in Gelb hinzuflieBen. Hierzu diirfenhtichstens 
3,65 ccm 1/10-n-Kalilauge gebraucht werden, so daB wenigstens 1,35 ccm 1/lo-n-Salzsaure zur Satti
gung der in 2g BrechnuB vorhandenenAlkaloide verbraucht werden = mindestens 2,5% Alkaloide. 
(1 cem 1/10-n-Salzsaure = 36,4 mg Strychnos-Alkaloide). 

Bestimmung des Strychnins. In dem nach dem angegebenen Verfahren isolierten 
Gemisch von Strychnin und Brucin laBt sich das erstere fUr sich allein OOstimmen, wenn 
man das Brucin durch Einwirkung von Salpetersaure in nicht mehr basische Verbindungen uber
fiihrt. Das Strychnin bleibt dabei unverandert und laBt sich nach Zusatz von Natronlauge mit 
Chloroform ausschiitteln. Amer. VIII lieB das Alkaloidgemisch in 15 ccm verdiinnter Schwefel
saure (3 0/0 H 2SO,) lOsen, die Losung nach Zusatz von 3 ccm einer Mischung von gleichen Raum
teilen Salpetersaure (spez. Gew. 1,42) und Wasser 10 Minuten lang stehen und dann nach Zusatz 
von Natronlauge das Strychnin mit Chloroform ausschiitteln. Nach FROMME reicht die hier 
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angegebene Menge Salpetersaure nicht aus; erst mit 3 ccm Salpetersaure (spez. Gew. 1,384) sollen 
gleichmaBige Ergebnisse erhalten werden. Amer. IX laBt wie andere Pharmakopben Strychnin 
und Brucin zusammen bestimmen und fordert 2,5% Alkaloide (Amer. VlII1,25 0/ o Strychnin). 

Bei der Bestimmung von Strychnin neben Brucin durch Zerstbrung des letzteren mit Salpeter
saure tritt eine Beschleunigung der Wirkung der Salpetersaure durch die Anwesenheit von Stick
oxyden ein. Man fiigt deshalb der Saure (spez. Gew. 1,4-1,42) eine geringe Menge Natrium
nitrit hinzu oder erwarmt sie vorher nach Zusatz von 0,01-0,02 g Zucker auf 15 ccm der Saure. 

Pulvern. Das Pulvern der Samen bietet Schwierigkeiten. Man zerschneidet sie grob
lich, oder man zerstampft sie nach mehrtagigem Trocknen soweit wie moglich im StoBmorser, 
oder man setzt sie auf einem Siebe Wasserdampfen aus (Gall.), bis sie soweit erweicht sind, dafl 
sie sich in Scheiben zerschneiden lassen; dann werden sie langere Zeit im Trockenschrank, oder 
solange bei Wasserbadwarme getrocknet, bis sie sich in einem Morser oder auf einer Miihle pulvern 
lassen. Man verwandelt sie so vollstandig wie mbglich in ein gleichformiges Pulver und halt ein feines 
Pulver zur Receptur und ein grobes fiir Ausziige vorratig; es ist nicht zulassig, aus letzterem durch 
Absieben ein feineres herzustellen, da das alkaloidhaltige Endosperm und die unwirksamen Schalen
teile nicht gleichmaBig durchs Sieb gehen; auch darf nur der zuletzt auf dem Sieb zuriickbleibende. 
haarig-wollige Teil (am besten durch Verbrennen) beseitigt werden. Der Arbeiter benutze eine 
Schutzmaske und einen Morser mit Kappe. 

Das selbstbereitete Pulver ist einem gekauften vorzuziehen, da man letzterem nicht ansehen 
kann, ob bei seiner Herstellung nicht etwa ein Einweichen in Wasser, starkeres Erhitzen u. dgl. 
stattgefunden hat. Das Pulver soli hellgriin sein, ein andersfarbiges weise man zuriick. 

Das Pulvis Seminis Strychni sine Epidermide des Handels aus geschalten-Samen, 
das sich besonders zur Extraktbereitung eignet, entspricht strenge genommen nicht den Forde
rungen des Arzneibuches, da es gehaltreicher ist als das Pulver aus ungeschalten Samen. 

Aufbe'Wahrung. V orsich tig. 

An'Wendung. Bei Verdauungsschwache, veraltetem Magenkatarrh, Durchfall, Cholera, 
Lahmungen, Nervenleiden innerlich in der Form des Extrakts oder der Tinktur, seltener als Pulver. 
(vgl. Strychninum.) GroBte Einzelgabe: Austr., Germ., Helv. 0,1, groBte Tagesgabe: Austr., Germ., 
Helv. 0,2. Pferden und Rindern gibt man das Pulver zu 2-4 g; Ziegen und Schafen 0,5-1 g; 
Schweinen 0,4-0,8 g. Das grobe Pulver wird bisweilen zur Vertilgung von Raubtieren (gegen 
Giftschein) gebraucht; in der Regel zieht man hier das zuverlassigere Strychnin vor. Die 
Homoopathen geben Nux vomica bei Magenleiden und Hamorrhoiden. 

Strychnossamen und ihre Zubereitungen sind dem freien Verkehr entzogen und diirfen nur 
gegen arztliche Verordnung abgegeben werden. 

Strychninum. Strychnin. S try c h n in e (engl. und franz.). C21H22N 202' 

Mol.-Gew. 334. 
Darstellung. Die zerkleinerten Brechniisse werden mit Bchwefelsaurehaltigem Wasser 

(l T. konz. Schwefelsaure auf 8-10 T. Brechniisse) 24 Stunden unter Ersatz des verdampfenden 
Wassers gekocht, wodurch der Schleim in Zucker verwandelt wird, und die Samen vollstiindig 
erweichen. Sie werden abgepreBt, und der klare, braun gefarbte Auszug mit einem "OberschuB 
an Kalkbrei versetzt, wodurch die Alkaloide gefallt werden. Dem abgepreBten, aus Strychnin, 
Brucin, Gips. iiberschiissigem Kalk und anderen Stoffen bestehenden Niederschlag werden die 
Alkaloide durch Auskochen mit verd. Weingeist entzogen. Aus der Losung wird der Weingeist 
abdestilliert, wobei sich die Alkaloide abscheiden. 

Zur Reinigung des Rohstrychnins wird zuerst das Brucin entfernt durch Behandlung des 
getrockneten Alkaloidgemenges mit starkem Weingeist, der Brucin leicht lOst, Str)'chnin dagegen 
nur wenig aufnimmt. Letzteres wird abgepreBt, getrocknet, in verd. Essigsaure oder Schwefel
saure gelost, die Losung iiber etwas Tierkohle filtriert und mit Natriumcarbonat oder Ammemiak 
gefallt. - Das Strychnin scheidet sich als weiBer kristallinischer Niederschlag ab, der mit kaltem 
Wasser ausgewaschen, getrocknet und aus verd. Weingeist umkristallisiert wird. Zur Darstellung 
von Strychninsalzen kann man von dem gefallten Strychnin ausgehen. 

Reines freies Strychnin erhalt man im kleinen durch Fallung einer Strychninnitratlosung 
mit Natriumcarbonatlosung. 

Eigenschaften. Farblose, rhombhlche Saulen, Smp. 2650 unter Zersetzung. 
Loslich in etwa 7000 T. kaltem oder 2500 T. siedendem Wasser, in etwa 150 T. kaltem 
oder 12 T. sicdendem Weingeist (90 Vol.- %), sehr schwer in .x ther. - 100 T. Benzol 
IOsen 0,60 T., 100 T. Amylalkohol 0,55 T., 100 T. Chloroform 16,6 T. Die Losungen 
sind linksdrehend. Die wasserige Losung reagiert alkalisch, sie schmeckt noch in einer 
Verdiinnung von 1: 700000 deutlich bitter. Es ist eine starke einsauerige Base 
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und liefert mit Siiuren gut kristallisierende Salze, die gegen Lackmus neutral sind. 
Ammoniak, A]kalien und Alkalicarbonate scheiden aus den Losungen der Salze die 
freie Base in feinen N adeln aus. 

Erkennung. Losungen des Strychnins und seiner Salze schmecken auch in sehr starker 
Verdiinnung stark bitter. In konz. Schwefelsaure lost. sich Strychnin ohne Farbung auf; wird 
die Losung mit einigen Kornchen Kaliumdichromat oder Kaliumpermanganat versetzt, so 
fiirbt sie sich schon bJauviolett: Die Farbung durch Kaliumdichromat wird durch Salpetersaure 
aufgehoben, sie tritt deshalb bei Strychninni tr at nicht ein; letzteres gibt aber die Reaktion mit 
KallUmpermanganat. - Vanadinsaure enthalrende konz. Schwefelsaure lii8t Strychnin ebenfalls 
mit violetter Farbe. - Aus Strychninsalzliisungen wird durch Kaliumrhodanid ein weiBer, 
kristallinischer Niederschlag von Strychninrhodanid gefallt. - Kaliumdichromat fallt aus 
Strychninsalzlosungen gelbes Strychninchromat, das, abfiltriert und gewaschen, sich in konz. 
S~hwefe!8aure mit violetter Farbe liist. Beim Einda,mpfen von Strychnin mit konz. Sal petersaure 
hinterbleibt ein gelber RiickEtand, der durch alkoholische Kalilauge schmutzig violett gefarbt wird. 

Nachweis von Strychnin durch den Tierversuch. Wird die Losung eIDes Strych. 
nins",!zes (freies Strychnin wird in Wasser und einer Spur Salzsaure gelost) einem Frosch oder 
einer Maus subcutan eingespritzt, die dann unrer eine Glasglocke gesetzt werden, so bekommt das 
Tier nach einigen Minuten krampfartige Zuckungen. Klopft man nun auf den Tisch odl'r beriihrt 
man das Tier mit der Nadel der Spritze, so lost jede dieser Erschiitterungen oder Beriihrungen 
eincn tetanischen Krampfanfall aus. Das Tier geht schlieBlich im Tetanus zugrunde; es hat 
seine Beine ausgestreckt und ist volIkommen steif. 

Der Nachweis des Strychnina in Leichen gelingt noch nach ziemlich langer Zeit, da das 
Strychnin gegen die Faulnis sehr widerstandsfahig ist. Wird Strychnin gefunden, so ist haufig 
auch Brucin zugegen. Es sind aber auch Faulnisbasen, Ptomaine, beobachtet worden, die 
einige Reaktionen des Strychnins geben. 

Priifung. a) 0,05 g Strychnin miissen sich in 1 ccm konz. Schwefelsiiure ohne 
Farbung losen. - b) Die Losung a dad durch 1 Tr. 8alpetersiiure nur schwach gelb 
gefiirbt werden (Brucin gibt Rotfiirbung). - c) Beim Verbrennen darf es hochstens 
0.1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, ebenao aIle Strychninsalze. 
Anwendung. Zur DarsrelIung der Strychninsalze. -aber die Wirkung s. unter Strychni. 

num nitricum. 

Strychninum aceticum. Strychninacetat. Essigsaures Strychnin. C21H22N202 
. CH 3 COOH. Mol.. Gew. 394. 

Darstellung. Eine Liisung von 10 T. Strychnin in 40 T. Wasser und 7 T. verd. Essig
saure (30% CH3COOH) wird bei nicht iiber 60 0 zur Trockne verdunstet. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, das schwach nach Essigsaure riecht. In Wasser leicht 
liislich. Es gibt leicht Essigsaure ab und lost sich dann nicht mehr kIar in Wasser. 

Strychninum hydrochloricum. Strychninhydrochloritl. Ralzsaures Strychnin. 
Strychninae Hydrochloridum (Brit.). C21 H22N 202. Hel + 2 H 20. Mol.. Gew. 406,5. 

Darstellung. Durch Auflosen von 10 T. Strychnin in einem heiBen Gemisch von 4,4 T. 
Salzsaure ('25% HCI) und 100 T. Wasser und Erkaltenlassen der filtrierten Liisung. 

Eigenschaften. Farblose KristalIe, die an der Luft verwittern, loslich in 60 T. Wasser. 
Rei 100 ° wird es wasserfrei. 

Erkennung. Es gibt die Reaktionen des Strychnins (s. d.l. Die wasserige Lusung gibt 
mit Silbernitratlosung einen Niederschlag von Silberchlorid. 

Priifung. Wie 8trychninum nitricum. 
Anwendung. Wie 8trychninum nitricum. 

Strychninum hydrobromicum, Strychninhydrobromid. C21H22Np2·HBr + H 20. Mol.
Gew. 433. Wird durch Aufliisen von 10 T. Strychnin in einem Gemisch von 9,7 T. Brom. 
wasserstoffsaure ('25% HBr) und 100 T. Wasser erhalten. Es gleicht dem Hydrochlorid, in 
Wasser ist es sch werer loslich als dieses. 

Strychninum kakodylicum s. u. Arsenum, Bd. I S. 571. 

Strychninum nitricum. 
tate de strychnine. 
Mol.·Gew. 397. 

Strychninnitrat. Strychnine Nitrate. Azo
Salpetersaures Strychnin. C21H2~N 202. HNOa· 
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Darstellung. 10 T. Strychnin werden mit 100 T. Wasser und 7,3-7,4 T. 
Salpetersaure (25% HNOa) erhitzt, die Losung filtriert und erkalten gelassen. 
Die Kristalle werden mit wenig Wasser gewaschen und getrocknet. Ein UberschuB 
von Salpetersaure ist zu vermeiden, da diese auf das Strychnin verandernd einwirkt. 

Eigenschajten. Farblose, glanzende Nadeln, Geschmack sehr bitter. loslich 
in etwa 90 T. kaltem und in 3 T. siedendem Wasser, in 70 T. kaltem und in 5 T. sie
dendem Weingeist (90 %), in Chloroform, Ather und Schwefelkohlenstoff ist es faRt 
unloslich. Die Losungen verandern Lackmuspapier nicht. 

Erkennung. Wird etwa 0,01 g Strychninnitrat mit 3-5 ccm Salzsaure er
erhitzt, so farbt sich die Fliissigkeit rot_ - Die Losung von etwa 0,01 g Strychnin
nitrat in ] cem konz. Schwefelsaure wird beim Schiltteln mit einigen Kornchen 
Kaliumpermanganat blauviolett gef:'lrbt. - Die Losung von etwa 0,05 g Strychnin
nitrat in 5 ccm Wasser gibt mit 2-3 ccm KaliumdichromatlOsung einen gelben 
kristallinischen Niederschlag; wird eine kleine Menge des abfiltrierten und mit 
Wasser ausgewaschenen Niederschlags mit 2-3 ccm konz. Schwefelsaure zusammen· 
gebracht, so farbt sich die Saure voriibergehend blauviolett. 

Priijung. a) Die Losung von 0,05 g Strychninnitrat in 1 ccm konz. Schwefel
saure dad nur schwach gelblichgefiirbt sein (Brucin). - b) Werden 0,05 g Strychnin
nitrat mit 1-2 ccm Salpetersaure geschiittelt, so darf die Saure sich hochstens gelblich, 
aber nicht rot farben (Brucin). - c) Beim Trocknen bei 100 ° dad es hochstens 1 % 
an Gewicht verlieren. - d) Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand 
hin terlassen. 

Anmerkungen. Zu a) Germ. gibt an, daB 0,05 g Strychninnitrat sich in 1 ccm Schwefelsiiure 
ohne Fiirbung losen. Nach LUCAS gibt aber auch reines Strychninnitrat hierbei eine geringe 
Gelbfarbung infolge der Bildung von Nitroverbindungen durch die Salpetersaure des Salzes. -
Zu b) Nach H. BECK ist das Strychninnitrat des Handels nicht selten stark brucinhaltig. 
BECK fand in einigen Mustern folgende Mengen von Brucinnitrat: 21 %' 33%, 51 0/0' 65%, Auf 
einen Gehalt des Strychninnitrats an Brucinnitrat diirfte auch zuriickzufiihren sein, daB bei der 
Verwendung des Strychninnitrats zum Vergiften von schiidlichen Tieren die Giftwirkung manch
mal ausbleibt. 

Aujbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Strychninnitrat wirkt in kleinen Gaben zunachst anregend auf die sen

siblen Nerven. Man gibt es deshalb in Pillen innerlich odersubcutan in Gaben von 0,001-0,005 g 
bei Amaurosen (v611ige Aufhebung der Funktion des Sehnerven), ferner als Stomachicum bei Magen
atonie; der Gebrauch bei Tabes dorsalis schadet mehr, als er niitzt. Subcutan gegen LiLhmungen 
nach Diphtherie; gegen akute Kreislaufschwiiche. 

GroBere Gaben Strychnin steigern die Reflexerregbarkeit des Riickenmarkes, erregen das 
motorische und Atmungszentrum; es kommt in der Folge zu Krampfen, Trismus (Mundsperre) 
und Opisthotonus (tetanischer Krampf), wobei der Rumpf durch Contraction der Strecker der 
Wirbelsaule nach hinten gebeugt wird; ferner wird der BIutdruck gesteigert, es tritt Cyanose 
ein. Die Krampfe werden durch die geringsten auBeren Reize ausgelOst (Reflexkrampfe). Auf 
die peripheren motorischen Nerven wirkt Strychnin nicht ein. Der Tod erfolgt bei groBen Dosen 
infolge inspiratorischen Krampfes der Respirationsmuskeln durch Erstickung oder durch Lah
mung des Riickenmarkes. 

GroBte Einzelgabe 0,005 g (Germ.), 0,01 g (Austr. Helv.), Tagesgabe 0,01 g (Germ.), 0,02 g 
(Austr. Helv.). 

Man beachte, daB das Strychninnitrat wirkIich vollig gelOst abgegeben wird und daB es 
auch aus der Losung nicht wieder auskristallisiert. Zusatze zu StrychninlOsungen, die (wie Ka
liumjodid oder Gerbsaure) zur Bildung von Niederschlagen fiihren, sind zu vermeiden; es 
kann sonst der Fall eintreten, daB der Patient mit dem letzten Loffel eine zu groBe Menge Strych
nin erhalt. 

Gegenmittel. Solange das Gift noch im Magen ist, ist die Magenpumpe oder ein Brech
mittel angezeigt, auch gibt man wohl Gerbsaure, um das leicht IOsliche Strychninnitrat in schwer 
losliches Strychnintannat zu verwandeln. Wenn die Resorption schon begonnen hat, wird als 
spezifisches Gegengift Chloralhydrat mit und ohne Kaliumbromid gegeben. Andererseits gilt 
Strychnin auch als spezifisches Gegengift bei Chloralhydrat- und Chloroformvergiftung. 

Strychninum sulfuricum. Strychninsulfat. S c h w e f e I s au res S try c h n i n. 
(C21H22N202)2·H2S04, + 5H2 0. MoI.-Gew. 856. 
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DaTstellung. Etwa 10 T. Strychnin werden in einem Gemisch von 9 T. verd. Schwefel
aaure (16% HISO,) und 100 T. Wasser heiB geliist, die Liisung mit Strychnin oder verd. Schwefel
aaure moglichat genau neutralisiert und filtriert. Die beim Erkaiten ausgeschiedenen Kristalle 
werden bei gelind.er Wii.rme getrocknet. 

Eigenschajten. Farbiose KristalIe, die an der Luft verwittern. I.<islich in 50 T. kaltem, 
in 2 T. siedendem Waaaer, schwer Iiislich in Weingeist, fast unliislich in Ather. Bei 1000 wird 
ea wasserfrei. Das wasserfreie Salz schmilzt gegen 200°. 

PTUjUng und Anwendung. Wie bei Btrychninum nitricum. 

Brucinum. Brucin. Caniramin. Vomicin. C23H28N204 +4H2 0. 
Mol.-Gew. 466. 

DaTstellung. Aus den Mutterlaugen, die bei der Gewinnung des Strychnins erhalten 
werden. Das Brucin wird durch Oxalsaure in das gut kristallisierende Oxalat iibel'gefiihrt, aus 
dem das freie Brucin durch Eindampfen mit Magnesiumoxyd zur Trockne abgeschieden wird. 
Durch Umkristallisieren aus Weingeist unter Entfarbung mit Tierkohle wird es rein erhalten. 
GroBe Kristalle erhilt man bei langsamem Verdunsten der weingeistigen Losung. 

Eigenschajten. Farblose, durchsichtige Tafeln oder glanzende, farblose, feder
artige Kristalle. Es schmeckt sehr stark bitter, an trockener Luft verwittert es teil
weise. Bei 100 0 oder iiber Schwefelsaure wird es wasserfrei. Das Kristallwasser ent
haltende Brucin schmilzt wenig iiber 100 0, das wasserfreie bei 178 0• Das kristallisierte 
Brucin lost sich in 320 T. kaltem oder 150 T. siedendem Wasser, die Losung reagiert 
alkalisch und dreht links. Leicht loslich ist es in Alkohol und in Chloroform. Beim 
Verdunsten einer Losung von Brucin in Chloroform hinterbleibt eine Verbindung 
von Brucin mit Chloroform, C2aH28N20 .. ·CHCla, die das Chloroform erst iiber 100 0 

allmahlich abgibt; durch Abdampfen mit Alkohol laBt sich das Chloroform leicht 
wieder austreiben. 

ETkennung. In konz. Schwefelsaure lost es sich ohne Farbung; wird die Lo
sung mit 1 Tr. Salpetersaure versetzt, so farbt sie sich rot. In Salpetersaure lost es 
sich mit roter Farbung, die allmahlich in Orange und Gelb iibergeht. Die gelbe Lo
sung wird durch Zinnchloriirlosung oder durch farbloses Schwefelammonium violett 
gefarbt. In Chlorwasser oder mit sehr wenig Kaliumchlorat versetzter Salzsaure 
lost es sich mit roter Farbe. 

PTiijung. a) Zur Priifung auf Strychnin bringt man 1 g Brucin mit 10 ccm 
absolutem Alkohol zusammen und laBt 1-2 Stunden unter wiederholtem Umschiit
teln stehen. Hat sich dann nicht atles gelost, so wird das Ungeloste abfiltriert und 
auf Strychnin gepriift durch die unter Strychnin'Um S. 792 angegebenen Erkennungs
reaktionen. - b) Beim Verbrennen dad es hochstens 0,10f0 Riickstand hinterlassen. 

Aujbewahrung. Sehr vorsichtig. Ebeuso alle Brucinsalze. 
Anwendung. Brocin solI bei lokaler Anwendung anasthesierende Wirkung haben, doch 

ist diese Angabe unsicher. InnerIich wirkt es wie Strychnin, aber bedeutend schwacher als dieses. 
Es hat nur 1/40-1/50 der Starke der Strychninwirkung. Man gibt die freie Base oder deren Salze 
zu 0,01-0,1 g in Pillen oder Tropfen. GroBte Einzeigabe 0,1 g, Tagesgabe 0,2 g. 

Brucinum nitricum. Brul'iunitrat. Salpetersaures Brucin. C2sH20N20« 
.HNOa + 2H20. MoL-Gew.493. lOOT. krist. Brucin werden in 200 T. warmem vt'rd. Alkohol 
(45%) geliist und mit 53 T. Salpetersaure (25%) neutralisiert, worauf man die Lbsung an 
einem warmen Ort langsam abdunsten laBt. Farbiose vierseitige, in Wasser und in Weingeist 
leicht liisliche Prismen. Aufbewahrung, Anwendung wie unter Brucin angegeben. 

Brucinum sulfuricum. Brurinsulfat. Schwefelsaures Brucin. (C2aH26N20,), 
. H2SO, + 7H20. MoI.·Gew. 1012. Man liist 100 T. krist. Brucin in soviel (etwa 64 T.) verd. 
Schwefelsaure (160/0 H2SO,), daB eine neutrale Liisung entsteht und bringt diese durch 
Abdunsten zur Kristallisation. Aus der Liisung in iiberschiissiger Schwefelsaure kristallisiert 
ein saures Salz. Aufbewahrung, Anwendung wie unter Brucin angegeben. 

Aqua Strychni (Nucum vomicarum) Rademacheri. RADEMACHERS BrechnuB
wasser. - 32 T. grob gepulverte Brechniisse laSt man mit 3 T. Weingeist und 54 T. Wasser 
24 Stunden stehen und destilliert dann 48 T. abo Ein ziemlich wertloses praparat. 
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Extractum Strychni aquosum. Wasseriges BrechnuJ3extrakt. 
Erganzb. III: 1 T. grobgepulverte Breehniisse HWt man zuerst mit 4, dann mit 3 T. koehendem 
Wasser iibergossen je 24 Stunden stehen und dampft die PreBfliissigkeiten zu einem troeknen 
Extrakt ein. Ausbeute etwa 17%. Gelbbraun, in Wasser triibe liislieh, nieht hygroskopiseh. 

Aufbewahrung. Vorsichtig! 

Extractum Strychni. BrechnuJ3extrakt. Extract of Nux vomica. 
Extrait de noix vomique. Extractum Nucis vomicae. Extractum 
Strychni spirituosum. 

Herstellung. Der Fettgehalt der Strychnossamen wirkt bei der Extrakt
bereitung sehr storend. Er erschwert die KHirung der Auszuge und die Erzielung 
eines wirklich trockenen Extraktes. ZweckmaBig ist die vorherige Entfettung 
der Samen mit PetroIather oder das Ausschutteln der Extraktauszuge mit dem
selben. Die arzneiliche Wirksamkeit des Extraktes wird hierdurch nicht beeinfluBt. 
Da bei dem Abpressen der extrahierten Samen fettes 01 in die Kolatur gelangen kann, 
so empfiehlt sich die Perkolation der Samen an Stelle der Maceration. 

Germ.: 10 T. grob gepulverte BreehnuB zieht man zuerst mit 20, dann mit 15 T. verd. Wein
geist (60%) je 24 Stunden bei hOehstens 40° (!) aus und dampft die filtrierten Ausziige zur Troekne 
ein. Naeh der Gehaltsbestimmung wird der Alkaloidgehalt mit Milehzueker auf 16 % eingestellt. -
Amer.: 1000 g BreehnuBpulver (Nr.20) werden mit einer Misehung aus 3 Vol. Weingeist (92,3 
Gew.- % ) und 1 Vol. Wasser angefeuehtet, in einen Perkolator gebraeht und mit dem Menstruum 
iibersehiehtet 48 Stunden stehen gelassen. Darauf wird so lange perkoliert, bis das Perkolat nur 
noeh sehwaeh bitter sehmeekt. Durch Destillation bei gelinder Temperatur und Eindampfen in 
flaeher Sehale wird das Perkolat auf 200 eem eingeengt. Dureh mehrere Minuten langes Schiitteln 
mit 150 eem Wasser und 200 cem gereinigtem Petroleumbenzin, Absetzenlassen und Dekantieren 
der Benzinsehieht wird das Fett entfernt. Das Aussehiitteln wird mit 100 eem Petroleumbenzin 
wiederholt. Den vereinigten Benzinausziigen werden durch 3maliges Aussehiitteln mit einer 
Mischung aus je 100 cem Wasser und 10 cem verd. Sehwefelsaure (10°/0 H2S04 ) die Alkaloide ent. 
zogen. Die mit Hilfe eines Scheidetrichters abgetrennten und dann gemisehten wasserigen Lo
sungen werden in einem Scheidetriehter naeh dem tJbersattigen mit Ammoniak erst mit 20, dann 
2 mal mit je 10 ccm Chloroform ausgeschiittelt. Diese alkaloidhaltigen Chloroformausziige werden 
der Extraktlosung wieder zugefiigt und die Mischung auf dem Wasserbad eingetroeknet. Mit Hilfe 
einer Misehung aus 1 T. gebrannter Magnesia und 3 T. getrockneter Starke wird dann das Extrakt 
auf 16 % (15,2-16,8 %) Alkaloide eingestellt. - A u8tr.: Ein diekes Extrakt aus gepulverten Brech
niissen, zu bereiten wie Extract. Belladonnae. - Belg.: Man erschopft 1000 g BrechnuBpulver mit 
Weingeist (70 Vol.- 0/0), engt die Extraktliisung auf 200 g ein, sauert die Fliissigkeit, wenn sie keine 
saure Reaktion hat, schwach mit Essigsaure an, entfettet sie dureh mehrfaches Ausschutteln mit 
Ather und dampft sie zu einem trockenen Extrakt ein. - Brit.: Extr. Strychni liquid. (Brit.) wird 
eingedampft und mit Calciumphosphat, Ca2(P041., auf 5°/0 Strychnin eingestellt. - Croat.: Wie 
Extr. Belladonnae zu bereiten. - Dan.: Trockenes, durch Perkolation mit 700/oigem Weingeist her
gesteJltes Extrakt. - Gall.: 1000 g BreehnuBpulver (Nr.22) werden mit 800 g verd. Weingeist 
(70 Vol.- 0/0) befeuehtet und in einem gesehlossenen GefaB 24 Stunden stehen gelassen. Dann wird das 
Pulver in den Perkolator gebraeht, mit verd. Weingeist iibergossen und nach 24 Stunden perkoliert, 
bis im ganzen 6000 g verd. Weingeist verbraueht sind. Von dem Auszug wird der Weingeist ab
destilliert, der Riiekstand auf etwa 150 g eingedampft und in eine Flasehe von 500 eem gebraeht, 
unter Naehspulen der Sehale mit 50 ecm heiBem Wasser. Naeh dem Erkalten wird die Fhissigkeit 
mit 50 eem Ather sanft gesehiittelt (Emulsionsbildung ist zu vermeiden) und der Ather naeh dem 
Absetzen abgehoben. Das Ausschiitteln mit Ather wird zweimal wiederholt. Die vereinigten 
atherisehen AusziIge werden auf dem Wasserbad dureh gelindes Erwarmen verdunstet; der Ruek
stand wird mit 15 cem heiBem Wasser behandelt unter vorsichtigem Zusatz von verd. Essigsaure 
bis zur sauren Reaktion. Die Fliissigkeit wird dureh ein angefeuehtetes Filter filtriert und das 
Filtrat der Extraktlosung zugesetzt. Letztere wird dann in einer gewogenen Sehale auf dem Wasser
bad zur Verjagung des gelosten Athers auf etwa 200 g eingedampft. Nach dem Erkalten wird das 
Gewieht der Extraktlosung genau festgestellt. Dann wird eine Probe von 5 g in einem f1achen 
Sehalehen zur Troekne eingedampft, zur Feststellung des Gehalts an troekenem Extrakt. AuBer
dem wird der Alkaloidgehalt der Extraktliisung festgestellt auf folgende Weise: In einen Seheide
triehter bringt man 4g der Extraktliisung und 20 eem einer Misehung von 2 Vol. Alkohol (95Vol.· %), 
1 Vol. verd. Ammoniakfliissigkeit (l00/0) und 1 Vol. Wasser. Naeh dem Durehmischen werden 
20 eem Chloroform zugesetzt und die Misehung 5 Min. lang gesehiittelt. Naeh dem Absetzen wird 
das Chloroform abgelassen unter Naehspiilen mit einigen Kubikzentimeter Chloroform, die ohne 
Sehiitteln aus dem Seheidetrichter wieder abgelassen werden. Das Aussehiitteln der Fliissigkeit 
wird mit 15 cem Chloroform zweimal wiederholt. Die vereinigten Chloroformausziige werden in 
einem Glaskolben auf dem Wasserbad zur Troekne eingedampft und der Riiekstand mit 20 cem 
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l/lO-n-Schwefelsaure und 50 cem Wasser auf dem Wasserbad 15 Min. erwarmt. Dann wird die 
Fliissigkeit in einen MeBkolben von 200 ccm filtriert unter Nachspiilen des Kolbens und Filters 
mit Wasser. Nach dem Erkalten wird die Fliissigkeit auf 200 ccm aufgefiillt. 50 ccm der Fliissig
keit = 1 g Extraktlosung werden in ein Arzneiglas von 125 ccm gebracht, mit 20 ccm Ather und 
5 Tr. Jodeosinlosung versetzt, und mit 1/100-n-Kalilalige titriert, unter kraftigem Schiitteln nach 
jedem Zusatz, bis zur Rosafarbung der wasserigen Fliissigkeit. Die durch 10 dividierte Zahl der 
Kubikzentimeter Lauge wird von 5 abgezogen. Der Rest gibt mit 36,4 multipliziert die Zahl del 
Milligramme Alkaloid in 1 g Extraktlosung. Dann wird berechnet, wieviel Milchzucker der ver· 
bliebenen Extraktlosung zuzusetzen ist, damit durch Eindampfen zur Trockne ein Extrakt mit 
einem Alkaloidgehalt von 160/0 erhalten wird. Fiir die Berechnung der Milchzuckermenge x dient 

die Formel x = AP - PP, in der A der Alkaloidgehalt in Prozent, P die Menge der Extraktlosung 
16 100 

und p der Gehalt der Extraktlosung an trockenem Extrakt in Prozent bedeutet. Nach dem Zusatz 
des Milchzuckers wird die Mischung auf dem Wasserbad zur Trockne eingedampft und das Extrakt 
gepulvert. - Helvet.: 100 T Brechniisse werden nach vorheriger Durchfeuchtung mit 40 T. verd. 
Weingeist (61 Gew.- %) durch Perkolation mit dem gleichen Menstruum erschOpft. Das Perkolat 
dampft man nach dem Abdestillieren des Weingeistes zu einem trockenen Extrakt ein. - Hisp.: 
Durch Perkolation mit 700/oigem Weingeist. - Hung.: 500 T. gepulverte Strychnossamen werden 
mit 250 T. Spirit. dil. befeuchtet und mit gleichem Weingeist perkoliert. Das Perkolat wird auf 
114 seines Gewichtes eingedampft, filtriert, dann zur Sirupdicke eingedampft, wobei etwa sich ab
scheidendes fettes 01 vorsichtig durch FlieBpapier zu entfernen ist. Zuletzt wird zur Trockne ein
gedampft. - ltal.: 100 T. mit Petrolather entfettete Strychnossamen sind mit verd. Weingeist zu 
perkolieren. Das auf 50 T. abdestillierte Perkolat wird nach dem Erkalten filtriert und das Filtrat 
im Vakuum zur Trockne eingedampft. - Japon.: Wie Germ. - Nederl.: Wie Ital. - Norveg.: Aus 
gepulverten BrechnuBsamen wie Extr. Belladonnae (Norveg.). Der Yom Weingeist befreite 
Auszug solI zur Abscheidung des fetten Oles 24 Stunden moglichst kalt gestellt werden. - Portug.: 
Durch Digestion mit 900foigem Weingeist. - Ross.: Wie Germ., aber mit entfetteten Samen. -
Suec.: Durch Maceration mit verd. Weingeist zu bereiten. Ausbeute 6-80/0. 

Ein weiches oder dickes Extrakt nach AU8tr. u. Portug. Nach allen anderen 
Pharmakopoen ein trockenes Extrakt, in Wasser triibe loslich. - Alkaloidgehalt 
15% (Croat.), 16% nach allen anderen Pharmakopoen und P. I. 5% Strychnin 
(Brit.). Der Alkaloidgehalt ist mit Milchzucker (nach Brit. mit Calciumphosphat, 
nach Hung. mit Dextrin) einzustellen. Gehaltsbestimmung Germ. 6 s. S. 1325. 

Erkennung. Beim Verdampfen einer Mischung aus 10 Tr. verd. Schwefelsaure und 5 Tr. 
einer 2 0/oigen Extraktlosung in verd. Weingeist entsteht eine violette Farbung, die auf Zusatz 
einiger Tropfen Wasser verschwindet, bei erneutem Abdampfen aber wieder erscheint (Germ.). 

Gehultsbestimmung. Verfahren naeh FROMME. 0,6 g BreehnuBextrakt werden 
mit 0,6 g Bimssteinpulver in einer Porzellanschale fein zerrieben, verlustlos in eine Arzneiflasche 
von 150 ccm gebracht, in 3 ccm Wasser, 3 ccm Spiritus und 1 cem verd. Schwefelsaure gelost, 
mit 10 g Chloroform und nach Umschiitteln mit 5 g Ammoniakfliissigkeit versetzt. Nach dem 
Umschiitteln werden 26 g Ather hinzugefiigt und die Mischung einige Minuten kraftig geschiittelt. 
Nach dem Absetzen wird die untere wasserige Schicht mit einer Pipette weggenommen, der chIoro
formMherische Auszug zur Bindung der letzten Reste wasseriger Fliissigkeit mit 0,3 g Traganth
pulver geschiittelt und soviel wie moglich davon (je 6 g = 0,1 Extrakt) durch ein Wattebauschchen 
in einen Erlenmeyerkolben von 100 ccm filtriert, alsdann abdestilliert. Der Riickstand wird 
in 2 ccm Chloroform gelost, die Losung mit 20 ccm Ather, 5 ccm 1/10-n-Salzsaure und 10 Tr. Jodeo
sinlosung versetzt, mit 1/10-n-Kalilauge titriert. 

Beispiel. Bei der Titration sind fiir den Riickstand aua 30 g des chloroformMherischen Aus
zugea (= 0,5 g Extrakt) 2,8 ccm Lauge verbraucht; dann sind 5 ccm Saure - 2,8 ccm Lauge = 
2,2 ccm 1/10-n-Saure von den Alkaloiden gebunden. 1 ccm 1/10-n-Saure = 36,4 mg Alkaloid. 

Verfahren nach HERZOG. 1,25 g BrechnuBerlrakt werden in einem Erlenmeyer
kolben oder in einer Arzneiflasche von 100 ccm unter gelindem Erwarmen in 10 g Wasser gelost. 
nach dem Erkalten 15 g Chloroform, 30 gAther und nach dem Umschiitteln 3 g Ammoniakfliissig
keit hinzugesetzt. Nach weiterem 8 Minuten langen kraftigen Umschiitteln laBt man absetzen 
und gieBt dann 36 g (= 1 g Extrakt) der vollstandig klaren Ather-Chloroformmischung in einen 
Erlenmeyerkolben. Dann destilliert man das Losungsmittel ab und dampft den Riickstand 
zweimal mit je 5 ccm Ather zur Trockne. Den so behandelten Riickstand lost man in 3 ccm Chloro
form, fiigt 10 ccm l/lO·n-Salzsaure und 20 ccm Wasser hinzu, erhitzt auf dem Wasserbad, bis 
der Geruch nach Chloroform versohwunden ist (was man durch of teres kraftiges Umsohwenken 
ziemlioh sohnell erreicht), gibt noohmals 80 com Wasser und 4 Tropfen Methylrotlosung hinzu 
und titriert mit 1/10-n-Kalilauge bis zum Farbenumschlag in Gelb. Hierzu miissen 5,6 com 1/10-n
Kalilauge verbraucht werden, so daB 4,4 com l/wn-Salzsaure zur SMtigung der in 1 g Extrakt 
vorhandenen Alkaloide verbrauoht werden, was einem Gehalt von 160/0 Alkaloiden entspricht 
(1 ccm 1/10-n-Salzsaure = 36,4mg Strychnin und Brucin). 
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Aufbewahrung. Vorsichtig, kiihl, trocken. 
Extractum Nucis vomicae cum Dextrino exsiccatum. - Hung.: Extr. Nucis vom. (Hung.) 

50 T. werden in 100 T. Spiritus dil. gelost. Die Losung wird mit so viel Dextrin eingedampft, 
daB der Trockenriickstand 8 Ofo Alkaloide enthint. 

Extractum Strychni fluidum. Fluidextract of Nux vomica. - Amer.: 1000 g ge· 
pulverte (Nr. 40) Brechmisse werden nach Verfahren A (Bd. I S. 1227) mit einer Mischung aus 3 Vol. 
Weingeist und 1 Vol. Wasser und unter Zuriicksetzung der ersten 800 cern Perkolat so zum Fluid· 
extrakt verarbeitet, daB 100ccm 2,5g (2,37-2,63g}Alkaloide enthalten. - Brit.: Liq uid Extract 
of Nux vomica. Ein mit 700/oigem Weingeist hergestelltes Fluidextrakt. Strychningehalt 
eingestellt auf 1,5 g in 100 ccm. 

AufbewahTung. Vorsichtig. 

Tinctura Strychni. BrechnuBtinktur. 
Teinture (Alcoole) de noix vomique. 

Tincture of Nux vomica. 
Tinctura Nucis vomicae. 

Die Tinktur wird meist durch Perkolation 1: 10 oder Maceration 1 + 10 aus den gepulverten 
Samen mit verd. Weingeist gewonnen. Nur Portug. laBt 1 + 5 macerieren. - Amer.: Aus 100 g 
BrechnuBpulver (Nr. 40) wird nach Verfahren P (S. 871) mit einer Mischung aus 3 Vol. Weingeist 
und einem Vol. Wasser die Tinktur 80 bereitet, daB je 100 ccm 0,25 g (0,237-0,263 g) Alkaloide 
enthalten. - Brit.: Extr. Strychni liquid. 50 ccm. Wasser 150 ccm, Weingeist 50 ccm. - Croat.: 
1 T. Extr. Strychni in 74 T. verd. Weingeist zu losen. - Gall.: 7,81 g Extr. Strychni in 100 g 
verd. Weingeist durch Erwarmen zu losen, nach dem Erkalten mit verd. Weingeist auf 500 g 
zu erganzen. 

Alkaloidgehalt: Nach samtIichen Pharmakopoen 0,25%, Brit. 0,125 g Strychnin in 
100 ccm. - Spez. Gew.: 0,890-0,900 (Norveg.), 0,897 (Suec.), 0,895 (Austr.), 0,896-0,900 
(Hung.). - Trockenriickstand mindestens 10f0 (Norveg.). 

ETkennung. 5 Tr. BrechnuBtinktur sollen, mit 10 Tr. verd. Schwefelsaure in einem 
Porzellanschalchen im Wasserbad verdampft, eine violette Farbung geben (Austr., Germ.). 

Beim Eindampfen einiger Tropfen BrechnuBtinktur verbleibt ein Riickstand. der durch 
Salpetersaure gelbrot gefarbt wird. 

AufbewahTung. Vorsichtig! 
Gehaltsbestimmung. Verfahren nach FROMME. 50 g BrechnuBtinktur werden 

in einem Erlenmeyerkolben von 200 ccm nach Zusatz von 1 g verd. Schwefelsaure auf einer 
Asbestplatte iiber freier Flamme auf 10 g eingekocht, was durch Einblasen von Luft mit einem 
kleinen Handgeblase beschleunigt werden kann. Dann werden dem Riickstand 10 g Wasser, 50 g 
Ather, 25 g Chloroform und 5 g Ammoniakfliissigkeit zugesetzt, das Gemisch 5 Minuten hindurch 
oft und kraftig umgeschiittelt und nach dem Absetzen 50 g des Ather-Chloroform-Gemisches 
(= 33,33 g Tinktur) in einen Erlenmeyerkolben von 200 ccm durch einen Wattebausch ab
filtriert, der Chloroformather abdestilliert oder abgedampft, der Riickstand mit 2 ccm Chloroform 
aufgenommen, mit 20 ccmAther und 20 ccm Wasser, dann mit I) ccm 1/10-n-Salzsaure und einigen 
Tropfen Jodeosinlosung versetzt und die iiberschiissige Sauro mit 1/10-n-Lauge titriert. 

Beispiel. Zum Titrieren der iiberschiissigen Saure sind 2,7 ccm 1/10-n-Lauge gebraucht 
worden; dann sind 5 - 2,7 = 2,3 ccm 1/10-n-Saure von den Alkaloiden gebunden. 1 ccm 1/10-
n-Saure = 36,4 mg Alkaloid. 2,3 X 36,4 mg = 0,08372 g in 33,33 g Tinktur = 0,250f0. 

Verfahren nach HERZOG. 25 g BrechnuBtinktur werden mit 5 g Wasser versetzt und in 
einem Porzellanschalchen auf dem Wasserbad bis auf 5 g eingedampft. Diese 5 g bringt man 
in eine Arzneiflasche von 75 ccm, spiilt 3mal mit je 1 g absolutem Alkohol sorgfaltig nach, fiigt 
10 g Chloroform und 18 gAther hinzu, schiittelt kraftig durch, setzt dann 2 g Ammoniakfliissig
keit hinzu und schiittelt nunmehr die Mischung 8 Minuten lang anhaltend und kraftig. Nach 
vollstandiger Klarung gieBt man 24 g der blanken Chloroform-Athermischung (= 20 g Brech
nuBtinktur) in einen ErIenmeyerkolben vorsichtig iiber, destilliert das Losungsmittel ab 
und dampft den Riickstand zweimal mit je 3 ccm Ather zur Trockne. Den so behandelten Riick-
8~and lost man mit 3 ccm Chloroform auf, fiigt 5 ccm 1/10-n-Salzsaure und 15 ccm Wasser hinzu 
und erhitzt solange auf dem Wasserbad, bis der Geruch nach Chloroform verschwunden ist (was 
bei ofterem kraftigen Schwenken des KOlbchens bald erreicht ist). Hierauf fiigt man, ohne auf 
die Ausscheidungen Riicksicht zu nehmen, nach dem Erkalten 60 ccm Wasser und 2 Tropfen 
MethylrotlOsung hinzu und titriert mit 1/10-n-Kalilauge bis zum Farbenumschlag in Gelb. Hierzu 
diirfen hochstens 3,65 ccm 1/lO"n-Kalilauge gebraucht werden, so daB wenigstens 1,35 ccm 1/10-n
Salzsaure zur Sattigung der in 20 g BrechnuBtinktur vorhandenen Alkaloide verbraucht werden = 
mindestens 0,25% Alkaloide. - Gehaltsbestimmung Germ. 6 S. S. 1369. 

Anwendung. InnerIich, 2-10 Tropfen, ala Bittermittel und bei chronischen und 
akuten Darmkatarrhen. Sie wirkt auch auf die Magenbewegung anregend. 

Tinctura Strychni aetherea. Atherische BrechnuBtinktur. - Erganzb.lII: Aus 1 T. 
grob gepulverter BrechnuB, 2,5 :. Ather, 7,5 T. Weingeist (87%). 
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Tinetura Stryebni Rademaeberi. RADEMACHERS BrechnuBtinktur. - Erganib.: 
Aus 1 T. grob gepulverter BrechnuB, 3 T. Weingeist (87%), 3 T. Wasser durch 3tagige Ma· 
ceration. 

Elixir Stryebninae Valerianatis. Elixir of Strychnine Valerianate. - Nat. Form.: 
0,175 ccm Strychninvalerianat reibt man mit etwa 60 ccm Elixir aromat. (Amer.) an, fiigt die zur 
Losung notwendige Menge Essigsaure (36 0/ 0 ) - nicht mehr - tropfenweise zu, weiterhin je 15 ccm 
Tinct. Vanillae (Amer. VIII) und Tinct. Persionis (Nat. Form.) und fiillt mit Elixir aromat. auf 
1000 ccm auf. 

Elixir Ferri Phosphatis, Cinehonldinae et 
Strychnlnae (Nat. Form.). 

Ferri phosphorici 35,0 g 
Kalii citrici 4,5 " 
Cinchonidini sulfuricl 8,5 " 
Strychnini sulfurici 0,175 " 
Spiritus (94 Vo!.·.I.) 65,0 ccm 
Aquae 50,0 " 
Elixir aromatici q. s. ad 1000 " 

Elixir Pepsini, Bismutl et StryehniJlae 
(Nat. Form.). 

Strychnini sulfurici 
Elixir Pepsini et Bismuti 

0,175 g 
1000 ccm 

Ferri et Strychninae Citras (Amer. VIII). 
1. Ferri citrici ammoniati 98,0 
2. Aquae destiJIatae 100,0 
3. Strychnini puri 1,0 
4. Acidi citrici 1,0 
5. Aquae destilla tae 20,0. 

Man lost 1 in 2, ferner 3 und 4 in 5, mischt beide 
L6sungen, dampft die Mischung zum Sirup ein 
(bei nicht iiber 60.) streicht diesen auf Platten 
und bringt in Lamellenform. 

Granula Strychninl nitric I (Ital.). 
Enthalten je 1 mg Strychninnitrat. 

Granules de sulfate de strychnine(Gall.). 
Strychnini sulturici 0,1 g 
Sacchari Lactis 4,0 " 
Gummi arabici pulv. 1,0 " 
Mellis depurati q. s. 

Fiant granulae No. 100. Jedes Kornchen enthalt 
0,001 g Strychninsulfat. 

Injectlo Stycbnlnae bypodermlca (Brit.). 
Strychnin. hydrochloric. 
Aquae destill. 

0,75 
ad 100 ccm 

Das Wasser ist frisch gekocht und wieder ab· 
gekiihlt zu verwenden. 

Liquor Strychnlnae Aeetatls (Nat. Form.). 
HALLS Solution of Strychnine. 

Strychnini acetici 2,1 g 
Aceti (6°/.) 35,0 ccm 
Spiritus (94 Vol.. °1.) 250,0 " 
Tincturae Cardamomi compo 10,0" 
Aquae q. 8. ad 1000 " 

Liquor Strycbnlnae Hydrochloridl (Brit.). 
Solution of Strychnine Hydrochloride. 

Strychnini hydrochlorici 
Spiritus (90"10) 
Aquae destiUatae 

1,0 
25 ccm 

ad 100 " 

Pllulae Strychnl ferratae (F. M. Germ.). 
Extr. Strychni 0,6 
Ferr. oxyd. sacchar. 4,0 
Gummi arabici q. s. 

M. f. pil. No. 30. 

Pllulae Alolnl, Strycbnlnae et Belladonnae 
(Nat. Form.). 

Aloini 1,3 g 
Strychnini puri 0,05 " 
Extracti Belladonnae foliornm 

spirituosi 
Fiant pilulae No. 100. 

0,8 " 

Plluiae Alolnl, Strychnlnae et Belladonnae 
compositae (Nat. Form.). 

Aloini 1,3 g 
Strychnini puri 0,05 " 
Extracti Belladonnae foliorum 

spirituosi 0,8 " 
Extracti Rhamni purshianae 3,25" 

Fiant pilulae No. 100. 

Pllulae antldyspeptlcae (Nat. Form.). 
Antidyspeptic Pills. 

Strychnini puri 0,16 g 
Radicis Ipecacuanhae 0,65 " 
Extracti Belladonnae foliorum 

spirituosi 0,65 " 
Massae Hydrargyri 
Extracti Colocynthidis 

compositi aa 13,0 " 
Fiant pilulae No. 100. 

Sirupus Strychninl sulfurlcl. 
Sirop de sulfate de strychnine. 

Gall. 1884 Hisp. 
Strychnini sulfurici 0,05 g 0,01 
Aquae destiIlatae 4,0" 0,5 
Sirupi Sacchari 996,0 " 100,0 

Sirupus Ferri Pbosphatls cum Qulnlna et 
Strycbnina (Brit.). EASTONS Sirup. 

1. Ferri in fills 8,6 g 
2. Acidi phosphorici (66"10) 62,5 ccm 
3. Aquae destillatae 62,5 " 
4. Strychnini puri 0,57 g 
5. Chinini sulluriei 14,8 " 
6. Sirupi Sacchari 700 ccm 
7. Aquae q. s. ad 1000 " 

Man lost 1 in 2 und 3 unter Erwarmen, lost dann 
nocb 4 und 5, filtriert diese Losung in 6 und 
wascht das Filter mit 7 nacb. 

Amer. VIII. 
Sirupus Ferri, Quininae et Strychninae 

Phosphatum. 
1. Ferri phosphorici solubilis 20,0 g 
2. Chinini sulfurici 30,0" 
3. Strychnini puri 0,2" 
4. Acidi phosphorici (85"10) 48,0 ccm 
5. Glycerini 100,0 " 
6. Aquae 50,0 " 
7. Sirupi Saccharl q. s. ad 1000 " 

Man lost 1 in 6 unter Erwiirmen, fiigt 2 und 3 
sowie 4 zu,flltriert nach voIIiger Auflosung in 5 
und fiiIlt mit 7 auf. 

Tinctura Strycbnlni (Portug.). 
Strychnini 
Spiritus 90.! ° 1,0 

99,0. 

Alkola-Tabletten, gegen Trunksucht empfohlen, enthalten neben Enzian und anderen 
Bitterstoffen Brechweinstein und Strychnin (I). DaB Stadtpolizeiamt Stuttgart warute im No. 
vember 1910 davor, desgleichen der PreuBische Kultusminister durch ErlaB vom 16. JanmLr 1912. 

Areeovetrol, ein Tierheilmittel, beBteht aus vier roten Gelatinekapseln, enthaltend je 0,1 g, 
Arecolinchlorhydrat und parenchymfreien StrychnosBamen und vier grauen Kapseln mit Vera· 
trinsulfat und StrychnoBsamen. 
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Pilulae Cbalybeatae Warner Co. enthalten 2,5 Gran (0,162 g) Massa Chalybeata (deren 
Zusammensetzung unbekannt ist) und 0,125 Gran (0,0081 g) BrechnuBextrakt. 

Strycbningetreide siehe S. ll09. 
Strycbotin, ein Praparat gegen Atmungs. und Herzbeschwerden der Pferde, soli eine 

Kombination von Ergotinin (0,066%), Strychnin. sulfur. (1,29%), Veratrin. sulfur. (1,93%) 
und Glycerin sein. 

Strychnos Ignatii BERG. Heimisch auf den Philippinen. Kletterstrauch. Frucht 
doppelt so groB wie bei Strychnos Nux vomica, griin, mit griinlicher Pulpa und in 
derselben bis 40 Samen. Fiir die jetzige Handelsware werden zwei .Arten als 
Stammpflanzen angegeben, Str. 19na tii BERG und Str. lanata A. W. HILL. 

Semen Ignatii. Ignatiusbobne. St. Ignatius Bean. Fave de Saint. 
Ignace. Fave (Noix) igasurique. Faba (Semen) St. Ignatii. Faba febrifuga. 

Die Samen sind bis 3 em lang, bis 2 em breit, graubraun bis schwarzlich, matt, dicht fein. 
war zig, sehr unregelmaBig gestaltet, im UmriB eiformig, durch gegenseitigen Druck kantig, etwas 
flach, meist von der Samenschale entbloBt, die mit dem Fruchtfleisch vereinigt bleibt. Ohne 
Geruch, von bitterem Geschmack. Frische Samen sind an der AuBenseite mit weiBlichen, glan. 
zen den Haaren bedeckt; in der Handelsdroge sind die Haare zumeist abgerieben und deshalb 
schwieriger zu erkennen. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Das anatomische Bild ist dem Querschnitt 
der Samen von Strychnos nux vomica sehr ahnlich. Die cylindrischen, am Grunde etwas an· 
geschwollenen Haare der diinnen Samenschale sind einzellig und mit Verdickungsstreifen belegt, 
zwischen denen die unverdickten Wandstellen als feine Langslinien erscheinen. Wahrend hei den 
Strychnossamen die Samenschale noch sehr wohl ihre einzelnen Zellen erkennen laBt, ist diese 
bei den Ignatiussamen diinner, und die Umrisse der Zellen sind selbst nach dem Aufweichen nicht 
deutlich zu verfolgen. 1m Endosperm eine ansehnliche Spalte, in die die hlattartigen Kotyle. 
donen des langlichen Embryos hineinragen. Die auBerste Zellage palisadenartig ge~taltet, die 
darauffolgenden Lagen zeigen etwas wellenfOrmige Wande, die in den reifen Samen ebenso ver· 
dickt sind wie die gerade Wande aufweisenden Zellen des inneren Gewebes des Endosperms schon 
vor der volligen Reife. 

Bestandteile. Strychnin 0,8-1,65%, Brucin 0,9-1,35%, ferner Loganin und die 
iibrigen Bestandteile der Samen von Str. nux vomica. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Anwendung. Wie Semen Strychni, aber sehr selten. GroBte Gabe 0,03-0,04 g. 

Tinctura Ignatiae. Tinctura of Ignatia. Tinctu ra Seminis Ignatii. - Wie Tinctura 
Strychni zu bereiten. -Nat. Form.: Aus 10 T. grob gepulverten Samen und q. s. einer Mischung 
aus 8 T. Weingeist (91 %ig) und I T. Wasser durch Perkolation. Man stellt 100 T. Tinktur 
her und fiigt dann soviel der weingeistigen Mischung hinzu, daB man eine Tinktur mit 1 % 

Trockenextrakt erhiilt. 

Aufbewahrung. Vorsichtigl 

Tinctura Fabae St. Ignatll compo 
Hisp. 

Seminis Ignatii raspati 500,0 
Kalii carbonici 5,0 
Fuliginis splendentis 1,0 
Spiritus diJuti (70VoI.·%l 1000,0. 

Durch 10 tagiges Ausziehen, Abpressen, Nach· 
waschen mit 20 g Weingeist und Erganzen mit 

Weingeist auf 100 g. 

Gall. 
Teinture de f~ve de St. Ignace composee. 

Fabar. st. Ignatil raspat. 100,0 
Kalii carbonici 2,5 
Fuliginis depur. 0,5 
Spiritus 70 % 500,0. 

6 Tage mazerieren, auspressen, filtrieren. 

Curare. Curare-Pfeilgift. Extractum toxiferum americanum. Venenum 
americanum. Curara. Ourari (Urari). Woorara. Wourali 

Curare ist die Bezeichnung fiir die Pfeilgifte, die von den Indianerstammen des 
tropischen Siidamerikas in den Stromgebieten des Orinokko und Amazonas und 
deren Nebenfliisse aus den Rinden vieler Stryohnosarten hergestellt werden. 

Es kommen folgende Strychnosarten in Fraga: 
Strychnos toxifera SCHOMB., am Orinokko und Makareo heimisch, Str. 
castelnaeana WEDD., Siidamerika, namentlich Britisch Guyana, Str. brasi
liensis MART., Str. cogens BENTH., Str. Crevauxii PLANCH., 
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Cayenne, Str. curare BAILL., Str. depauperata BAILL.. Str. 
Gardneri DC., Str. Gubleri PLANCH., Str. guianensis MART., 
Str. hirsuta SPRUCE, Str. nigricans, Str. pedunculata BENTH .. 
Str. rubiginosa DC., Str. subcordata PROGEL, Str. triplinervia 
MART und Str. yapurensis PLANCH. Meist sind es klimmende Arten. 

Ge'Winnung. Nach PLANCHON lassen sich 4 Gegenden unterscheiden, wo Curare 
bereitet wird, sie sind von Westen nach Osten fortschreitend: 1. Gegend des 0 beren Ama
zonas, westlich und siidwestlich vom Rio Negro und Madeira, wo ersterer den N amen So
limoes fiihrt. In diesen entlegenen, vom Javati, I9a (oder Putumayo), Tapura durch
stromten Liindem wachst Str. castelnaeana, die Raman-Liane, die Stammpflanze 
des Curaregiftes der Ticunas, Pebac, Yaguas und Oregones. 2. Gebiet zwischen dem 
oberen Orinoko und Rio Negro. Hier bereiten die Stamme der Moquiritaras und 
Piaroas hauptsachlich Curare aus Str. Gubleri. 3. Britisch-Guiana, wo die Macusi, 
Orecuna und Wapisianas Str. toxifera, Str. Schomburgkii und Str. cogens 
verwenden. 4. Franzosisch-Guiana bis zum oberen Pam, mit Str. Crevauxii, 
woraus die Trios und Rucuyennes Curare gewinnen. 

Die Indianer ziehen die Rinde mit Wasser aus und filtrieren den Auszug 
durch ein dichtes Pflanzengewebe, Timiche genannt, das von einer Cucurbitacee 
stammt. Der so erhaltene Salt wird dann iiber freiem Feuer zu einem dicken Ex
trakt eingedickt. AuBerdem werden noch eine Anzahl unbekannter oder wenig be
kannter Blatter und Rinden verwendet, von denen aber die meisten zwecklos sind. 
Am wirksamsten sollen die kurz vor dem Beginn der Regenpertode gesammelten 
Strychnosrinden sein. 

Curare kommt in Bambusrohren, Calebassen und Topfen in den Handel. Naoh 
UntersuchUngen von BOHM sind diese Sorten auch nach den Bestandteilen verschieden. 

1. Curare in Bambusrohren, Tuboeurare (Para curare) , die zurzeit fast allein im 
Handel befindliche Sorte. 1m Handel in etwa 25 cm langen, 4-5 cm breiten Bambusrohren, 
mit einem lose aufgeklebten Stiick Pa.lmblatt verschlossen. Gewicht 275-350 g. Eine dunkel· 
braune, in Wasser leicht 100liche Masse. Fiir Tubocurare sind charakteristisch makroskopisch 
sichtbare KristalleinschlUsse. Es wird angeblich am Amazonas gewonnen und gelangt iiber Para 
in den Handel. 

Bestandteile. Es enthiilt an Alka.loiden: Curin, ClsH19NOa, glanzende vierseitige 
Prismen, Schmelzpunkt 161 0, mit Vanadinschwefelsaure wird es schwarz, dann amRande dunkel
blau, endlioh hellzwiebelrot, Metaphosphorsaure gibt eine starke weiBe Fallung. Tubocurarin, 
C19H 21NO" hellrotlioh-gelb, amorph, mit Vanadinschwefelsaure wird es schwarz, nach einigen 
Minuten zwiebelrot, gibt mit Metaphosphorsaure einen gelblich-weiBen Niederschlag. 1m Curare 
entha.ltene Kristalle sind Quercit. - Curin bewirkt bei Warmbliitern Abnahme des Blutdruckes 
und fiihrt zur Herzlahmung, Tubocurarin ist ein Gift fiir die Nervenendigungen und bewirkt 
allgemeine GefaBlahmung. 

2. Calebasseneurare. Von den Indianern in kleine Flaschenkiirbisse gefiilltes Curare, 
zurzeit nicht mehr im Handel. Gewicht 100-185 g. Eine harte, dunkelbraune Masse ohne Kristall
einschl Usse. 

Bestandteile. Es enthiilt an Alkaloiden Curarin, C19H20N20; mit Vanadinschwefel
saure wird es dunkelveilchenblau; beim Unterschichten der verdiinnten, wasserigen Losung des 
Chlorids mit konzentrierter Schwefelsaure entsteht an der Berilhrungsflache eine purpurviolette 
Farbung, Sa.lpetersaure farbt voriibergehend blutrot, Metaphosphorsaure erzeugt erst nach langerer 
Zeit einen schwachen, flockigen Niederschlag. Ferner enthiilt es einen dem Curin ahnlichen 
Bestandteil. Das Curarin wirkt lahmend. 

3. Topteursre. 1m Handel in kleinen mit Palmbast verbundenen Topfchen aus unge
branntem, grauem oder rotem Ton, von Indianerstammen am oberen Amazonenstrom aus der 
Rinde von Str. castelnaeana WEDD. und mehreren anderen nebensachlichen Ingredienzen hergestellt. 
Es liegt die Vermutung nahe, daB das fiir den Handel, nicht fiir den eigenen Bedarf hergestellte 
Curare im hohen Grade Falschungen unterworfen ist. Gewicht der Topfe 90-150 g, Inhalt der 
einzelnen Topfe etwa 25 g; als Maximum fand BOHM einmal 40 g. Ein trockenes, schwarzbraunes, 
auf dem muscheligen Bruch glii.nzendes Extrakt. 

Bestandteile. Es enthiilt an Alka.loiden: Protocurin, C20H 23NOa, das mit Meta
phosphorsaure eine starke, weHle Fallung gibt; Protocuridin, C19H 21N03, kristillisiert in Form 
farbloser, prismatischer Kristalle, Smp. 274-276 0, gibt mit Metaphosphorsaure eine starke weiBe 



Styrax:. 801 

Fallung; Protocurarin, C19H2SN02' das mit konz. Schwefelsaure und Kaliumdichromat violette, 
mit Vanadinschwefelsaure rot violette, mit Salpetersaure kirschrote Farbung gibt; Metaphosphor. 
saure bewirkt eine gelbe Fallung. Protocurin wirkt deutlich, aber schwach lahmend, Proto
curidin ist ungiftig, Protocurarin wirkt wie Curarin, aber starker. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig und in dicht verschlossenen Glaseru. Trocken auf. 
bewahrt halt sich Curare unverandert; dagegen sind wasserige Liisungen nicht haltbar. 

Wirkung und Anwendung. Curare wirkt nur, wenn es direkt in das Blut gelangt, 
also subcutan, dagegen nicht vom Magen aus, was darin seinen Grund hat, daB es langsam resorbiert 
und sehr schnell wieder ausgeschieden wird. Die Wirkung ist eine lahmende auf die Nerven der 
Muskulatur, aber bei den einzelnen Sorten qualitativ und quantitativ verschieden. Der Tod 
tritt ein durch Atemhihmung. Ais Gegengift wird Coffein und kiinstliche Atmung empfohlen. 

Man hat es empfohlen bei Tetanus, Hydrophobie, als Gegengift bei Strychninvergiftungen, 
bei Epilepsie usw., doch ist die Verwendung eine geringe geblieben, da die Wirkung bei der ver
schiedec.en Beschaffenheit eine zu unsichere ist. Der Arzt hat daher bei der Dosierung sehr groBe 
Vorsicht anzuwenden; ev. ist das Praparat vorher am Frosch auf seine Starke zu erproben. -
Zu subcutanen Injektionen verwendet man eine lO/oige wasserige Losung, ev. unter Zusatz von 
etwas Glycerin. Die Losungen sind zu filtrieren. Die innere Darreichung ist zwecklos, doch normiert 
Ergiinzb. die hiichste Einzelgabe auf 0,02 g, die groBte Tagesgabe auf 0,06. Man benutzt das Curare 
in den physiologischen Laboratorien, urn Tiere fiir Vivisektionen bewegungslos zu machen. 

Curare (Erganzb.). Kurare. 

Ergansb. fordert keine bestimmte Sorte. Es gibt nur an, daB Curare ein aus 
siidamerikanischen Strychnosarten gewonnenes sprodes, schwarzbraunes, bitter 
schmeckendes Extrakt ist, das zur Halfte oder mehr in Wasser ·loslich ist. 

Erl£ennung. Die wasserige Losung gibt mit Quecksilberchloridlosung, Queck
silberkaliumjodidlosung und Ammoniakfliissigkeit amorphe Niederschlage. Der 
durch Ammoniakfliissigkeit hervorgerufene Niederschlag lost sich in Ather nahezu 
vollstandig auf. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 

Curaril ist eine, an Tieren eingestellte, haltbare und reine Curareliisung 0,5: 100. Auf. 
bewahrung: Sehr vorsichtig! Anwendung. Subcutan bei Tetanus; im iibrigen wie Curare. 

Styrax. 
Styrax crudus. Roher Storax. Balsam of Storax. Styrax liquide. 
Balsamum Styrax (Storacis) liquidus. Balsamum styracinum. Styrax 
liquidus. Styrax-Balsam. Fliissiger Storax. Storace. 

Der Balsam von 

Liquidambar orientalis MILLER, Hamamelidaceae-Altingieae. Heimisoh 

im siidlichen Teile von Kleinasien und in Nord-Syrien. 

Gewinnung. Storax: ist kein in der PflanZll sich spontan bildendes Produkt, sondern ein 
pathologisches; er entsteht erst, wenn die Rinde zuvor geklopft oder verwundet wird. Es bilden 
sich nach dem Schlagen, Einschneiden usw. im jungen Holze, niemals in der .Rinde, aus dem 
Cambium Holzparenchym und in diesem schizogene Sekretbehalter, die sich dann lysigen er
weitern und zu griiBeren Hiihlungen zusammenflieBen. Die Rinde ist wertlos und an der Balsam
bildung nicht beteiligt, doch dient die Rinde, da Balsam in dieselbe vom Holz aus einrlringt, 
gewissermaBen zum Aufsaugen des austretenden Balsams. Die auBeren Teile des Holzes und die 
Rinde werden abgehackt, der Balsam in Wasser ausgekocht und ausgepreBt. Man gewinnt den 
Balsam von August ab mit Ausnahme des Januars den ganzen Winter hindurch. Der rohe Bal
sam kommt iiber Kos, Syra und Smyrna in den Handel; Triest bezieht von der durchschnittlich 
200000 kg nicht iibersteigenden Jahresproduktion allein die HaUte, der Rest geht nach l\'iarseille, 
Livorno, Hamburg und Bombay. 

Eigenschaften und Erkennung. Rohstoraxist eine dicke, zahe, klebrige, nurtrage 
vom Spatel abflieBende, eigenartig aromatisch nach Benzoe und Perubalsam riechende, 
aromatisoh und etwas bitter schmeckendc Masse von graubrauner Farbe, die sioh beim 
Erhitzen klart und in Wasser untersinkt. An der Oberflache des Wassers zeigen 
sich nur hochst selten vereinzelte, farblose Tropfchen. Beim Lagern wird der Storax 
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klarer, was auf ein Entweiehen des in feinen Tropfehen suspendierten Wassers zuriiek. 
zufiihren ist. 

Storax lost sieh fast voUstandig in Weingeist, Ather, Essigather, Eisessig. 
Aeeton und Amylalkohol, zum groBten Teil in Chloroform und in Benzol, aber nur 
teilweise in Toluol und in Petroliither. Erwarmt man Storax in einem Probierrohr, 
so bilden sioh weiBe Dampfe, und naeh dem Erkalten zeigen die Wande des Glases 
zahlreiehe kleine Kristalle. Koeht man Storax mit wenig Wasser aus und filtriert heiB, 
so seheiden sieh einige Zeit naeh dem Erkalten kleine Kristalle von Zimtsaure aus. 
1 g Storax wird mit 10 eem Wasser und 3 eem Natronlauge gekoeht: Wird die fil· 
trierte Fliissigkeit mit einer Losung von 0,2 g Kaliumpermanganat in 5 eem ver· 
diinnter Sehwefelsaure versetzt, so tritt der Gerueh des Benzaldehyds auf. Zieht 
man eine kleine Menge Storax mit viel Ather aus, filtriert und laBt sehr vorsiehtig 
Sehwefelsaure zu dem Filtrat flieBen, so bildet sieh eine rotbraune Zone, lmd . die 
iiber derselben stehende Sehieht wird blaugriin. Mit dem gleiehen Gewieht Wein· 
geist gibt der Storax eine graubraune, triibe, naeh dem Filtrieren klare, Laekmus· 
papier rotende Losung, die beim Verdampfen des Weingeistes eine in diinner 
Sehieht durehsiehtige, halbfliissige, braune Masse zuriiekliiBt. 

Ver/iilachungen.. Fichtenharz, Terpentin, Kolophonium, Ricinusol, Olivenol, pflanz. 
liche Verunreinigungen, W&8Iler, kiinstliches Terpentinol (der zwischen 120° und 160° iibergehende 
Anteil der Petroleumdestillation). 

Die noch nicht vollig erschopfte Rinde und die PreJ3riickstii.nde kamen friiher mehr als 
jetzt getrocknet als Cortex Thuris, Cortex Thymiamatis in den Handel. Jetzt trifft man 
unter dieser Bezeichnung meist ein Kunstprodukt aus Hobelspii.nen und ~liissigem Storax an. 
Ebenso ist der in Triest hergestellte, eine trockene, braunroteMasse bildende Styrax calamitus, 
Styrax calamita, Sco bs styracin a, Styrax vulgaris, fester Storax, der eigentlich 
ein Gemenge geringer Storaxsorten mit den PreJ3riickstii.nden da.rstellen solI, auch nur ein 
Kunstprodukt aus Sagespiinen und fliissigem Storax, die erwarmt, miteinander gemischt und 
dann zusammengepreJ3t werden. Beide, die natiirliche Rinde wie daB Surrogat, dienen als Raucher· 
mittel. Frillier war unter der Bezeichnung Storax calamitus oder calamita ein in ROhren 
aus Schilf· und Palmblattern verpa.ckter Balsam in Komem oder Stiicken im Handel, der von 
Styrax officinale L. abstammte. 

Bestandteile. Der RoheStorax enthaIt etwa 15-30%' meist etwa 20%, Wasser und etwa 
1,5-2,5% in Weingeist unlosliche Verunreinigungen. Die Menge des durch Auflosen in Wein· 
geist,Filtrieren und Abdampfen der Losung erhaltenen Rein·Storax betragt etwa 60-75 0/0" Germ. 5 
fordert mindestens 65%' Der Rein·Storax enthaIt 25-30% freie Zimtsaure, etwa ebensoviel 
Zimtsaureester (Styracin=Zimtsaurecinnamylester,CaH,CH:CHCO'OCH2CH:CHCaBo. 
Zim tsaureathylester, Zimtsaurephenylpropylester, Zimtsaure benzylester), einen 
Harzalkohol Storesinol teils frei, teils als Zimtsaureester. Harz (Storesin), atherisches 01 
(etwa 0,5-1 %), Vanillin (etwa 2 % ), Athylvanillin, Benzoesaure. Das atherische 01 
enthalt Styrol, CaH 6CH:CHz, Zimtsaureester, Vanillin, Styrocampher. Das Harz 
besteht nach M. HENZE groJ3tenteils aus einer Saure C19H 29COOH, die mit Pimarsaure oder 
Abietinsaure identisch ist, auBerdem sind in dem Harz noch 4 oder 5 andere Verbindungen 
enthalten. Nach VAN ITALLIE und LEMKES enthaIt der Storax keine Abietinsli.ure und 
Pimarsli ure. 

PrU/ung. 10 g Storax werden in einer gewogenen Porze11a.nschale auf dem Wasserbad 
erwarmt bis zum gleichbleibenden Gewicht. Der Gewichtsverlust = Wassergehalt 8011 nicht iiber 
30% \>etragen.- Der entwli.sserte Storax wird mit 15-20 oem Weingeist (von 95-96 Vol..%) 
erwarmt, die Losung unter Nachwaschen mit warmem Weingeist durch ein gewogenes Filter in 
ein gewogenes Schalchen filtriert, der Weingeist auf dem Wasserbad abgedampft und der Riick· 
stand nach dem Trocknen bei 1000 gewogen. Das Gewicht soIl mindestens 6,5 g = 65% des Roh· 
Storax betragen. Der so gewonnene gereinigte Storax solI halbfliissig, braun und in diinner Schicht 
durchsichtig sein; er muB sich in Benzol fast vollstii.ndig losen, darf aber in Petroleumbenzin nUr 
teilweise loslich sein. - Das Gewicht des in Weingeist unloslichen Riicksta.ndes darf na.ch dem 
Trocknen bei 100° Mchstens 0,25 g = 2,5% betragen. - Eine Verfalschung mit Terpentin, 
die haufig vorkommen solI, 1ii.Bt sich nach HABTWICH durch die Bestimmung des spez. Gewichts 
erkennen. UnverfaIschter Storax sinkt in einer Losung von 5 g Natriumchlorid in 40 g Wasser 
nnter, wahrend mit Terpentin verfaIschter Storax, der mehr als 10% Terpentin enthaIt, darauf 
schwimmt. Man nimmt mit einer Stricknadel eine kleine Menge Storax auf, erwarmt die Nadel 
iiber einer Flamme so, daJ3 der Storax zu einem Tropfen schmilzt, aber nicht von der Flamme be· 
riihrt wird. Den Storaxtropfen 1ii.Bt man dann in die Natriumchloridlosung fallen. 
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Von verschiedenen Seiten ist auch die Bestimmung der Saurezahl und ·Esterzahl (Ver
seifungszahl) zur Beurteilung des Storax herangezogen worden. Die im Schrifttum sich 
findenden Angaben iiber die Zahlen beziehen sich teils auf wasserhaltigen Roh-Storax, teils 
auf gereinigten Storax und weichen so stark voneinander ab, daB es nicht moglich ist, auf Grund 
dieser Angaben bestimmte Grenzen festzusetzen. Auch diirfte eine Festsetzung von Saurezahl 
und Esterzahl kaum einen besonderen Schutz gegen Verfalschungen bieten. 

Aufbewahrung. Da die zahe Beschaffenheit des rohen sowohl wie des gereinigten Storax 
eine Entnahme und Verarbeitung sehr erschwert, so muB man beide in GefaBen aufbewahren, 
die man ohne Gefahr auf eine,heiBe Platte oder ins Wasserbad stellen kann, urn den Inhalt zu 
verfliissigen. Man wahlt als StandgefaBe fiir die Offizin Porzellanbiichsen mit eingebrannter 
Schrift, zur Aufnahme der grbBeren Vorrate aber starkwandige Einsatzbiichsen aus WeiBblech, 
die sich leicht auswechseln lassen. Es ist darauf zu achten, daB zwischen Rand und Deckel kein 
Storax hangen bleibt; man reinige diese nach jedem Gebrauch sorgfaltig mittels FlieBpapier, das 
man mit Weingeist befeuchtet hat. 

Anwendung. Zum Rauchero, als Bestandteil von Raucherpapieren, -pulvero und 
·essenzen. In der Parfiimerie. Der gereinigte Storax wird wie Perubalsam als sicher wirkendes 
Mittel gegen Kratze angewandt. In der Regel geniigt eine einmalige Einreibung mit 50 g Storax· 
liniment; vor· und nachher werden die befallenen Stellen mit Seife gereinigt. - Mischungen von 
Storax mit fetten Olen gelingen nur bei Anwendung gelinder Warme, bei starkerem Erhitzen ent· 
stehen harzige Ausscheidungen, die sich nicht wieder gleichmaBig verteilen lassen. Wenn Styrax 
oder Styrax liquidus verordnet ist, ist stets gereinigter Storax, Styrax depuratus, ab
zugeben. 

Styrax depuratus (praeparatus), Gereinigter Storax. Prepared 
Storax. Styrax liquide purifie. Styrax liquidus colatus (expur
gatus). 

Die Reinigung des Storax bezweckt die Entfernung des ihm anhaftenden 
Wassers sowie der dem Rohstorax beigemengten Gewebereste und mechanischen 
Verunreinigungen. Es geschieht dies, indem man den Rohstorax zunachst durch Er
hitzen vom Wasser befreit, dann in Weingeist, Ather oder Benzol lost, die Losung 
filtriert und (unter Wiedergewinnung des Losungsmittels) eindampft. 

Bei der Reinigung des Storax dad man die alkoholische Losung nicht langere Zeit stehenlassen, 
weil sich allmahlich Styracin (Zimtsaure-Zimtester) kristallinisch ausscheidet, das bei Ab
filtrieren verloren gehen wiirde. Der alkoholische Auszug ist deshalb warm zu filtrieren und sofort 
einzudampfen. 

Germ. 5, Austr., Brit., Gall. u. Japan. lassen den Rohstorax nach dem Vertreiben der groBten 
Menge des anhangenden Wassers im gleichen Gewicht Weingeist losen, die Losung filtrieren und 
das Filtrat eindampfen, bis der Weingeist verjagt ist. - Helvet. schreibt Ather als Losungsmittel 
vor, Croat. Benzol. - Nach E. DIETERICH: 1000 T. Storax schiittelt man in einer Flasche mit 
750 T. Ather bis zur Losung, fiigt 100 T. entwassertes Natriumsulfat hinzu, laBt stehen, so lange 
sich wasserige Fliissigkeit absondert, entfernt diese, filtriert die atherische Losung in bedecktem 
Trichter und destilliert den Ather abo 

Eigenschaften_ Gereinigter Storax bildet eine braune, diinnfliissige, in diinner 
Schicht durchsichtige Masse von der Konsistenz eines dicken Extraktes. Er lOst sich 
klar in der gleichen Gewichtsmenge Weingeist (87 Ofo), fast vollig in Ather, Schwefel
kohlenstoff und' Benzol, nur teilweise in Petroleum benzin. Die weingeistige Losung 
1 + 1 triibt sich auf Zusatz von mehr Weingeist. Er sinkt in Wasser unter; dabei 
zeigen sich an der Oberflache des Wassers nur hochst vereinzelte farblose Tropfchen. 

Erkennung. Wie bei rohem Storax. 
Bestandteile. Siehe Styrax crudus. 
Priifung. Gereinigter Storax darf durch Trocknen bei 100 0 hochstens 10 % 

an Gewicht verlieren. 

Unguentum Styracis. Storaxsalbe. Onguent (Pommade) de styrax. Onguent de 
styrax compose. - Ergiinzb.: 20 T. ger. Storax, 30 T. Elemisalbe, 50 T. Konigssalbe. - Heltl.: 
30 T. gereingter Storax, 45 T. OlivenoI, 15 T. gelbes Wachs und je 5 T. Kolophonium und Elemi. 
- Belg.: 250 T. Oleum officinale (BeIg.), je 150 T. gelbes Wachs, Styrax und Elemi und 30 T. 
veneto Terpentin. - Gall.: 80 T. ger. Storax, 145 T. Kolophonium, je 80 T. Elemi und gelbes 
Wachs, ll5 T. Olivenol. - Hisp.: Je 80 T. Storax, Elemi und gelbes Wachs, 120 T. Oliveno) 
und 160 T. Kolophonium sind zusammenzuschmelzen. 

51* 
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Emplastrum Btyracls compositum (HIsp.). 
Emplastrum stom acbieum. 
Olei Absinthii 
Olel Menthae pip. 
Styracis liquldae 
Benzoes pulv. 
Mastlchis pulv. 
Ladani pulv. 
Fruet. Pimentae pulv. 
Olibanl pulv. 

2,5 
2,6 

32,0 
32,0 
40,0 
40,0 
50,0 

Llnlmentum Styracls composltum. 
Scablol (ErglLnzb., F. M. Berol.). 

Balsaml peruvian I 10,0 
Styracls liquidi 30,0 
Alcohol absoluti 20,0 
01. Ricini ad 100,0. 

Pllulae Styracls oplatae (Suec.). 
Opli 2,0 
Styracls liquldi 4,0 

Cerae fla vae 
Tereblntbinae 

200,0 
260,0 
390,0. 

Radlcls Liquiritiae 6,0. 
F. pil. 100. 

Linlmentum Styracls. 
Storaxlinlment. Liniment de Styrax. 

ErgiLnzb. Helv. F. Berol u. Germ. 
1. Styracls 50 60 60 70 
2. Spiritus 25 25 20 
3. Olei Linl - 50 
4. Olel Riclni 26 25 10 

Sapo Styracls llquldus. 
Styrax-Selfe nacb ISN. 

Oleini 20,0 
Liquor. Kalicaust. spiro quo s. ad 

saponificat. 
Spiritus 96 0/ 0 quo s. ad 65,0 

Man erwiLrmt 1 1m Wasser bad (I), fligt 2, zu
letzt 3 oder 4 binzu. 

Styracis liquid. 30,0 
01. Ricini 2,6 
01. Lavandul. 2,0 

Hung. 
01. Amygdal. amar. aeth. 0,25. 

Styraels Uqu. dep. 50,0 
Den Seifensplritus filtriert man, ehe Styrax und 

das ll.brige zugegeben wird. Eln geringer 11ber
scbuB an Alkali 1st w1inscbenswert. Olei Sesami 50,0. 

Unguentum Styracls 8ulfuratum. 
Unguentum Styracls Weinbergii. 

Adipis suilli 30,0 
Saponis viridis 30,0 
Styraclsliquidi 15,0 
Sulfuris praeclpltall 15,0 
Cretae laevigatae 10, O. 

Alcohol cinnamylicus. Zimtalkohol. Styron. Styrylalkohol. fJ-Phenylallylalkohol 
C,H5CH: CH • CH20H. Mol.-Gew. 134. 

DaTstellung. Der Zimtalkohol wird aus dem im Storax enthaltenen Styracin (= Zimt
saurecinnamylester) durch Verseifung gewonnen, oder durch Reduktion von Zimtaldehyd. 

Eigenschaften. Reiner Zimtalkohol (Styron crystallisatum) bildet farblose Nadeln, 
die bei 330 schmelzen. Sdp.2500• Geruch hyazinthenartig. Der Schmelzpunkt wird durch geringe 
Verunreinigungen stark herabgedriickt, so daB ein nicht ganz reiner Zimtalkohol bei gewohnlicher 
Temperatur flussig ist (Styron liquidum). Letzterer bildet eine gelbe olige Fliissigkeit. Der Zimt
alkohol ist in Wasser fast unloslich, loslich in Weingeist und Ather. 

Anwendung. In der Parfiimerie, als Desodorans. Styron liquid. wird zu Injektionen 
bei Otitis media verwendet (eine Losung von 1,25 g Styron liquid. in 30,0 g Weingeist wird mit 
der 50faehen Menge Wasser verdiinnt 2-3mal taglich eingespritzt). 

Liquidambar styraciflua L. Heimisch in Guatemala, Memo und durch die Ver
einigten Staaten bis Illinois. Liefert den nicht offizinellen Amerikanischen Storax, Am bra 
liquida, Balsamum indioum album, Sweet Gum, weiBer indischer Balsam. 
Echtes Sweet Gum von L. styraciflua ist sehr Bolten und schwer zu beschaffen, deshalb fiihrt 
Amer_ heute auch L. orientalis als Stammpflanze auf. 

Der amerlkanische Storax stellt eine weiBliche, von braunlichen oder fahlgelben Flecken 
oder Streifen selten durchzogene, dem Tolubalsam in Konsistenz ahnliche, feste Masse dar, hat 
muscheligen, mattglanzenden Bruch, erweicht in der Hand und schmilzt bei 50 0 zu einer klaren, 
gelblichen FliiBsigkeit. Fast vollig ltislich in Ather, Alkohol, Essigather, Methylalkohol, Amyl
alkohol, Eisessig und Aceton, zum groBeren Teile in Benzol und Chloroform, weniger in Toluol 
und Petrolather. 

Bestandteile (nach VAN ITALLIE): Freie Zimtsaure, Vanillin, Styrol, Styracin, 
Zimtsaure-Phenylpropylester, Styresinol, teils frei, teils als Zimtsaureester. Styresinol 
ist wahrscheinlich eine isomere Form des Storesinols. 

Auoh die anderen Arten der Gattung, namlioh Li q u ida rn bar rna crop bylla 
OERST. in Zentralamerika und L. formosana HANCE in Siidohina und auf 
Formosa, die iibrigens beide wahrseheinlioh spezifisoh von L. styraoiflua nioht 
versohieden sind, liefernBalsame, ebensodieArtenderverwandten Gattung Al tingia: 
A. excelsa NORONHA, heimisoh von Yiinnan bis Java. liefert Rasamalabarz, das 
Zimtsaure, Benzaldehyd und Zimtaldehyd enthaIt. 
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Succinum. 
Succinum. Bernl'ltein. Yellow Amber. Am bre j aune. Ambra £lava (citrin a, 

gialla). Electrum. Succinit. Agt- (Ak-) Stein. Bornstein. Succin. KaraM. 

Der Bernstein ist das fossile Harz von 

Pinus succinifera (GOPPERT) CONWENTZ, Conifel'ae, einer dem Oligooan an

gehorigen Fichtenart. Es ist nicht ausgeschlossen, daB auch andere fossile Pinusarten 
Bernstein und diesem verwandte Harze erzeugt haben. 

Gewinnung. Bernstein wird teils vom Meere ausgeworfen, teils in der Nahe der Kiisten 
gegro. ben, gefischt, gestochen oder ge baggert. Fundorte fur Bernstein sind seit altersher die Ost. 
seekusten (Ost- und WestpreuBen, Pommern, Schleswig-Holstein, Danemark), ferner findet er 
sich an der Nordsee, im Westen bis Scheveningen und Norfolk, im Osten bis zum Ural und bis 
nach Sibirien und Kamschatka. In neuer Zeit ist Bernstein auch auf San Domingo in Hohe von 
1800 FuB gefunden, geringe Mengen liefern Spanien, Sizilien und Rumanien. 

Man sortiert den echten Bernstein nach der GroBe und Schonheit in Sortiment- oder 
Hauptstucke, Tonnensteine, Knotel (Korallen), Firnissteine oder Grus (zu 
Firnis), Sandsteine (zu Raucherwerk, Bernsteinsaure, Bernsteinol und Bernsteincampher), 
Schluck, Schlick und Schlau ben. Nach dem Vorkommen und der Gewinnung unterscheidet 
man Seebernstein, Erdbernstein, Taucherstein, Baggerstein, Flie13en, Scblau. 
ben und runde Sorten. 

Der Name Bernstein druckt keine wissenschaftliche Bezeichnung fUr eine bestimrnte 
Harzart alis; er ist ein KoHektivname fiir sehr verschiedene Harze, die sowohl in betreff ihres geolo. 
gischen Vorkommens und ihrer geographischen Verbreitung, wie auch in ihrem chemischen und 
physikalischen Verhalten differieren. Zu dieser Gruppe sind zu nennen: Gedanit, Glessit, 
Stantienit, Beckerit, Succinit, Krantzit; aHe gehen unter der Bezeichnung "baltischer 
Bernstein". Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf Succinit. 

Eigenschaften. Kantige und rundliche, sprode Stucke mit muschelartigem, gelbglan
zendern Bruch, durchsichtig, durchscheinend, an Farbe meist gelb, doch auch aHe Abstufungen 
von honiggelb bis orange, hyazinthrot, auch braun, violett, grun, wasserheH, selbst milchig bis 
kreidewei13. Die Verwitterungsschicht ist dunkelfarbig und haftet fest an. Spez. Gew. 1,05-1,096; 
Harte 2 bis nahezu 3. Der Geruch beirn Verbrennen angenehm aromatisch, der Rauch reizt die 
Schleimhaute des Mundes und der Nase; das Harz schrnilzt bci 250-300°, ohne sich vorher auf. 
zublahen. Alkohollost 20-25%, Ather 20%, Chloroform 20%, Methyl&lkohol 13%, Schwefel· 
kohlenstoff 4%' Benzin nur Spuren, in Wasser ist Bernstein unloslich. In heiBem 01 und ge· 
schmolzenem Schweinefett laBt Bernstein sich biegen und behalt alsdann erkaltet die Krum· 
mung bei. S.-Z. d. = 15,4; E.-Z. = 71,4; V.-Z. h. = 86,8 (nach WILLIAMS; andere Angaben 
weichen von diesen betrachtlich ab). 

Verfiilschungen. Es kommen aus Kopal hergesteHte Waren in den Handel, die dem 
Bernstein sehr ahnlich sehen, auch oft kiinstlich eingeschlossene Insekten usw. zeigen. Ferner 
trifft man im Handel Mischungen aus Kopalen, Colophonium und anderen Harzen, die als Bern. 
stein verkauft werden. Celluloid, gefarbtes Glas und sonstige Stoffe dienen gleichen Zwecken. 

Bestandteile nach AWENG. 2% Borneolester der Succinoa bietinsaure, 28% 
freie Succinoabietinsaure CSOH1200S' 70 0/0 Bernsteinsaureester des Succinoresinols 
C12H 200, in Alkohol unloslich, die beiden ersten Bestandteile sind darin Ibslich. AuBerdem ent
halt der Bernstein Schwefe1. 

Anwendung. Die bei der Bearbeitung zu Schmuckgegenstanden abfallenden Stucke 
werden als Succinum raspatum, Rasura Succini, Bernsteingrus, zum Rauchern, zur 
Bereitung von Bernsteinfirnis, zur Darstellung der Bernsteinsaure und des Bernsteinoles benutzt. 

Oleum Succini crudum, Robes Bernsteinol, ist das durch trockene Destillation aus Bern
steinabfallen gewonnene teerartige 01. Dunkelbraunrotes dickliches 01 von unangenehmem brenz· 
lichen Geruch. Infolge des Gehaltes an Bernsteinsaure rbtet es feuchtes Lackmuspapier. Spez. 
Gew. 0,900-0,930 (15 0); Wslich in Weingeist. 

Oleum Succini rectificatum, Gereinigtes Bernsteinol, wird aus dem 
rohen Bernsteinol durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen. 

Eigenschaften. Hellgelbes bIS braunlichgelbes oder olivengrunes 01; 
Geruch durchdringend, unangenehm, Geschmack scharf. Es rotet angefeuchtetes 
Lackmuspapier schwach. Spez. Gew. 0,920-0,935 (Ergiinzb.), nach anderen An· 
gaben 0,920-0,949, aD".O + 22 bis +31 ° (Erganzb.), nach anderen Angaben +22° 
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bis +26 0, nD"OO 1,508 -1,511, B.-Z. 5,1-6,5, E.-Z. 3,8-8,9;.lOslich in 4--5 Vol. Wein
geist von 95 Vol.- 0J0. Mit der dreifachen Menge rauchender Salpetersaure gibt es 
eine harzige Masse, die sich beim Verdiinnen mit Wasser aUBBcheidet und moschus
ahnlich riooht. 

Bestandteile. Terpene und andere hydroaromatische Kohlenwasserstoffe, hohere Fett
sauren und Ester. 

Au/be'Wahf'Ung. Vor Licht geschiitzt. 
An'Wendung. In 5-15 Tropfen ala krampfstillendes Mittel; es wird kaum mehr an

gewandt. 

Colophonium Succini, Bemsteinkolophonium, ist das bei der Destillation von Bernstein
abfii.llen zuriickbleibende Harz. Es dient zur Herstellung von Lacken und Firnissen. 

Tinctura Succlni. Bernsteintinktur. - Netlerl.: Man kocht 20 T. gepulverten Bern
stein in einem mit RiickfluBkiihler versehenen Kolben 1 Stunde mit 100 T. Weingeist (90 Vol.-o/o)' 
erganzt nach dem Erkalten den etwa verdunsteten Weingeist und filtriert. - Spez. Gew. 0,835 
bis 0,842; Trockenriickstand mindestens 1,5%. 

Tinctura Succlni aetherea. Aus 1 T. gepulvertem Bernstein und 5 T. Atherweingeist. 
Tinctura Succini compostta. - Porlug.: 280 T. Bernsteinol, je 40 T. Zimtol, Nelkenol 

und Lavendelol und 600 T. Weingeist (90%) werden gemischt. 

Sulfonalum. 
Sulfonalum. Sulfonal. DHithylsulfondimethylmethan. Sulphonal. 
D iethyl suI f 0 ne-D imet hyl met ha nee Sulphonmethanum (Amer.). 
(CHa)2C(S02C2H.)2' Mol.-Gew. 228. 

Darstellung. Man leitet in eine Mischung von Athylmeroaptan, CIHISR, und 
Aceton, (CHa).CO, trocknen Chlorw&8serstoff bis zur Sattigung ein, wobei sioh unter Ab
spaItung von Wasser Mercaptol, (CHa)zC(SCzHI)z bildet, ein unangenehm rieohendes, bei 
190-191 0 siedendes 01. - Dieses wird zu SulfonaI oxydiert, indem man es mit Kaliumpermanganat
loaung (5% KMnO,) schiittelt und das dabei auftretende Alkali durch Essigsaure oder verd. 
Sohwefelsaure neutralilliert. - Das Sulfonal wird durch UmkristaI1isieren aus siedendem Alkohol 
rein erhaIten. 

Die Verwendung des hOchst widerlich riechenden Mercaptans liLBt sich durch folgendes 
Verfahren der FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN umgehen: Durch Einwirkung von Athylohlorid 
oder Athylbromid auf Natriumthiosulfat in wiisseriger Losung erhiLlt man li.thylthioschweflig. 
saures Natrium, CzH5NaSzOa. 26 T. dieses Salzes werden in einem geschlossenen Kessel mit 
5 T. Aceton und 50 T. aIkoholischer Salzsli.ure zusammengebracht und die Mischung mehrere 
Stunden lang stehen gelassen oder mli.Big erwli.rmt. Dabei wird aus dem li.thylthioschwefligsauren 
Natrium Athylmercaptan abgespaltet, das sich sofort mit dem Aceton zu Mercaptol umsetzt. 
Letzteres wird durch Zusatz von Wasser abgeschieden und mit Kallumpermanganat zu Sulfonal 
oxydiert. 

Eigenschaften. Farblose, prismatische Kristalle, geruch- und geschmacklos, 
Smp.125-1260; bei etwa 300 0 siedet es fast obne Zersetzung; beim Erhitzen ver
brennt es mit leuchtender Flamme und unter Bildung von Schwefeldioxyd. - Es 
lOst sich in 500 T. Wasser von 150, in etwa 10 T. siedendem Wasser, in 2 T. 
siedendem Weingeist oder in 65 T. Weingeist von 150 oder in 110 T. 50%igem 
Alkohol von 150, in 100 T. Ather. Die Losungen veriindern Lackmuspapier nicht. 

Gegen chemische Einwirkungen zeigt das Sulfonal eine auBerordentliche Be
stiindigkeit; es wird weder von Sauren, noch von Alkalien, noch von Oxydations
mitteln, und zwar weder in der KaIte noch in der Warme angegriffen. So wirkt konz. 
Salzsaure iiberhaupt nicht, konz. Schwefelsaure auch in der Warme kaum ein; ebenso 
ist es bestii.ndig gegen rauchende Salpetersaure und gegen Konigswasser. Chlor und 
Brom sind selbst in der Warme ohne jeden EinfluB. 

Erkennung. Erhitzt man 0,1 g Sulfonal mit 0,1 g gepulverter Holzkohle 
oder etwa 0,2 g Kaliumoyanid, so tritt der widerliche Mercaptangeruch auf; die 
Losung der Schmelze mit Kaliumcyanid in Wasser gibt nach dem Ansauern mit Salz
saure auf Zusatz von Ferrichlorid blutrote Farbung (durch Bildung von Ferrirhodanid). 
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Priifung. a) Es sei far bIos, geruchios und geschmacklos. - b) SchmeIzpunkt 
125-1260. - e) Wird 1 g Sulfonal in 50 ccm siedendem Wasser gelOst, so darf kein 
Geruch (nach Mercaptan oder Mercaptol) auftreten. Die Losung darf Lackmuspapier 
nicht verandern. - Die erkaltete und filtrierte Losung darf nicht verandert werden: 
d) durch Bariumnitratlosung (Sulfate), - e) durch SilbernitratlOsung (Chloride). -
f) 10 ccm der Losung diirfen 1 Tr. Kaliumpermanganatlosung (1: 1000) nicht so fort 
entfarben (reduzierende Stoffe, Mercaptol). - g) Beim Verbrennen darf es hiieh
stens 0,1 % Rlickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. A1s Schlafmittel. Wird es als Pulver verordnet, so ist es fein zu zerreiben. 

Will man die Wirkung rascher eintreten lassen, so muB man es in heiBem Getrank gelost geben 
und zwar 2-3 Stun den vor dem Zubettgehen. Von dem Chloralhydrat unterscheidet es sich vor
teilhaft durch das Fehlen einer ungiinstigen Wirkung auf das Herz. Nach langerem Sulfonal
gebrauch sind bisweilen gesundheitliche Storungen beobachtet worden unter Auftreten von Ha
matoporphyrin im Urin und anderen Erscheinungen. GroBte Einzelgabe 1,0 g. Tagesgabe 2,0 g. 

Methylsulfonalum. Methylsulfonal. Trional (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN). 

Diathylsulfonmethylathylmethan. Sulphonethylmethanum (Amer.). 
CRs S02,C2RS 

>C< . Mol.-Gew. 242. 
C2RS S02' C2R 5 

Darstellung. In ein Gemisch von Athylmercaptan, C2H5SH, und Methylathyl
keton, CHaCOC2Hs, wird trockner Chlorwasserstoff eingeleitet, wobei sich unter Wasser-

CH3 SC2HS 
abspaltung das Merkaptol >C< bildet. Dieses wird, wie beim Sulfonal angegeben 

C2H5 SCBR5 

mit Kaliumpermanganat oxydiert. Durch Umkristallisieren aus verd. Weingeist kann das Methyl
sulfonal leicht rein erhalten werden. 

Eigenschaften. Farblose, glanzende Kristalltafeln, geruchlos. Smp. 760. Los
lich in 450 T. Wasser. Die Losung schmeckt bitter. Leicht loslicb in Weingeist und 
in Ather. Chemisch verhiilt es sich wie Sulfonal. 

Priifung. Wie beim Sulfonal. Es ist Methylsulfonal mit einem Geruch nach 
Vanillin beobachtet worden; das Vanillin war jedenfalls zur Verdeckung eines unan
genehmen Geruches zugesetzt worden. Auf Sulfonal priift man durch die Bestim
mung des Schmelzpunktes. Es muB bei 760 klar schmelzen (Sulfonal 125-1260). 
Wenn man etwa 1 g Methylsulfonal auf einem kleinen Filter mit Weingeist und Ather 
auswascht. so daB etwa 2/3 in Losung gehen, muB das ungelost gebliebene nach dem 
Trocknen ebenfalls bei 760 klar schmelzen. - 1 g Methylsulfonal muB sich bei 300 
in 3 g Paraldehyd losen (Sulfonal). 

Aufbewahrung. Vorsich tig. 
Anwendung. Wie Sulfonal als Schlafmittel. Es wirkt schon in kleineren Gaben (1 g) 

hypnotisch, der Schlaf tritt rascher (oft schon nach 15 Minuten, durchschnittlich nach etwa 
1 Stunde) ein, Nebenwirkungen werden seltener als beim Sulfonal beobachtet. GroBte Einzel
gabe 1,0 g, Tagesgabe 2,0 g (Germ. 6). 

Methonal war Dimethylsulfondimethylmethan, (CHslzC(S02CHalt. 

Tetronal war Diathylsulfondiathylmethan, (C2Hs)2C(S02C2H5). Beide sind nicht 
mehr im Handel 

Sulfur. 
Sulfur. Schwefel. Sulphur. Soufre. S. At.-Gew. 32,06. 

Gewinnung. Die Hauptmenge des Schwefels wurde bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts 
auf Sizilien gewonnen durch Ausschmelzen des schwefelhaltigen Gesteins in Meilern oder Of en. 
Heute wird mehr als die Hallie des Weltverbrauchs an Schwefel, der etwa 850000 Tonnen im 
Jahr betragt, in Nordamerika im Staat.e Louisiana gewonnen. Die GewinnunlZ des Schwefels, 
der sich hier unter schwimmendem Gebirge (Triebsand) abgelagert findet, geschieht nach 
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dem Verfahren von FRAsH in folgender Weise: Es wird ein eisernes Rohr von 20- 30 cm Wei te 
niedergetrieben, das unten mit Loohern versehen jst, in dieses Rohr ist ein zweites eingesetzt und 
in dieses wieder ein drittes. Das untere Ende der Rohre ist durch Abb. 108 wiedergegeben. Durch 

Abb.108. 

den Raum zwis('hen dem iiulleren und mitt
leren Rohr wird iiberhitztes Wasser von 1600 

in das Schwefellager hineingepre13t, wodurch 
der Schwefel schmilzt. Durch daB inn ere 
Rohr wird heil3e Luft eingeblasen, wodurch 
der geschmolzene Schwefel in den Raum 
zwischen dem mittleren und inneren Rohr 
hochgedriickt wird. Der geschmolzene Schwefel 
liiuft oben ab und wird zuniichst in aus 
Brettern hergestellten Behiiltern aufgefangen. 

Reinigung. Der rohe Schwefel wird 
durch Destillation oder Su bJimati on ge· 
reinigt, indem man ibn in eisernen Retorten 
zum Sieden erhitzt und den Dampf in ge
mauerte Kammern leitet. Solange die Kam
mern kiihl sind oder gekiihlt werden, schliigt 
sich der Schwefel in Form der Schwefel· 
blumen nieder (su blimierter Sch wefel), 
werden die Kammern heill, so schmilzt der 
sublimierte Schwefel, und der geschmolzene 
Schwefel wird in Stangenform oder in Blocke 
gegossen (Stangensch wefel, Blocksch we
fell. Der amerikanische Sch wefel ent
hiilt 99,5% reinen Schwefel und ist frei von 
Arsen und Selen. 

Eigenschaften. Der Sehwefel tritt in versehiedenen allotropen Formen auf. 

I. Gewohnlieher Sehwefel. oktaedriseheroderrhombiseher Sehwefel. 
a-Sehwefel, ist die in der Natur vorkommende Form. Sie wird rein erhalten 
durch Kristallisieren des Schwefels aus seinen Losungen in Schwefelkohlenstoff. Aus 
dieser Form besteht auch der Stangenschwefel (s. S. 811) und zum Teil auch die 
Schwefelblumen. Alle anderen Formen des Schwefels lassen sich in diese bestan
digste Form iiberfiihren oder gehen mit der Zeit von selbst in diese Form iiber. 

II. Prismatischer, monokliner oder ,B-Schwefel. Wird gewohnlicher 
Schwefel geschmolzen und rasch zum Teil erkalten gelassen, so kristallisiert er in 
prismatischen, langen Kristallen. Allmahlich verwandelt sieh der prismatische 
Sehwefel wieder in oktaedrischen Schwefel, wobei die Kristalle auilerlich ihre Form 
behalten, beim Zerdriicken lieferu sie aber ein aus oktaedrischen Kristallen bestehendes 
Pulver. Die Umwandlungstemperatur der beiden kristallinischen Formen ist 95.40. 
Oberhalb dieser Temperatur verwandelt sich der oktaedrische Schwefel in prismati
schen, unterhalb der prismatische in oktaedrischen. Bei 95,4 0 sind beide Formen 
gIeich bestandig. Der prismatische Schwefel ist in Schwefelkohlenstoff loslich; aus 
der Losung kristallisiert oktaedrischer Schwefel. Smp. des prismatischen Schwe
leis 1200. 

III. Amorphe Schwefelarten. Wird geschmolzener Schwefel bis auf etwa 
230 0 erhitzt und dann durch Eingieilen in Wasser rasch abgekiihlt, so bildet er gel be, 
durchscheinende, zahe Massen, plastischer Schwefel, der in Schwefelkohlenstoff 
unloslich ist. N ach einigen Tagen wird der plastische Schwefel fest und zerfallt in 
kleine Kristalle von oktaedrischem Schwefel. ) -

Andere amorphe Arlen des Schwefels erhalt man durch Fallen der Lo
sungen von Polysulfiden mit Sauren (gefall ter S ch wefel), durch Einleiten von 
Schwefelwasserstoff in Bromwasser oder EisenchloridlOsung. Diese amorphen Arten 
sind pulverformig und zum Teil loslich, zum Teil unlOslich in Schwefelkohlenstoff. 

Kolloider Schwefel ist amorpher Schwefel in auilerst fein verteilter Form. 
Natiirlich vorkommender "schwarzer Schwefel" ist gewohnlicher Schwefel 
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mit kleinen Beimengungen von feinverteiltem Kohlenstoff (nach B. NEUMANN 

0,3-0,8 Ufo) oder von Metallsulfiden. Eine besondere schwarze Abart des Schwefels 
gibt es nicht. 

Der gewohnliche, oktaedrische, Schwefel bildet glitnzende, hellgelbe, 
durchscheinende Kristalle oder kristallinische Massen. Die Farbe wird beim Er
warmen dunkler, beim Abkiihlen heller, unter - 50 0 ist der Schwefel fast farblQs. 
Spez. Gew. 2,05-2,07. Bei gewohnlicher Temperatur ist der Schwefel geruchlos, 
beim Erwarmen und beim Reiben zeigt er einen schwachen eigenartigen Geruch. 
Beim Reiben wird er stark negativ elektrisch. Stangenschwefel knistert beim Er
warmen in der Hand und zerspringt dabei zuweilen in Stiicke. 

Der Schwefel ist unloslich in Wasser, wenig loslich in Glycerin (1 :2000), in 
Alkohol (1: 1000), in Ather (1: 500), wenig loslich ferner in Benzol, Terpentinol und 
anderen fliichtigen Olen, am leichtesten lost er sich in Schwefelkohlenstoff (1+ 3). 

Er schmilzt bei 114 0 zu einer diinnen gelben Fliissigkeit, bei weiterem Erhitzen 
wird er braungelb, dann rotgelb und immer dickfliissiger, iiber 250 0 so dickfliissig, 
daB er kaum mehr flieBt; noch hoher erhitzt wird er wieder diinnfliissiger, bei 445 0 

siedet er und verwandelt sich in orangegelben Dampf. An der Luft entziindet ver
brennt er mit blaulicher Flamme zu Schwefeldioxyd. - Mischungen von gepul
vertem Schwefel mit oxydierenden Stoffen, z. B. Kaliumpermanganat, Kalium
chlorat, verpuffen beim Reiben heftig, eine Mischung mit Chlorkalk verpufft freiwillig. 

ETkennung und Nachweis. AuBer an seinem auBeren Aussehen erkennt man den 
Sohwefel durch seine Schmelzbarkeit lmd durch das Verbrennen mit blaulicher Flamme zu stechend 
riechendem Schwefeldioxyd. Aus einer Liisung von Sohwefel in Schwefelkohlenstoff scheiden 
sich beim Verdunsten glanzende gelbe Kristalle aus. Schwefel und aIle Schwefelverbindungen, 
anorganische und organische, geben mit Natriumcarbonat auf Kohle geschmolzen die Hepar. 
schmelze (Schwefelnatrium); die Liisung der Schmelze in Wasser schwarzt Silber durch Bil
dung von Schwefelsilber und gibt mit Nitroprussidnatriumlosung eine violette Farbung. 
Sohwefelnatrium entsteht auch beim Erhitzen von Schwefelverbindungen mit Natriummetall. 
Besonders in organischen Schwefelverbindungen weist man den Schwefel auf diese Weise nach, 
indem man etwa 0,2 g der Verbindung mit einem erbsengroBen Stiickchen Natriummetall in 
einem Probierrohr bis zum Gliihen erhitzt, dann das Rohr in wenig Wasser taucht, wobei es zer
springt, und dann die Losung mit einer blanken Silbermiinze, mit Bleiacetatliisung oder Nitro
prussidnatriumliisung auf Schwefelnatrium priift. 

Besti-rn-rnung. Freien Schwefel in Pulvergemischen kann man durch Ausziehen mit 
reinem Schwefelkohlenstoff und Verdunsten der Losung bcstimmen, vorausgesetzt, daB der Schwe
fel nicht wie die Schwefelblumen in Schwefelkohlenstoff teilweise unliislich ist. In allen Fallen 
laBt sich freier Schwefel oder gebundener Schwefel durch Dberfiihrung in Schwefelsaure und 
Fallung als Bariumsulfat bestimmen. FUr viele Zwecke geniigt folgendes Verfahren: 0,2-1 g 
der Schwefelverbindung wird mit 1-3 g wasserfreiem Natriumcarbonat und 2-5 g Kaliumnitrat 
gemischt und die Mischung, mit etwas wasserfreiem Natriumcarbonat bedeckt, im Platintiegel 
oder Nickeltiegel vorsichtig zum Schmelzen und dann einige Zeit starker erhitzt. Die erkaltete 
Sohmelze wird mit Wasser aufgelOst, die Losung mit Salzsaure angesauert, zur Trockne verdampft 
und der Riickstand einige Male mit Salzsaure abgeraucht zur Entfernung der Salpetersaure. Dann 
wird der Riickstand in 3-500 ccm Wasser gelost, die Losung mit etwa 10 ccm verd. Salzsaure 
versetzt, zum Sieden erhitzt und mit heiBer Bariumchloridlosung gefallt. Das Bariumsulfat wird 
abfiltriert, gewaschen und gegliiht, BaSO, X 0,13734 = S. 

In unloslichen Sulfiden bestimmt man fohwefel in folgender Weise: Die sehr fein ge
pulverte Sui>stanz wird in einem Porzellantiegel mit einem Gemisch au~ 4 T. Natriumcarbonat 
und 3 T. Kupferoxyd gemischt und das Gemisch anfangs gelinde, dann 2 Stunden starker iiber 
der Bunsenflamme gegliiht. Nach dem Erkalten nimmt man mit Wasser auf, filtriert, sauert mit 
Salzsaure an und bestimmt die Schwefelsaure als Bariumsulfat. 

Sulfur sublirnaturn (crud urn). Sublimierter Schwefel. Schwefelblumen. 
Schwefelbliite. Sublimed Sulphure. Soufre sublime. Flores 
Sulfuris. 

E.igenschaften. Mittelfeines, gelbes Pulver, meist etwas feucht. Unter dem 
Mikroskop erkennt man kleine, glatte, einzeln liegende und aneinander hangende 
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Kiigelchen, daneben auch Kristallbruchstiicke. In Schwefelkohlenstoff ist er nur 
zum Teil loslich. 

Der sublimierte Schwefel enthiilt zuweilen Schwefelselen, gewohnlich Schwefel
arsen, erdige Verunreinigungen, immer aber Schwefelsiiure, die sich durch Oxydation 
des Schwefels an der Luft oder aus verbrennendem Schwefeldampf bei der Subli
mation gebildet hat. Die Schwefelsiiure ist die Ursache des Feuchtwerdens und des 
siiuerlichen Geschmackes. 

Priifung. a) Beim Verbreunen diirfen die Schwefelblumen nicht mehr als 
1 % Riickstand hinterlassen (erdige Verunreinigungen). - b) Beim Trocknen bei 
100 0 diirfen sie hochstens 7,5% an Gewicht verlieren (Wasser). - c) Wird 1 g Schwe
felblumen mit 20 ccm Ammoniakfliissigkeit 1 Stunde lang bei 30-40 0 stehen ge
lassen, so darf das Filtrat beim Ansiiuern mit Salzsiiure und Zusatz von Schwefel
wasserstoffwasser nur eine schwache gelbe Ausscheidung zeigen (Arsen). 

Anwendung. ZUl" Darstellung des gereiuigten Schwefels, in der Tierheilkunde; zur Her· 
stellung von Eisenkitt. Fiir Feuerwerksmischungen mit chlorsaurem Kalium sind die ge· 
wohnlichen Schwefelblumen wegen des Gehalts an Schwefelsaure ungeeignet; es ist dafiir steta 
gereinigter Schwefel zu verwenden. 

Sulfur depuratum. Gereinigter Schwefel. Washed Sulphur. Soufre 
su blime lave. Gewaschene Schwefelblumen. Flores Sulfuris loti. Sul
fUI lotum. 

Cbj»~ 

O&~~ 
~ 

.~bb. J09 . 
l'rAzlpltlerlAlr Schwelel. , 

Abb.110. Abb. 11I. 
Subllmierter Schwefe!. Gepulverter Stangenschwefel. 

250 fache VergroJ3erung. 

Darstellung. Sublimierter Schwefel wird durch Waschen mit Ammoniak enthaltendem 
Wasser vom Schwefelarsen und von der Schwefelsaul"e befreit. 10 T. su blimierter Sch wefel 
werden gesiebt und mit 7 T. Wasser und 1 T. Ammoniakfliissigkeit angeriihrt unter wieder
holtem Durchmischen 1 Tag lang stehen gelassen. (Fiir groBere Mengen verwendet man Stein. 
topfe.) Dann wird der Schwefel auf einem Filtertuch gesammelt, mit Wasser ausgewaschen, bis 
das Waschwasser uicht mehr alkalisch reagiert, abgepreBt, bei nicht iiber 300 getrocknet, zerrieben 
und gesiebt. 

Eigenschaften. Feines, gelbes, trocknes Pulver, geruch- und geschmacklos, 
in Schwefelkohlenstoff nur zum Teil loslich. 

Priifung. a) Ger. Schwefel darf, mit der gleichen Menge Wasser angefeuchtet, 
Lackmuspapier nicht roten (Schwefelsiiure). - b) 1 g ger. Schwefel muE sich in 
10-20 ccm Natronlauge beim Kochen fast vollstiindig losen (fremde Beimengungen). 
- c) Wird 1 g ger. Schwefel mit 20 ccm Ammoniakfliissigkeit bei 30-40 0 unter 
ofterem Umschiitteln 1 Stunde lang stehen gelassen, so darf das Filtrat weder beim 
Ansiiuern mit Salzsiiure noch auf weiteren Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser 
veriindert werden (Arsen). - d) Beim Verbrennen darf der ger. Schwefel hochstens 
1 % Riickstand hinterlassen (erdige Beimengungen). 

Anmerkungen. Zu 8) Schiittelt man 3g ger. Schwefel mit 30ccm Wasser von 40 bis 
500 und filtriert, so diirIen 20 ccm des Filtrats durch PhenolphthaleilllOsung nicht gerotet werden; 
durch 1 Tr. 1/10-n.Kalilauge muB das Gemisch gerotet werden. 
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Zu b) DieAufiosung des Schwefels in der Natronlauge dauert ziemlich lange; man muB etwa 
10-15 Minuten lang kochen. Damit der Schwefel rasch benetzt wird, kann man auBer der Natron. 
lauge noch 2-3 ccm Weingeist zusetzen. Besser ala diese Probe ist die Bestimmung des Ver· 
brennungsriickstandes. 

Zu c) Arsensulfid, As2S3' lOst sich in Ammoniakfliissigkeit zu arsenigsaurem Ammonium 
und sulfarsenigsaurem Ammonium und fiillt heim Ansauern wieder aus. Arsentrioxyd lOst sich 
in Ammoniakfiiissigkeit ebenfalls, gibt aber erst nach Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser zu 
der angesauerten Fliissigkeit Arsensulfid. 

Ala gereinigter Schwefel kommt aU,ch gepulverter Stangenschwefel in den Handel, der 
sich von dem gereinigten sublimierten Schwefel durch dasMikroskop unterscheiden liiBt (s. Abb.l11). 

Anwendung. Der Schwefel gilt ala Expectorans, Diaphoreticum, Purgativum und Raut· 
mittel. - 1m Magen erscheint er keine Veranderung zu erleiden, im Darm bildet er wahrschein
lich Schwefelalkali und Schwefelwasserstoff. Der groBere Teil geht mit den Faeces un
verandert fort. Der durch die Lungen und die Raut sich absondernde Schwefelwasserstoff reizt 
diese gelinde und regt sie zu vermehrter Tatigkeit an. 1m ganzen ist die Wirkung des Schwefels 
eine mild reizende. Man gibt ihn als mildes Abfiihrmittel zu 0,5-3,0 g bei hamorrhoidaler Stuhl
verstopfung, ferner bei Katarrhen, um die 8chleimhaute der Luftwege zur Schleimabsonderung 
anzuregen, zu 0,5-1,0 g. A uBer Hch gebraucht man ihn gegen Kratze und andere Hautleiden, 
meist als Salhe oder Schiittelmixtur. Wenn zum innerlichen Gebrauche fiir Menschen Flores 
But/uri8 verordnet sind, so sind die gewaschenen Schwefelblumen abzugehen. - Zu Feuer· 
werksmischungen. 

Sulfur in baculis. Stangenschwefel. Sulfur fusurn (citrin urn). 
Eigenschaften. 3-8 cm dicke, etwas konische, kristallinische Stangen, aus oktaedri· 

schem Schwefel bestehend. Frisch hergestellt hesteht er aus prlsmatischem Schwefel, der aber 
bald in den oktaedrischen Schwefel iibergeht. 

Prilfung. Beim Verbrennen darf der Schwefel hOchstens 1 % Riickstand hinterlassen. 
Er solI moglichst wenig Arsen (als Schwefelarsen) enthalten. Zum Nachweis des Arsena zieht 
man 1 g sehr fein gepulverten Schwefel mit 20 cem Ammoniakfliissigkeit 1 Stunde lang hei 30 bis 
40° aus, sauert das Filtrat mit Salzsaure an und fiigt Schwefelwasserstoffwasser hinzu; es darf 
nur eine geringe Ausscheidung von Schwefelarsen eintreten. Schwefel, der zum Schwefeln von 
Weinfassern und von Hopfen dient, solI frei sein von Arsen. Der Gehalt an Arsen ist niOOt selten 
ziemlich hoch, in einem Falle wurden 0,35 % As20 a gefunden. - Germ. 6 s. S. 1365. 

Anwendung. Zur Erzeugung von Schwefcldioxyd durch Verbrennen, zum Bleichen und 
Keimtoten, zur Herstellung von Schwefelband und SchwefeHaden. Zur Darstellung von 
Schwefelverbmdungen, z. B. Schwefelleber. Fein gepul verter Stangensch wefel dient zum 
Schwefeln der Weinstocke gegen Pilzkrankheiten. Der fein gepulverte Stangenschwefel ist 
hierfiir besser geeignet, als die Schwefelblumen. Zum Loschen von Kaminbranden. Zu Feuer· 
werksmischungen und zu schwarzem SchieBpulver (ungereinigte Schwefelblumen sind hierfiir 
nicht geeignet). 

Sulfur praecipitatum. GeHillter Schwefe!. Precipitated Sulphur. 
Soufre precipite. Schwefelmilch. Lac Sulfuris. 

Darsfellung. In einem eisernen Kessel wird Kalk brei aus 12,5 T. moglichst frischem 
Atzkalk und 75 T. gew. Wasser mit 15 T. gereinigtem Schwefel gemischt, die Mischung mit 
250 T. gew. Wasser verdiinnt und 1 Stunde lang unter Urnriihren und Ersatz des verdampfenden 
WasANs gekocht; hierbei bildet sich Calciumpentasulfid, CaS5 , und Calciumthiosulfat Ca820 3 : 

3Ca(OH}z + 12S = 2CaSs + CaS20 3 + 3H20. Dann wird das Gemisch durch ein Filtertuch 
gegossen, der Riickstand noch einmal mit 150 T. gew. Wasser ausgekocht, wieder abfiltriert und 
mit he; l3em Wasser nachgewaschen. Die gesammelte Losung laBt man in geschlossener Flasche 
einige Tflge absetzen, gieBt sie klar ab, filtriert den Rest und verdiinnt die Losung mit Wasser 
auf etwa 600 T. Die klare rotgelhe Losung wird in einem geraumigen Steintopf im Freien oder 
unter einem sehr gut wirkenden A bzug allmahlich unter Urnriihren mit einem Gemisch von 33 T. 
reiner Salzsiiure (25% HCI) und 66 T. Wasser versetzt. Dahei muB die Fliissigkeit noch gelb
lich gefarbt und deutlich alkalisch blei ben. Die letzten Anteile der Saure sind deshalb vor
sichtig zuzusetzen. Man hiite sich vor dem Einatmen des in groBar Menge entweichenden Schwefel
wasserstoffs. 

Durch die Saure wird zunachst das Calciumpentasulfid zerlegt: CaS5 + 2HCI=CaCl2+ 
48 + H 2S. Wird zuviel Salzsaure zugesetzt, so wird auch das Calci umthiosulfat zerlegt, 
unter Abscheidung von Schwefel und Freiwerden von Schwefeldioxyd: CaS20 3 + 2HCl = CaC12 
+ S02 + S + H 20. Das Schwefeldioxyd gibt dann mit dem Schwefelwasserstoff Schwefel, 
der sich grobflockig und nicht pulverformig abscheidet. Die Bildung dieses Schwefels muB 
vermieden werden, und deshalb darf die Menge der Saure nicht griiBer sein, als zur Zero 
legung des Calciumpentasulfids notig ist. So lange die Fliissigkeit noch alkalisch reagiert, 
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kann auch kein Schwefelarsen ausfallen. Der abgeschiedene Schwefel wird zuerst durch De
kantieren, claun auf dem Filtertuch mit Wasser gewaschen, bis das Waschwasser mit Silbemitrat
liisung keine Triibung mehr gibt, abgepreBt und bei nicht iiber 30 0 getrocknet. Das Trocknen 

. darf nicht im Sonnenlicht geschehen, weil dann, solange der Schwefel noch feucht ist, Schwefel-
saure in deutlich nachweisbarer Menge entsteht. Vollkommen trocken veriindert er sich bei der 
Aufbewahrung nicht. 

Eigenschaften. Feines, gelblichweiBes, nicht kristallinisches Pulver (s. Abb. 109 
S. 810), geschmacklos nnd fast geruchlos, in Schwefelkohlenstoff leicht Hislich. Beim 
Erhitzen verhalt er sich wie sublimierter Schwefel. 

Priifung. a) Mit der gleichen Menge Wasser angefeuchtet darf der gefallte 
Schwefel Lackmuspapier nicht verandern (Calciumsulfide, Alkali, Sauren). - Wird 
1 g gefiillter Schwefel mit 10 ccm Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat: b) durch 
Bleiacetatlosung nicht verandert werden (Schwefelwasserstoff und losliche Sulfide 
geben dunkle Farbung). - c) durch Silbernitratlosung hochstens opalisierend getriibt 
werden (Salzsaure, Chloride). - d) Wird 1 g gefiillter Schwefel mit 20 ccm auf 35-40 0 

erwarmter Ammoniakfliissigkeit geschiittelt und 1 Stimde lang stehen gelassen, so 
darf das Filtrat weder beim Ansauern mit Salzsaure noch auf weiteren Zusatz von 
Schwefelwasserstoffwasser gelb gefarbt oder gefallt werden (Arsen). - e) Beim 
Verbrennen darf er hochstens 0,5 % Riickstand hinterlasBen. - f) Eine Beimengung 
von Schwefelblumen oder gepulvertem Schwefel erkennt man unter dem Mikroskop 
(B. Abb. 110 u. 111 S. 810). - Anen nach Germ. 6 s. S. 1365. 

Anmerkung zu a) Gut ausgewaschen und gut getrocknet aufbewahrt, entspricht 
der gefallte Schweflll auch nach langer Zeit noch dieser Forderung; ein mehr als 20 Jahre altes 
Sammlungspraparat zeigte noch keine saure Reaktion. - Man kann die Probe auch in folgender 
Weise ausfiihren: 5 g ge£iillter Schwefel werden mit 50 ccm Wasser von 40-50 0 geschiittelt: 
20 ccm des Filtrates diirfen durch Phenolphthaleinliisung nicht geriitet werden; durch 1 Tr. 
l/lO-n-Kalilauge muB das Gemisch geriitet werden. Den Rest des Filtrates benutzt man fiir die 
Proben ~ und c. 

Aufbewahrung. Gut getrocknet in dichtschlieBenden GefaBen. LichtabschluB ist 
zu empfehlen. 

Anwendung. Wie gereinigter Schwefel, besonders auBerlich in Schwefelsalben bei Haut
krankheiten. Wegen seiner feinen Verteilung wirkt er starker als der gereinigte sublimierte Schwefel. 

Sulfur griseum (caballinum), grauer Schwefel, RoBBchwefel, besteht aus den er
digen Riickstiinden von der Sublimation des Rohschwefels und enthalt nur sehr geringe 
Mengen Schwefel. 

Sulfur colloidale, kolloider Schwefel, Sulfidal (v. HEYDEN, Radebeul) ist kolloid 
loslicher gefallter Schwefel in hochst feiner Verteilung, mit EiweiBstoffen als 
Schutzkolloid. 

Darstellung. D.R.P.164664. Durch Fallen von Schwefel aus Polysu!fiden in Gegen. 
wart von EiweiBstoffen oder deren Abbauprodukten. Der mit Wasser gewaschene Schwefel wird 
in Wasser unter Zusatz einer geringpn Menge von Alkali gelost und mit Alkoho! oder Aceton oder 
einem Gemisch von A!kohol und Ather wieder ausgefiHlt. 

Eigenschaften. GrauweiBes Pulver, in Wasser kolloid 100lich zu einer milcbahnlichen, 
iill durcbfallenden Licht blau schillernden Fliissigkeit. UnlOslich in siiurehaltigem Wasser, in 
Alkohol, Ather. Dureh Salze und Siiuren wird er aus der wiisserigen I,osung ausgeschieden. Chemisch 
verhiilt er sich wie der gefiillte Schwefel. 

Aufbewahrung. Wie gefiillter Schwefe!. 
Anwendung. Wie der gefalite RehwefeI, besonders bei Hautkrankheiten. Lbsungen von 

kolloidem Schwefe! miissen stets frisch mit ka!tem Wasser hergestellt werden. Man ubergieBt 
den Schwefel mit kaltem Wasser, laBt einige Minuten stehen und scbiittelt dann kriiftig um. 

Kolloider Schwefel fUr SChwefelbiider wird nach L. SARASON. D.R.P.216824, dar
gestellt, indem man Glycerin mit Schwefelwasserstoff siittigt und dallll Schwefeldioxyd einleitet: 
S02 + 2H2S = 3S + 2H20. Der ausgeschiedene Schwefel ist so fein verteilt. daB er beim Ver. 
dunnen des Glycerins mit Wasser kolloid in Losung geht. 

Von PrNKHOF wurde folgendes Verfahren zur Herstellung einer Losung von kolloidem 
Schwefel 1:1000 angegeben: Eine Losung von 5g krist. Natriumsulfid, Na2S+ 9H20. in 
250 g Wasser wird mit elUer LOsung von 2,6 g krist. N atriumsu!fit, Na2S03 + 7H20, in 250 g 
Wasser gemischt, die Mischung mit dem gescbIagenen EiweiB von 2 Eiern kraftig gescbuttelt, 
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drum mit 22 g verd. Salzsaure (10 0/ 0 HCl) versetzt und auf 1000 g aufgefiillt. Zur Entfernung 
des entstandenen Natriumehlorids kann die Lo~ung dialysiert werden. Bei der Verwendung der 
Losung zu Badern ist die Entfernung des Natriumehlorids nicht notig. 

Sulfur colloidale pro Injektione (CHEM. FABR. v. HEYDEN, Radebeul) ist kolloider 
Schwefel mit etwa 6 0/ 0 Schwefel. WeiBes Pulver, in Wasser zu einer milehahnlichen Fliissigkeit, 
loslich. Anwendung: Bei verschiedenen Formen der Arthritis, sowie bei Hauterkrankungen. 

Sufrogel (CHEM. FABR. v. HEYDEN, Radebeul) ist eine sterile Suspension von auBerst fein 
verteiltem Schwefelin Gelatine. Schwefelgehalt 0,3 0/ 0 ; in Ampullen zu 1 und 5 cem. An wend ung: 
Bei chronischer Polyarthritis rheumatiea, chronischer progressiver Arthritis deformans, chronischer 
Ischias, Ausheilungsstadium der Pleuritis exsudativa, Bronchialasthma, Acne rosacea, Acne vulgaris; 
Psoriasis: Anfangs 0,2 ccm intramuskular, spater steigend auf 0,3 ccm. 

Sulfur jodatum S. u. Jodum, Bd. I S. 1546. 
Aqua Welmarensls (F. M. Germ.). 

Spirit. camphorati 0,5 
Zinc. sulfurici 1,0 
Sulfur. praecipitati 2,0 
Aq. destillatae 96,5. 

Confectio Sulfurls (Brit.). 
Sulfuris praecipit. 450,0 g 
Tartari depurati 110,0 " 
Tragacanthae pulv. 5,0 " 
Sirupi Sacchari 210 ccm 
Tincturae Aurantii 55 " 
Glycerini 170 " 

Emulslo SuUurls (F. M. Germ.). 
Sulfuris praecipitati 
Aquae destillatae 
Spiritus (90 VoL-.'.) 
Glycerini 

aa 10,0 
5,0. 

Gelatina Sulfur Is UNNA. 
Gelatinae albae 5,0 
Aquae destillatae 65,0 
Glycerin i 20,0 
Sulfuris praecipitati 10,0. 

Glyceratum sulfurls (Portug.). 
Sulfuris sublimati 30,0 
Glycerati Amyli 70,0. 

Llnlmentum cosmetlcum HE BRA. 
Sulfuris praecipitati 
Glycerini 
Spiritus diluti 
Kalii carbonici 
Aetheris rut 10,0. 

Umgeschilttelt abends mit Pinsel aufzutragen 
und des Morgens abzuwaschen (gegen Mitesser, 
bei Hautausschlagen im Gesicht). 

Liquor antlpsorlcus HE BRA. 
HEBRAS Teerseifenlosung. 
HE BRAS Kriltzetinktur. 

Florum Sulfuris 
Cretae laevigatae 
Olei Rusci 
Saponis viridis 

aa 50,0 
150,0 

Spiritus diluti aa 300,0. 
Umgeschiittelt zum Einreiben. Ausreichend filr 

6-8 Personen. Nach einem warmen Vollbade 
nnd dem Abwaschen des Korpers mit grilner 
Seile werden mit der Flilssigkeit die betref
fenden Hautstellen eingerieben. Nach zwei 
Tagen wird die Einreihnng wiederholt, nach 
weiteren zwei Tagen ein Reinigungsbad ge-
nommen. 

Pasta SuUurls cum Acldo acetlco UNNA. 
Lanolini 6,0 
Acidi acetici diluti (30"10) 7,0 
Adipis benzoati 6,0 
Sulfuris praecipitati 20,0. 

Gegen Gesichtsfinnen und 'Pickel uSW. 

Pastllli sulfurls. 
Ta blettes de 

Sulfuris depurati 
Sacchari albi 
Tragacanthae pulv. 
Aquae florum Aurantii 

Fiant pastilli it 1 g. 

soufre. 
Gall. 
100,0 
900,0 

10,0 
90,0 

Portug. 
100,0 
900,0 

9,0 

Pulvls haemorrholdalls (F. M. Germ.). 
Elaeosacchar. Citri 4,0 
Sulfur. depurati 8,0 
Tartar. depurati 16,0 
Sacchari albi 12,0. 

Remedium contra Scablem LASSAR. 
LASSARS KratzemitteL 

Calcariae ustae 60,0 
Sulfuris praecipitati 25,0 
Aquae 250,0 

In dicht verkorkten Flaschen aufzubewahren. 

Sapo superadipatu8 cum Sulfure (NederL). 
Adipis Lanae 4,0 
Sulfuris praecipitati 10,0 
Saponis kalini 20,0 
Saponis medicati 66,0. 

werden gemischt und zn Stilcken gepreBt. 

Sapo suUuratus (Hung.). 
1. Saponis domestici pulv. 60,0 
2. Spiritus (96.'0) 
3. Glycerini 
4. Sulfuris praecipitati 
5. Olei Aurantii corticis 

aa 25,0 
15,0 

6. Olei Citri aa 0,5. 
Man lOst 1 in 2 und 3 unter Erwarmen auf, rilhrt 

4-5 dazu und gieJ.lt in Papierkapseln aus. 

Tlnctura SuUurls. 
Spiritus sulfuratus. 

Sulfuris praecipitati 5,0 
Alcohol. absoluti 200,0. 

Man laBt 1 Stun de bei 60 0 stehen, dann erkalten 
und filtriert. 

Trochiscus Suifurls (Brit.). 
Sulphur Lozenge. 

Sulfuris praecipitati 150,0 g 
Tartari depurati 30,0 " 
Sacchari albi 275,0 " 
Gummi arabici 30,0 " 
Tincturae Aurantii 30 ccm 
Mucilaginis Gummi arabici 30" 

Zu 500 Pastillen. 

Unguentum suifuratum. (Erganzb.). 
Schwefelsalbe. 

Unguentum Sulphuris 
Erganzb. 

Sulfuris depurati 
Adlpis benzoati 

1,0 
2,0. 
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Austr. 
Saponis kalini venalis 
Adipis suilli 
Florum Sulfuris 
Cretae laevigatae 
Olei Fagi empyreumatici 

lili 60,0 
30,0 
40,0 
30,0. 

Amer. 
Sulfuris sublimati 15,0 
Adipis benzoati 85,0 

Brit. 
10,0 
90,0. 

Porn made soufree (Gall.). 
Sulfuris sublimati 10,0 
Olei Amygdalarum 10,0 
Adipis benzoati 80,0. 

Helv. Hisp. Portug. Ross. 
Sulfuris sublimati 3,0 2,0 3,0 1,0 
Adipis suilli 7,0 8,0 7,0 2,0. 

Unguentum su)furatum compositum. 
ErgAnzb. 

Sulfuris depurati 
Zinci sulfurici crystall. li.li 1,0 
Adipis benzoati 8,0 

Helv. 
Zinci sulfurlci crystall. 
Florum Sulfuris ali 10,0 
Saponis kalini 15,0 
Adipis suilli 65,0. 

Hung. 
1. Cerae fla vae 50,0 
2. Adipis 250,0 
3. Saponis kalini venalis 300,0 
4. Sulfurls sublim. pulv. 150,0 
5. Calcii carbonici praec. 100,0 
6. Picis Iiquidae 150 O. 

1 und 2 auf dem Dampfbad zusammenschmelzen, 
3 nach und nach hinzuriihren, nach dem Erkalten 
der Reihe nach 4, 5 und 6 zufilgen. 

Norveg. 
Sulfuri. sublimati 
Calcii carbonici praecipitati 
Picis liquidae 
Saponls kalini 
Adipis suilli 

Portug. 

15,0 
10,0 
10,0 
30,0 
35,0. 

Sulfuris sublimati 
Kalii carbonici 
Aquae destillatae 
Adipis suilli 

20,0 
10,0 
10,0 
60,0. 

Suec. 
Calcii carbonic! 10,0 
Sulfuris sublimat! 15,0 
Picis Iiquidae 15,0 
Saponis kalin! Yen. 30,0 
Adipis suilli 30,0. 

Ross. 
Fructum Lauri plv. 1,0 
Sulfuris depurati 1,0 
Zinci sulfurici 1,0 
Adipis suilli 7,0. 

Unguentum sulfuratum HELMERICH 
Unguentum Sulfurls alkalinum 

(F. M. Germ.). 
Kal. carbonici 
Aq. destillatae 
Sulfur. depurati 
01. Papaveris 
Adip. suilli 

li.li 10,0 
5,0 

35,0. 

Pomatum antipsoricum HELMERICH (Hisp.). 
1. Kalii carbonici 5,0 
2. Aquae destillatae 5,0 
3. Sulfuris sublimatl 10,0 
4. 0 lei Amygdalar. 5,0 
5. Adipis suilli 35,0. 

Der Reihe nach mitelnander verreiben. 

Pommade antlpsorique (Gall.). 
Pommade d'HELMERICH. 

1. Sulfuris sublimati 10,0 
2. Kalii carbonic! pulv. 5,0 
3. Aquae destillatae 5,0 
4. Olel Papaveris 5,0 
5. Adipis 35,0. 

2 in 3 IiIsen, 1 zufligen, danach langsam 3 und 4 

Pomatum cum Sulphure alcalinum 
(Nat. Form.). 

Sulfuris depurati 20,0 
Kalil carbonici 10,0 
Aquae 5,0 
Adipis benzoatl 65,0. 

Pommade HELMERICH. Onguent soufre 
alcalin (Belg.). 

Sulfuris depurati 
Kalii carbonici 
Aquae 
Adipis suilli 

Stets frisch zu berelten I 

Ital. 
Sulfurls depuratl 
Kalii carbonici 
Aquae 
Adipis benzoa ti 

200,0 
100,0 

50,0 
650,0. 

17,0 
8,0 
8,0 

67,0. 

Unguentum contra Scablem (ErgAnzb.). 
KrUzesalbe. 

Sulfuris depurati 20,0 
Rhizomatis Veratri 6,0 
Kalii nitrici 1,0 
Saponis kalini 20,0 
Adlpls suilli 60,0. 

Unguentum contra Scablem HEBRA 
(li'. M. Germ.). 

Sulfuris sublimati 
Olei Fag! empyreumatici 
Cretae laevigati 
Saponis kalini 
Adipis suilli 

li.li 15,0 
10,0 

li.li 30,0. 

Unguentum Sulfurls cum Vasellno (F.M.Germ.). 
Sulfur. sublimati 12,5 
Sapon. kalini 
Vaselin. f1av! li.li 25,0. 

Unguentum Wilklnsonll (contra Scabiem). 
Unguentum Bulfuratum composltum. 

F. M. Berol. u. F. M. Germ. 
Cretae albae praep. 10,0 
Sulfuris sublimati 
OIei Rusci li.li 15,0 
Saponis kalinl 
Adipis li.li 30,0. 

Erglinzb. 
Sulfuris depurati 
Olei Rusci lili 3,0 
Saponis domestici pulver. 
Adipis suilli li.li 6,0 
Cretae laevigatae 2,0. 

Austr. 
Sa ponis kalini 32,0 
Adipis suilli 16,0 
Sebi 16,0 
Sulfuris depurati 16,0 
Picis liquidae 16,0 
Calcii carbonici 4,0. 

Nederl, 
Saponis kalini 20,0 
Vaselini f1avi 30,0 
Marmorl& pulv. 20,0 
Sulfuris sublimati 15,0 
Olei Junlperi empyreum. 15,0. 



Sulfur. 815 

Biosulfol ist kolloider Schwefel. 
Catamin (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist eine Salbe aus kolloidem Schwefel (5°0/), Zinkoxyd 

(l00/0)' juckstillenden Pflanzenextrakten und Vaselin. Anwendung als Kratzesalbe. Mit der 
Salbe ist der ganze Korper, das Gesicht ausgenommen, griindlich einzureiben unter besonderer 
Beriicksichtigung der Pradilektionsstellen. Diese Behandlung ist an 3 aufeinanderfolgenden Tagen 
durchzufiihren, danach ein Bad zu nehmen und die Wasche zu wechseln. Eine Kur erfordert fiir 
Erwachsene 2- 3 Tuben, fiir Kinder die Halfte. 

Dermaseife enthalt Schwefel in geloster Form. No. I schwach mit 0,25, No. II mittelstark 
mit 0,5, No. III stark mit 1 % gelostem Schwefe!. 

Tbiolan, Sulfolan, Unguentum sulfuratum mite, ist eine Schwefelsalbe, die 3°/" 
Sulfur. praecip. in einer Mischung aus Wollfett und fliissigem Paraffin oder Olen gelast enthiilt. 

Thiosapol-Priiparate s. S. 653. 
Unguentum petrolatum, eine Schwefelsalbe gegen Schuppenkrankheit der Kopfhaut und 

Haarschwund, besteht aus Cerae albae, Sulf. praecip. aa. 7,5, Olei petrolati (Paraffini liquidi) 60,0, 
Aqu. Rosarum 30,0, Natr. biboracici 1,0. 

Hydrogenium sulfuratum. Schwefelwasserstoff. H y d rog enS u 1 ph ide. Acide 
sulfhydrique. Acidum sulfhydricum. H 2S. Mol.-Gew. 34. 

Darstellung. Schwefelwasserstoff entsteht durch Einwirkung von Siiuren auf verschie
dene Metallsulfide. Zur Darstellung benutzt man meistens Schwefeleisen und Salzsiiure: 
FeS + 2HCI = Feel2 + H 2S; ferner Calciumsulfid (oder Bari umsulfid) und Salzsiiure: 
CaS +2HCI = CaCl2 + H 2S, seltener Natriumsulfid, Na2S und Salllsiiure. Zur Gewinnung 
von Schwefelwasserstoff sind zahlreiche Apparate empfohlen worden. 

Folgende Apparate sind am meisten gebriiuchlich: 
1. Der Krppsche A pparat (Abb.112). Der Unterteil besteht aus den Glaskugeln a und b, die 

durch eine Einschniirung miteinander verbunden sind. In den Tubus c ist die lange Rohre der 
obersten Kugel f gasdicht eingeschliffen. d ist ein Tubus zum Entleeren der Siiure, e ein Tubus 
zum Ableiten des Gases. - Man flillt durch den Tubus e die mittlere Kugel b etwas iiber die Hiilfte 
mit Schwefeleisen an und gieBt bei geoffnetem Ab-
leitungshahn (e) so viel verd. rohe Salzsiiure (15% 
HOI) in die oberste Kugel, daB die Siiure die unterstc 
Kugel d bis zur Einschniirung bei a anfiillt. Dann 
schlieBt man den Hahn bei e und gieBt noch so 
viel Siiure zu, daB diese 2-3 Finger breit hoch 
in der obersten Kugel steht. Solange der Hahn 
bei e geschlossen bleibt, wird die Salzsiiure, sowie 
sie an das Schwefeleisen gelangt, von dem ent
wickelten Schwefelwasserstoff wieder hochgedriickt. 
Offnet man den Hahn, so gelangt die Salzsiiure zum 
Schwefeleisen, und die Entwickelung von Schwefel
wasserstoff beginnt sofort. 

Bei der Verwendung des KrpPschen Apparates 
ist folgendes zu beachten: Der Schliff bei c muB 
vor dem Einsetzen der oberen Kugel gut eingefettet 
werden, ebenso der Hahn des Gasableitungsrohres. 
Der Stopfen bei e muB vollkommen dicht schlieBen. 
(Zur vollko=enen Dichtung kann man den Stopfen 
mit einer Lasung von Celluloid in Essigiither iiber
ziehen.) 1st die Offnung bei a nach dem Einsetzen 
der oberen Kugel noch ziemlich weit, so bringt man 
vor dem Einfiillen des Schwefeleisens einige Ton
scherben in die Kugel, damit kein Schwefeleisen in 
die untere Kugel fiillt. Der Stopfen d, der zum Ab
lassen der Eisenchloriirlosung nach volIigem Ver
brauch der Siiure dient, ist durch Uberbinden mit 

Abb.112. 

einer Gummikappe oder mit Pergamentpapier gut zusichern. Bei Nichtgebrauch stellt man den 
Apparat ins Freie oder unter einen Abzug. Um zu verhiiten, daB etwa ausflieBende Siiure die 
Unterlage beschiidigt, kann man den Apparat auf einen groBen Teller oder in eine flache 
Steingutschiissel stellen. 

2. Der WOHLERsche Apparat (Abb. 113). Ein an beiden Enden offenes Glasrohr von etwa 
3 cm Weite, das am unteren Ende mit einer Einschniirung und am oberen Ende mit einem Wulst 
versehen ist, dient zur Aufnahme des Schwefeleisens; die Offnung in der Einschniirung wird vor 
d~m Ei.nfu,Ilen des Sc~wefeleisens mit eine~ kleinen Porzellansiebplatte verschlossen. Das Rohr 
wlTd mIt eInem Gumnustopfen und Gasableltungsrohr D versehen und mit Hilfe einer Holzplatt& 
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(oder eines Korkspundes) in einen weiten Glascylinder eingesetzt, der nachher mit der Saure 
gefiillt wird (verd. rohe Salzsaure mit etwa 15% HOI). Die Holzplatte wird nach dem Einfiillen 
der Saure mit einer Klammer 0 befestigt. Das Gasableitungsrohr wird wie beirn Krl'pschen Apo 
parat mit einer Waschflasche verbunden. Wird der Hahn des Ableitungsrohres geoffnet, so tritt 
die Raure bei B zu dem Schwefeleisen, und die Gasentwicldung beginnt. Beim Schlie Ben des Hahnes 
wird die Saure zuriickgedriickt und die Gasentwicklung aufgehoben. 

3. Der DEVILLEsche Apparat (Abb. 114). Zwei am Boden tubulierte Flaschen werden durch 
kurze, dicht mit Gummistopfen (oder sehr guten Korkstopfen) eingesetzte Glasrohren und einen 
Gummischlauch miteinander verbunden. In den Hals der mit Schwefeleisen beschickten Flasche A 
wird ein Gasableitungsrohr mit Hahn dicht eingesetzt; die zur Aufnahme der Saure dienende 
Flasche B bleibt offen. Wird der Hahn bei 0 geoffnet, so tritt die Saure zu dem Schwefeleisen, 
und die Gasentwicldung beginnt; beim VerschlieBen des Hahnes wird die Saure wieder zuriick. 
gedriickt. Zur Erhohung des Druckes der Saure wird die Flasche B bei der Benutzung des Ap. 
parates durch untergelegte Klotze oder Ziegelsteine Mher gestellt; bei Nichtbenutzung des Ap. 
parates stellt man die Flasche A hoher, damit aIle Saure zuriickflieBt. 

Eigenschaften. Der Schwefelwasserstoff ist ein farbloses, hochst unangenehm riechendes 
Gas. Durch einen Druck von 17 Atm. wird es bei gewohnlicher Temperatur zu einer farblosen 
Fliissigkeit verdichtet, die bei - 62 0 siedet und bei - 85 0 zu einer farblosen Kristallmasse 
erstarrt. Er ist schwerer als die Luft (spez. Gew. 1,191, Luft = 1). Il Schwefelwasserstoff 

Abb.113. Abb. 114. 

wiegt bei 15 0 und 760 mm B rund 1,5 g. Il Wasser lOst bei 0 0 4,37 l, bei 150 3,23l Schwefel
wasserstoffgas. Entziindet verbrennt er an der Luft mit blaulicher Flamme zu Schwefeldioxyd 
und Wasser: 2 H 2S + 302 = 2 H 20 + 2 S02' Bei ungeniigender Luftzufuhr verbrennt er nur zu 
Wasser und Schwefel: H 2S + ° = H 20 + S. Auf die meisten Metalle wirkt der Schwefel
wasserstoff ein unter Bildung der Sulfide und Freiwerden von Wasserstoff, so wird z. B. auch 
Silber durch Schwefelwasserstoff geschwarzt (Gold wird nicht verandl'rt). 1vlit Schwefeldioxyd 
setzt er sich um unter Abscheidung von Schwefel und Bildung von Wasser: S02 + 2H2S = 
3S + 2H20. Der Schwefelwasserstoff ist eine zwei basische Saure; die sauren Salze, z. B. 
NaSH, werden als Sulfhydrate oder Hydrosulfide, die neutralen Salze, z. B. Na2S, als Sulfide 
bezeichnet. 

Erkennung. Zur Erkennung von Schwefelwasserstoff dient die Bildung von braun
Bchwarzem Bleisulfid, das durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Bleisalze (Bleiacetat) 
entsteht. Zum Nachweis von Schwefelwasserstoffgas benutzt man mit Bleiacetatlosung oder 
Bleiessig getriinktes Filtrierpapier (Bleipapier), das durch die geringsten Spuren von Schwefel
wasserstoff gebraunt, durch groBere Mengen braunschwarz gefarbt wird. Zum Nachweis von 
freiem Schwefelwasserstoff in wasseriger Losung dient Bleiacetatlosung. Losliche Alkalislllfide 
geben in alkalischer Losung mit Nitroprussidnatriumlosllng eine violette Farbung. (Freien 
Schwefelwasserstoff fiihrt man zum Nachweis mit Nitroprussidnatrium durch Zusatz von Natron
lauge in Natriumsulfid iiber.) 

Bestimmung. A. In wasseriger Losung. Eine bestimmte Menge 1/10-n-Silbernitrat
losung wird mit Ammoniakfliissigkeit im OberschuB versetzt. Zu dieser Mischung bringt man 
die zu untersllchende L6sung, fiillt mit Wasser auf eine bestimmte Menge auf und titriert in einem 
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Teil des Filtrats den -aberschuB an Silber nach dem Ansauern mit Salpetersaure mit Iho·n-Am
moniumrhodanidlosung (1 ccm l/lO-n-SilbernitratlOsung = 1,7 mg ~S). Man kann aueh die 
wasserige Lbsung von Schwefelwasserstoff mit l/lO-n.Jodlosung titrieren (StarkelOsung als Indi· 
kator): H 2S + 2 J = S + 2HJ. 1 ccm l/lO-n.Jodlosung = 1,7 mg H 2S. 

B. In der Luft (in Gasgemisehen). Man saugt eine bestimmte Luftmenge dureh mit Am· 
moniakfliissigkeit versetzte l/lO·n.Silbernitratlosung und verfahrt weiter wie unter A. 

Wi1'kung und Anwendung. Der Schwefelwasserstoff ist stark giftig; er steht in 
der Giftigkeit dem Cyanwasserstoff kaum nacho Schon kleine Mengen konnen beim Einatmen 
plotzliches Zusammenbrechen herbeifiihren; das Einatmen groBerer Mengen wirkt leieht sofort 
todlich. In starker Verdiinnung mit Luft eingeatmet bewirkt er allmahlieh Kopfschmerz, -abel· 
keit, Erbrechen, Schwindel. Ein Gehalt von 0,6 R..T. Schwefelwasserstoff in 1000 R.-T. Luft 
wirkt schon sehr schadlich, ein Gehalt von 1 R.·T. auf 1000 R.-T. Luft kann schon todlich wirken. 
Als Gegenmittel ist vor allem sofort frische Luft anzuwenden, in leichteren Fallen tritt dann 
bald Erholung ein; in schwereren Fallen sind kiinstliche Atmung, AderlaB, warme Biider, kalte 
BegieBungen, Kochsalzinfusion, Eingeben von verdiinntem Chlorwasser (10 :200) zweckmiiBig. 
Bei einiger Vorsicht beim Umgehen mit Schwefelwasserstoffapparaten sind Vergiftungen leicht 
zu vermeiden. Man hiite sich davor, beim Einleiten von Schwefelwasserstoff in eine Fliissig. 
keit den Kopf in den Abzug zu stecken oder an der FIiissigkcit zu riechen. 

Yom Magen aus wird der Schwefelwasserstoff erheblich besser aIs beim Einatmen vertragen. 
Sohwefelwasserstoffwasser kann in Mengen von 30-50g taglich in starker Verdiinnung mit 
Wasser gegeben werden, z. B. bei Metallvergiftungen Medizinische Anwendung findet der Schwefel· 
wasserstoff in Form der natiirIichen Schwefelwasser innerlich und iiuBerIich bei chronischem 
Katarrh, Gicht, Rheumatismus, Hautkrankheiten. In der chemischen Analyse findet er au~· 
gedehnte Anwendung. 

Arsenfreier Scbwefelwasserstoff (fiir die toxikologische Analyse). Der aus Schwe· 
feleisen und roher Salzsaure entwickelte Schwefelwasserstoff ist nicht rein; er enthiHt immer etwas 
Arsen wasserstoff, weil das Schwefeleisen noch etwas Eisenmetall enthaIt, und der durch Ein. 
wirlrung der SaIzsaure auf das Eisen entwickelte Wasserstoff die in der Saure enthaItenen Arsen. 
verbindungen zu Arsenwasserstoff reduziert. Auch bei Anwendung von reiner Salzsaure kann 
der Schwefelwasserstoff Arsenwasserstoff enthalten, wenn namlich das Schwefeleisen Arseneisen 
enthalt, was ofters vorkommt. Zur Entfernung des Arsenwasserstoffs leitet man den Schwefel. 
wasserstoff durch ein etwa 30 ccm Ianges Glasrohr, in dem sich schichtweise zwischen GIaswolle 
verteilt etwa 2-3 g grob zerriebenes Jod befindet. Trockenes Jod wirkt auf Schwefelwasserstoff 
nicht ein, wohl aber auf Arsenwasserstoff unter Bildung von Arsentrijodid: AsHa + 6J = AsJ3 + 
3HJ. Zur Entfernung des Jodwasserstoffs wird das Gas dann noch durch Wasser geleitet. 

Arsenfreien Schwefelwasserstoff kann man auch dnrch Einwirkung von reiner Salzsaure 
auf Calciumsulfid oder Bariumsulfid oder auf Antimontrisulfid darstellen. 

Aqua hydrosulfurata. Scbwefelwasserstoffwasser. Solution of Hydrogen 
Sulphide. Acide sulfhydrique dissous. Aqua sulfhydrica. Eine mogliehst 
gesattigte Looung von Sehwefelwasserstoff in Wasser. 

Darstellung. Man leitet gewaschenen Schwefelwasserstoff in ausgekochtes, unter Luft. 
abschlu13 abgekiihltes Wasser bis zur Sattigung ein. (Man priift von Zeit zu Zeit, indem 
man die Flasche mit dem Daumen verschlieBt und schiittelt; so lange die Losung noch nicht ge· 
sattigt ist, wird der Daumen angesogen.) Das Schwefelwasserstoffwasser wird sofort in kleine 
Glaser abgefiillt, die Glaser werden bis in den Hals gefiillt, mit sehr guten Stopfen verschlossen, 
die noch mit Paraffin iiberzogen werden. Dann werden die Glaser mit dem Stopfen noch unten 
in ein Gefall mit Wasser gestellt und so an einem kiihlen Ort aufbewahrt. 

Eigenschajten. Das Schwefelwasserstoffwasser enthalt, wenn es gesattigt iat, etwa 
0,4-0,5 0/ 0 Schwefelwasserstoff geloot. Aus nicht dicht schlie13enden Glasern entweicht bald der 
gro13te Teil des Gases. Bei Luftzutritt scheidet sich allmahlichSchwefel aus: H 2S + 0 = H 20 + s. 
Es rotet blaues Lackmuspapier. 

Anwendung. Fiir die Priifung der Arzneimittel auf Schwermetalle ist es nUf brauehbar, 
wenn es noch krMtig nach Schwefelwasserstoff riecht (Vorsicht!) und mit BleiaeetatlOsung eine 
starke Fiillung gibt. - Germ. 6 hat das Schwefelwasserstoffwasser durch Natriumsulfldlosung 
ersetzt, S. S. 1290. 

Sumbul. 
Euryangium sumbul KAUFFMANN (Ferula Sumbul HOOKER FIL.). 
Umbelliferae·Peucedaneae. Heimiscb in den Gebirgen Turkestans und den 

zentral· und nordwestasiatischen Steppen. 

Radix Sumbul. Sumbulwurzel. Persische Moschuswurzel. Sumbul Root. Musk 
Root. Racine de sumbul. 
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Die Dr~ge kommt in bis 10 em langen, bis 8 em dicken, sehr leichten, mehr 
oder weniger zylindrischen, gelblichbraunen Wurzelquerstucken oder in sonstigen un
regelma£igen Stucken zerschnitten in den Handel. Der Handelsware sind oft Stucke 
des Wurzelstockes beigemengt. Einfuhr uber RuIlland. Die Wurzelfragmente zeigen 
au.Ben einen dunkelbraunen, papierartigen, diinnen, stark quergerunzelten, oft hier 
und da abgestreiften Kork; Stucke aus der oberen Region der Wurzel und vom 
Wurzelstock sind stellenweise mit feinen Wurzelfasern besetzt. Das Innere der Wurzel 
ist schwammig, grobfaserig, schmutziggelb, gefleckt mit helleren Punkten und oft mit 
braunen bis schwiirzlichen, von ausgeschiedenem Harz herriihrenden Stellen. Der 
Geruch ist moschusartig, der Geschmack erst su.Blich, dann aromatisch bitter. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Die 1-2 cm dicken Wurzelaste mit einer dicken 
Rinde von dichtstrahligem Bau durch die festeren, an der getrockneten Wurzel meist als zahe, 
hautige Lamellen oder Bander bleibenden Rindenstrahlen; in diesen liegen Harzgange reihen
artig angeordnet. Der Holzkorper strahlig aus ziemlich schmalen, sich leicht voneinander tren
nenden, porosen Holzstrahlen. Das Mark klein. Bei der dicken Hauptwurzel werden aile Schichten 
unregelmaBig und undeutlich besonders dadurch, daB die Grenze zwischen Rinde und Holz sehr 
unregelmaBig verlauft und beide Schichten mannigfaltig ineinandergreifen. Auch nach innen bildet 
der Holzkorper keine zusammenhangende Schicht, er besteht aus unregelmaBig verschlungenen, 
teils vertikal, teils horizontal verlaufenden, durch groBe Massen von weiBem, starkereichem, zum 
Teil auch Harzgange fiIhrendem Markgewebe getrennten GefaBbiindeln. Auf der Schnittflache 
der Handelsstucke bildet der ausgetretene erhartete Balsam einen schmutzigen, braunschwarzen 
"Oberzug. 

Bestandteile. Ath.Cll (dickfliissig, dunkelfarbig, nach Moschus riechend, 0,2-0,4%, spez. 
Gew. 0,954-0,964), Harz, freies Umbelliferon, Angelicasaure (Sumbulolsaure), Valeriansaure, 
Methylcrotonsaure, Bitterstoff, fettes (}I, Starke, Zucker usw. 

Extractum Sumbul. Extract of Sumbul. - Amer.: Ein Extrakt von Pillenmasse
Konsistenz, durch Eindampfen von Fluidextractum Sumbul bei hochstens 70 ° hergestellt. 

Extractum Sumbul Duidum. Fluidextract of Sumbul. - Amer.: Bereitung aus ge· 
pulverter (Nr. 30) Sumbulwurzel mit q. s. eines Gemisches aus 4 Vol. Weingeist (92,3 Gew .. % ) 

und 1 Vol. Wasser nach Verfahren A (s. Bd. I S. 1227). 
Tinetura Sumbul. Tincture of Sumbul. -Nat. Form. Append.: 100g gepulverte Sum· 

bulwurzel durchfeuchtet man mit 100 ccm einer Mischung aus 65 Vol. Weingeist (92,3 Gew .. % ) 

und 35 Vol. Wasser und perkoiiert nach 24 Stunden mit q. s. des gleichen Menstruums 1000 ccm abo 

Suppositoria und Globuli vaginales. 
Suppositoria. Stuhlzapfchen. Suppositories. Suppositoires. 
Globuli vaginales. Scheidenzapfchen. Vaginalkugeln. Ovula. Vaginal 
Suppositories. Ovules. 

Suppositorien sind walzen-, kegel-, ei- oder kugelformige Zubereitungen; die 
zur Einfiihrung in den Korper bestimmt sind und deren Grundmasse aus Kakao
butter besteht, wenn nichts anderes vorgeschrieben ist. Gewohnlieh versteht man 
unter Suppositorien die zur Einfiihrung in den After bestimmten Stuhlzapfchen. 
Germ. fa.Bt die Vaginalkugeln auch unter den Begriff Suppositorien. 

Stuhlzapfchen wiegen in der Regel 2-4 g (nach Brit. etwa 1 g) und sind 
3-4 em lang, meist konisch zugespitzt, walzenformig oder torpedofOrmig. Vaginal
kugeln wiegen 3-6 g und sind meist kugelig rund, seltener eiformig. Man formt 
sie aber auch hin und wieder scheibenformig. 

Ais Grundmasse zur Herstellung der Suppositorien und Vaginalkugeln verwendet 
man in der Regel Kakaobutter, seltener andere Fette oder Fett- und Wa,chs
mischungen, die bei Korpertemperatur erweichen oder schmelzen, Z. B. K aka 0 bu t t er 
mit Wachs, Kakaobutter mit Lanolin, Kokosol, Talg, Talg mit Wachs, 
Vaselin mit Wachs, Wollfett mit 25% Paraffin, ferner Gelatinelosung 
mit Glycerin, Agar-Agar mit Glycerin, Seife mit Glycerin und endlich 
reine Seife. 

Arzneiliche Zusiitze. Die Arzneistoffe werden der Grundmasse fein gepulvert 
oder in Losung oder mit einer geeigneten Flussigkeit angerieben zugemischt. Stark 
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wirkende oder feste Arzneistoffe miissen stets mit der Grundmasse innig ge
mischt werden: sie diirfen in Hohlzapfchen und -kugeln nur dann unvermischt 
eingefiillt werden, wenn es ausdriicklich vorgeschrieben ist. 

3 Abb. 115. b Abb.116. 

Herstellung. Die Herstellung der Stuhlzapfchen und Vaginalkugeln gescbieht 
im wesentlichen nach folgenden drei Verfahren: 

1. Auf kaltem Wege. Eine gleichmaBige Mischung der Arzneistoffe mit der 
Grundmasse wird am sichersten erreicht, wenn man die Suppositorienmasse kalt 
verarbeitetund durchPressen oder miteinem Spatel oder Brettchen formt. Man mischt 
die Kakaobutter (am besten geraspelte oder in Faden gepreBte) in der von der Germ. 
vorgeschriebenen Weise in einer Porzellanreibschale ahnlich wie eine Pillenmasse, 

rollt die plastisch angestoBene Masse auf 
F rill einem sauberen Brett oder aufWachspapier 

zu einer Stange von etwa 1-1,5 cm Dicke, 
teilt diese in die vorgeschriebene Anzahl 

fZ gleichlanger Stiicke und formt diese rasch 

-

Abb. 117. Abb. 118. 

mit einem Spa tel oder Brettchen. Das Formen erfordert groBe Geschicklichkeit, 
besonders an heWen Sommertagen. Leichter gelingt das Formen der Suppositorien. 
masse mit einer Suppositorien- oder Vaginalkugelnpresse. 

52* 
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Eine sehr einfache und empfehlenswerte Presse wird durch Abb. 115 a u. b veranschaulicht. 
Die Arzneimittel werden mit geraspelter Kakaobutter ohne Druck in der Reibschale gemischt; 
hierauf teilt man die Mischung in einzelne Portionen ab, fiiIlt diesel ben in den zuvor mit Talcum 

Abb. 119. 

Abb. 120. 

bestaubten oder mit 
Atherweingeist mittels 
eines Wattebausches be. 
netzten, nach oben trich. 
terartig sich erweiternden 
Hohlzylinder und stopft 
die Masse mittels des ge· 
nau in die Bohrung pas. 
senden HolzstOpsels fest; 
nach Beseitigung der Un. 
terlage (FuB) wird der 
HolzstOpsel weiter ab· 
warts gedriickt und da. 
durch das fertige Suppo. 
sitorium aus der Presse 
gedrangt; schlieBlich wird 
noch die Metallmatrize -
die den Stuhlzapfchen die 
konische Spitze, den Glo· 
buli die Kugelform ver· 
leiht - entfernt. 

Leistungsfahiger ist 
die Suppositorienpresse 
von Dr. HANS JENNY, 
Apotheker in St. Gallen 
(Abb. 116 u. 117), die in 
folgender Weisegebraucht 
wird: Nachdem die Form. 
teile a, d, d1 (Abb. 116) 
zusammengefiigt und mit. 
tels des Hebels k bzw. 
der Schraube i zwischen 
die beiden Backen h 
des Untergestelles t ein. 
geklemmt sind, wird die 
gepulverte Mischung aus 
Kakaobutter. undArznei. 
stoffen durch Wagung 
gleichmallig (!) abgeteilt 
und mit Hilfe des beige. 
ge benen Metalltrichter
chens in die 10 Bohrun. 
gen der Matrize eingefiiUt. 
Flussige Stoffe, z. B. lch. 
thyol, werden mit der 
Kakaobutter am zweck· 
malligsten durch An. 
stollen unter Zusatz von 
etwas Amylum gemischt, 
wobei die Mischung pul. 
verformig bleibt. Noti. 
genfalls wird die Masse 
nach Zusatz von etwas 
Wollfett zwischen Wachs. 
papier in Stangen ausge. 
roUt und abgeteilt in die 
Formen eingefiihrt. Hier· 
auf wird die PreBvorrich. 
tung (zehn bewegliche, an 

einem Querbalken b hangende Stempel c) mittels der Schraubenspindel 8 durch Rechtsdrehen 
der Kurbel g in die Bohrungen eingepreBt, bis ein Weiterdrehen erschwert wird. 

Durch Linksdrehen der Kurbel g wird die PreBvorrichtung entfernt und nach dem Losen der 
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Schraube i die Form aus dem Unter
gestell herausgehoben. Nach dem Ab
heben der Teilplatte d werden die 
fertigen Suppositorien durch Vor- und 
Riickwartsschieben der Teilplatte d1 

gelockert und hierauf aus der Form 
entfernt. Mit der Presse konnen Sup
positorien von verschiedener GroBe 
hergestellt werden. Zum Reinigen der 
Presse benutzt man einen mit Ather 
oder Benzin getrankten Wattebausch. 

Eine einfache Suppositorienpresse 
von ROB_ LIEBAU in Chemnitz zeigt 
Abb. lIS. Die Handhabung derselben 
ist aus der Zeichnung ohne wei teres 
ersichtlich. Zum Ausstreichen der For
men wird eine Mischung gleicher Teile 
Glycerin und Ather empfohlen. Eine 
Universalhandpresse fiirSuppositorien, 
Vaginalkugeln und Bougies von CARL 
ENGLER in Wien X zeigen die Abb. 
119 und 120. 

Zur FiiIlung der Maschine dreht 
man den Kolben durch Speiche 16 
voIIkommen zuriick, nimmt den kiir
zeren Bolzen 3 heraus, dreht den Stan
derarm 2 nach abwarts, dreht das Ver
BchluBstiick 7 ein wenig nach links 
und die Scheibe S so weit, daB ihre 
weitere Bohrung 12 vor die Offnung 
des PreBzylinders kommt, wo sie ein
schnappt. Nun fiiIlt man das Material 
ill den Zylinder, stopft es fest, so daB 
1I0ch etwas Raum fiir die PreBform 
hleibt, bestaubt die Hinterseite der 
Ietzteren mit etwas Lycopodium und 
setzt sie in den PreBzylinder 6 ein. 
Der Stander 2 wird nun wieder nach 
aufwarts gedreht und mit dem Bolzen 2 
hefestigt. Darauf dreht man die Schei
be 8 vor die eingesetzte PreBform, bis 
sie einBchnappt, und fixiert den Ver· 
schluBkopf 7, dreht die Speiche 6 nach 
rechts und dann wieder nach links und 
ebenso den VerschluBknopf 7, dreht 
die Scheibe S mit der engeren Boh
rung 11 vor die PreBform, fixiert wie
der mit VerschluBknopf 7 und dreht 
die Speiche 16 mit einem kurzen Ruck 
lIach rechts. Hierbei treten die ferti
gen Suppositorien aus der Form heraus. 

Weniger kompliziert in der Hand
habung und dabei ebenfalls sehr lei
stungsfahig ist die durch Abb. 121 
wiedergegebene Presse von ROB. LIE
BA U in Chemnitz. 

WENDEROTHS kom binierte 
~uppositorien-, Bougies-, Pi!
Ienstrang-, Pflasterstangen
und VaginalkugeI-Presse (A.-G. 
WENDEROTH, Cassel) (Abb. 122). Die 
Presse besteht aus dem Zylinder A, der 
ungefahr 70 ccm Inhalt hat und an 
beiden Enden mit Schraubgewinde ver. 
sehen ist. In der Mitte des Zylinders 
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befinden sich zwei Ansatze, die in entsprechende Offnungen des FuBes B eingreifen und beim 
Pressen, d. h. beim Umdrehen der Spindel C, den Zylinder festhalten. Der FuB wird zweck
maBigerweise mit den beigegebenen zwei Schrauben auf einer Tischplatte befestigt. Am oberen 
Ende des Zylinders wird die PreB-Spindel emit dem VerschluBkopf D, am unteren Ende der 
PreBkopf E aufgeschraubt. Der PreBkopf E enthalt eine Bohrung, die der Form F des Suppo
sitoriums entspricht. 

Die Masse, die vorher im Morser gut gemischt werden muB, wird durch eine 2 mm weite 
Offnung in den PreBkopf gepreBt und dieser vorn durch eine bewegbare Klappe geschlossen. 1st 
der PreBkopf gefiillt, so erscheint in der haarfeinen Mitteloffnung der Klappe ein ganz feiner Faden 
Masse. Hierauf wird die Klappe geoffnet und durch eine geringe Drehung der Spindel das fertige 
Suppositorium herausbefordert, das an einem 2 mm dicken Strang Masse hangt und leicht ab
genommen werden kann. Erneutes SchlieBen der Klappe und weiterer Spindeldruck ergibt die 

Abb. 123. 

folgenden Suppositorien, so daB sich in 
einigen Minuten leicht 20 Suppositorien 
herstellen lassen. Dieselben sind sehr glatt, 
sauber und alle genau gleich schwer. Die 
Form faBt 2 g Kakaobutter. Die Suppo
sitorien sind 30 mm lang und unten 12 mm 
dick, entsprechen somit den mittleren yom 
Arzneibuch verlangten GroBen. Es lassen 
sich mit derselben Form, durch Einsetzen 
eines beigegebenen Konusses G, auch klei
nere (11/2 g) Suppositorien herstellen. Der 
Konus G muB durch vorsichtige Behand
lung vor Beschadigungen bewahrt werden, 
da die evtl. entstehenden Kanten oder 
Grate die Form des PreBkopfes beschadigen. 

Da Kolben und PreBkopf genau aufeinanderpassen, ist fast kein Verlust an Masse vor
handen, 0,2-0,3 g Kakaool mehr geniigen auf alle Falle. Nach dem Gebrauch lassen sich Kolben 
und PreBkopf leicht von den winzigen Resten reinigen. Der Zylinder bleibt rein, nur der feine 
EinlaBkanal des PreBkopfes muB mit dem beigegebenen KnopfstoBer H vorsichtig von Riickstan
den gesaubert werden. 

Der Presse beigegeben ist eine 'Oberwurfmutter J, die an Stelle des PreBkopfes E aufge-
8chraubt wird und je nach Bedarf die 12 Ansatze K festklemmt. Die Ansatze haben Offnungen 
von 2, 21/ 2, 3, 31/ 2, 4, 41/ 2, 5, 51/ 2, 6, 7, 8 und 9 mm. Sie dienen zur Herstellung von Bougies, 
Pillenstrangen, Pflasterstangen usw. 

Der Presse ist ferner beigegeben ein VerschluBkopf L mit Fliigelschraube, welcher zur Auf
nahme der Vaginalkugelformen M dient. Zwecks Anfertigung von Vaginalkugeln 14 oder 18 mm 
wird die betr. Form in den VerschluBkopf L eingesetzt und dieser alsdann auf den Zylinder A 

aufgeschraubt. Die Fliigelmutter wird 
zum SchlieBen der Form alsdann et
W!18 angezogen. Das Pressen der Vagi
nalkugeln geht in der gleichen Weise 
vor sich, wie bei den Suppositorien. 

Um ein gutes Loslosen der Vagi
nalkugeln zu ermoglichen, wird die 
Form vor jedesmaligem Gebrauch mit 
etwas Olivenol bestrichen und mit 
etwas Lycopodium eingestaubt. 

Abb.124. 
AuBerdem wird jeder Presse ein 

gebogener Schlilssel zum Befestigen 
bzw. Losen des VerschluBkopfes D, 

bzw. PreBkopfes E und L, beigegeben. Samtliche Teile der Presse sind aus Neusilber hergestellt. 
2. G ieBverfabren. Der Arzneistoff wrrd, wenn fest, entweder in Pulver

form oder in einer geeigneten Flussigkeit gelOst oder damit angerieben, mit der ge· 
schmolzenen Grundmasse innig gemischt, und diese Mischung nach dem Abkuhlen 
auf 38-40 0 unter fortwahrendem Umruhren oder Umschutteln in passende Formen 
gegossen. Die Kakaobutter darf nicht zu bocb erbitzt werden. Nach A. PRYBILL 
erwarmt man die Kakaobutter in einer Schale oder in der Flasche, in der sie mit 
Arzneistoffen durch Schutteln gemischt werden kann, durch Einstellen in Wasser 
von 40--45 o. 

Als Formen fiir Stuhlzapfchen verwendet man selbst anzufertigende Diiten aus Wachs
papier, Ceresinpapier oder Stanniol, die man entweder in Sand, auf kleine Flaschchen oder in 
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eigens zu diesem Zwecke hergestellte durchlocherte Brettchen steckt, oder Formen aus Zinn, ver· 
nickeltem Messing, Eisen usw. (Abb. 123 u. 124). Je nach der verarbeiteten Masse werden diese 
Formen kurz vor dem Gebrauch mit Paraffinol, Seifenspiritus oder Vaseline ausgestrichen. So· 
fort nach dem Fiillen sind sie kalt zu stellen, im Sommer in Eiswasser, da die Suppositorien und 
Vaginalkugcln sich um so leichter herauslosen lassen, je schneller die Masse erstarrt ist. 

ZweckmiWige AusguBformen sind auch Gelatinesuppositorienkapseln zu 2 g ohne 
Deckel von POHL. Die Kapseln werden in ein Brett mit Lochern von 7 mm Durchmesser ge· 
steckt. Das Erstarren der Masse erfolgt bei Zimmerwarme in ganz kurzer Zeit. Man lliBt die ge· 
fiillten Formen moglichst kiihl noch einige Zeit stehen und nimmt dann die Suppositorien heraus, 
was am einfachsten dadurch geschieht, daB man die Kapsel zwischen den Handflachen sanft hin· 
und herrollt. Die Kapseln konnen nach dem Abspulen mit wenig Ather von neuem benutzt werden. 

Fiir Gelatine· und Agarmassen ist das GieBverfahren das einzig geeignete. 1m ubrigen 
aber ist bei diesem Verfahren zu beachten, daB manche Stoffe das notwendige Erhitzen nicht ver
tragen oder sich teilweise ver£luchtigen konnen (Campher, Naphthalin usw.), und daB es nicht bei 
allen arzneilichen ZusiLtzen moglich ist, den Zeitpunkt des AusgieBens so zu wahlen, daB das 

Abb. 125. 

Arzneimittel gleichmaBig verteilt bleibt und sich nicht unten in der Form absetzt, was unbedingt 
zu vermeiden ist. Bei schweren Pulvern, Extraktlosungen u. dgl. liegt diese Gefahr sehr nahe. 

3. Fiillen von Hohlsuppositorien. Das Arzneimittel wird in kanfliche, verschlieBbare, 
hohle Gelatinekapseln oder Kakaobuttersuppositorien eingefullt, entweder rein oder mit ein wenig 
von derjenigen Substanz, aus der die Hohlsuppositorien bestehen, oder mit einem anderen Konsti. 
tuens vermischt. 

Das Einfiillen geschieht, indem man den Arzneistoff entweder mit der geschmolzenen Grund. 
masse vermengt und die halb erkaltete Mischung wie bei dem GieBverfahren in die Hohlsuppo. 
sitorien gieBt, oder indem man den Arzneistoff auf kaltem Wege mit Schweine. 
fett oder Kakaobutter usw. verreibt und die zuvor genau abgeteilte Mischung in 
die Hohlformen stopft. Letztere werden hierauf mit entsprechenden Deckeln (die 
Gelatinekapseln mit gut schlieBenden Gelatinedeckeln oder wie die Kakaobutter· 
Hohlsuppositorien mit Fettdeckeln aus Kakaobutter) versehen; die Fettdeckel 
werden schlieBlich mit einem warmen Messer dicht zugeschmolzen. Derartige 
Hohlformen fur Stuhlzapfchen und Vaginalkugeln werden durch Abb. 125 u. 126 
wiedergegeben. 

Wenn auch dieses Verfahren manche praktische Vorteile bietet 
und sich besonders fiir Glycerinsuppositorien empfiehlt, so mull doch 
vor der allgemeinen Anwendung gewarnt werden, weil mit den Formen 
aus Kakaobutter einerseits eine unnotig grolle Menge der letzteren ein· 
gefiihrt wird, die zunachst die Schleimhaute uberzieht und infolge· 
dessen die Wirkung des Ahneistoffes verzogert, andererseits sich unter 
Umstanden eine allzu plotzlich eintretende lokale Wirkung des Arznei· 
stoffes entfalten kann. Aus diesem Grunde bestimmen Germ. und 
Austr., dall Hohlsuppositorien und Vaginalkugeln mit starkwirken· 
den oder fes ten Arzneimitteln n ur auf besondere Verordn ung 
des Arztes abgegeben werden diirfen. Abb. 126. 
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Au/bewahn&ng und Abgabe. Vorrate von Suppositorien und Vaginal
kugeln bewabrt man kiihl, vor Licht und Luft geschiitzt auf. Entbalten dieselben 
Glyeerin, so miissen sie einzeln in Stanniol eingewickelt werden, da sie andemfaIls 
infolge der wasseranziebenden Eigenschaft des Glycerins bald feucht werden. An
dere Suppositorien und Vaginalkugeln wickelt man am besten erst kurz vor der 
Abgabe in diinnes Wachspapier oder Stanniol. 

ARWendURg. Die Wirkung der Suppositorien ist entweder eine rein mechanische oder 
gleichzeitig eine arzneiliche. Die a.rzneiliche Wirkung kann eine rein ortliche sein, aber auch eine 
allgemeine. Zur Erreichung einer allgemeinen arzneilichen Wirkung auf den Korper werden die 
Suppositorien in den Fallen angewandt, in denen der Magen nicht in Anspruch genommen werden 
kann und subcutane Injektionen nicht angebracht sind. Die Suppositorien rufen durch einen Reiz 
auf die Muskeln Defakationsbewegungen hervor, sie beseitigen einen Krampf des Sphincter und sie 
iiberziehen die Schleimhaut mit einem fettigen oder schliipfrigen tl'berzug. Die in den Suppo
sitorien enthaltenen Arzneistoffe werden durch die Darmwandung aufgenommen und gelangen 
im Korper zur Wirkung. Ala Abfiihrmittel werden hauptsachlich Glycerinsuppositorien angewandt. 

Supposltorien und Vaglnalkugeln mit Chloralhydrat, Phenol und iihnlichen, die 
Masse weich machenden Zusiitzen stellt man mit einer Grundmasse aus Kakaobutter 
mit 10-15% Walrat oder 15% Wachs her. Nach Amer. soll der Schmelzpunkt der 
Suppositorien durch den Zusatz von Walrat nicht iiber 37 0 erhoht werden. 

Glycerin-Gelatine-Masse fUr Suppositorien und Vaginalkugeln. - Belg. 1 T. Gelatine 
wird mit Wasser bedeckt 12 Stunden einweichen gelassen. Die vom Wasser getrennte eingeweichte 
Gelatine wird mit 7 T. Glycerin auf dem W asserbad erhitzt, bis da.s Wasser verdampft ist, und 
nach Zusatz der Arzneistoffe zu der abgekiihlten Mischung in Formen gegossen. - GaU. Ovules. 
60 T. Glycerin werden mii.Big erhitzt und mit 10 T. Gelatine versetzt, die vorher in 30 T. Wasser 
eingeweicht war. Na.ch der Liisung der Gelatine wird die Mischung durch Leinen koliert und in 
Formen gegossen, die mit Va.selinol schwach eingefettet sind. - Helv. 1 T. Gelatine wird in 4 T. 
Wasser eingeweicht und mit lOT. Glycerin erhitzt und ausgegossen. - Hiap. Ovula Glycerinae. 
12 T. Gelatine werden 12 Stunden lang in 25 T. Wasser eingeweicht und in 88 T. auf 50-60 0 

erwll.rmtem Glycerin gelost. Die Losung wird durch Verbandmull in eine gewogene Schale koliert, 
auf dem Wasserbad bei nicht iiber 500 auf 100 T. eingedampft und in eingefettete Formen gegossen. 

Suppositoria Glycerini, Glycerin-Suppositorien, stellt man entweder durch Ein
fiillen der notigen Menge Glycerin (1-3 g) in Hohlsuppositorien her, oder nach 
folgenden V orschriften: 

Mit Kakaobutter. Gall. 20g Kakaobutter werden bei moglichst niedriger Wltrme ge
schmolzen, mit 10 g Glycerin innig verriihrt und die Mischung in 10 Formen gegossen. SiicluJ. 
Kr.-V.: 54 T. Kakaobutter und 6 T. wasserfreies Wollfett werden geschmolzen und mit 40 T. 
Glycerin zusammengeschiittelt, bis sich eine vollkommen gleichmii.Bige Emulsion gebildet hat. 
Dann schiittelt man weiter bis fast zum Erkalten und gieBt in die stark abgekUhlten Formen 
aus. Wurde der richtige Zeitpunkt des AusgieBens innegehalten, so erhii.lt man auf diese Weise 
gute und haltbare Suppositorien. 

Mit Gelatine. - Erganzb. u. Brit.: 14 T. Gelatine werden in 25 T. Wasser geliist und der 
Losung 71 T. Glycerin zugesetzt. Die Mischung dampft man auf 102 T. ein und gieBt sie in Formen 
aus. Na.ch Ergiinzb. sollen die Suppositorien, wenn nichts anderes verordnet ist, 2 g schwer sein, 
nach Brit. 2 oder 4 oder 8 g oder nach Vorschrift. 

Mit Seife. - Erganzb.: 9,5 T. medizinische Seife lost man unter Vermeidung der Schaum· 
bildung (!) in 90,5 T. heiBem Glycerin und gieBt die abgekiihlte, eben noch fliissige LOsung 
in Formen aus. (In der Regel 2 g schwer.) 

Mit Seife aus Stearinsii.ure. - Auatr., Hung., NO'I'IJeg.: 5 T. Natriumcarbonat werden 
in 10 T. Wasser gelost, 100 T. Glycerin zugesetzt und mit 9 T. Stearinsaure im Wasserbad er
wltrmt. Die Masse wird nach beendigter Kohlensll.ureentwickIung auf 100 T. eingedampft und zu 
Suppositorien von 1,5-3,5 g Gewicht verarbeitet. Die ZlI.pfchen werden in Stanniol eingewickelt, 
nach Norveg. auch noch in geschmolzenes Paraffin getaucht. - Japan.: Natr. carbonic. 3 T., 
Glycerin 60 T., Stearinsll.ure 5. T. - Amer.: Natr. carbonic. 0,5, Acid. stearin. 2,0, Aqua 5,0, Gly
cerin 30,0 zu 10 Suppositorien. - Helvet. laBt 1 T. Stearinseife in 9 T. Glycerin liisen. -
Croat.: 6 T. Stearinseife und 94 T. Glycerin. • 

Ovula Acidi tannici. - Hisp.: 3 g Tannin werden auf dem Wasserbad in 5 g Glycerin 
gelost, die Losung mit 95 g Glycerin.Gelatine-Masse gemischt und in 6 Formen ausgegossen.
Gall. 8. Bd. I S. 241. 

Ovula Belladonnae. - Hisp.: 0,3 g Extractum Belladonnae werden auf dem Wasserbad 
in 5 g Glycerin gelost, die Losung mit 95 g Glycerin.Gelatine-Masse gemischt und in 6 Formen 
gegossen. 
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In gleicher Weise werden nach Hisp. folgende Ovula hergestellt: Mit je 0,05 g Cocainhydro. 
chlorid, je 0,5 g Ergotin (Extractum Secalis cornuti), je 0,05 g Opiumextrakt, je 0,5 g Ichthyol, 
je 0,5 g J odoform. 

Enule heiBen von BURROUGHS, WELLCOME U. CO. London in den Handel gebrachte Glycerin. 
StuhIzapfchen. Dieselben bestehen aus 95°/0 Glycerin und 5% Seife. 

Fesselziipfchen mit Glycerin sind an ihrem dickeren Ende mit einer Schnur versehen, 
die auf einem Querstabchen befestigt wird und nur so lang ist, daB das Suppositorium gerade 
bis dicht iiber den SchlieBmuskel eingefiihrt werden kann. 

Mantel-Stuhlziipfchen nach FLUGGE enthalten einen inneren wasserloslichen festen Kern 
und eine starkwandige, bei Korpertemperatur leicht schmelzende fette Hiille, die beide mit 
arzneiJichen Zusatzen versehen werden konnen. 

Suppositol ist einneutrales, geruch. undgeschmackloses Pflanzenfett, dessenniederer Schmelz· 
punkt seine Verwendung zu Suppositorien usw. gestattet. Ein guter Ersatz fiir Suppositol und 
Kakaobutter soll wegen seiner leichten Mischbarkeit mit wasserigen Fliissigkeiten eine Mischung 
von Paraffin. solid. 1,0 und Adipis Lanae anhydric. 3,0 sein. 

Suprareninum. 
Suprareninum, Suprarenin (FABBWERXE HOCHST), Adrenalin (PARKE, DAVIS 

U. Co., Detroit), ist o-Dioxyphenylathanolmethylamin. (HO)2CsHa 
·CH(OH)CH.NHCHa [1,3,4]. Mol.· Gew. 183. - Germ. 6 s. S. 1365. 

Weitere Bezeichnungen s. unter Suprarenin hydrochloricum. 
Das Suprarenin leitet sich ab vom Brenzcatechin, in dem ein H·Atom am Kern 

durch die Methylaminooxyathyl.Gruppe ersetzt ist. Es ist ein tierisches Alkaloid 
und enthalten in den Wandungen der N e bennieren, aus denen es zuerst von TAKA· 
MINE und fast gleichzeitig von ALDRICH rein abgeschieden wurde. Die Wirkung 
der bereits friiher angewandten Nebennierenpraparate (s. S. 365) ist auf den Ge· 
halt an Suprarenin zuriickzufiihren. Von STOLZ und FLICHER ist es zuerst syn· 
the tisch dargestellt worden (1906-1908). 

Gewinnung. Ein mit schwach saurehaltigem Wasser unter Zusatz von etwas Zinkstaub 
(zur Verhiitung einer Oxydation) hei.B hergestellter Auszug der Nebennieren von Rindem oder 
Schafen wird unter vermindertem Druck im Kohiensaurestrom bei 50° eingeengt, mit Methyl. 
alkohol gemischt nnd mit Bleiacetat versetzt, wodurch Eiwei.Bstoffe, Phosphate u. a. ausgefaJlt 
werden. Die mit Schwefelwasserstoff von Blei befreite Losung wird wieder im Kohlensaurestrom 
eingeengt und mit Ammoniakfliissigkeit versetzt. Das Suprarenin scheidet sich kristallinisch aus. 
Es wird gereinigt, indem es in siiurehaltigem Wasser aufgeli:ist und "'ieder mit Ammoniak gefitllt 
wird (FURTH). 

Synthetische Darstellung. (D.R.P. 137300, FARBWERKE HOCHST.} Brenzcatechin, 
C8H t (OH)2 [3,4], wird durch Einwirkung von Chloracetylchlorid, CHzClCOCI, in Chlor· 
acetobenzcatechin, C8Ha(OHh·OCCH2Ol [3,4,1], und dieses durch Einwirkung von 
Methylamin, CHsNH2' in Methylaminoacetohrenzcatechin (Suprarenon oder 
Adrenalon), CsH s(OH)2' OCCH2NHCHs iibergefiihrt. Durch Reduktion mit Natriumamalgam 
wird das Suprarenon in Suprarenin, CeH s(OHhCH(OH)CH2NHCHa, iibelgefiihrt, indem 
2 H-Atome an die CO.Gruppe angelagert werden. Daa so gewonnene Suprarenin ist optisch inakti v, 
wahrend das natiirliche Suprarenin linksdrehend ist; es laBt sich aber mit Hille des weineauren 
Saizes in die beiden aktiven Formen zerlegen (D.R.P. 222451). Die fast unwirksame rechts· 
drehende Form liiBt sich durch Erhitzen mit verd. Salzsaure (3--4% HOl) oder verd. SchwefeI· 
saure (5% H 2S04) racemisieren (D.R.P. 220355), so daB es moglich ist, das d.Suprarenin schlieB· 
Hch voJlstiindig in die linksdrehende Form umzuwandeln. . 

Nacheinem anderen Verfahren (D.R.P. 193634) wird Protocatechualdehydcyanhydrin, 
CsHa(OH)2' CH(OH)CN, reduziert zu Dioxyphenylathanolamin, C,Hs(OH)2'CH(OH)CH2NH2' 
das durch Methylierung in inaktives Suprarenin iibergefiihrt wird. AuBer den beiden angefiihrten 
Verfahren gibt es noch eine Reihe weiterer, nach denen man Suprarenin und ahnliche Verbin. 
dungen synthetisch darstellen kann. 

Eigenschajten und Erkennung. Das freie Suprarenin bildet kleine farb· 
lose Kristalle. Der S chmelzpunkt wird je nach den Bedingungen verschiedell 
gefullden. Bei lallgsamem Erhitzen schmilzt es unter Zersetzullg bei etwa 2150, bei 
rascherem Erhitzell aber erst bei 2630. Nach ABDERHALDEN schmilzt natiirliches 
Suprarenin bei 2120, sYllthetisches bei 2080. Bei starkerem Erhitzen zersetzt es 
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sioh unter Entweichen von Dampfen, deren Geruoh an den der Dampfe von ver
brennendem Opium erinnert. Es ist sehr sohwer loslioh in Wasser und organischen 
Losungsmitteln, leioht loslioh in verd. Sauren unter Bildung von Salzen. Die Lo
sungen sind linksdrehend. Es lOst sich auoh in verd. Alkalilauge, weil es Phenol
hydroxylgruppen besitzt. Die alkalischen Losungen werden wie alkalisohe L01mngen 
anderer mehrwertiger Phenole sehr leioht duroh den Sauerstoff der Luft oxydiert 
und farben sioh erst rot, dann rotbraun. 

Aus ammoniakalisoher SilbernitratlOsung scheidet Suprarenin Silber ab, ebenso 
reduziert es FEBLINGsohe Kupferlosung unter Absoheidung von Kupferoxydul. 
Eine Losung von Suprarenin in salzsaurehaltigem Wasser wird durch wenig Eisen
chloridlosung smaragdgrun gefarbt; auf Zusatz von Ammoniakfliissigkeit geht die 
grune Farbung in eine karminrote uber. Wird 1 Tr. Suprareninlosung (1: 1000) 
mit 1 cern Wasser verdunnt und die Misohung mit 1 com Merouriaoetatlosung (oder 
eine Misohung von QueoksilberchloridlOsung und N atriumaoetatlOsung) versetzt, 
so farbt sich die Flussigkeit nach einiger Zeit rosenrot. In konz. Sohwefelsaure 
lost es sioh mit gelblicher Farbe, wird die Losung mit wenig Salpetersaure 
versetzt, so farbt sie sich gelbrot. In Formaldehyd-Sohwefelsaure lost es sioh 
mit rosenroter, spater kirsohroter Farbung. Mit Chlorwasser gibt es eine gelbe 
Losung, die sich auf Zusatz von Ammoniakflussigkeit schon rot farbt. Von 
rauchender Salpetersaure wird es mit blutroter, rasch in Gelb ubergehender 
Farbung gelOst. Wird die Losung auf dem Wasserbad eingedampft, so hinter
bleibt ein gelber Ruokstand, der duroh wenig .Ammoniakflussigkeit blaugriin 
gefarbt wird. Jodsaure wird duroh Suprarenin zu Jod reduziert. Beim Erwarmen 
mit Alkalilauge spaltet das Suprarenin Methylamin abo Losungen der BaIze des 
Suprarenins werden duroh die meisten allgemeinen Alkaloidreagentien nioht gefallt. 

Suprarenin hydrochloricum (FABBWERKE HOCHST). Suprareninhydrochlorid. 
o-D io xyp h e ny 13. t ha no 1 me t h y1 am i nhydrochlorid. COH 3(OHh 
.CH(OH)CH~NHCH3·HCI [3,4,1]. Mol.-Gew. 219,6. 

Das o-Dioxyphenylii.thanolmethylaminhydrochlorid kommt auoh 
unter den Namen Adrenalin (PARKE, DAVIS U. Co., Detroit), Paranephrin 
(E. MERCK, Darmstadt), Adrenin, Epirenan (BYK- GULDENWERKE, Berlin), Epi
nephrin, Renoform (DR. FREUND, und DR. REDLICH, Berlin), Suprarenalin 
(ARMOUR U. Co., Chikago), Supranefran (HOECKERT-MICHALOWSKY, Berlin-Neukolln), 
Hypernephrin (GES. FUR FEINCHEMIE, Berlin NW 7) in den Handel, meist in 
wasseriger Losung 1: 1000 in Ampullen. 

Darstellung. Durch Einwirkung yon Salzsaure auf natiirliches oder synthetisches Su
prarenin. 

Eigenschaften und Erkennung. Kleine nadelformige Kristalle, Smp. 161°, 
in Wasser loslich, unloslioh in absolutem Alkohol. Die wasserige Losung gibt mit 
Silbernitratlosung einen weiBen Niederschlag von Silberchlorid, im ubrigen gibt sie 
die fUr die freie Base angegebenen Reaktionen. Die wasserigen Losungen farben sioh 
bei der Aufbewahrung rot, wenn das Glas auoh nur Spuren von losliohen 
Alkalisilioaten an das Wasser abgibt, weil bei Gegenwart von Alkalien das Su
prarenin sehr leicht oxydiert wird unter Bildung von rotgefarbten Zersetzungspro
dukten. Auoh kann dabei eine Absoheidung von freiem Suprarenin eintreten. 

Priifung. Die Priifung der in Ampullen in den Handel kommenden Losungen 
kann sich nur auf das Aussehen erstreoken. Rot oder triibe gewordene Losungen 
diirfen nicht abgegeben werden. (Die rotgefarbten Zersetzungsprodukte wirken 
giftig!) 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. Suprareninhydrochlorid sehr Yorsichtig, die 
L6sungen Yorsichtig 



Suprareninum. 827 

Losungen von Suprareninhydrochlorid sind nur halt bar in Glasern, die an Wasser kein 
Alkali abgeben. Zur Vermeidung der Zersetzung der Losungen ist vorgeschlagen worden, 
dem Losungswasser eine Spur Salzsaure (2 Tr. auf 11) zuzusetzen. Losungen, die Suprarenin 
enthalten, diirfen nach Germ. 6 nicht erhitzt werden. 

Anwendung. Die Wirkung des Suprarenins auBert sich in starker Steigerung des 
Blutdruckes bei gleichzeitiger Verengerung samtlicher GefaBe, in Erregung der Herztatigkeit, 
Erweiterung der Purillen, Zuckerausscheidung durch den Ham. Es findet ausgedehilte Anwen
dung in der Chirurgie sowohl zur Blutstillung bei parenchymatiisen Blutungen, wie bemnders in 
Verbindung mit einem Lokalanastheticum zur Infiltrations· und Leitungsana3thesie usw. In der 
Ohren. und Nasenheilkunde in Losungen 1: 1000-1 :5000, ebenso in der Chirurgie; in der Augen
heilkunde in Losungen 1: 5000-1: 10000. Auch bei Heufieber solI es giinstig wirken. Innerlich 
ist es fast wirkungslos. GroBte Einzelgabe 0,001 g (1 mg). 

Nach W. FALTA und L. IvcovIC ist das Suprarenin ein vorziigliches Gegengift gegen 
Strychnin; auch gegen Morphin. 

Suprareninum bitartaricum. Suprareninbitartrat, Saures weinsaures Suprarenin. 
Bitartras suprarenicus. C6H3(OH)2·CH(OH)CH~NHCH3·C4H604' Mol.· Gew. 333. 

Eigenschaften. WeiJ3es kristallinisches Pulver, Smp. 1490, Geschmack sauerlich, schwach 
zusammenziehend, leicht loslich in Wasser, schwer in Weingeist. Die wasserige Losung rotet Lack
muspapier. Es enthalt 55% Suprarenin. 

Priifung. a) Die wasserige Losung muB klar und farblos sein. - b) Die Losung von 1 mg 
Suprareninbitartrat in 10 ccm Wasser muB durch einige Tropfen verd. Eisenchloridliisung (1 + 9) 
griin gefarbt werden; durch Zusatz von 1-2 Tr. Ammoniakfliissigkeit geht die griine Farbung 
in Rot iiber. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Wie Suprareninhydrochlorid. Die Losungen sind um die Halfte starker 

zu verwenden als Losungen von Suprareninhydrochlorid, da 1 T. Suprareninhydrochlorid 1,5 T. 
Suprareninbitartrat entsprechen. 

Suprareninum boricum, Suprareninborat, Borsaures Suprarenin, kommt in den Handel 
in Rohrchen von 0,0065 g (entsprechend 0,005 g reinem Suprarenin) und in Losungen 1: 1000 in 
Flaschen zu 5, 10 und 25 ccm. 

Arterenol (FARBWERKE H6cHST) war das Hydrochlorid des Dioxyphenylathanol
amins oder Aminoathanolbrenzcatechins, CeH s(OH)zCH(OH)CH2NH2·HCI. Von dem 
Suprarenin unterscheidet es sich durch das Fehlen der Methylgruppe. Es ist nicht mehr im Handel. 

Homorenon (FARBWERKE HOCHST) war das Hydrochlorid des Dioxyphenylathanol
athylamins, CeHs(OH)2CH(OH)CH,NHC2H5·HCI. Von dem Suprarenin unterscbeidet es sich 
durch die Athylgruppe an Stelle der Methylgruppe des Suprarenins. Es ist nicht mehr im Handel. 

Epinine (BURROUGHS, WELLCOME u. Co., London) ist das Hydrochlorid des 3, 4-Dioxy
ph e n y I a thy 1 met h y I ami n soder Met h y I ami n 0 a thy I b r e n z cat e chi n s, 
CeH3(OH)2CH2CH2NHCHs [3,4, 1]. Von dem Suprarenin unterscheidet es sich dadurch, daB 
es an Stelle der CHOH-Gruppe des Suprarenins eine CH2 -Gruppe hat. In den Handel kommt 
es in Form von Losungen des schwefligsauren Salzes. 

Darstellung. Nach F. L. PYMANN wird l-Keto-6,7-dimethoxy.2-methyltetrahydro
isochinolin mit Salzsaure unter Druck erhitzt, wobei eine Aufspaltung des Chinolinringes und eine 
Abspaltung der Methylgruppen aus den Methoxylgruppen eintritt. Die Base wird durch Am
moniak abgeschieden und durch Umkristallisieren gereinigt. 

Eigenschaften und Erkennung. Farblose Kristalle, Smp. 188-189°, wenig loslich 
in Wasser und Weingeist. Mit Sauren bildet es kristallinische Salze. Die wasserige Liisung wird 
durch wenig EisenchloridlOsung voriibergehend blau, dann griin gefarbt; durch Zusatz von Am
moniakfliissigkeit wird die griine Losung rot gefarbt. In formaldehydhaltiger konz. Schwefelsaure 
lost es sich mit violetter, spater kirschroter Farbe. In rauchender Salpetersaure lOst es sich mit 
blutroter Farbe, die rasch in Gelb iibergeht; wird die salpetersaure Losung auf dem Wasserbad 
eingedampft, so hinterbleibt ein gelber Riickstand, der durch wenig Ammoniakfliissigkeit blau
griin gefar bt wird. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. In gleicher Weise wie Suprarenin. 
Adrenalin-Cocain-Tabletten enthalten je 0,0002 Adrenalin. und 0,01 Cocainhydrochlorid. 
Adrenalin-Inbalant enthalt neben Adrenalin Chloreton und eine olige Fliissigkeit. 
Atrabilin ist ein aus der Nebenniere hergestelltes fliissiges Praparat, das auch als A tra-

bilinschn u pfpul ver in den Handel kommt. 



828 Syzygium. 

Codrenin ist eine Losung, die in 1 ccm 0,02 g Cocainhydrochlorid und 0,00006 g Adrenalin 
enthiiJ.t. 

Conephrin ist eine Cocain und Paranephrin enthaltende LOsung. 
Dolorsnttsbletten enthalten pro dosi 0,0001 g AdrenaIin, 0,01 g Cocain und 0,00199 g 

Chlornatrium. 
Eudrslin (SACCHARINFABRIK, Magdeburg.Siidost), Ampullen und Tabletten mit Adrenalin 

und p.Ammobenzoyldiii.thylaminoii.thanol (Falicain). 
Eudrenine enthii.lt in je 1 ccm 0,01 g Beta-Eucain hydrochloric. und 0,03 mg (!) Adrenalin 

hydrochloricum. 
Glycirensn, eine Ulsung von 1,0 Epirenan in einer Mischung von 750,0 Wasser und 250,0 

Glycerin, zu Einatmungen empfohlen 
Hemlslne (BURROUGHS, WELCOME u. CO.), Nebennierenalkaloid, im Handel ala Soloids 

mit 0,005 und 0,0012 g und Tabloids mit 0,003 und 0,006 g zur Herstellung von LOsungen. 
Hlimostssin, das sowohl ala Pulver, wie auch in Losung 1: 1000 in den Handel gebracht 

wird, soil dem AdrenaIin gleich sein. 
Iscblimin (ARMOUR n. CO. in Chicago) ist eine LOsung von Su prarenalin 1: 1000 

(Am. Pat. 829220) in phyaiologischer KochsaIzlosung ohne konservierende Zusitze. 
Renoform-Scbnupfpulver enthii.lt Renoform (s. S.826), Borsaure und Milchzucker. 
Rhinitin nnd Rbinitincreme enthalten Paranephrin. Gegen Heuschnupfen. 
Rhinol-Scbnuplpulver, gegen Schnupfen und Heufieber, enthiIt Suprareninum boricum. 

Cocain hydrochlor., Zinc. Bozojodol., Acid. boricum und Menthol. 
Rblnosol, ein HeufiebermitteI, besteht aus Anasthesin und Paranephrin. 
Rlsinsslbe enthilt Eucalyptol, Menthol, Aniisthesin und Adrenalin in steriIer Salben

gmndlsge. 
Tonogenum suprarenale, ein Nebennierenpriparat, besteht aus 100 g Wasser, 0,1 g Nehan

nierenextrakt, 0,5 g Chloreton nnd 0,7 g NatriumchIorid. 
Udrenin enthii.lt als wirksame Bestandteile Adrenalin und ,8-Eucain. 

Solutio Hydroehloratls Suprarenlnl (Adre· 
nallnl) (Nederl. Suppl.). 

1. Natril cblorati 8,0 
2. Acidl bydrocbloricl (25%) 2,0 
3. Aquae destilJatae 1000,0 
4. Suprarenlnl 1,0 
5. PbenoJi 5,0. 

1-4 werden "I. Stunden gekocbt, dann 5 zu
gesetzt und mit frisch ausgekocbtem, steriJem 
Wasser auf 1000,0 aufgefunt. 

Solutio vasoconstrlngens (F. M. Germ.). 
Suprarenin. bydrocblor. 0,01 
Aq. destlJl. 10,0-50,0. 

Solutio vasoconstrlngens composlta 
(F. M. Germ.). 

Adrenalln. bydrochlor. 
oder 

Suprarenln.bydrocblor. (I :1000,0) gtts. X 
Cocaln. bydrocblor. 0,1 
Aq. destlU. 10,0. 

Syzygium. 
Eugenia jarnbolana LAM. (Syzygium jambolana D.C.). Myrtaceae
Eugeniinae. Heimisoh im ostindisoh-malayisohen Gebiet bis China und Neu
Siidwales, dort, auf Mauritius und den Antillen kultiviert. Baum mit elliptisoh-liing
liohen, kurz gestielten Blattern und ausgebreiteten Rispen weHler Bliiten. Friiohte 
meist oliven-, auoh bis taubeneigroll, dunkelrotbraun, einfaoherig, einsamig, ell bar. 

Cortex Syzygii jambolani. Syzygiurnrinde. Jambul Root. Ecorce 
de jambolanier. Jambulrinde. 

Leiehte, fast sohwammige, f1sche oder rinnenformige, etwa bis 5 em breite und 
bis 1,5 em dieke, aullen mit weillem oder hellgrauem Kork uder Borke bedeokte 
Stiioke, auf der Innenseite sehon rotbraun und grobstreifig. Der Bruoh ist im aulleren, 
dunkelgefiirbten Teil eben, im inneren, hellergefarbten faserig. Gesohmack sohwaoh 
adstringierend. 

Mikroskopisehes Bild. Die Korkschicht aus abwechselnden Lagen dfulnwandiger 
hoher und flacher Zellen. Die primire Rinde ist durch Borkenbildung vielfach abgetrennt. 1m 
Parenchym der sekundaren Rinde sind zahlreiche Zellen zu sehr groBen (nicht selten bis 0,8 mm), 
verschieden gestalteten und verschieden stark verdickten, reichporOsen Steinzellen umgewandelt. 
In den inneren Teilen der Rindenstrahlen. seltener in den auBeren Lagen, wechseln schmale Schich
ten Parenchym mit kleinen tangential gereihten Gruppen stark verdickter Sklerenchymfasern ab, 
radial durchschnitteu durch 1 bis 3 reihige, hier und da. verbreiterte Markstrahlen, bisweilen auch 
tangential unterbrochen durch Gruppen obiger Steinzellen. Das Parenchym ist diinnwandig und 
Behr oft zu Kristallkammerfasem mit Kalkoxalatdrusen, weniger Einzeikristallen umgebildet. 
Starke vorhanden. 
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Semen (Fructus) Syzygii jambolani. Syzygiumsamen (Friichte). J am
bul Seed. Semence de jambolanier. Jambulsamen (Friichte). 

Die getrockneten, dunkelrotbraunen, eiformigen, bis 2,5 cm langen, bis 12 mm 
breiten, aullen netzgrubigen Friichte mit den ovaIen, an beiden Seiten gerundeten 
oder an einem Rnde etwas gespitzten, hornartigen, braunen oder schwarzlichen, 
aullen zart netzrunzeligen, in der Mitte schwach eingeschniirten Samen oder die 
Samen allein. Der Kern zerfiillt leicht in seine zwei gro13en, halbkugeligen bis glas
glockeniormigen Kotyledonen, die mit ihrer flachen Seite nur lose aneinanderhaften. 
Zwischen den Kotyledonen eingeschlossen das Wiirzelchen. Kein Endosperm. Meist 
trifft man im Handel nur die getrockneten, auseinandergefallenen Kotyledonen an. 

Mikroskopisches Bild. Samen. Querschnitt durch die Kotyledonen. AuBen eine 
Lage kleiner, etwas radialgestreckter, nach auBen zu etwas starker verdickter Zellen. Das iibrige 
Gewebe aus gerundet-polyedrischen, ziemlich derbwandigen Zellen mit Gerbstoff und Starke. 
Die Starkekorner einfach, eirund, birnformig, gerundet-dreiseitig, bis 36 p lang, mit Kern oder 
exzentrischer Kernhohle. In den peripheren Lagen des Kotyledonargewebes meist gleich unter 
der Oberhaut Sekrethohlen von etwa 70-120 p Durchmesser mit farblosem, glanzendem Inhalt. 
Mit Natronlauge wird das ganze Gewebe blau. 

Bestandteile. Die Samen enthalten nach POWER und CALLAN reichlich Starke und 
Gerbstoff, geringe Mengen hellgelbes atherisches 01, Gerbsaure, Gallussaure, 
Zucker, Harz. Aus dem Harz wurden isoliert Palmitin-, Stearin-, 01- und Linolsaure, 
ein Fett vom Smp. 78-800, Spuren eines Phytosterols. Ferner wurden in dem Harz nach
gewiesen eine phenolartige Substanz Jam bulol, C16HSOg• Quercitol, Zimtsaure und das Glykosid 
Antimellin, die nach alteren Angaben vorhanden sein sollen, konnten nicht nachgewiesen 
werden. 

Anwendung. Ais Heilmittel gegen Diabetes mellitus in leichteren Fallen empfohlen 
und trotz einiger entgegenstehender Angaben anscheinend wirksam(1). Die Wirkung soIl Z. T. in 
der Aufhebung diastatischer Vorgange bestehen. Es ist fiir die Beurteilung darauf aufmerksam 
zu machen, daB 1. falsche Samen in den Handel kommen, 2. die Droge mit der Zeit an Wirksam
keit einbiiBt und 3. von einigen Seiten behauptet wird, daB der Trager der Wirksamkeit sich iiber
haupt nicht in den Samen, sondern im Perikarp findet. Dosis 0,3 g mehrmals taglich. Die Friichte 
werden auch, in Salz eingemacht, gegessen. 

Extractum Syzygii jambolani Corticis fluidum. Syzygiumrinden-Fluid
extrakt. 

Erganzb.: Aus 100 T. mittelfein gepulverter Syzygiumrinde und der notigen Menge verd. 
Weingeist (61 Ufo) werden 100 T. Fluidextrakt hergestellt. 

Antimellin nennt R. BORSCH in Berlin ein von ihm aus den Friichten von Syzygium 
jambolana nach D.R.P. Nr.1l9864 isoliertes Glykosid (1), das bei der Behandlung des Diabetes 
Anwendung finden soIl. - Unter dem gleichen Namen Antimellin bringt BORSCH aber auch als 
Spezifikum gegen Diabetes eine J\;Iischung in den Handel, die folgende Bestandteile enthalten 
soIl: Acid. salicyl. 3,0, Natr. chlorat. 25,0, Extract. Calami 8,0, Cort. Frangul. 8,0, Fruct. Anis. 
stell. 8,0, Rad. Gentian. 8,0, Fol. Betulae 50,0, Fol. Lauri 10,0, Fol. OJeae 10,0, Flor. Rosmarin. 
10,0, Fruct. Jump. 10,0, Antimellin e Fruct. Syzygii jambol. 50,0, Mucilag. Lini depurat. ad 1000,0. 

Diamin, Mittel gegen Zuckerkrankheit von Otto REICHEL in Berlin, besteht aus grob 
zerkleinertem Samen von Syzygium jambolana. 

Djoeat BAUER, ein Mittel gegen Diabetes, soll u. a. Diuretin enthalten (AUFRECHT). Der 
Fabrikant gibt folgende Bestandteile an: Djoeat-Jambulfrucht, Djoeat-Jambulrinde, Matico
extrakt, Leinsamen, Lorbeerblatter, Rosmarinbliiten, Kalmusextrakt, Enzianextrakt, China
extrakt, Sternanis, Kochsalz und Salicylsaure. 

Dr. S. MEYERS Kurmittel gegen Zuckerkrankheit, sog. verbessertes Glykosol vol, he· 
steht aus einem Pulver und einem fliissigen Extrakt. Die Fabrikanten geben folgendes Herstel
lungsverfahren an: "Sie bringen von paramilchsaurem und theobrominsaurem Trypsin, ebenso 
wie voo garungsmilchsaurem und benzoesaurem Calcium je 3 T. mit je 4 T. trocknem pulver
formigem Myrtillus, Syzygiumjambolana und Erikaextrakt, 3 T. Konigs - Chinarindenpulver, 
2 T. Pankreasextraktpulver, 1 T. Salicylsaure und 70 T. gemahlenen und gepulverten Friichten 
von Syzygium jambolana zusammen. Hieraua entsteht Dr. S. MEYERS KurmiHelpulver. 
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100 T. des Extraktes enthalten je 4 T. der trocken hergestellten und wieder aufgelosten Extrakte 
von Myrtillus, Syzygium jamboiana, Erika und Uva ursi, fernerhin je 3 T. paramilchsaures 
und theobrominsaures Trypsin, ebensoviel garungsmilchsaures wie benzoesaures Calcium, 3 T. 
Konigs.Chinarindenfluidextrakt, 2 T. Cascara sagrada.Fluidextrakt, I T. Salicyisaure und 70 T. 
Extr. Syzygii jambolani fluidum. Aromatisiert werden Pulver und Extrakt mit einer Mischung 
aus Essigather, Pfefferminzol, Anis· und Citronenol und blausaurefreiem BittermandeliiL"-

Pavykol, gegen Diabetes angepriesen, enthalt die Extrakte von Syzygium jambolana, 
Radix Lappae und Herb. Rhododendri ferruginei neben Acid. lactic .• Tinctura Jodi, Salol und 
Extract. Opii. 

Saltarin, Extractum Jambolani compo Dr. SCH"UTZ, gegen Diabetes enipfohlen, 
enthalt die Extrakte von Syzygium jambolana, Fruct. Phaseoli, Folia Myrtilli neben verschie· 
denen Salzen und Eisen in orgaruscher Bindung. 

Tablettae. 
Literatur: Die Tablettenfabrikation und ihre Hilfsmittel, von G. ARENDS, Verlag von 

Julius Springer in Berlin. 
Die Tabletten sind die Nachfolger oder Verdranger der alten Pastillen (siehe 

Pastilli S.390). Sie unterscheiden sich von letzteren im wesentlichen dadurch, daIl 
sie aus trockener Masse durch Press en gewonnen werden, wahrend man die 
Pastillen aus feuchter, pastenartiger Masse aussticht oder durch Maschinen aus· 
schneidet und dann trocknet. 

Trotz dieser Verschiedenheit der Begriffe "Tabletten" und "Pastillen" werden 
dieselben in der N omenklatur der Pharmakopiien haufig durcheinander geworfen. 
So behandelt Germ. unter der Uberschrift "Pastilli" auch Tabletten, ohne deren 
Eigenart besonders hervorzuheben. Dasselbe tun Austr. und Gall. Tabellae der 
Belg., Ta blettes und Pastilles, sind ausgestochene Pastillen; eigentliche Tabletten 
sind die Compressae der Belg. (Comprime s, Tabloides). - Japon. unter· 
scheidet Pastilli, Pastils, und Troches, ohne die Tabletten besonders hervorzu· 
heben. Die Tabletas (Tabellae, Pastilli) der Hisp. sind ausgestochene Pastillen, 
Hisp. gibt aber keine allgemeinen Vorschriften zu ihrer Herstellung. ltal. fiihrt Tablet· 
ten iiberhaupt nicht an, sondern nur Pastilli. Amer., Brit., SUec., Norv. haben nur 
Trochisci, die von der Norv. auch als Pastiller bezeichnet werden. Nederl. hat 
Pastilli und Trochisci. Helv. hat neben Pastilli auch Pastilli compressae, 
die den Tabletten entsprechen. Nur Dan. fiihrt neben Trochisci (Pastiller), 
Tablettae als besondere Arzneiform an, ebenso Hung. (neben Pastilli). 

Haufig findet man die Angabe, daIl das Gewicht der Tabletten 1 g be· 
tragen solI, was in bezug auf die alten "Pastillen" bzw. "Trochisci" richtig erscheint, 
fiir die eigentlichen Tabletten, die meist leichter sind, aber keine allgemeine Gel· 
tung hat. 

Herstellung der Tabletten. Es gibt eine groBe Anzahl von Arzneistoffen, die 
sich ohne jede besondere Vorbereitung rein oder mit Zusatz von etwas Milchzucker 
zu Tabletten pressen lassen. Hierzu gehiiren viele pflanzliche Pulver und gepulverte 
chemische Stoffe. 

Andere Arzneimittel dagegen liefern ohne bestimmte Zusatze oder Vorberei· 
tungsarbeiten keine brauchbaren Tabletten, teils weil die zu pressende Substanz 
ohne wei teres nicht geniigend fest zusammenhangt, teils weil sie bei maschineller 
Anfertigung von Tabletten nicht die Eigenschaft besitzt, aus dem FiillgefaB in die 
Matrize leicht "nachzuflieBen ", teils auch weil die Tabletten ohne besondere Zusatze 
zu hart oder zu weich werden wiirden, und noch aus anderen Griinden, die sich im 
praktischen Bettiebe von selbst ergeben. 

Pflanzliche Pulver trocknet man meist durch Einlegen in den Kalkkasten 
einige Tage und preBt Tabletten ohne weiteren Zusatz oder nach entsprechender 
Granulierung unter mittlerem Druck. Es gibt aber auch Pflanzenpulver, bei denen 
sich eine sehr geringe Durchfeuchtung empfiehlt. Man erreicht diesel be, indcm 
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man das Pulver kurze Zeit in einen feuchten Raum steUt, oder indem man Wasser· 
dampf dariiberstreichen laBt. 

Chemikalien werden zum Teil ebenfalls im Kalkkasten vorgetrocknet und dann 
direkt gepreBt, andere trocknet man bei 25 ° bis 30 ° und preBt sie, so lange die Masse 
noch etwas warm ist, wieder andere mischt man mit Milchzucker oder Rohrzucker; 
einige andere granuliert man erst und versetzt sie mit sog. Gleitmitteln oder mit 
Stoffen, die das Zedallen der fertigen Tabletten in Beriihrung mit Wasser oder im 
Magensaft beschleunigen. 

Grundsatzlich sind alie zu komprimierenden Pulver sorgfaltig zu trocknen. 
Die automatisch dispensierenden Tablettenmaschinen erfordem daruber hinaus, daB 
die Masse durch Granulierung in gut gleitenden Zustand gebracht wird, damit sich 
die Matrize schnell und vollkommen fliilt. 

Constituentla. Sollen sehr geringe Mengen Substanz in Tablettenform gebracht 
werden, Z. B. starkwirkende Arzneimittel, Reagenzien usw., so bedarf es hierzu der 
Constituentia, von denen fiir Arzneimittel das geeignetste der Milchzucker ist. 
Auch Rohrzucker und Starke finden dazu Anwendung, in seltenen Fallen auch 
Mannit, Natriumchlorid u. a. Tabletten fur Diabetiker steUt man mit Mannit 
oder Lavulose her. 

1m allgemeinen soUte der Grundsatz gelten, daB nur indifferente und verdau
liche Stoffe den Tabletten zugesetzt werden dliden. Talcum wiirde demnach zu 
verwerfen sein, scheint in vielen Fallen aber schwer entbehrlich, was aus den zahl
reich en, erprobten Einzelvorschriften ffir die verschiedensten Tabletten hervorgeht. 
In allen Fanen aber soIl man bestrebt sein, nur moglichst geringe Mengen fremder 
Stoffe zu verwenden. Dan. schreibt bei Tabletten aus schwerlosllchen Stoffen einen 
Zusatz von 1-2% gepulvertem Carrageenmoos oder 10% Zucker oder Milchzucker 
vor. Hwngar. begrenzt den Talcumzusatz auf hochstens 2 0/ 0 und gestattet daneben 
als Gleitmittel eine Losung von Kakaobutter in Ather oder von Paraffinol. 

Bindemittel. Die vorher genannten Zusatze dienen teilweise gleichzeitig auch 
als Bindemittel. Die Anwendung eigentlicher Bindemittel wie arabisches Gummi, 
Traganth, Dextrin, Zuckersirup hat mit groBer Vorsicht zu geschehen, da Tabletten, 
die reichlich Traganth, Gummi oder Dextrin enthalten, sehr leicht zu hart und zu 
schwer losllch werden. 

Gleltmittel. Um die zu pressenden Mischungen in der Maschine besser gleiten, 
d. h. in die Matrize nachlaufen zu lassen, setzt man ihnen bin und wieder Gleitmittel 
zu. Dazu wird Talcum verwendet, das in geringen Mengen nicht zu beanstanden 
ist, aber die Losung sonst lOsllcher Stoffe trubt. Auch Lykopodium eignet sich 
dazu, bietet aber denselben N achteil wie Talcum. Man vermeidet solche Zusatze 
deshalb moglichst und bewirkt das Gleiten der granulierten Masse lieber durch Be
sprengen mit einer Losung von Paraffin in Ather mittels Spray, laBt den Ather 
verdunsten und komprimiert dann. N och besser eignet sich dazu eine Losung von 
1 T. Kakaool in 6 T. Ather, der man ein gleiches Volum Weingeist (90%) zusetzt. 
Auch eine Emulsion aus 01. Cacao 25 T., Seife 5 T. (oder arabisches Gummi 0,5 T.), 
Traganth 0,5 T., Benzoesaure 0,25 T. und Wasser zu 100 T. wird zu gleichem Zweck 
tlmpfohlen. Diese Emulsion muB eine durchaus gleichmaBige, dicke Fliissigkeit dar· 
stellen, deren Haltbarkeit durch die Benzoesaure bedingt ist. Auch ein Zusatz von 
etwa 2% geschabtem Stearin befordert das Gleiten durch den Schlitten ungemein 
und macht auBerdem die Tabletten schOn gianzend. 

Das schnelle Zerfallen der Tabletten in Wasser bzw. 1m Magensaft, das von 
guten Tabletten gefordert werden mull, laBt sich durch Zusatz von 5-10% Starke
mehl erreichen, doch ist ein solcher Zusatz uberfliissig, wenn die Tabletten aus 
granuliertem Pulver bei sorgsam ausprobiertem Druck und ohne Verwendung liber
fliissiger Bindemittel, wie Gummi arabicum oder Traganth, hergestellt werden. Wenn 
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es die Wirkung der Tablette nicht beeintrachtigt, liiJlt sich auch durch einen Zusatz 
von Natriumbicarbonat (es ist aUch Calciumcarbonat vorgeschlagen worden), das 
in Beriihrung mit dem sauren Magensaft Kohlensaure entwickelt, ein schnelles Zero 
fallen bewirken. Auch gepulvertes Carrageenmoos (1-2%) und Magnesiumsuper· 
oxyd (10 %) bewirken ein leichtes Zerfallen der Tabletten. Kommen mit Magne. 
siumsuperoxyd versetzte Tabletten mit Wasser in Beriihrung, so platzen sie infolge 
der Sauerstoffentwicklung schon nach wenigen Sekunden. 

Das Granulieren der Tablettenmasse hat vornehmlich den Zweck, aine gleich. 
maBige automatische Fiillung der Matrize, sowie ein ruhiges Nachfliellen der Masse 
zu bewirken. Es geschieht im wesentlichen so, wie bei den Brausesalzen (s. S.620), 
indem man das zu pressende sehr feine Pulver mit einer geeigneten Fliissigkeit (Wasser 
Sirupus simplex, Kakaoollosung oder -emulsion, mehr oder weniger verdtinntem 
Spiritus oder absolutem Alkohol) so weit anfeuchtet, daB es eben zusammenzubacken 
beginnt. 

Das feuchte Pulver wird mit einem Kartenblatt oder breitem Hornblatt durch 
das Sieb 3 oder 4 der Germ. gedruckt und im Trockenschrank bei etwa 30 0 oder an 
der Luft getrocknet. Sehr empfindliche Substanzen (Organpraparate) werden in 
Vakuum·Trockenschranken getrocknet oder in Exsiccatoren vollstandig entwassert. 
Die abgetrocknete, jedoch nicht ganz trockene Masse wird nunmehr nochmals durch 
dasselbe Sieb geschlagen und darauf erst vollstandig getrocknet. Sollte sich in der 
granulierten Masse viel feines Pulver befinden, so ist dieses durch ein feineres Sieb 
abzusieben und nochmals zu granulieren. 

Wenn die Tablettenmasse fluchtige Arzneistoffe enthalten soll, so ist sie vorher 
ohne diesen Zusatz zu granulieren und gut auszutrocknen. Die fluchtigen Bestand· 
teile (atherisches 01, Campher usw.) sind in der 2-3fachen Menge Alkohol zu losen, 
und mit dieser Losung ist die in sehr diinner Schicht ausgebreitete, granulierte und 
getrocknete l'Iasse mittels eines Zerstaubers zu besprengen. Darauf wird alles gut 
gemengt und in einem BIech· oder GlasgefaB 1-2 Tage lang luftdicht eingeschlossen, 
wodurch eine gleichmaBige Verteilung der fluchtigen Stoffe gesichert ist. Besonders 
hygroskopische Bestandteile und Rohrzucker enthaltende Mischungen miissen sehr 
scharf ausgetrocknet werden. 

Milchzucker laBt sich mit 70%igem Weingeist granulieren. Auch 90%iger 
Weingeist wird dazu verwendet. Man lallt die granulierte Masse zuerst an der Luft, 
.. pater im Trockenschrank bei etwa 25-30 0 gut austrocknen. 

Rohrzucker ist in gleichmallig kOrniger Beschaffenheit bereits im Handel. 
LiiBt sich derselbe nicht ohne weiteres mit der zu verarbeitenden Arzneilosung tran. 
ken, so mull er mit mindestens 20 % Starke oder einer anderen vegetabilischen Sub. 
stanz gemischt werden, um seine Klebrigkeit zu vermindern. Danach sind die 
Mischungen sehr sorgfaltig zu trocknen. 

Das Komprimieren der Tablettenmasse bereitet keine besonderen Schwierig. 
keiten mehr, wenn letztere, soweit notig ist, zweckentsprechend vorbereitet war. 
Technische Erfahrung und sorgfiiltige Behandlung der benutzten Maschine spielen 
neben einiger Geduld beim Einstellen der Maschine eine groBe Rolle. Die Starke 
des Druckes bedingt nicht nur eine mehr oder weniger groBe Harte der fertigen 
Tabletten, sie beeinflullt unter Umstanden aUch die Farbe derselben. Tabletten aus 
Drogen, wie Rheum, Digitalis, Senna usw. bekommen, falls dieselben zu stark 
gepreBt werden, dunkle Rander, da der Druck, zumal bei bikonvexer Form der 
Tabletten, auf den Randern besonders stark wirkt. Die Festigkeit der Tabletten 
hangt zumeist vom Druck beim Pressen ab, es gibt aber Massen, die schon bei gelindem 
Druck eine grolle Festigkeit erlangen; man hute sich deshalb, zu stark zu pressen, 
da zu stark gepresste Tabletten je iilter desto harter werden. Schokolademassen 
ertragen keinen zu starken Druck, auch wasserunlOsliche Substanzen sollen, wenn 
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sie keine groBe Quellbarkeit besitzen, nicht mit zu groBem Druck komprimiert 
werden. 

1m allgemeinen soIl das Pressen der Tabletten in einem trockenen, staubfreien, 
maBig warmen (im Winter geheizten!) Raurne moglichst abgesondert von- anderen 
Betrieben erfolgen. 

Eine kunstgerecht hergestellte Tablette muB auBerlich tadellos sein 
und darf an der OberfHLche nicht absplittern oder kriimeln. Sie mull so fest sein, 
daB sie, ohne zu zerbrockeln, aufbewahrt, verpackt und versandt werden kann. 
Anderseits muB sie sich in wasserigen Fliissigkeiten schnell auflosen bzw. in denselben 
leicht auseinanderfallen. 

Das Trocknen der fertigen Tabletten. Tabletten aus Stoffen, die leicht Feuchtig
keit anziehen, werden vor dem Verpacken getrocknet. Dies geschieht am besten in 
einer Kalkkiste oder, wenn es sich um geringere Mengen handelt, in einem mit 
Atzkalk beschickten Blechkasten (s. Bd. I S. 753). 

Auch die in Apotheken und pharmazeutischen Laboratorien gebrauchlichen 
Trockenschranke lassen sich zum Nachtrocknen der Tabletten benutzen; Bedingung 
aber ist dabei, daB die Temperatur moglichst nicht Mher steigt als 30°. 

Das Farben der Tabletten, das zur Verhiitung von Verwechselungen in Kranken
hausern und ahnlichen groBen Anstalten zu empfehlen ist, geschieht z. B. bei Kalo
meltabletten durch Zinnober. Andere Tabletten, z. B. die mit Morphin, bezeichnet 
man mittels Gummistempels durch einen roten oder blauen Streifen usw. 

Das Bedrucken der Tabletten, bzw. die An bringung von Inhaltsbezeich
nungen, geschieht am einfachsten beim Pressen der Tabletten mit entsprechend 
gravierten PreB-Stempeln. Doch erzielt man auf diese Weise nur dann eine dauernd 
haltbare Pragung, wenn die Tabletten eine gewisse Harte besitzen. Andernfalls fiillt 
der feine Staub, der sich bei der gegenseitigen Reibung der Tabletten wahrend des 
Lagerns derselben immer bildet, sehr bald die Pragungen mehr oder weniger aus. 
Auch ist die Anwendung von Pragestempeln natiiI'lich nur angezeigt, wenn as 
sich urn die Herstellung groBer Mengen von Tabletten handelt. W 0 dies nicht 
der Fall ist, druckt man die Bezeichnungen mit Gummistempeln auf die Tabletten, 
und zwar mit £oigenden, in einem Gemenge von Glycerin und Wasser gelosten 
Farben: Blau: Anilinwasserblau; Schwarz: Phenolschwarz; Rot: Eosin oder 
Diamantfuchsin. 

Aufbewahrung und Verpackung der Tabletten. Da viele Tabletten mehr oder 
weniger geneigt sind, Feuchtigkeit anzuziehen, so sind sie trocken und daneben auch 
vor Licht und Luft geschutzt aufzubewabren. Das geschieht am besten, sofern 
groBere Mengen in Frage kommen, uber Atzkalk, bei kleineren Mengen in gut schlie
Benden Blech- oder GlasgefaBen. 

Bikonvexe Tabletten verpackt man am besten in Weithalsglaser, die mit Watte 
verschlossen und dicht verschraubt werden. Flache Tabletten dagegen rollt man ent
weder in Geldrollenform zuerst in Seiden- oder Wachspapier, dann in starkeres 
Papier, welch letzteres am besten neben der Inhaltsangabe auch das Datum der An
fertigung tragt. ScMner und fiiI' die Abgabe an das Publikum besser geeignet sind 
fiiI' flache Tabletten zylindrische Glasrohren, die mit Watte und mit einem Metall
deckel oder Korken verschlossen werden. Handelt es sich urn besonders empfindliche 
Tabletten, so bringt man unter dem Metalldeckel noch ein Korkplattchen an. 

Das Sterilisieren der Tabletten. Bei Tabletten fiiI' den innerlichen Gebrauch 
ist eine Sterilisation unnotig; sie kommt nur in Frage bei Tabletten, die zur Her
stellung von Losungen fiiI' Injektionen oder fiiI' chirurgische Zwecke und von Augen
tropfen verwendet werden sollen. Da eine Sterilisation mit Wasserdamp£ ausge
schlossen ist, kommt nur die Sterilisation durch trockene Hitze in Frage. 

Wenn der Inhalt der Tabletten es vertragt, was in den meisten Fallen aber 
Hager, Handbuch II. 53 
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nich t der Fall sein wird, so konnen dieselben durch 1-2stundiges trockenes Er
hitzen auf 150° keimfrei gemacht werden. 1m anderen FaIle bleibt nur die frak
tionierte Sterilisation ubrig. Bei diesem Verfahren erhitzt man die Tabletten 
4-7 Tage nacheinander je 1-2 Stunden auf 56-60°. Mit Sicherheit gewahrleistet 
aber auch dieses Verfahren nicht immer die Keimfreiheit der so behandelten Tablet
ten. Untersuchungen haufig gebrauchter, als "steril" in den Handel gebrachter 
Tabletten zur Herstellung von Injektionen haben vielmehr ergeben, daB nur wenige 
wirklich keimfrei waren. 

Sicherer ist es, nicht die Tabletten, sondern die daraus hergestellten Losungen 
vor dem Gebrauch zu sterilisieren. 

Das Einnehmen der Tabletten geschieht, sofern es sich um solche groBeren Um
fangs handelt, immer am besten so, daB man die Tablette in Wasser lost oder darin 
zerfallen laBt und .erst die Losung oder Aufschwemmung derselben trinkt. Nur 
sehr kleine Tabletten sollen trocken oder mit einem Schluck Wasser genommen werden. 

Tablettenmaschinen. Bei der Auswahl einer Maschine ist in erster Linie 
zu beriicksichtigen, welche Leistung von derselben verlangt wird. Handelt es 
sich jeweils nur um Herstellung von einigen Hundert oder weniger Tabletten, so wird in der Regel 
eine Handpresse geniigen. Man spart dabei viel Zeit und Miihe, die das Vorbereiten und Einstellen 
der automatischen Maschinen erfordern. Daneben vermeidet man auch einen gewissen Material
verlust, der bei groBeren Maschinen vielfach nicht zu vermeiden ist, bei der Herstellung groBerer 
Mengen von Tabletten allerdings auch kaum ins Gewicht fallt. 

Die Behandlung und Vorbereitung der Tablettenmaschinen ist weit bedeutungs
voller als die endgiiltige Inbetriebnahme derselben, da hiervon die Gute und GleichmaBigkeit der 
zu gewinnenden Tabletten zu einem groBen Teile mit abhangt. 

Bevor man eine Maschine in Benutzung nimmt, mache man sich vollkommen mit dem 
Mechanismus vcrtraut. 1st scheinbar alles in Ordnung, so lasse man die Maschine zunachst ein-

Abb. 127. Abb. 12880. Abb. 128b. Abb. 129. 

mallangsam leer gehen und beobachte, ob sie in allen Teilen ruhig und sicher spielt. Dies erzielt 
man durch lIlen aller Reibungsflachen (mit Ausnahme des Stempels und der Matrize!) mit saure
freiem Paraffinol, wodurch auch das Ansetzen von Rost verhindert wird. Hat sich an irgendwelcher 
Stelle aber bereits Rost gebildet, so reibe man denselben niemals mittels Schmirgelpapier usw. ab 
oder suche ihn durch Sauren zu entfernen. Einfaches Umschlagen von mit Petroleum getrankten 
Lappen um die angerosteten Teile und Abreiben mit weichen Lappen filhrt besser und ohne Bescha
digung der Maschinenteile zum Ziele. 

Stempel und Matrizen mussen genau ineinander passen. Beide sind an ihren abge
schliffenen Stellen sehr empfindlich. Sie sind deshalb beim Aufbewahren mit Watte oder min· 
destens mit weichem FlieBpapier zu umgeben. Jedes Aufschlagen oder Anschlagen, jedes Kratzen 
und Schaben auf den Oberflachen der Stempel ist peinlichst zu vermeiden, desgleichen jedes Rollen 
oder Fallenlassen auf harter Grundlage. Zum Reinigen derStempel, die immer blank sein mussen, 
bedient man sich weicher Lappchen, oder man wascht sie abo Neigt die Tablettenmasse zum An. 
kleben, so reibt oder pinselt man die Stempel mit wenig Talcum abo In man chen Fallen laBt sich 
das Ankleben auch dadurch vermeiden, daB man der Masse vor der Granulation etwas Kakao· 
butterlosung, Vaselin oder Paraffinbl zusetzt. 

Aile Schrau ben werden durch Drehen von links nach rechts angezogen, von rechts nach 
links gelockert. Durch zu festes Anziehen leiden die Schraubengewinde. Sltzen dagegen die 
Schrauben zu locker, so geht die Maschine oder der betreffende Teil derselben vorzeitig zu-
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grunde. Aile Schraubeugewinde und ·Muttern sind gut mit Vaselin oder saurefreiem Vaselinol 
einzufetten. 

Zu starkes Pressen ist zu vermeiden; es schadet allen Maschinenteilen und liefert zu 
harte Tabletten, die vielfach dann an der Oberflache leicht abblattern. An einigen Maschinen 
ist innerhalb der Komprimiervorrichtung noch eine besondere Feder angebracht, die das PreB· 
gut erst etwas zusammenschiebt, ehe es gepreBt wird. Hierdurch wird bewirkt, daB zur Erzielung 
geniigend fester Tabletten verhalt. 
nismaBig geringerer Druck notig 
wird. 

Naoh dem Gebrauch ist 
jede Maschine in allen ihren Teilen 
sofort zu reinigen, zu trocknen und 
sorgfaltig vor Staub und Feuchtig
keit zu schiitzen. 

Tablettenmaschinen fUr den 
J{]einbetrieb. Die einfachste Kon
struktion einer Tablettenmaschine 
zeigt Abb. 127. Dieses Masohin. 
chen ist aus Stahl gefertigt und 
wird in folgender Weise gebraucht: 
Man schlieBt den Zylinder unten 
mit einer dazu passenden Einlage, 
setzt ihn auf den Untersatz und 
schiittet dann das abgewogene Pul. 
ver hinein, setzt eine weitere Ein
lage auf das Pulver, benutzt dann 
den Stempel und preBt durch einige 
Schlage mit einem Holzhammer Abb. 130. 
das Pulver zusammen. Dieser 
Apparat wird von der Akt.·Ges. • 
fiir pharmazeut. Bedarfsartikel vorm. GEORG WENDEROTH in Kassel geliefert. 

Eine weitere kleine Tablettenpresse fiir den Rezepturgebrauch zeigt Abb. 128a u. b. Diese 
von HUGO KEYL in Dresden.A., Marienstr. 24, ausgefiihrte Presse besteht aus dem abnehm· 
baren VerschluBstiick und dem durch Drehen an einem Handgriff zu hebenden Unterstempel. 
Die Handhabung ist folgende: Der als Oberstempel dienende VerschluB wird linksdrehend ge· 
lookert und abgenommen, der Unterstempel wird nun durch Linksdrehen des Handgriffes in seine 
tiefste Stellung gebracht, hierauf der beigegebene kleine Trichter aufgesetzt, das vorher abgemessene 
oder abgewogene Pulver eingefiillt und der Trichter wieder entfernt. Dann wird der VerschluB 
aufgesetzt und durch Reohtsdrehen geschlossen. Nunmehr wird durch kritftiges Rechtsdrehen 
des Handgriffes der Unterstempel gegen den VerschluB gedriiokt, wodurch das Pulver die Tabletten· 
form erhalt. Nach ()£fnung des Verschlusses 
liegt die Tablette fertig auf dem Unterstempel. 

Einfacher ist der durch Abb. 129 veran
schaulichte Tablettenkompresser der Firma 
KAHNEMANN u. KRAUSE in Wien IX 3. 

Eine andere Tablettenpresse einfachster 
Konstruktion, wie sie die Firma E. A. LENTZ 
in Berlin N. in den Handel bringt, zeigt 
Abb. 130. Das vorher abgewogene Pulver wird 
in die Matl'ize gefiillt, mit dem Stahistemppi 
niedergedriickt und darauf durch Schlagen mit 
einem Hammer auf den Stempel zur fest en 
Tablette gepreBt. 1st dieses geschehen, so wird 
die Presse auf den zweiten Holzuntersatz ge
setzt und noohmals mit dem Hammer aufge
schlagen, woduroh die fertige Tablette nach 
unten herausfallt. 

Die beiden naohstfolgenden Abbildungen 

Abb. 131. 

veransohaulichen den Typus von Komprimiermasohinen, bei denen das Pressen duroh Druok der 
Hand auf einen Hebelarm bewirkt wird. Bei Benutzung der von Dr. BENDER und Dr_ HOBEIN 
in Miinohen konstruierten Maschine (Abb. 131) legt man den Hebel nach oben, driickt den dreh. 
baren Fiilltrichter dicht an den Stander und fiillt ihn mit dem Pulver, setzt den Stempel darauf 
und gibt mit dem Hebel einen schlagartigen Druck, dreht dann den Trichter um 1/4 Drehung 
naoh vorn bis an den Anschlagstift, gibt mit dem Hebel nochmals einen leichten Druck, und die 
fertige Tablette fallt durch das Loch in der Platte in den darunter befindlichen Kasten. Man 

53* 
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nimmt dann den Stempel heraus, riickt den Fiilltrichter wieder an den Stander zuriick und fiillt 
da.s Pulver fiir die nachste Tablette ein usw. 

Bei der ganz ahnlichen Tablettenpresse von ROBERT LIEBAU in Chemnitz (Abb. 132) wird 
ebenfalls zunii.chst der Hebelarm emporgehoben. Dann fiihrt man die niedere Matrize a.n der glatten 

Seite des Zylinders ein, 
schiittet das Pulver ein, 
fiihrt die hOhere Matrize 
oben an der abgerundeten 
Seite ein und setzt den 
Zylinder in die Fiihrung 
dicht an den Stander. 
Dann setzt man den 
Druckstempel auf, gibt 
mit dem Hebel einen krii.f
tigen Druck, liiftet den 
Hebel etwas und schiebt 
den Zylinder nach vom 

Abb. 132. iiber die Offnung, driickt 
nieder, und die Tablette 
fiUlt in das Kastchen. 

Etwas leistungsfahiger als die bisher beschriebenen Pressen ist die von LEOPOLD ENOCH 
in Hamburg konstruierte, durch Abb. 133 veranschaulichte sog. Scheck-Tablettenmaschine. Diese 
Maschine hat eine Vorrichtung, die es ermoglicht, den Unterstempel auller durch Federkraft mittels 
Hebels in seine tiefste Stellung zuriickzufiihren. Das Pulver, aus dem Tabletten hergestellt werden 
sollen, wird in das Fiillrohr, das sich iiber dem Stempel hin und herbewegen lallt, geschiittet, wo-

Abb.133. Abb. 134. 

durch die Filliung des Stempels ,!-utomatisch erfolgt. Nach erfolgter Riickwartsbewegung des Fiill· 
rohrs, die auch automatisch erfolgt, wird der Hebel heruntergedriich-t und dadurch das Pressen be
wirkt. Sodann wird der Rebel wieder in die Hohe gehoben und hierdurch gleichzeitig die fertige 
Tablette durch den nnteren Stempel aus der Maschine gebracht, um schlielllich durch das Filll
rohr, das wieder eine neue Fiillung des Stempels bewirkt, in eine vorgestellte Schiissel befordert 
zu werden. Alle diese Bewegungen werden durch einmaliges Senken und Heben des Rebels unter 
gleichzeitiger Bewegung des Filllrohrs vollzogen. Der untere Stempel ist verstellbar, wodurch 
Tabletten verschiedener Dicke gemacht werden konnen. 

Eine ahnliche von ROB. LIEBAU in Chemnitz hergestellte Maschine mit Hebelarm zeigt 
Abb. 134. Gewicht und Hartegrad der Tabletten sind auch hier beliebig und genau einstellbar. 
Die Genauigkeit der Dosierung ist bei dieser Presse besonders groll, da die Bewegung des Fiill
schlittens mit der Hand geschieht und somit das in den Prellzylinder hineingerieselte Pulver 
jederzeit kontrolliert werden kann. 

Eine andere Konstrnktion zeigt Abb. 135. Hier dient der Hebelarm nur als Kraftiibertrager. 
Der Druck wird durch einen besonderen Stempel hervorgebracht, sobald man den Hebelbarm 
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wagerecht nach vorn dreht. Diese von E. A. LENTZ in Berlin N. hergestellte Maschine ist sehr 
dauerhaft gearbeitet. Das Pulver, aus dem die Tabletten hergestellt werden sollen, wird 
in den Fiilltrichter geschiittet, der sich iiber der Matrize hin und her bewegt. Hierdurch 
erfolgt die Fiillung fast automatisch. Mit der Fiillung wird gleichzeitig die vorher gepreBte und 
hochgehobene Tablette in die Rinne und von da in den Sammelbehii.lter geschiittet. Der Unter-

Abb. 135. 

stempel \iWt sich leicht fiir versohie
dene Starken der Tabletten einstellen, 
e benso kann der Druck, mit dem die 
Tabletten zusammengepreBt werden 
soli en, reguliert werden. 

Manche andere der fUr den Klein
betrieb eingerichteten Komprimier
maschinen sind, ahnlich den Kopier
pressen, so eingerichtet, daB mit Hilfe 
eines gleicharmigen Hebels eine 
Schraube vertikal herabgedriickt und 
hierdurch das Pressen bewirkt wird. 

Abb. 136. 

Ein Beispiel hierfiir bildet die Tablettenmaschine der Firma GG. JB. MURRLE in Pforzheim 
(Abb. 136), deren Konstruktion sich durch besondere Einfachheit auszeichnet. Es sind damit 
die folgenden Handgriffe vorzunehmen: Einfiillen des Pulvers; Aufsetzen des Oberstempels und 
Aufrechtstellen des Biigels (wie in Abb. 136): Pressen durch Rechtsdrehen (bei den heiden Kugeln 
anfassend) und halbe Drehung zuriick; Zuriicklegen des Biigels; Rechtsdrehen, worauf der Ober
stempel und die fertige Tablette weggenommen werden. 

Abb. 137. 
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An Stelle des zweiarmigen Hebels wird vielfach aIs Handbabe auch ein mehr oder weniger 
gewichtiges Rad am oberen Ende der PreBschraube angebracht. Abb. 137 zeigt eine solche Kon
struktion, die gleichzeitig wieder einen besonderen Typus von Tablettenmaschinen darstellt. Bei 
dieser durch E. A. LENTZ in Berlin N angefertigten Maschine ist der ganze obere PreBkopf verstell. 
bar, ebenso auch der UnterstempeJ. Durch diese Einrichtung ist die Presse in allen Teilen leicht 

Abb.138. 

zuganglich; die Offnung der Matrize liegt vollstandig 
frei. Das Pulver kann bequem eingeschiittet und die 
fertige Tablette ebenso leicht abgenommen werden. 

Eine Hand-Tablettenpresse von CARL ENGLER 
G. m. b. H. in Wien X, die den Ant-rieb ebenfalls in 
horizontaler Richtung erhaIt, zeigt Abb. 138. Dieselbe 
arbeitet folgendermaJ3en: Man dreht den Hebel voll
standig nach links und fiiIlt den Fiilltrichter mit dem 

Abb.139_ Abb.140. 

Pulver; gleichzeitig wird sich auch der Fiillraum in der Matrize fiillen. Nun dreht man den 
Hebel nach rechts und beendigt seine Bewegung mit einem kurzen Ruck. Wahrenddessen wurde 
der Gossenschuh und mit ihm der FiiIltrichter durch einen Stift weggeschoben und durch die 

Abb. 141. Abb.142. 

niedergegangene obere Matrize die Fiillmasse in der Matrize zur Tablette gepreBt. Dreht man jetzt 
den Hebel wieder nach links, so geht mit der PreBspindel der Oberstempel in die Hohe, ein 
besonderer Ansatz hebt durch "Obertragung die untere Matrize und die Tablette aus, die durch 



Tablettae. 839 

den von einem Winkelhebel herangezogenen Gossenschuh weggeschoben wird. Zugleich schnellt 
der Unterstempel wieder nach abwarts, und zuletzt steht der Gossenschuh wieder iiber der 
Matrize, wobei sie sich wieder fiillt usw. 

Mit vertikalem Antrieb versehen und recht leistungsfahig ist die "Liliput"-Komprimier
maschine der KOMPRIMIERMASCHINENGESELLSCHAFT M. B. H. in Berlin SW.29 (Abb.139 u. 140). 
Die Maschine liLBt sich auch fiir Kraftbetrieb einrichten (Abb. 140). 

Tablettenmaschinen ffir groLlere Leistungen. Eine fiir Handbetrieb eingerichtete 
Tablettenmaschine, die aber auch an elektrischen Betrieb oder eine andere Kraftquelle 
angeschlossen werden kann, ist der automatische Doppelpresser "Heinzelmannchen" von FRITZ 
KrLu.N in Lichtenberg-Berlin O. (Abb. 141 u. 142). Dieser Doppelpresser ist so konstruiert, daB 
sich eine Anzahl Matrizen 
und Stempelpaare, letztere 
oben und unten zwangs
laufig gefiihrt, mit einer ro
tierenden Matrizenscheibe 
in gleicher Richtung bewe
gen, wobei die PreBwerk
zeuge auf der einen Seite 
des Maschinenkorpers aus 
einem feststehend angeord
neten Fiillschuh das zu 
pressende Material selbst
tatig dosieren, wahrend sie 
auf der gegenuberliegenden 
Seite zwischen Druckrollen
paare gefiihrt werden. Zwi
schen diesen Rollen, die 
aus glashartem Stahl her
gestellt sind, findet das 
eigentliche Pressen statt, 
und zwar erfolgt dieses in
folge der eigenartigen Kon
struktion nicht wie bei den 
sog. Exzenterpressen durch 
plotzliche Druckentwicke
lung. Es ist vielmehr da
durch, daB die Matrizen
scheibe sich stets in der glei
chen Richtung zwischen den 
Druckrollen bewegt, der 
Druck ein "Walzendruck", 
der sich langsam entwickelt 
und trotz der Anzahl der 
Stempel in unverminderter 
Starke von oben und unten 
auf jedes Stempelpaa.r ein
zeIn ausgeiibt wird. Durch 
diesen doppelseitig wirken
den Walzendruok erhalten 
die TabJetten auf beiden 
Seiten eine sehr gleich
miLBige Festigkeit. Die nach 
und nach aioh entwickelnde 
Druokwirkung hat ferner 
den Vorteil, daB der im 

Abb. 143. 

PreBmaterial vorhandenen Luft nooh wiLhrend des Pressens zum Entweiohen Zeit gegeben iat, woo 
durch ein nachtriLgliches BliLttern und Zerspringen der Tabletten verhiitet wird. Manche Stoffe 
lassen sich bei gewohnlichem Exzenterdruok selbst mit dem groBten Druck iiberhaupt nicht 
komprimieren. wiLhrend man dieselben Massen bei Anwendung von Walzendruck ohne Schwierig
keit verarbeiten kann. 

Abb. 143 zeigt eine grol3ere Tablettenmaschine von HENNIG u. MARTIN in Leipzig-SchleuBig, 
die ebenfalls fur Hand- und Kraftbetrieb eingerichtet werden kann. Die Maschine arbeitet in 
der Weise, daB ein mit Schutteltrichter versehener Schlitten das Pulver in eine Form 
schiittet, wobei er zuriickgleitend das iiberfliissige Pulver abstreicht. Dann preBt der Oberstempel 
die Tablette, wahrend der Unterstempel stillBteht. Darauf geht der Oberstempel schnell zuriick; 
der Unterstempel f~lgt langsam und hebt die fertige Tablette so weit uber den Rand der Form, 
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daB der nun wieder voreilende Schlitten sie liber die Ablaufrinne fortstoBen kann. Auf Wunsch 
werden diese Maschinen auch mit Bedruckungsvorrichtung und einer Pudervorrichtung fUr 
schwer zu pressende Pulver versehen. Auch die durch Abb. 144 dargestellte Tablettenmaschine 
fiir Hand· und Kraftbetrieb von CARL ENGLER in Wien ist zu empfehlen. 

Eine Maschine mit ganz besonderer Leistungsfahigkeit ist die "automatische Zwillings. 
komprimiermaschine Ideal" von DUHRINGS PATENTMASOHINENGESELLSOHAFT in Berlin SO. 

Abb.144. Abb. 145. 

(Abb.145). Dieselbe gestattet zu gleicher Zeit die Anfertigung von Tabletten aus zwei verschiedenen 
Substanzen, verrichtet also die Arbeit von zwei Maschinen. Es wird dies dadurch erreicht. daB 
durch zwei Exzenter die Kompression verrichtet wird, wahrend die Fiillung der MateriaJien in 
die beiderseitigen Fiillliffnungen durch einen Fiillkasten gesohieht, der aus zwei getrennten Be· 

haItern zur Aufnahme der Materialien besteht. Die fertigen Tabletten 
werden getrennt iiber zwei Gleitrinnen in die Napfe geworfen. Mit der 
Zwillingskonstruktion in engstem Zusammenhange steht das ruhige, 
gleichmaBige und exakte Arbeiten der Maschine. Wahrend bei anderen 
Maschinen das Fiillschiffchen zum Zwecke des Fiillens der Fiilloffnungen 
eine schlagende Hin. und Herbewegung machen muB, dreht sich das· 
selbe bei dieser Maschine mit seinen beiden Behiiltern ganz langsam um 
seine eigene Achse und braucht zum Fiillen kaum eine Vierteldrehung 
hin und zuriick zu machen. Ein weiterer Vorteil der Maschine besteht 
darin, daB auf derselben auch Materialien klebriger, schmieriger und 
elastischer Beschaffenheit komprimiert werden konnen, was dadurch 
erreicht wird, daB die PreBstempel auf Federn ruhen, so daB das 
Material erst langsam zusammengeschoben wird, bevor es den eigent· 
lichen PreBdruck empfiingt. Die Handhabung und Bedienung der 
Maschine ist die den'kbar einfachste. Harte und Gewicht der Tabletten 
sind durch einen Handgriff nach Millimeterskalen verstellbar; die Matrizen 
sind schnell auszuwechseln. Eine ahnliche Maschine, aber mit nur einem 
PreBgang, zeigt Abb. 146. 

Noch groBer und nur fiir Kraftbetrieb eingerichtet ist die Kom· 
primiermaschine "Doppelpresser" von FRITZ KILIAN in Lichtenberg. 
Berlin O. (Abb. 147 u. 148). Die Gewichtseinstellung geschieht hier 
folgenderrnaBen: Die Befestigungsschraube 2 A wird geliist und der Stift-

Abb. 146. schliissel D in eines der in Stellmutter Nr. 2 befindlichen Locher hinein-
gesteckt. Durch Drehen nach rechts wird das Unterteil Nr. 3, auf dem 

die Unterstempel ruhen, hbher geschraubt, wodurch das Volum in der Matrize kleiner wird. 
Durch Drehen nach links wird da.s Volum groBer, und die Tabletten werden schwerer an Ge
wicht. Je nach dem Gewicht der herzustellenden Tabletten wird nun eine vorher abgewogene 
Menge Pulver in eines der 20 Matrizenlocher, welches der Fiillschuhstiitze af!1 nachsten liegt, hin-
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eingeschiittet, und durch Verstellen der Mutter Nr. 2 werden die Unterstempel so eingestellt, daB 
das eingeschiittete Pulver mit der Oberflache der Matrize abschneidet. Durch Drehen am Hand
rad in der Richtung des an demselben angebrachten Pfeils nahert sich die gefiillte Matrize den 
Druckrollen, worauf der Druck eingestellt wird. Dies geschieht einfach durch Verstellung der 
unteren Druckrolle. Zu diesem Zwecke lockert man die Befestigungsmutter derselben. Der Druck 
auf das in der Matrize befindliche Pulver muB dann so eingestellt werden, daB man die Maschine 
noch bequem mit beiden Handen durchdrehen kann. 1st der Druck zu leicht, so wird die Skala-

scheibe A ein wenig nach der auf der Skalascheibe angegebenen PfeiIrichtung gedreht, also links 
herum, im anderen FaIle in entgegengesetzter Richtung. Hat nun die Tablette die gewiinschte 
Festigkeit, so wird der Fiillschuh aufgesetzt und mit der Bolzenschraube D an der Fiillschuh
stiitze, sowie den beiden Sechskantschrauben E am Biigel befestigt. Nachdem der Fiillschuh mit 
dem zu pressenden Pulver gefiillt iat, kann mit dem kontinuierlichen Arbeiten begonnen werden. 

Die durch Abb.149 wiedergegebene automatische Komprimiermaschine Modell vn von 
HENNIG u. MARTIN in Leipzig-SchleuBig dient ebenfalls zur Massenherstellung von Tabletten im 
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Gewicht von 0,01-5 g von beliebiger Form. Sie kann bei einem Tabletten-Durchmesser bis zu 
25 mm mit 10 einstempeligen, bis zu 10 mm mit 10 zweistempeligen und bis zu 6 mm mit 10 drei
stempeligen Einsatzen ausgestattet werden. 

Abb.149. 

Einige Firmen bringen Arzneitabletten unter besonderen Bezeichnungen, z. B. Compretten 
(M. B. K), Merzetten u. a. in den Handel. Es handelt sich dabei nicht um eine besondere Art von 
Tabletten, sondern nur um eine wortgeschiitzte Bezeichnung. durch die die Herkunft der Tabletten 
angegeben werden solI. 

Gelonida sind Tabletten, in denen das Arzneimittel mit einer geringen Menge stark quellbarer 
Formaldehydgelatine vermischt ist. 

Tacamahaca. 
Mit dem Namen Tacamahak bezeichnet man eine Gruppe wenig untersuchter, 

meist weicher, angenehm aromatisch riechender Barze, die zuerst (16. Jahrh.) aus 
Amerika bekanntgeworden sind. Die Bezeichnung ist jetzt auch auf afrikanische 
und indische Barze iibertragen. Bat Beziehungen zu den Anime- und Elemi
Hanen (Band I, S.1192). 

Man unterscheidet mit einiger Sicherheit: 1. Ostindisches Tacamahak 
von Calophyllum inophyllum L., Guttiferae, griinlich, braunlich, gelblich, 
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weioh, von lavendelOiartigem Geruoh. Sii.urezahl 21,4-34,4. Esterzahl32,64-66,34. 
Verseifungszahl 54-89. 

2. Afrikanisches Tacamahak von Bourbon und Madagaskar von 
Calophyllum tacamahaca WILLD., im reflektierten Licht griin, im durohfallenden 
braun, erweioht im Munde, rieoht naoh Cumarin, naoh andrer Angabe naoh Foenum 
graeoum. Saurezahl: 38-39. Esterzahl 68-78,5. Verseifungszahl 106,3-117,5. 

3.Amerikanisohe Sorten:a)'I'acamaha que terreuse, colum bisches 
Tacamahak von Protium heptaphyllum (AUBL.) L. MARCH., Burseraceae, 
braune, leioht zerreibliohe, wenig durohsoheinende Stiioke, von helleren Stellen 
durohsetzt. b) Westindisches Tacamahak von Bursera tomentosa (JACQ.) 
ENOL., Burseraceae. bildet erbsen- bis walnuBgroBe, blaBgelbe oder rotliohe 
Korner. Saurezahl: 20,4-28,4. Esterzahl 68,4-95. Verseifungszahl 96,8-122,9. 
c) Bursera excelsa (H. B. K.) ENOL., liefert ebenfalls Tacamahak. 

Den meisten Sorten gemeinsam ist die Bezeichnung B a I sam u m Maria e , 
unter der sie wohl nooh in der Volksmedizin vorkommen. - Ala wiohtigste Sorte 
diirfte wohl 3a anzusehen sein. 

Emplastrom Tacamahaoae (Hisp.). 
Ceme albae 150,0 
Tereblnthlnae 300,0 
Tacamahacae 600,0. 

Talcum siehe unter Magnesium S.116. 

Tamarindus. 
Tamarindus indica L. Leguminosae-Caesalpinioideae-Amherstieae. 
Wahrsoheinlich im tropisohen Afrika heiInisch, duroh Kultur in den Tropen beider 
ErdhiiJften verbreitet. Bis 25 m hoher Baum mit 20joohig.gefiederten Blittern und 
weiBen, rot geaderten, zuletzt gelbliohen Bliiten von eigenartigem Bau. 

Pulpa Tamarindorum cruda. Tamarinde. Rohes Tamarindenmus. Ta
marind. Pulpe brute de tamarins. Fructus Tamarindi. Siliquae 
indicae. Ostindische (agyptische, westindische) Tamarinde. 

Die Fruoht ist eine bis 20 em lange, bis 3 om breite, mattbraunliohe, gestielte, 
etwas zusammengedriiokte, quergefacherte, nioht aufspringende HUlse mit 3-12 
unregelmaBigen, glii.nzend braunen, gerundet-eokigen, bis 14 mm groBen Samen. 
Das Epikarp ist ziemlioh briichig, besteht vorwiegend aus Steinzellen, ebenso das 
Endokarp, das auoh die Soheinwande bildet. Zwischen beiden ist das Mesokarp in 
ein Mus umgewandelt, in dem die derben GefaBbiindel mit ihren Verzweigungen 
verlaufen. Dieses Mus findet pharmazeutische Verwendung. Man entfernt in ziem
Hch roher Weise die briichigen Teile der Fruohtsohale, die Samen und die GefaB
biindel und knetet das Mus, angeblich oft unter dem Zusatz von Seewasser, zu einer 
zii.hen Masse, die, in Sacke oder Ballen verpaokt, in den Handel gelangt. 

Das rohe Tamarindenmus bildet eine braunsohwarze, etwas zahe, weiohe Masse, 
die in geringer Menge Samen, Reste der harten Teile des Perikarps und der GefaB
biindel enthii.lt. Von rein und stark saurem Geschmaok, nicht schleimig. Unter 
dem Mikroskop erkennt man zartwandige, groBe Zellen, die kleine braunliche Korn
chen und kugelige StarkekOrnchen enthalten, die Wand der Zellen wird durch .Tod 
sehr schwach geblaut. AuBerdem spieBige Weinsteinkristalle. Pilzsporen sollen 
moglichst feblen. 
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Bestandteile. Das rohe Mus enthalt durchschnittlich etwa 25% Wasser, 10% Samen, 
15% Holzfaser (Schalenreste), 500/0.:wasserlosliches Extrakt, 18% Zucker, 5% Kalium
bitartrat, 8'0/0 Weinsaure, 2-3% Apfelsaure und Citronensaure. Nach T. C. N. BROEK
SMIT ist Citronensaure nicht vorhanden. Infolge von Garung fanden sich zuweile~ auch Essig
saure und Milchsaure. 

Priifung. Das Tamarindenmus darf nicht dumpfig riechen und muE stark und rein sauer 
schmecken. - Werden 20 g einer gut gemischten Durchschnittsprobe mit 190 g Wasser iibergossen 
und durch Schiitteln vollig ansgezogen, so miissen 50 g des Filtrats beim Abdampfen mindestens 
2,5 g troekenes Extrakt hinterlassen = 50% (Germ.). Bei dieser Bestimmung des Extraktgehaltes kann 
man auch 10 g des FiItrats in einem gewogenen flachen SchiHchen verdampfen nnd das bei 1000 
getrocknete Extrakt genau wagen; es miissen mindestens 0,5 g Extrakt hinterbleiben. "Ober die 
Bestimmung des Sauregehaltes siehe Pulpa Tamarindorum depurata. 

Aufbewahrung. In Steinzeug- oder HolzgefitBen kiihl und luftig. 
Anwendung. Zur Herstellung von gereinigtem Tamarindenmus (s. d.). 

Pulpa Tamarindorum depurata. Gereinigtes Tamarindenmus. Pulp 
of Tamarind. Pulpe de tamarins. Pulpa e Fructu Tamarindi. 

Die Selbstherstellung dieses Praparates ist sehr zu empfehlen. Sie ist sehr 
einfach und auch lohnend, da man im Durchschnitt 145 % Ausbeute erhalt, das 
kaufliche gereinigte Tamarindenmus aber meist das Doppelte des rohen kostet. 
Das Reinigungsverfahren ist nach Germ., Austr., Helvet., Hung., Japan., Norveg., 
Ross. folgendes: 

Zerkleinertes bzw. zerzupftes rohes Tamarindenmus arbeitet man mit einer holzernen Keule 
mit etwa dem Doppelten seines Gewichtes kochend heiEen Wassers unter Vermeidung eiserner, 
kupferner oder zinnerner GefaBe und Geratschaften (!') sehr gut durch und reibt den so crhal
tenen Brei durch ein Haarsieb. Letzteres spiilt man mit wenig Wasser nach, dampft die erhal
tenen Briihen zur Extraktdicke ein und mischt je 5 T. des gewonnenen Muses mit je 1 T. mittel
fein gepulvertem Zucker. Der Zuckergehalt der fertigen Pulpa Tamarindorum depurata be
tragt 331/ 3 % naeh Austr., Groat., Helvet., NOTveg.; 25% nach Hung.; 20% nach Germ., Japon., 
R088. Keinen Zucker schreibt Gall. vor. ltal. laBt das Tamarindenmus wie Conserva Cassiae 
mit 70% Zucker herstellen. - E. DIETERICH laBt 1 T. Tamarinden zuerst mit 2 T., dann noch
mala mit 1 T. heiBem Wasser erweichen, durch ein feines Haarsieb reiben, den Brei in einem 
PreBbeutel abtropfen, dann bis auf 0,7 T.auspressen, hiermit die zum dicken Extrakt eingedampfte 
PreBfliissigkeit mischen und dann die entsprechende Menge Zucker zusetzen. Bei diesem Ver
fahren wird ein zu langes Erhitzen des Muses, wobei dieses leicht einen bitteren Geschmack an
nimmt, vermieden. 

Das gereinigte Tamarindenmus ist schwarz braun, schmeckt sauer, aber nicht brenzlich (I). 
Trockenriickstand mindestens 60 0/ 0 (Germ.). 

PTufung. Das gereinigte Tamarindenmus darf beirn Trocknen bei 1000 hochstens 40% 
an Gewicht verlieren (Wassergehalt). Man wagt in einem flachen Schalchen etwa 1 g Tamarinden
mus genau ab, verteilt es gleiehmaBig mit etwas Wasser, verdampft das letztere und trocknet den 
Riickstand bei 1000• - Werden 2 gTamarindenmus verbrannt und die Asche mit 5 ccm verdiinnter 
Salzsaure (12,5 0/ 0) erhitzt, so darf die filtrierte Losung durch Schwefelwasserstoffwasser nieht 
verandert werden (Schwermetalle, besonders Kupfer und Blei). Germ. 6 s. S. 1354. 

Bestimmung des Sauregehaltes. Ge·rm.: Schiittelt man 2 g gereinigtes Tamarindenmus 
mit 50 ccm heiBem Wasser, laBt darauf erkalten und filtriert, so miissen zurSattigung von 25 %ccm 
des Filtrats mindestens 12 ccm l/lO-n-Kalilauge erforderlich sein, = mindestens 9 0/ 0 Saure, be
rechnet auf Weinsaure (1 ccm l/lO-n-Kalilauge = 7,5 mg Weinsaure, Lackmuspapier als In· 
dikator.) 

Anmerkung. Da man von rohem Tamarindenmus, das mindestens 50 0/ 0 Extrakt liefert, 
mindestens 140% gereinigtes Mus mit 16,7% Zucker und 40% Wasser erhalt (in Wirklichkeit noch 
etwas mehr als 140 % , weil auch in Wasser unlosliche Anteile des rohen Muses in dem gereinigten 
Mus enthalten sind), so kann das gereinigte Mus der Forderung, daB es mindestens 9 0/ 0 Saure, 
berechnet auf Weinsaure, enthalten soli, nur dann entsprechen, wenn das rohe Mus bei einem 
Extraktgehalt von 50% mindestens 1,4 X 9 = 12,6% Saure (als Weinsaure berechnet) enthalt. Es 
ist deshalb zweckmaBig, vorher das rohe Tamarindenmus nicht nur auf den Extraktgehalt, sondern 
auch auf den Sauregehalt zu priifen. Man erhitzt 20 g rohes Tamarindenmus mit 190 g Wasser, 
filtriert und titriert 50 g des Filtrats (=5 g Tamarindenmus) mit n-Kalilauge (Lackmuspapier als 
Indikator). Es miissen mindestens 8,4 cern n-Kalilauge verbraucht werden. (1 ccm n-Kalilauge, 
75 mg Weinsaure.) 

1) Hung. gestattet ausdriicklich vernickelte Metallschalen oder Nickelschalen. 
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Aufbewahrung. Man bewahrt das zum Schimmeln neigende Mus an einem kiihlen, 
trocknen Ort in PorzellangefaBen auf. Die Oberflache wird nach jedesmaliger Entnahme mit 
einem Pistill glatt gestrichen und mit einer Scheibe aus FlieBpapier, die sich rings der Wandung 
des GefaBes dicht anschlieBt, bedeckt. Hat man das Papier zuvor mit einer weingeistigen Salicyl. 
saureliisung getrankt, so ist das Auftreten von Schimmelpilzen nicht zu befiirchten. Hung. 
schreibt vor, das frisch bereitete Mus zu pasteurisieren und in kleinen Gefa.l3en aufzubewahren. 

Anwendung: Ais mildes Abfiihrmittel, zusammen mit Sennesblattern in der Tama· 
rindenkonserve. 

Conserva Tamarindorum. Tamarindenkonserven. Tamarindenp astillen. Con· 
serve de t amarins. - Ergiinzb. III: 100,0 gereinigtes Tamarindenmus stoBt man mit fein 
gepulverten Sennesblattern zu einer steifen Masse an und formt letztere in 2 g schwere, langlich· 
runde, platte Stiicke, die man bei etwa 40 0 trocknet und mit einem Oberzug von Blattsilber 
oder Schokolademasse versieht. 

Diese Tamarindenkonserven halten einen Vergleich mit den wohlschmeckenden Praparaten 
des Handels nicht aus. Nachfolgende Vorschriften nach E. DIETERICH sind vorzuziehen: 

I. 500,0 konz. Tamarindenmus, 300,0 Zucker, Pulver Mj30, 20,0 Jalapenknollen, Pulver 
Mj30, 200,0 Weizenstarke, Pulver Mj30, 5 Tr. Orangenbliitenb!. Man stoBt an, rollt die Masse 
5-6 mm stark aus und sticht mit einer Blechform 2,5 g schwere Kuchen aus, die bei 50-60 0 

getrocknet werden. Um diese mit SchokoladeguB zu iiberziehen, verfahrt man in folgender Weise: 
20,0 Schokoladenpulver, 70,0 Zucker, Pulver Mj8, mischt man und riihrt mit 30,0 Gummischleim 
und q. s. Rosenwasser zu einem diinnen Brei an. Mit einem Borstenpinsel bestreicht man damit 
die eine Seite der Kuchen, trocknet sie und bestreicht sie dann auf der anderen Seite. Auch kann man 
die frisch gestrichenen Flachen mit Kristallzucker bestreuen. Das Trocknen nimmt man zuerst 
im warmen Zimmer auf Horden, die dicht mit Kristallzucker bestreut sind, vor, und bringt dann 
24 Stunden in einen Trockenschrank, dessen Temperatur 40 0 nicht iibersteigt. 

II. Tamar Indien GRILLON: 500,0 konz. Tamarindenmus, 330,0 Zucker, Pulver Mj30, 
1000,0 Weizenstarkepulver l\I/30, 50,0 Alexandriner Sennesblatter, Pulver l\fj30, 20,0 Jalapen· 
knollen, Pulver Mj30. Man verfahrt wie bei der vorhergehenden Vorschrift. - Auch folgende 
amerikanische Vorschrift ergibt wohlschmeckende Tamarindenkonserven: Fo!. Senn. 34,0, Confect. 
Citri 6,0, Confect. Aurant. 9,0, Pulp. Tamarind. dep. 50,0, Cardamom. 0,75, Sacchar. alb. 116,0, 
01. Rosar., 01. Caryoph. aa gtt. I, f. Pastill. 52. Zu iiberziehen sind die Pastillen wie vorher an· 
gegeben. 

Die Conserva Tamarindorum der Belg., Gall. 1884, ital. u. Portug. sind lediglich Pasten aus 
gereinigtem Tamarindenmus und der notigen Menge Zucker. 

Pastilli Tamarindorum compositi nach Austr.: Pulpae Tamarindor. depuratae 50,0, 
Folior. Sennae pulv. 15,0, Sacchari pulv.25,0, Amyli Tritici pulv. 5,0 werden gemischt und auf 
dem Wasserbad zu einer Masse verarbeitet, aus der Pastillen zu 2,5 g Gewicht geformt werden, 
die mit Kakaomasse zu iiberziehen sind. 

Essentia Tamarindorum. Tamarindenessenz. - Ergiinzb.: 500,0 Tamarindenmus 
werden mit 2500,0 kochendem Wasser gleichmaBig erweicht und etwa 10 Stunden stehen gelassen. 
Dann seiht man, ohne zu pressen, durch Sieb V ab und dampft die Seihfliissigkeit im Wasserbad 
auf 1000,0 ein. Hierauf neutralisiert man 750,0 derselben mit Magnesiumcarbonat. Andererseits 
maceriert man 50,0 mittelfein zerschnittene Sennesblatter, 2,0 gebrannte Magnesia mit 500,0 
Wasser 24 Stunden lang, seiht ohne Pressung ab, setzt beide Tamarindenausziige sowie 2 EiweiB zu, 
mischt gut durch und erhitzt zum Kochen, seiht durch Flanell und dampft im Wasserbad auf 685,0 
ein. Nach dem Erkalten fiigt man eine Mischung aus 50,0 Pomeranzenschalensirup, 100,0 Weingeist, 
50,0 Glycerin, 50,0 Zuckersirup, 50,0 Zimtsirup, 12,5 Pomeranzenbliitenwasser, 2,5 Ingwertinktur, 
0,05 Vanillin zu, laBt einige Tage absetzen und gieBt dann klar abo 

Vorschrift des Berliner Apothekervereins: 330,0 Pulpa Tamarindor. depurat., 50,0, 
Fo!. Senn. Alex. spiro extract. infundiere mit 2000,0 Wasser und lasse 12 Stunden stehen. Hierauf 
koliere, presse den Riickstand leicht ab, koche die Kolatur einmal auf, koliere nochmals und dampfe 
bis zum Gewicht von 700,0 ein. 525,0 dieser Fliissigkeit neutralisiere genau mit Liq. Natr. caust. 
(etwa 90,0) und mische hinzu: 100,0 Spiritus, 100,0 Sir. simplex, 5,0 Tinct. Vanil!. und den Rest 
von 175,0 der sauren Kolatur, lasse 6-8 Tage absetzen und filtriere. 

DALLMANNS Tamarindenessenz ist ein Garungsprodukt, das durch rationelle Keller. 
behandlung, sehr langes Lagern und tifteres A bziehen gereift wird. 

Sirupus Tamarindorum. Tamarindensirup. - Nach HeJt'el.lIi: 250 T. Tamarinden 
digeriert man im Wasserbad mit Wasser, seiht durch, preBt aus, dampft auf 400 T. ein und kocht 
mit 450 T. Zucker und 150 T. Glycerin zum Sirup. - Nach E. DIETERICH: 1000,0 Tamarinden 
iibergieBt man mit 5000,0 heiBem destilliertem Wasser und laBt unter ofterem Umriihren 24 Stun· 
den stehen. Man seiht dann durch einen dichten Leinenbeutel, preBt zwischen holzernen Platten 
aus und filtriert die Losung. Wenn man eine Metallpresse anwenden will, so muB dieselbe mit 
Pergamentpapier ausgelegt werden. Das Filtrat dampft man zu einem diinnen Extrakt ein und 
mischt 25 T. dieses Extraktes mit 75 T. Himbeersirup. 
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Sirop de DELABARltE: Pulpa Tamarindorum dep.16,0 werden mit 12,0 einer noch warmen 
Abkochung VOn Crocus in Wasser (3 0/ oig) erweicht. Dann setzt man Vin. Malac. 12,0 hinzu und 
filtriert. In 35,0 des Filtrate werden 30,0 Zucker geliist und dann 60,0 Mel depuratum hinzu
gefiigt (N 0'1. TBERG). 

Vinum Tamarindorum, Tamarindenwein nach ADAM: 150 g Tamarinden werden mit 
2500 g Wasser ausgekocht, 450 g Zucker zugesetzt und auf 3000 ccm erganzt, worauf mit 
Reinzuchtweinhefe vergoren wird. Nach dreiwochiger Garung wird iiber Kieselgur filtriert. Das 
klare Filtrat ist dunkelgelb, stark sauer, ohne besonderes Aroma. Geruch und Geschmack sind 
etwa die eines sauren Apfelweins. 

Electuarlum Tamarindorum composltum 
(F. M_ Germ.). 

Pulp. Tamarind. depuratae 45,0 
Tartari depurati 4,0 
Sirupi Mannae ad 75,0. 

Electuarlum Tamarindorum lenltlvum. 
Electuaire lenitif (Belg.). 

Pulpae Tamarindor. depur. 22,0 
Extract. Sennae fluid. 200,0 
Rad. Liquiritiae pulv. 75,0 
Fruct. Coriandri pulv. 75,0 
Sacchari pulv. 425,0. 

L1monada Tamarlndorum. 
Tamarinden-Limonade 

1. Magnesii carbonici 3,0 
2. Sirupi simplicis 15,0 
3. Sirupi Rubi idaei 25,0 
4. Extracti Tamarindorum 30,0 
5. Aquae destlllatae q. s. 

Man gibt 1 mit 2 angerieben in eine starkwalJdlge 
l/.+Flasche (Selters), schichtet 3 darliber, dann 
vorsichtig 4, mit soviel Von 5 verdllnnt, daJ.\ 
die Flasche bis zum Halse davon voll wird, 
verschJieJ.\t und mischt behutsam. 

Lactor-Generator und Rad-JO. -aber die Zusammensetzung dieser beiden zur Erleichte
rung der Entbindung angepriesenen Praparate macht der Hersteller, Dr. med. HEY, in einem 
Rundschreiben folgende Angaben (Arztl. Vereinsblatt 1908, S. 968): Rad-J 0 besteht aus: Fruct. 
Carv. pulv., Fruct. Anis. pulv., Rhiz. Graminis, Rad. Valerian., Herb. et Fol. Meliss., Cort. Salicis 
pentand. aa 1,0, Fruct. Jugland. immat. 10,0, Pulp. Tamarind_ 6,0, Sem. Lini pulv. 15,0, Extr. 
Cascar. Sagrad. 1,5, Cort. Frangulae 2,5, Acid. citric. 2,0, Mel. natur. 5,0, Sacch. alb. 10,0, AI
kohol 6%' - Lactor-Generator soil nicht nur aus dem Saft der westafrikanischen Pflanze 
"Lactoferrin HEY" bestehen, wie friiher angegeben wurde, sondern auch den Saft der Carica 
papaya enthalten. - Rad-J 0 besteht nach REISSIG im wesentlichen aus einem Tamarinden
praparat. (Arztl. Vereinsbl.) Der Reg.-Prasident von Wiesbaden warnte im Marz 1909 vor Bezug 
und Anwendung der Dr. HEYSchen Praparate! Die staatl. Hamburger Entbindungsanstalt hat 
das Rad-Jo filr wirkungslos erkliirt, desgJ. eine Anzahl hervorragender deutscher Gynakologen. 

Tanacetum. 
Tanacetum vulgare L. (Chrysanthemum vulgare (L.) BERNH.). Com
positae-Tu buliflorae-Anthemideae_ Heimiseh in ganz Europa, Sibirien, 
in Amerika eingesehleppt, vielfach in Gartenkultur. 

Herba Tanaceti. Rainfarnkraut. Common Tansy Wort. Herbe de 
tanaisie. Herba Athanasiae. Wurmkraut. 

Die getroekneten, zur Bliitezeit gesammelten oberirdisehen Teile. Der Stengel 
ist fast rund. gestreift und kahl. Die Rlatter stehen zerstreut, die unteren bis 20 
und mehr Zentimeter lang, bis 12 em breit, gestielt, sehwach behaart, im UmriB 
langlich eiformig, doppelt fiederteilig, die Einsehnitte fast bis zum Mittelnerven 
reichend, am Grunde oft unterbroehen gefiedert. Die oberen Blatter aUmahlieh 
kleiner, sitzend, halbstengelumfassend, einfaeh-fiederteilig. Die einzelnen Fiedern 
langlich lanzettlieh, der Rand siigezahnig. Der Bliitenstand ist eine endstandige, 
vielkopfige, flache Doldentraube (siehe Flores Tanaceti). Der Geruch ist Rchwaeh, 
unangenehm aromatisch, der Geschmack bitter aromatiseh, eampherartig. 

Mikroskopisches Bild. Spaltoffnungen in beiden Blattepidermen, besonders reich
lich in der Unterseite. Haarbildungen: Auf beiden Blattseiten einzellige Haare, vielzellige Haare 
mit lang zugespitzter, peitschenformig gewundener, diinnwandiger Endzelle und Oldriisen vom 
Bau der Kompositendriisenschuppen. 1m Mesophyll oberseits zwei Reihen Palisaden, darunter 
Schwammparenchym, dessen unterste Schicht aus palisadenartig geordneten Zellen gebildet ist. 

Bestandteile. Ein Bitterstoff Tanacetin, alkaloidartige Stoffe, Gerbstoff 
(Tanacetumger bsa ure) , Gall ussa ure, a therisches Ol (trockenes Kraut 0,2-0,3 % , 
frisches Kraut 0,1-0,2%). 

Anwendung. Selten als Wurmmittel, wie die Bliiten. GroBereMengen wirken giftig infolge 
des Gehaltes an 'fh u j on im atherischen 01. Auch Viehvergiftungen durch Fressen von Rainfarn 
kommen vor. 
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Flores Tanaceti. Rainfarnbliiten. Tansy Flowers. Fleurs de ta
naisie. Flores Athanasiae. Wurmkrautbliiten. 

Die getrockneten Trugdolden. Das scheibenformig-halbkugelige Bliitenkopfchen 
hat einen 6-8 mm breiten, aus dachziegelartig angeordneten, lanzettformigen, 
trockenhautig gerandeten Blattern bestehenden Hiillkelch und einen flachen, nackten 
Bliitenboden mit zahlreichen gelben, kaum 4 mm langen Rohrenbliiten. Die rand
standigen weiblichen Bliiten haben einen dreizahnigen, die inneren zwitterigen einen 
fiinfzahnigen Saum. Die Bliiten haben keinen Pappm" sondern auf dem Rande 
des Fruchtknotens einen schmalen gezahnten Rand. Die Bliiten und die Bliitter des 
Hiillkelches tragen Driisenhaare vom Bau der Compositendriisenschuppen. Geruch 
stark campherartig:, Geschmack unangenehm bitterlich gewiirzig. 

Bestandteile. A therisches 01, Bitterstoff. 
Anwendung. Selten als Wurmmittel zu 1-3 g, bfter in der Tierheilkunde. 

Oleum Tanaceti. RainfarniH. Oil of Tansy. Essence de tanaisie. 
Gewinnung. Durch Destillation des fr~~chen bliihenden Krautes mit Wasserdampf; 

Ausbeute 0,1-0,2 % , Das im Handel befindliche OJ stammt zum groBten Teil aus Nordamerika. 
Eigenschaften. GelbHches, durch Einwirkung von Luft und Licht sich 

braunendes 01 von unangenehmem, campherartigem Geruch. 
Amerikanisches 01: Spez. Gew. 0,925-0,935 (15 0 ), an +24 0 bis+340: nn2• O 

1,457 -1,459; S.-Z. bis 1,0, E.-Z. bis 16,0; lOsHch in 2-4 Vol.Weingeist von 70 Vol.-%. 
Deutsches 01. Spez. Gew. 0,925-0,940 (150), aus trockenem Kraut bis 0,955 

(15 0), nicht klar loslich in Weingeist von 70 Vol.-OJo. 
Bestandteile. Der Hauptbestandteil ist das,8- Thuj on (Tanacetonl, C10H160, dem 

das 01 auch seinen Geruch verdankt; ferner sind vorhanden l-Campher, Borneol, ein Ter
pen, vielleicht auch Thujylalkohol, C10H170H. 

Anwendung. Friiher als Wurmmittel; das 01 kann in groBeren Mengen giftig wirken 
infolge des Gehalts an Thujon; es kann auch abortiv wirken. 

Kriiuter-Rheumatismus-Likor von SCHREIBER in Kothen ist nach Angabe des Her
stellers ein weingeistiger Auszug aus Herb. Absinth., Tanaceti, Centaur. min., Trifol., Meliss.; 
Rad. Angelic., Gentian.; Cort. Chinae und Fruct. Foeniculi. 

Vilja-Creme, von OBERMEYER U. CO. in Hanau a. M., gegen Juckreiz, Wundsein usw. 
angepriesen, ist lediglich ein mit Rosmarinol oder einem ahnlichen 01 aromatisiertes wasserhal
tiges WolJfett (ZERNIK u. KUHN). Nach den Anzeigen der Hersteller soil die Creme ent
halten: "Adeps lanae comp. 80 % , Verbena 21/ 2%' Trigonella 21/ 2% , Saponaria !l0/o. Betonica 
2 % , Capsella burs. past. OJ. 31/ 2 %' Tanacetumol 31/ 3 % , Ruta 3°10'" 

Taraxacum. 
Taraxacum officinale (WITH.) WIGGERS (Leontodon Taraxacum L.). 
Compositae - Cichorieae - Crepidinae. 

Fast iiberall verbreitet. Die fleischige. stark milchende, senkreehte Wurzel treibt 
eine grundstandige Rosette meist keilformig-Ianzettlicher, grob schrotsageformiger 
Bliitter. Die ansehnlichen Bliitenkopfchen stehen einzeln auf blattlosem, gelblieh 
griinem, hohlem, oberwiirts etwas wolligem Schafte. Hiillblatter schmutzig griin, 
bisweilen auBen an den Spitzen dunkel purpurn. Die iiuBersten Bliiten auCen blau
grau gestreift. Antheren am Grunde pfeilformig geschwiinzt. Achanen lineal-lang
lich mit lang gestieltem Pappus. 

Radix Taraxaci cum Herba. Liiwenzahn. Dandelion. Racine 
et feuilles de dent de lion (de pissenlit). Radix et folia Dentis Leonis. 
Ackerzichorie. Butterblume. Ketten-(Kuh-}blume. Pfaffendistel. Wiesen
lattich. 
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Folia Taraxaci. Lowenzahnbliitter. Taraxacum Leaves. Feuilles 
de dent de lion (de pissenlit). 

Radix Taraxaci. Lowenzahnwurzel. Tar.axacum Root. Racine de 
dent de lion (de pissenlit). 

Germ. 5. Die im Friihjabr vor der Bliitezeit gesammelte, gut getrocknete Pflanze, 
d. b. die ausdauernde Wurzel mit den grundstandigen, grob.schrotsiigeformigen Ro. 
settenblattern. Austr.: Die im Friihjahr vor der vollkommenen Entwicklung des 
Bliitenschaftes gesammelten, getrockneten Blatter und von diesen getrennt die im 
Spatherbst gesammelten und gut getrockneten Wurzeln. Hdv.: Nur die im Spat· 
herbst geo;ammelten und getrockneten Wurzeln. 

Die durchaus grundstandigen, durch Unterdriickung der Internodien dieht 
aufeinander folgenden, in Rosettenform flaeh am Boden ausgebreiteten, milchenden, 
langlich.lanzettformigen, in dem Blattstiel verschmalerten Blatter sind schrotsage. 
ziihnig, mit dreieokigen, spitzen oder zugespitzten, geziihnten oder ganzrandigen 
Zipfeln und einem groBen, breit dreieckigeJl, gewobnlioh spatenformigen Endzipfel. 
Sie sind glatt, glanzend, kahl oder etwas wollig bzw. etwas zottig. 

Die oben in eine verzweigte oder unverzweigte kurze Aohse iibergehende, dem· 
entsprechend mehr· bis vielkopfige, zy lindrisoh spindelformige,. frisch 30 - 50 
und mehr Zentimeter lange, fleisohige, von einem weiBen Milohsaft strotzende 
Wurzel ist getrocknet stark eingeschrumpft. steif, sprode, glattbriichig, grau· oder 
fast schwarzbraun, grob (oft spiralig) liingsrunzlig, etwa 1-2 cm dick und nur mit 
wenigen oder keinen Nebenwurzeln besetzt. 

Der Gesobmack der Droge ist bei Blatt wie Wurzel bitterlich und zugleich 
etwas siil3lich. 

Mikroskopisches Bild. Blatt. Beide Blattseiten mit Spaltoffnungen. Haarbil· 
dungen: 6-8zellige, diinnwandige, oft kollabierte Haare von 150-200 f1, Lange und bis 20 f1, 
Breite. Ferner besonders auf den Rippen der BIattunterseite mehrzellige Borstenhaare, deren 
obere Zellen oft spornartig ausgebogen sind. Palisadengewebe in doppelter Schicht. 

Wurzel. Ein diinnes Periderm. Die Mittelrinde, wenn vorhanden, aus parenchymatischen, 
etwas tangential gestellten Zellen. In der stark entwickelten Innenrinde in fast gleichgroJ3en 
Abstii.nden voneinander liegende Ringzonen von Strii.ngen relativ enger Siebrohren und noch 
engerer gegliederter Milchrohren, getrennt in tangentialer und radialer Richtung durch weit· 
lumigeres Parenchym. Hii.ufig 20 und mehr solcher Schichten. Das Holz ist diarch, nur zwei 
primare Markstrahlen sind sichtbar, andere, auch seknndare Markstrahlen fehlen gii.nzlich. 1m 
Parenchym Inulin; keine Kristalle und auJ.lerst selten Starke. 

Verweclullungen. Cichorium intybus L. Die Blii.tterunterscheiden sich durch die 
eigentiimlich gebauten Haare des Hauptnerven und den einreihigen Bau des Gefii.J.lbiindels im 
Hauptnerv. Die Endlappen sind hier meist lii.nger als breit. Die Wurzel ist selten mehrkopfig, 
sonst sehr ii.hnlit,h. Holz wie Rinde sind auf dem Querschnitt deutlich radial gestreift, keine 
konzentrischen Kreise in der Rinde. Der Geschmaok ist bitterer. 

Bestandteile derWurzel nachKoCH (1892)abgerundet: 15,6% Inulin, 8% Wasser, 
22,50/0 Asche, 0,4% Fett, 0,1 % Wachs, 0,1 % Kautschuk, 8,5% Schleim, 1,1 % Sac· 
charose, 0,5% Glykose, 4,90/0 EiweiJ.lstoffe. Der Gehalt an Inulin betragt nach RUND· 
QUIST bis zu 39,6%, im Friihjahr ist dasselbe fast ganz in Zucker iibergegangen. Ferner sind 
nachgewiesen worden von FmCKHINGER: Gerbstoff, Mannit, Bitterstoff, von POWER 
und BOWNING (1912): geringe Mengen atherisohes 01, p.Oxyphenylessigsaure, 
3,4-Dioxyzimtsaure, Cholin, Lii.vulose, eine bittere Substanz, Harz; aus dem Harz 
wurden isoliert: 3 Alkohole, Taraxasterin, C29H'70H, Homotaraxasterin, C2sHs90H, 
Cluytianin, C29H460(OH)" ferner Palmitin., Cerotin., Melissin., 01. und Leinol. 
saure. Nach POLEX enthalt der Milchsaft einen kristaIlinischen Bitterstoff Taraxacin. nach 
KBOMAYER auch einen wachsartigen Stoff Taraxacerin. 

Anwendung. Als harntreibendes Mittel. Der Saft der im Friihjahr gegrabenen frischen 
Pflanze dient zu "blutreinigenden Friihlingskuren". In KNEIPPschen Mitteln bei Hamorrhoiden 
und Leberleiden. Die jungen Blii.tter werden als Salat gegessen. 
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Extractum Taraxaci. Lowenzahnextrakt. Extract of Taraxacum. 
Extrait de dent de lion (de pissenlit). 

Aus getrookneter Wurzel mit dem Kraut. - Germ. 5: 1 T. grob gepulverte Droge 
wird 48 Stunden mit 5 T. Wasser Ulaceriert, dann abgepreBt und der Riickstand nochmals mit 
3 T. Wasser 12 Stunden maceriert. Die gemischten PreBfliissigkeiten dampft man auf 2 T. ein 
und mischt nach dem Erkalten 1 T. Weingeist zu, zur Absoheidung von unwirksamen Salzen, Ei. 
weiB· und Sohleimstoffen. Nach 2 Tagen wird filtriert und zu einem weichen Extrakt eingedampft. 
Ausbeute 22-40% (durchsohnittlioh 25%). 

In ahnlicher Weise verfahren AU8tr., Groat., [taL, Japan. u. ROB8. - Das so hergestellte 
Extrakt Roll sioh nach Germ. klar in Wasser lasen. Es scheidet jlldoch leicht im Laufe der Zeit 
nooh Salze in Form korniger Kristallchen aus und lOst sioh dann nicht mehr ganz klar. 

Aus getrockneter Wurzel (ohne die Blatter). - Amer.: 1000 g gepulverte Lowenzahn. 
wurzel erechopft man im Perkolator mit einem Gemisch von je 1 Vol. Weingeist (92,3 Gew .• ofo) 
und 7 Vol. Wasser und verdampft das Perkolat zur Pillenmasse.Konsistenz. Vor der Perkolation 
Durohfeuohtung mit dem Meustruum und 24stiindige Maceration. 

Aus getrockneten Blattern. - Gall.: 1000 T. grob gepulverte Blatter werden mit 
6000 T. kochendem Wasser iibergossen, 12 Stunden stehen gelassen und dann abgepreBt. Der 
PreBriickstand wird in gleicher Weise mit 2000 T. koohendem Wasser behandelt. Unterdessen 
hat man die erste Kolatur zur Sirupdicke eingedampft. Dasselbe gesohieht mit der zweiten Kolatur, 
dann misoht man beide Fliissigkeiten und dampft sie zu einem weiohen Extrakt ein. 

Aus frischer Wurzel und Kraut. - Nederl.: 100 T. wohe Lowenzahnwurzel und 
Kraut werden mit 50 T. Wasser zerstoBen und 150 T. siedendes Wasser zugegeben. Naoh 24 Stun
den wird abgeprellt, der Prellriiokstand noohmals mit 100 T. siedendem Wasser iibergossen und 
naoh 12 Stunden abermala abgeprellt. Die gemisohten und nach dem Absetzen filtrierten Prell· 
flilssigkeiten werden zu einem dioken Extrakt eingedampft. Nach Brit. u. Port. laBt man den Prell. 
saft absetzen, gieBt klar ab, kooht einmal auf und dampft naoh dem Absohaumen usw. bei nicht 
mehr als 70 0 zu einem dioken Extrakte ein. 

Extractum Taraxacl liquidum. Liquid Extraot of Taraxacum. - Brit.: 1000g 
gepulverte Lowenzahnwurzel zieht man 48 Stunden mit 2000 com Weingeist von 60 Vol..ofo aus, 
preBt 50000m ab, zieht den Riickstand mit 200000m Wasser 48 Stunden aus, prellt aus, dampft 
auf 500 oom ein, misoht beide Ausziige, bringt mit Wasser auf 1000 com und filtriert. 

Extractum Taraxaci fluidum. Fluidextraot of Taraxaoum. - Amer.: Aus 1000 g 
gepulverter (Nr.30) Lowenzahnwurzel naoh Verfahren B (Bd. I S. 1227) mit einer Misohung aus 
10000m Glycerin, 50000m Weingeist (92,3 Gew.-%) und 400 oom Wasser ala Menstruum lund 
verd. Weingeist (41 Gew.-ofo) als Menstruum II. 

SuccusTaraxaci. Juioe of Taraxaoum. - Brit.: 3 Raumteile frisoher PreBsaft, 1 Raum
teil Weingeist. (Vgl. Sucoi Herbarum.) 

Succi Herbarum recentes. Frisohe Krautersii.fte. Friihlingskrautersii.fte. Suos 
vegetaux. Juice of Fresh Herbs. - Nur Brit. und Gall. haben genauere Vorsohriften fiir 
diese veraltete Arzneiform gegeben. Brit. laBt 3 Raumteile der duroh Pressen der gequetsohten, 
frischen Krauter erhaltenen SaIte mit 1 Raumteil Weingeist von 90 VOI.-ofo misohen und naoh 
7tii.gigem Absetzen filtrieren. - Naoh Gall. werden die frischen Sa£te bereitet, indem man saft
reiche Krauter fiir sioh, weniger saftige unter Zusatz von 1/5 Wasser zerstollt, stark auspreBt und 
den Saft filtriert. Man verbrauoht die Safte entweder alsbald oder erhitzt sie bis zum Koohen 
und filtriert nachher. Fiir einige Tage kann man diese SaIte auoh vor dem Verderben sohutzen, 
indem man kleinere Flasohen damit bis unter den Stopfen fiillt und einige Tropfen Ather oder 
Weingeist dariiber sohiohtet, noch zweokmaBiger ist regelrechte Sterilisation der SaIte. Der ge· 
eignetste Aufbewahrungsort ist ein Eissohrank. 

Natiirlioh miissen die frisoh gesammelten Krauter vor dem Auspressen durch Waschen 
gesaubert werden. Sollte Succus Herbacum recens ohne nahere Angabe der Bestandteile 
verordnet werden, so verabfolgt man nach Dresden. Vorsckr. den PreBsaft aus gleiohen Teilen 
Fol. Millefolii recentium, Fo!. Taraxaci recentium, Herb. Cerefolii recentium, Herb. Nasturtii 
recentium. 

ElixIr Taraxaol oomposltum (Nat. Form.). Species menstruales (F. M. Germ.). 
Compound ElixIr of Taraxacum. 

Extracti Taraxacl fluidl (Amer.) 35 ccm 
Extracti Pruni Virginianae fluidi 

(Amer. VIII) 20 .. 
Extracti Glycyrrhizae 60 

R&d. Taraxac. c. Herba 30,0 
FOl. Trlfol. fibrin! 
Fo!. Millefolii ita 15,0 
Rhizom. Calami 8,0 

Tincturae Aurantli dulcis 60 
Tincturae Cinnamomi 35 
Tlncturae Cardamomi compos. 30 
ElIXir aromatlci .. 760 .. 
Dlent zur Geschmackverbesserung von Chlnm· 

mixturen u. dgl. 
Hager, Handbuoh II. 54 
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Tartarus depuratus u. natronatus s. u. Acidum tartaricum, Bd. IS. 244 
u.247. 

Tartarus stibiatus s. u. Stibium, S.771. 
Tela depurata s. S. 1001. 

Terebinthina s. u. Pinus, S.452. 

Terpinum. 
Terpinum hydratum. Terpinhydrat. CloHlS(OHlz·H20. Mol.-Gew. 190. 

CHa", <C H eCH2", <H 
Das Hydrat des cis.Terpins, /C /C 

HO CHeCH. C(CHa)20H. 
Mit dem cis.Terpin ist das trans.Terpin stereoisomer; letzteres unterscheidet 

sich von dem cis.Terpin durch die raumliche Anordnung der CHao und OH.Gruppe 
(in der Formel links). 

Terpinhydrat entsteht durch Anlagerung von Wasser an Pinen, 'wenn man 
auf Terpentinol, das groBtenteils aus Pinen besteht, Wasser einwirken liiBt bei 
Gegenwart von Sauren und Alkohol. 

Dal'stellung. Rohe Salpetersaure wird mit Wasser auf einen Gehalt von 50% HNOa 
(spez. Gew. 1,31-1,32) verdiinnt; 50 T. dieser Saure werden mit 50 T. Weingeist (85 Vol..%) 
gemischt und die Mischung auf flache Porzellanteller ausgegossen, dann fiigt man 200 T. franzo. 
sisches Terpentinol hinzu und lallt das Gemisch unter ofterem Umriihren auf den iiberdeckten 
Tellern bei etwa 15-200 stehen. Zuweilen bilden sich schon in einigen Tagen, zuweilen aber auch 
erst nach W ochen Kristalle. Wenn die Menge der Kristalle nicht mehr zunimmt. so sammelt 
man sie und prellt sie auf Filtrierpapier ab, die Mutterlauge wird mit Alkali neutralisiert, worauf 
sich nocb eine ziemlich betrachtlicbe Menge Terpinhydrat abscheidet. Zur Reinigung kristallisiert 
man das Rohprodukt mehrmals aus Alkobol (95%) um. 

Die Bildung des Terpinhydrates ist von der 'femperatur stark abhiingig. Bei zu bober Tem. 
peratur tritt leicht Verharzung der Mischung ein, bei zu medriger Temperatur verlauft die Terpin. 
bildung sehr langsam. Die Bedingungen, unter welcben die Terpinbildung stattfindet, sind noch 
nicht recht bekaunt, zuweilen bleibt die Bildung von Terpinbydrat auch ganz aus. 

Eigenschajten. Farblose, glanzende, geruchlose Kristalle. Es sehmeckt 
schwach gewiirzig und etwas bitter. Es sublimiert beim Erhitzen in feinen Nadeln 
und brennt mit leuchtender Flamme. Smp. 116 0 unter Entwicklung von Dampf. 
blaschen. Langere Zeit geschmolzen, verliert es das Kristallwasser und geht in Terpin 
iiber, das nach dem Festwerden bei 102 0 schmilzt. Es lOst sich in 250 T. kaltem, 
in 32 T. siedendem Wasser, in 10 T. kaltem, in 2 T. siedendem Weingeist, in 100 T. 
Ather, 200 T. Chloroform, sehr leicht in Essigsaure (Eisessig). 

El'kennung. Von konz. Schwefelsaure wird es mit orangeroter Farbung 
gelost. Wird die heWe Losung von 0,2 g Terpinhydrat in 10 ccm Wasser mit 
2-3 ccm verd. Schwefelsaure versetzt und weiter erhitzt, so triibt sie sich und 
zeigt einen stark gewiirzigen Geruch (Fliedergeruch), indem sich Terpineole, 
Cineol, Dipenten und Terpinolen bilden. 

Priijung. a) Schmelzpunkt 116 0• - b) Wird 1 g Terpinhydrat mit 10 cem 
Wasser gekocht, so darf die Fliissigkeit Lackmuspapier nicht roten (Saure). - r) Beim 
Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anmerkungen. Zu a) Da das Terpinhydrat beim Trocknen iiber Schwefelsiiure Wasser 
verliert und in das niedriger schmelzende Terpin iibergeht, ist es fiir die Schmelzpunktbestimmung 
ungetrocknet zu verwenden. Das Rohrchen wird erst in das auf etwa BOO geheizte Bad ge
bracbt, die weitere Temperatursteigerung bis 1160 ist dann in etwa einer Minute herbeizufiihren. 

Zu b) Nach Zusatz von PhenolphthaleinlOsung mull die Fliissigkeit durch einen Tropfen 
1/10·n.Kalilauge gerotet werden. 

Aujbewahrung. In gut gescblossenen Glasern, kiihl. 
Anwendung. Bei Bronchitis 0,2-0,6 g mehrmals taglich in Pulver oder PiIlen. Von 

MANASSE ist es in Gaben von 0,5-1 g einmal taglich gegen Keuchhusten empfohlen worden. 
Nach RAPHAEL wirkt es auch als Diuretikum. 

Terpineolum. Terpineol. Wird Terpin oder Terpinhydrat mit verd. Schwefelsaure 
erhitzt, so findet eine Abspaltung von Wasser aus dem Terpin statt. Je nach der Dauer des Er-
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hitzens und der Starke deI verd. Schwefelsaure werden aus 1 Mol. Terpin 1 Mol. oder 2 Mol. Wasser 
abgespaltet, und es entstehen Terpineole, CloHISO, Cineol, CloHISO, Dipenten, CloH18, 
Terpinen, CloHl8 und Terpinolen, CloH16. Das fliissige Terpineol des Handels ist im we
sentlichen ein Gemisch von 2 isomeren Verbindungen, a- und p-Terpineol, die jedes fiir sich 
bei 350 und 32° schmelzen, zusammen aber ein dickfliissiges Gemisch geben. 

Eigenschaften. Farblose, dick-olige Fliissigkeit. Besonders in starker Verdiinnung 
zeigt es angenehmen Fliedergeruch. Spez. Gew. (\5°) 0,935-0,940, Sdp. 217-219°, Brechungs
index (20°) 1,481-1,484; unloslich in Wasser, loslich in Weingeist. 

Priifung. a) Es muB sich in der doppelten Raummenge verd. Weingeist (70 Vol.-o/o) klar 
losen (Wasser, Terpentinol). - b) Mit Petrolather muB es in jedem Verhaltnis klar mischbar 
sein (Wasser, Terpinhydrat). 

Anwendung. Ala Riechstoff (Flieder). 

Terpinolum. Terpinol. Unter dieser Bezeichnung kommt ein Gemenge der Stoffe in den 
Handel, die beim Kochen von Terpinhydrat mit verd. Schwefelsaure entstehen. Es enthalt 
Terpineole, Dipenten, Terpinen und Terpinolen. Je nach der Konzentration der bei der 
Darstellung verwendeten verd. Schwefelsaure ist das Mengenverhaltnis der einzelnen Bestand
teile verschieden. Meist werden 100 T. Terpinhydrat mit 500 T. verd. Schwefelsaure (10% H2S04 ) 

erhitzt. 
Eigenschaften. Angenehm riechende olige Fliissigkeit, unliislich in Wasser, loslich in 

AlkohoI. 
Anwendung. Gegen Katarrhe, zweistiindlich 3 Tr., sputer drei- bis vierstiindlich 1 bis 

2 Tr. in kalter Milch, auch gegen Bluthusten zweistiindlich 2-3 Tr. 
Elixir Terpini Hydratis. Elixir of Terpin Hydrate. Elixir de terpine. - Nat. 

Form.: 17,5 g Terpinhydrat lOst man in 400 ccm Weingeist (92,3%), fiigt 10 ccm Tinct. Aurant. 
dulc. (Amer.) und 1 ccm Liquor Saccharin. (Nat. Form.) und 400 ccm Glycerin zu und fiillt mit 
Sirup. simpl. auf 1000 cem auf. - Gall.: 1,25 T. Terpinhydrat sind in 100 T. Elixir de Garue 
zu losen. 

Elixir Terpini Hydratis cum Codeina. Elixir of Terpin Hydrate with Codeine. -
Nat. Form.: 2,2 g Codein werden in 1000 ccm Elixir Terpini Hydratie (Nat. Form.) gelost. 

Elixir Terpini Hydratis cum Heroins. Elixir of Terpin Hydrate with Heroine. -
Nat. Form.: 0,76 g Heroin werden in 1000 ccm Elixir Terpini Hydratis (Nat. Form.) gelost. 

Piluiae expectorantes F. M. Beroi. u. Germ. 
Terpini hydrati 5,0 
Rad. Liquiritiae pulv. 1,5 
Succi Liquiritiae 3,0. 

Zu 50 Pillen. 

Terpinol-Pastillen, Dr. ROTHS. Je 3 g Terpinol und Terpinhydrat, 1 g Guajakharz, je 
5 g eingedickte Quillajarinden- und Fahamkrautabkochung, 50 g Zucker- und gereinigter Lakritzen 
bis zum Gesamtgewicht von 100 g, Pfefferminzol 35 Tropfen und Anisol 20 Tropfen. Aus dieser 
Masse werden Tabletten von 0,33 g geformt. 

Teucrium. 
Teucrium chamaedrys L. Labiatae-Ajugeae. In Europa verbreitet. Halb-

strauchig; mit AUElliiufern. 

Herba Chamaedryos. Edelgamanderkraut. 
£leurie de germandree chamaedrys. 
ginis). Bathengelkraut. Erdweihrauchkraut. 

Common Germander. Plante 

Herba Teucrii Chamaedryos (Trissa. 

Das zur Bliitezeit gesammelte, von der Wurzel befreite Kraut. Die Stengel amrecht, diinn, 
unten rundlich, holzig, oben vierkantig, krautartig, zottig, wenig verastelt. Die Blatter gegen. 
stan dig, bis 3 cm lang, bis 8 mm breit, langlieh oder eiformig, am Grunde keilformig in den kurzen 
Blattstiel verschmalert, stumpf, grobkerbig.gesagt, gegen die Basis ganzrandig, zuweilen am 
Rande etwas lappig, beiderseits schwach behaart, oberseits dunkelgriin, glanzend, unterseits 
blaBgriin. Die 4- bis 6.bliitigen Scheinquirle zu einem Bliitensehwanz zusammengedrangt, die 
Bliiten rot, selten weiB (Labiatenbliite). Der Kelch einblatterig, bleibend, rohrig, behaart, fiinf. 
zahnig. Geruch angenehm aromatiseh, Gesehmaek aromatiseh, etwas herbe, sehr bitter. 

Bestandteile. A therisehes 61, Gerbstoff, Bitterstoff 

Teucrium marum L. Heimisch im westlichen Mittelmeergebiet, liefert 

Herba Mari veri. Amberkraut. Syrian Mastiche. Herba Thymi catariat'o 

Mastichkraut. Katzenkraut. Moschuskraut. Theriakkraut. 
54* 
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Das gepulverte Kraut wird bisweilen nooh als Schnupfmittel, sowie zu Witterungen fiir 
Marder, Fiichse usw. benutzt. 

Teucrium scordium L. In Europa und Mittelasien. Grundachse kriechend, mit 

Auslaufern. 

Herba Scordii vulgaris. Lachenknoblauch. Scordium Germander. Plante fleurie 
de scordium (de germandree d'eau). Herba Chamaedryos aquaticae. Herba 
Teucrii. Knoblauchgamander. Wasserbathengelkraut. Wasserlauch. Wasser· 
knoblauch. 

Das zur Bliitezeit oder kurz vorher gesammelte Kraut ohne die Wurzeln. Der Stengel 
vierkantig, weichhaarig, meist wenig astig. Die Blatter sitzend, bis 5 cm lang, 1,5 om breit, lang. 
lioh·lanzettlich, gekerbt, die unteren am Grunde abge~undet, die oberen am Grunde keilformig 
verschmalert. Scheinquirle 4 bliitig, hellpurpurn; der Kelch glookenformig, fiinfzahnig, zottig 
behaart, violett angelaufen. Frisoh naoh Knoblauoh rieohend, Gesohmaok aromatisoh, etwas 
salzig, stark bitter. 

Das bliihende Kraut· von Teucriu m chamaepitys L. (Mittel. und Siideuropa und 
N ordafrika) war friiher in Frankreioh offizinell als S 0 m m i t6 fl e uri e dec ham a e pity s 
(d'ivette) ebenso das bliihende Kraut von Teucrium Iva L. (Mittelmeergebiet) als 
Sommite fleurie d'ivette musquee. 

Bestandteile. Atherisohes 01, Bitterstoff, Gerbstoff, Soordein. 
Sirupus Mari veri. 15,0 Tinoturae Mari veri, 85,0 Sirupi Saoohari. 
Tinctura Mari veri. Aus 1 T. Kraut und 5 T. verd. Weingeist zu bereiten. 

Thallinum s. u. Chinolinum, Bd. I, S.979. 

Thapsia. 
Thapsia garganica L. Umbelliferae - Apioideae - Thapsiinae. Hei
misch von Algerien bis nach Kreta und Rhodus. Meterhohe, kraftige Pflanze mit 
starken Dolden, diese ohne Hiille und Hiillchen und mit groBen Fliigelfriichten. 

Cortex Thapsiae Radicis. Thapsiarindc. :Ecorce de racine de thapsia. 
Die Rinde bildet rinnen. oder rohrenfbrmige Stiioke, die innen weiBlioh, au Ben graubralID 

und querrunzelig sind. AuBen ist die Rinde von einem diinnen Kork bedeokt. Der Bast ersoheint 
deutlioh gesohiohtet aus Partien, die kleine, schizogene Sekretbehalter enthalten, und solchen, 
die frei davon sind. Markstrahlen bis 5 Zellreihen breit. Enthalt reichlich Starke. 

Verfiilschung. Der Droge wird die Wurzel der mit ihr zusammen wachsenden Ferula. 
nodiflora L. beigemengt. 

Bestandteile. Die Rinde enthalt ein soharf blasenziehendes Harz (siehe Resina Thapsiae), 
Thapsiasaure, C14H 2s(COOH)2' Caprylsaure, Waohs. Der blasenziehende Stoff ist eine 
kristallinische Verbindung, die bei 87 0 schmilzt. 

Anwendung. Nur zur Gewinnung des Thapsiaharzes. 

Thapsia silphium VIVIANI, ebenfalls in Nordafrika heimisch, soil noch 

heftiger wirken. 
Resina Thapsiae. Thapsiaharz. Resine de t hapsia. Extractum Thapsiae. - Belg., 

Gall., Portug.: Die Rinde wird zerschnitten, mit warmem Wasser gewaschen, getrocknet, grob 
gepulvert und hierauf zweimal mit q. s. 90%igem Weingeist durch Digerieren im Wasserbad 
(evtl. am RiiokfluBkiihler!) ausgezogen. Man filtriert, destilliert den Weingeist ab, wascht das 
riiobtandige Harz mit warmem Wasser, bis dieses niohts mehr lost, und dampft zum weichen 
Extrakt ein. Es wird auoh empfohlen, <las Harz mit Benzol zu extrahieren. Man hiite Bioh vor 
dem Spritzen der Ausziige iDS Gesicht usw. 

Aufbewahrung. Vorsichtig! 
Emplastrum Thapsiae. Thapsiapflaster. - Portug.: 390 T. gelbes Wachs und je 135 T. 

Fichtenharz, Kolophonium und gekoohter Terpentin werden zusammengeschmolzen. Unter diese 
Schmelze riihrt man ein Gemiach aua je 45 T. venetischem Terpentin, Glycerin und Honig und 
70 T. spirituiises Thapsiaextrakt, agitiert, laBt erkalten und rollt in Stangen aus. 

Emplastrum Thapsiae extensum. Sparadrap de thapsia. - Belg.: 380 T. gelbes 
Wachs, 135 T. Kolophonium, 275 T. Burgunderharz, 45 T. veneto Terpentin werden geschmolzen. 
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Der (kollerten) Schmelze fiigt man hinzu: 45 T. Glycerin, 50 T. Honig und 70 T. Thapsiaharz und 
streicht das Ganze auf gewachste Leinwand. - Gall.: Wie Belg. aus 460 T. Wachs, 160 T. Kolo
phonium, 320 T. Burgunderharz, 60 T. Terpentin, 50 T. Glycerin und 75 T. Thapsiaharz. - Hi8p.: 
10 T. Terpentin, 20 T. Thapsiaharz, 60 T. Elemi, 75 T. Kolophonium und 90 T. gelbes Wachs 
werden zusammengeschmolzen. 

Oleum Thapsiae compositum (Hisp.). 
Oleum Thapslae antirheumaticum. 

Radicis Thapsiae 100,0 
Folior. Rosmarini 100,0 
Vini communis 100,0 
01ei Olivarum 400,0. 

4 Tage digerieren, dann gelinde erhitzen, bis der 
Wein verdampft ist, ausllressen, filtrieren. 

Thea. 
Thea sinensis L Theaceae-Theeae, wahrscheinlich heimisch in Assam und auf 
der Insel Hainan, seit alter Zeit angebaut in China und Japan, neuerdings auch in 
Hinterindien (besonders Java), Ceylon, Vorderindien (Vorberge des Himalaya), 
Australien, Kapland, Kaukasus, Brasilien,liefert den Tee, Tea, The, Folia Theae 
(chinensis). Fiir den Welthandel von Bedeutung sind nur die Kulturen in China, 
Japan, Ceylon und Java. 

Einsammlung und VeTaTbeitung. In China liegt das Teegebiet zwischen 25 und 
38 0 nordl. Br., in Indien steigt es bis 2000 m ii. M. Man zieht in den Kulturen die Pflanze meist als 
niederen Strauch, um das Sammeln zu erleichtern, das in der Regel dreimal im Jahre stattfindet 
und in China mit dem dritten Lebensjahr der Pflanze beginnt. Fiir die besseren Sorten wird die 
Spitze der Zweige, bestehend aus der endstandigen Knospe unentwickelter Blatter und den nachsten 
1-6 Blattern abgepfliickt. Am wertvollsten ist die Knospe mit dem ersten Blatt, das sie noch 
umhiillt oder aus dem sie schon herausgebrochen ist. Sie liefert den Pecco. In Vorderindien und 
Ceylon pfliickt man die Knospe mit den ersten zwei Blattern. Die folgenden Blatter (bis zum 4.) 
oder die Knospe mit dem schon freien ersten und dem zweiten Blatt liefert ebenfalls noch gute 
Sorten: Pecco- Souchong, Souchong und Kongo. Diese Bezeichnungen stammen aus China 
und werden wohl ausnahmslos auch in den andern Tee liefemden Landern gebraucht. Die so ge
wonnenen Blatter und ganz jungenAchsen werden nun einer verschiedenen Behandlung unterworfen, 
die im Prinzip iiberall dieselbe ist, aber in China und Japan mit seit alters gebrauchlichen primitiven 
Apparaten und Vorrichtungen, in Indien mit modemen Einrichtungen vorgenommen wird. Wichtig 
ist es, daB die Blatter moglichst bald nach dem Pfliicken verarbeitet werden; es sollen nicht mehr 
als 24 Stunden dariiber vergehen. 

Fiir die Herstellung des schwarzen Tees laBt man zuerst die Blatter auf Matten oder 
Drahtnetzen bei hochstens 42 0 welken, wodurch das urspriinglich ziemlich lederige Blatt weich 
und biegsam wird und etwa 25 0/ 0 an Gewicht verliert; darauf werden die Blatter geroll t, wodurch 
sie die bekannte Form bekommen. Das Rollen geschieht in China und Japan mit den Handen, in 
Indien mit Maschinen. Nun folgt die Fermentation, durch die das Aroma des Tees im wesent
lichen entwickelt wird. Zu diesem Zweck breitet man den Tee auf ZementbOden oder Holztischen 
in bis zu 15 cm dicker Schicht aus und bedeckt ihn haufig mit nassen Tiichem, urn ihn abzukiihlen. 
da die Temperatur 40 0 nicht iiberschreiten soll. Das Fermentieren dauert 2-8 Stunden, die Be
endigung erkennt man daran, daB die Blatter eine kupferrote Farbe angenommen haben infolge der 
Bildung von Phlobaphen aus dem Gerbstoff, dessen Menge dabei erheblich abnimmt. Dann wird 
der Tee getrocknet, entweder uber einem Holzkohlenfeuer oder in Apparaten, in denen die feuchte 
Luft abgesogen und erwiLrmte, getrocknete Luft eingesogen wird. Endlich wird er durch Siebe von 
verschiedener Maschenweite sortiert. 

Fiir die Herstellung von griinem Tee werden die Blatter in derselben Weise gewelkt 
und gerollt und ohne Fermentation durch Erhitzen auf eisemen Pfannen unter bestandigem Um
ruhren getrocknet. Oder man erhitzt die Blatter unmittelbar nach dem Welken und rollt sie erst 
nachher. 

In China ist es gebrauchlich, den Tee zu parfiimieren, indem man ihn mit wohlriechenden 
Bliiten zusammenlegt. die nachher wieder entfemt werden. Dieses Verfahren wird auch hier und da 
auf Java angewandt. In China benutzt man dazu hauptsachlich die Bliiten von A urantiaceen, 
ferner Bliiten von Olea fragrans. auch wohl von Magnolien und Anonaceen. 

HandelssoTten. Man unterscheidet vom schwarzen Tee allgemein 3 Gruppen nach 
den chinesischen Bezeichnungen: Peckoe (pekko), Souchon (Souchong), Congo, wobei Peckoe 
die besten Sorten bezeichnet. Eine Abweichung besteht beziiglich der letzten Gruppe in Vorder
indien und Ceylon, wo man nach SCHULTE 1M HOFE folgende Sorten unterf'cheidet: 
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Flowery Orange Peekoe (Flowery Peekoe). Nur Blattknospen. Silbergrausehwarz bis 
gelbbraun. 

Orange Peckoe. Knospen und das erste Blatt. Gelbbraun. 
Broken Orange Peckoe ebeuso, aber das erste Blatt vielfach zerbrochen. 
Peckoe. Knospen, erstes und haufig das zweite Blatt. Braunschwarz bis schwarz, seltener 

mit gelben Punkten. 
Broken Peckoe ebenso, aber mit zerbrochenen Blattern. 
Peckoe Souchon. Zweites, oder erstes und zweites Blatt. Mehr oder weniger schwarz. 
Souchon. Knospe mit dem ersten und zweiten Blatt. 

Broken Souchon oder Broken Tea 
ebenso, aber die Blatter zerbrochen. Beide 
mehr oder weniger schwarz. 

Couchon. Drittes Blatt, mehr oder 
weniger schwarz. 

Fannings, Peckoe-Fannings und Sou
chon-Fannings. Bruchstiicke von Blattern. 

Dust, der abgesiebte Staub. 
Von anderen Bezeichnungen seien noch 

die folgenden genannt: Oulong, Haysan, 
Congo, die etwa dem Couchon entsprechen. 

Beim griinen Tee unterscheidet man 
in Java: Joosjes, Uxim, Hysant, Ton
kay, Schin; die erstgenannte Sorte ist die 
beste. Zu den griinen Teesorten gehort auch 
der Imperialtee, aus jiingeren Blattern zu
sammengerollt, ebenso der SchieBpulver
tee (Gunpowder), der 2-3 mm groBe Kor
ner bildet. 

Ziegeltee ist zusammengepreBter Tee. 
Er wird in China hergestellt und besonders in 
Sibirien und RuBland verbraucht. Er besteht 
aus 3-4 cm dicken holzartig harten Platten. 

DasBlatt von Thea sinensis (Abb.151) 
ist lanzettformig, kurz gestielt, vorn spitz 
oder stumpf, am Rande gesagt mit knorpelig 
zugespitzten Zahnen. Frisch ist es ziemlich 
derb, lederartig, glanzend griin. Das Verhalt-

Abb. 150. Abb. 151. nis der Breite zur Lange betragt 1: 3,5-4. 
Blatt von Thea assamlca. Blatt von Thea sinensis. Junge Blatter sind dieht behaart, altere wenig 

behaart oder ganz kahl. 
In Java und auch in Vorderindien und Ceylon kultiviert man meist eine abweiehende, ala 

Thea assamica bezeichnete Form der Pflanze, deren Blatter nieht im Bau, wohl aber iill auBeren 
Aussehen deutlieh abweichen. Sie sind verhaltnismaBig breit, fast oval, das VerhaItnis der Breite 
zur Lange betragt durehsehnittlich 
1 : 2,5, die Spitze ist deutlich vorgezo
gen (Abb. 150). Diese Untersehiede sind 
zu beachten. da ein groBer Teil des in 
Europa verbrauchten Tees aus Java 
und Indien stammt. 

Das Blatt ist bifacial gebaut. Die 
Epidermis der Oberseite besteht aus 

6 II 

Abb. 152. Epidermis der Oberselte a eines 
jungen, b eines alteren Teeblattes. 

b 

Abb. 153. Epidermis der Unterseite a eines lungen, 
b eines alteren Teeblattes. 
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polygonal gerundeten, ziemlich dickwandigen Zellen, ohne Spaltiiffnungen (Abb. 152), die der Unter. 
seite aus mehr buchtigen Zellen mit rundlichen Spaltiiffnungen, die bis 35 ft messen und von drei 
Nebenzellen umgeben sind (Abb. 153). Die Haare sind einzellig, iiber dem Grunde umgebogen, so daB 
sie der Blattflache anliegen, bis 0,9 mm lang, bis 15 ft dick. Unter der Epidermis der Oberseite eine 
Lage ziemllch kurzer Palisaden, im Schwammparenchym einzelne Oxalatdrusen. Der Mittelnerv 
enthalt ein GefaBbiiudel mit facherformigem Holzteil, an der Unterseite auBerdem unter der Epider. 
mis Kollenchym. Besonders kennzeichnend sind groBe Steinzellen zu nennen. Diese finden sich 
im Parenchym des Mittelnerven und in der Blattflache, im Mittelnerv von unregelmaBiger, stern· 
formiger Gestalt (Abb. 154), in der Blattflache gerade gestreckt, wenig verzweigt und fast immer 
das ganze Blatt von einer Epidermis zur andern durchsetzend (Abb. 155). Man sieht sie auf Quer. 
schnitten durch das Blatt leicht, wenn man einen solchen 
mit Phloroglucin und Salzsaure behandelt, kann sie aber 
auch in jedem Stiick des Blattes sichtbar machen. wenn 
man ein solches kurze Zeit in Chloralhydrat aufhellt und 
dann nach dem Auswaschen ebenfalls mit Phloroglucin 
in Salzsaure behandelt. Sie fallen dann in beiden Fallen 
durch ihre Rotfarbung auf. Obschon solche oder ahn-

Abb. 154. Steinzellen aus den Mitteinerven. 
Abb. 155. 

Steinzellen aus der Biattflilche. 

Hche Steinzellen im Blattgewebe auch einiger anderer Pflanzen vorkommen, sind sie doch fiir daB 
Teeblatt durchaus beweisend, da sie bei den Blattern, die ala Teeverfalschungen genannt werden, 
fehlen (mit Ausnahme des Camellienblattes). Allerdings ist dabei zu beachten, daB sie in ganz 
j u nge n Blat tern, die gerade die besten Sorten liefern, fehlen oder in ihnen so wenig entwickelt sind 
daB ihr Auffinden sehr schwierig ist. Wenn sie fehlen, hat man sein Hauptaugenmerk, abgesehen 
von der Form des Blattes, auf die dann gerade reichlich vorhandenen Haare und die Spaltoffnungen 
mit ihren Nebenzellen zu richten. Weitere Unterschiede zwischen alten und jungen Blattern sind 
folgende: An jungen Blattern fehlen dem GefaBbiiudel des Mittelnerven Bastfasern vollig oder sind 
wenig entwickelt, in alteren ist das Biindel von zwei derben Bastsicheln umgeben. Die Epidermis
zellen junger Blatter haben glatte Wande, bei alteren zeigen die Wande spitze leistenformige Vor
ragungen, die in das Lumen des Blattes vorspringen (Abb. 152b, 153b). 

Bestandteile. Nach KONIG: Wasser 3,9-16,2%, Stickstoff 2,5-6,0%, Coffein 
0,9-4,5% , Atherisches 010,5-1,0 % , Fett, Wachs, Chlorophyll 1,3-15,5% , Gummi, 
Dextrin 0,5-10,0 % , Ger bstoff 8,1-26,1 % , Rohfaser 9,9-15,7 % , Asche 3,8-8,4%' 
Wasserloslich Bestandteile 24,0-40,0% , Die Zusammensetzung der Asche ist nach KONIG 
(im Mittel aus 12 Analysen) ~O 34,30% N~O 10,21 %, CaO 14,82%, MgO 5,01 %' Fe20 3 5,48%, 
MnaO, 0,72%, P20 S 14,97%, S03 7,050;." Si02 5,04%, CI 1,84%. Bemerkenswert ist der hohe 
Mangangehalt der Asche, der bis zu 1,5% betragen kann. Der Bestandteil, dem der Tee seine an
regende Wirkung verdankt, ist das Coffein (oder Teein), das teils frei, teils glykosidartig gebunden 
vorhanden ist. AuBer Coffein enhalt der Tee in kleiner Menge eine weitere Xanthinbase, das Theo
phyllin (s. S.859). Der Gehalt an Coffein kann stark schwanken. Bei der Untersuchung von 50 ver
schiedenen Handelssorten fand KELLER 1,78-4,24% , im Durchschnitt 3,0 % , Griiner Tee war 
armer an Coffein (durchschnittlich 2,54%) ala schwarzer (durchschnittlich 3,15%). Die Unter
suchung von 12 aus China stammenden Teesorten ergab 2,73-3,920/0' nur ein Muster erheb
lich weniger, namllch 1,5%. ebenso ergaben 9 Muster echt japanischer Teesorten 1,34-3,43%. 
Die wiederholt ausgesprochene Behauptung, daB die letzteren Teesorten relativ arm an Coffein 
sind, werden durch diese Untersuchungen nicht bestatigt. Der Gehalt an Coffein ist in den 
Knospen und jungen Blattern bOher als in alteren Blattern. 

Geruch und Geschmack des Tees sind hauptsachlich durch den Gehalt an "atherischem 
01" und an Gerbstoff und durch die in China iibliche Behandlung mit wohlriechenden Bliiten 
bedingt (s. S. 853). 

Der Gehalt an atherischem 01 wird sehr verschieden angegeben. Durch Ausziehen des Tees 
mit Ather erMlt man 0.6-1 % eines citronengelben beim Erkalten erstarrenden Oles, das von 
MULDER (1838) als atherisches Teeol bezeichnet worden ist, aber mit Unrecht, weil es zum groBten 
Teil aus nichtfliichtigen Stoffen besteht. - Wirkliches atherisches Teeol erhielt P. VAN ROMBUGH 
aus frisch fermentierten Blattern nur in einer Ausbeute von 0,006 % , Danach ist der Geruch des 
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Tees weniger durch ein echtes atherisches 01 ala durch andere Riechstoffe bedingt. Letztere ent. 
stehen erst bei der Fermentation des Tees. 

Gerbstoffgehalt. Der Gehalt des Tees an Gerbstoff ist ebenfalls stark schwankend (8 bis 
26%). Griiner Tee enthiLlt mehr Gerbstoff ala schwarzer. Die Knospen und jiingeren Blatter sind 
gerbstoffreicher ala iLltere Blatter. Die besten Teesorten enthalten deshalb am meisten Gerbstoff. 

Verfiilschungen. Wir fiihren im folgenden im wesentlichen nur solche auf, die seit 
1890 beobachtet sind, da manche der alteren Angaben kiinstlich konstruiert erscheinen. Das gilt 
besonders fiir eine Anzahl von Blattern, die als Verfalachungen und Surrogate des Tees genannt 
werden. Bei nicht wenigen derselben liegt die Sache eigentlich umgekehrt, insofem sie in manchen 
Gegenden vor Bekanntwerden des Tees zu Herstellung eines Getrankes in Gebrauch waren und nun 
vor dem Tee allmahlich verschwinden, so daB man sie nicht als Verfalschungen oder Surrogate des 
Tee bezeichnen kann. 

a) Teile der Teepflanze. 
1. Gebrauchte Teeblatter, die wieder so hergerichtet werden, daB sie frischem Tee 

gleich sehen. Man solI solchen Tee mit Campecheholz.Au8zug,\ Catechu und Zuckercouleur auf. 
farben. Dahin gehiirt der Maloo· und Rogoschkische Tee. Solcher Tee gibt weniger Extrakt. 
Asche, Coffein usw. wie guter (vgl. S. 857). 

2. Vermengung guter Sorten mit minder guten, z. B. Pekko mit Souchong. Zum 
Nachweis weicht man eine Probe auf, legt die Blatter auseinander und vergleicht sie beziiglich der 
GroBe usw. mit unverdachtigen Sorten. 

3. AbfiLlle von der Herstellung des Tees, Teestaub aus den Kisten, werden 
mit Klebemitteln geformt, sie liefem den "lie.tea" = "Liigentee". Beim Aufweichen liefert 
solcher Tee keine Blatter, sondem zerfallt in Stiickchen. 

4. Farbemittel, auBer den bereits unter 1 angegebenen: Indigo, Berlinerblau, Chromgelb, 
Curcuma (fiir griinen Tee), Graphit. 

5. Mineralische Zusatze zur Beschwerung: Ton, Gips, Schwerspat, Speckstein, Sand. 
6. Andere Blatter, die man angeblich dem Tee substituiert. 
Epilo bium angustifoliumL. (Abb.156) und E. hirsutum L. (in RuBland als kopnischer 

Tee fiir sich genossen oder unter echten Tee gemischt), schmallanzettlich, sparsam gezahnt; sie 
haben keine Steinzellen im Blattgewebe, dagegen Raphiden; die sparlich vorbandenen Haare sind 
diinnwandig, ein-, selten zweizellig, GefaBbiindel des Mittelnerven bikollateral, Cuticula der Blatt
unterseite liLngsgefaltet. Lithospermum officinale L. (als bohmischer Tee, kroatischer 
Tee im Handel und dem schwarzen Tee tauschend ahnlich zubereitet. Die Pflanze soIl zur Tee
bereitung in Bohmen gebaut werden) (Abb. 157). Blatt schlank lanzettlich, ganzrandig; Haare 
warzig-rauh; sie enthalten einen Cystolithen, ebenso die die Haare umgebenQ.en Epidermiszellen, 
Spaltoffnungen nur auf der Unterseite, auffallend klein. Vaccinium arctostaphylos L. (kau
kasischer Tee, ebenfalls wie schwarzer Tee zubereitet) 5-6 em lang, 2-3 em breit, eirund, zu-

Abb. 166. Blat~ "00 
Eplloblum a"SUltlfollum. 

a 
h 

Abb. 157. BlAtter 'l'on Litho
lpermum ofllcloal •. 

Nnch RAJI.lU8lI:K. 

a b 
Abb. 168. WeldenblAttcr . .. b vOn 

Salix alb.. c von SoJl:l &m)'Rdllllo&. 

Abb. 156. Blatt von A bb. 157. Blatter von Litho- Abb. 158. WeldenblAtter. a b von 
Epilobium angustifollum. spermum officinale. Salix alba. c von Salix amygdalina. 

Nach HANAUSEK. 
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gespitzt, am Rande dicht driisig-geziihnt. An den Nerven beiderseits mit langen, einzelligen, am 
Grunde etwas aufgetriebenen Haaren mit fein gestrichelter Cuticula und mit keulenformigen Driisen
zellen, selten im Mesophyll Oxalatdrusen. Vaccini um myrtill us L. (ebenfalls als kaukasischer 
Tee vorgekommen). Eiformig, am Grunde gestutzt, oder schwach herzformig, fast sitzend, bis 3 cm 
lang, bis 2 cm breit driisig-siLgeziihnig, Cuticula der Epidermis der Oberseite welligfaltig, an den 
Nerven einzellige, dickwandige, warzige Haare und Driisenzotten, im Schwammparenchym Einzel
kristalle von Kalkoxalat 

Salix alba L., S. pentandra L., S. amygdalin a L. (Abb.158) (WeidenbliLtter sollenschon 
in China zuweilen dem Tee beigemengt werden). Lanzettlich, fast sitzend, am Rande klein-siLge
ziLhnig mit braunen Zahnspitzchen, oberseits zerstreut, unterseits dicht behaart. Spaltoffnungen 
beiderseits, wenn auch auf der Oberseite meist sehr spiLrlich. Palissaden zweireihig. Haare einzellig. 

Ferner werden genannt von einheimischen Pflanzen: Prunus spinosa L., Prunus cerasus 
L., Sambucus nigra L., Fraxinus excelsior L., Rosa canina L. und andere Arten, Fra
garia vesca L., von fremden: Olea europaea L. (enthiLlt faserformige Steinzellen im Mesophyll), 
Chloranthus inconspicuus Sw. (scheinen mit den Bliiten zum Parfiimieren des Tees zu dienen), 
Spiraea salicifolia L., Thea japonica (L.) NOIS. = Camellia thea LK., die bekannte 
Kamelie (enthiLlt diesel ben Steinzellen wie der echte Tee, unterscheidet sich aber vom Tee durch 
die Form der BliLtter). 

Untersuchung. 1. Botanische und mikroskopische Untersuchung. Man weicht 
eine groJ3ere Anzahl Stiicke des Musters von moglichst verschiedenem Aussehen in warmem Wasser 
einige Stunden ein und breitet sie dann vorsichtig auf Glasplatten aus. Erscheint es erforderlich, 
die BliLtter dann doch genau zu untersuchen, so kann man verdiLchtige BliLtter durchsichtig 
machen, indem man sie 1-2 Tage in Chloralhydratl6sung einlegt. Man kann dann die Haare, 
die Steinzellen und gewohnlich auch die Form der Epidermiszellen (auf beiden Seiten) und Spalt
offnungen, ohne Tangentialschnitte machen zu miissen, erkennen. Zur Herstellung von Quer
schnitten ist es praktisch, die aufgeweichten BliLtter erst in Alkohol wieder zu hiLrten. Man schneidet 
zwischen Kork oder Hollundermark und hellt die meist stark gefiLrbten Schnitte auch erst in Chlor
alhydratlosung auf. 

2. Bestimmung des Wassergehaltes Eine Probe des Tees wird zerrieben undim WiLge
glaschen bei 1000 getrocknet. 

3. Bestimmung des wiLsserigen Extrakts. Die Bestimmung kann wie beim Kaffee 
(s. Bd. I S.1067) ausgefiihrt werden. Indirektes Verfahren nach A. BEYTillEN: Man bringt 3 g 
feingepulverten Tee auf ein kreisformig geschnittenes Stiick Leinwand von 20 cm Durchmesser, 
das zusammengefaltet und festzugebunden mit einem Bleigewicht beschwert in ein Becherglas mit 
siedendem Wasser (etwa 4-500 ccm) gehiLngt wird. Nach 2 Stunden wird das Wasser durch 
frisches ersetzt und das Auskochen so oft wiederholt, bis das Wasser nach 2 Stunden noch farblos 
ist. Dann hebt man das SiLckchen heraus. offnet es, breitet es in einer Porzellanschale aus und 
trocknet es. Nach dem Trocknen bringt man den ausgezogenen Tee, der sich leicht quantitativ 
von dem Leinen trennen liLBt, in ein WiLgeglas und trocknet bis zum gIeichbleibendem Gewicht. 
Von dem aus der Differenz berechneten Extraktgehalt ist der Wassergehalt des Tees abzuziehen. 

4. N ach weis und Bestimm ung des Coffeins. Der qualitative Nachweis des Coffeins, 
durch den unverfiLlschter Tee von extrahiertem unterschieden werden kann, wird nach NESTLER 
in foIgender Weise durch Mikrosublimation ausgefiihrt: 

Ein gerolltes Blatteilchen von etwa 1 cm Lange wird in einer Reibschale oder einfach zwischen 
den Fingern zerrieben. Das Zerreiben ist notwendig. da die unversehrte Cuticula der BliLtter die 
VerfIiichtigung des Coffeins verhindert. Das Pulver wird dann in der Form eines kleinen HiLufchens 
auf die Mitte eines Uhrglases von etwa 8 cm Durchmesser gelegt und dieses mit einem zweiten Uhr
glaB gleicher GroBe zugedeckt, worauf das Ganze auf einem Drahtnetz iiber der Mikro-Flamme eines 
Bunsenbrenners erhitzt wird. Die Spitze der Flamme ist zweckmiLBig 7 cm von dam unteren Uhr
glas entfernt. Untersucht 
man nach 5 Min. die kon
kave Scite des oberen Ubr
gIases, so findet man zahl
reiche kleine, tropfen
artige Gebilde (Abb. 159); 
nach langerem Erhitzen 
zeigen sich feine Kristall
nadeln, die mit der Zeit 
wachsen (Abb. 160). Man 
kann eine schnellere Bil
dung der Kristallnadeln 
erzielen, wenn man auf 
die AuBenseite des oberen 
Uhrglases ein rundes 
Scheibchen feuchtes Fil- Abb. 159. Abb. 160 
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trierpapier bringt und dieses wahrend des Erhitzens durch zeitweiliges Auftriipfeln von Wasser 
feucht erhalt. Die Kristallnadeln sind Coffein; zum sicheren Nachweis fiigt man einen Tropfen konz. 
Salzsaure und nach 1 Min. einen kleinen Tropfen Goldchloridliisung (3%) hinzu; es bilden sich 
am Rande des Tropfens mehr oder minder lange, gelbliche, zumeist biischelfiirmig ausstrahlende 
Nadeln von unverkennbarem Aussehen. 

Es empfiehlt sich, mehrere Blatter in der angegebenen Weise zu priifen. 
Die quantitative Bestimmung des Coffeins wird wie beim Kaffee ausgefiihrt (s. Bd. I 

S. 1067). 
5. Bestimmung des Gerbstoffes. Nach FLECK: 2 g Tee werden dreimal je 1/2 Stunde mit 

je 100 ccm Wasser extrahiert; die filtrierten Ausziige erhitzt man zum Sieden und falIt mit 20-30ccm 
einer Kupferacetatliisung (1: 20-30 H 20). Der Niederschlag wird abfiltriert, wobei das Filtrat 
griin erscheinen muB, mit heiBem Wasser ausgewaschen, getrocknet und im Porzellantiegel gegliiht. 
Nach dem Erkalten wird etwas Salpetersaure zugesetzt, um das Oxydul in Oxyd iiberzufiihren, 
wieder gegliiht und gewogen. - 1 g CuO = 1,306 g Gerbstoff. Die Bestimmung kann auch nach 
dem Bd. I S.235 angegebenen Verfahren ausgefiihrt werden. 

6. Bestimmung des Aschengehaltes. Die Bestimmung der Asche wird in bekannter 
Weise wie bei anderen Drogen ausgefiihrt (s. Bd. I S. 58). Die Asche wird auf Natriumchloridgehalt 
und Blei gepriift, wenn der Verdacht vorliegt, daB der Tee havariert ist. 

7. Nachweis kiinstlicher Farbung. Mineralische Farben konnen durch Priifung 
der Asche erkannt werden. Auch laBt sich eine kiiustliche Farbung ahnlich wie beim Kaffee durch 
Behandlung des Tees mit Wasser, Alkohol oder Chloroform, oder durch Absieben und Priifung 
des abgesiebten Pulvers oder durch mikroskopische Untersuchung erkennen. Blauholzextrakt 
lost sich zum Teil in Wasser, der wasserige Teeauszug gibt bei Gegenwart von Blauholzfarbstoff 
nach J. M. EDER mit Kaliumchromatlosung eine schwarzlichblaue Farbung. Catechu laBt sich 
nach EDER auf folgende Weise erkennen: Man kocht 2 g Tee mit Wasser auf, filtriert und versetzt 
das Filtrat mit 3 ccm Bleiacetatlosung und filtriert wieder. Das Filtrat gibt bei Gegenwart von 
Catechu mit Silbernitratlosung einen gelbbraunen flockigen Niederschlag, wahrend bei reinem Tee 
nur eine schwache braune Farbung durch Ausscheidung von Silber eintritt. 

8. Nachweis von Blei. Havarierter Tee kann Blei enthalten, das aus der Bleiauskleidung 
der Teekisten stammt. Das Blei laBt sich in der Asche (von 100 g Tee) nachweisen. 

Beu'l'teilung. 1. Der Tee soli nur aus den S. 854 beschriebenen Knospen und Blattern und 
Zweigstiickchen des Teestrauches besteh!3n. Der Gehalt an Zweigstiickchen (Stengeln) ist sehr ver
schieden. H. KREr:! fand in 26 Teesorten 2,6-21.8%. A. A. BESSON bei griinem chinesischen 
Tee hiichstens 5,3%, bei schwarzem 17.5%' bei Ceylontee 5,8-43.4%' bei indischem Tee 
11,5-37,4%. bei Javatee 4,4-29,9%. Die Giite des Tees wird durch den Stengelgehalt kaum 
beeinfluBt. Es gibt Teesorten mit viel Stengeln. die ein vorziigliches Getrank liefern und bei der 
Analyse normale Werte liefern. Fremde Blatter, abgesehen von vereinzelten, miissen ala Ver
falschung angesehen werden. 

2. Der Was serge halt eines normalen Teed betragt 8-12%, • 
3. Der Gehalt an wasserloslichem Extrakt soli auf lufttrockenen Tee berechnet, bei 

griinem Tee mindeswns '29%, bei schwarzem Tee mindestens 24% betragen. Guter Tee enthalt 
30-40% Extrakt. 

4. Der Gehalt an Coffein soli mindestens 2 0/ 0 betragen. Guter Tee enthalt nur ausnahms
weise weniger ala 2% Coffein. Extrahierter Tee weniger ala 1 %' Fremde Blatter enthalten kein 
Coffein, mit Ausnahme des Mate (s. Bd. I S. 1510), der aber ala Verfalschung des Tees kaum in Be
tracht kommt, sondern ala Ersatz fiir Tee verwendet wird. 

5. Der Gerbstoffgehalt soli bei griinem Tee mindestens 10%, bei schwarzem mindestens 
7,5% betragen. 

6. Der Aschengehalt soli nicht unter 3% und nicht iiber 8% betragen. Die Asche muB min
destens zu 50% in Wasser li:islich sein. Nach ROHRIG kommen aber auch Aschengehalte von iiber 
8% vor, andererseits bnn der in Wasser losliche Anteil der Asche bis auf 33% sinken. Hoher 
Natriumchloridgehalt der Asche deutet auf Havarie. 

7. Gefarbter Tee ist unzulassig. 
8. Bleihaltiger (havarierter) Tee ist ala gesundheitsschadlich unzulassig. 
9. Tee mit Grus. Eine Beimengung von Grus ist kaum zu vermeiden, weil der Tee, be

sonders wenn er sehr trocken ist, allmahlic~ zerbrockelt. Der grushaltige Tee gilt als vollwertig, 
wenn nicht Grus in iibermaBiger Menge vorhanden ist. 

Durch die Untersuchung des Tees kann nur festgestellt werden, ob der 'fee unverfalscht und 
normal beschaffen ist. Hinsichtlich der Giite und des GenuBwertes des Tees gibt die Unter
suchung, mit Ausnahme der Bestimmung des Coffeingehaltes, kei!le Anhaltspunkte. Giite und 
GenuBwert des Tees lassen sich nur durch den Geruch und Geschmack des Tees und der Teeaufgiisse 
feststellen. 

Aufbewah'l'Ung. Trocken. In dichtschlieBenden GefaBen aus GIas oder WeiBblech oder 
in Umhiillungen. die mit Blattzinn ausgekleidet sind, getrennt von riechenden Drogen. 
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Abessiniscber Tee, in Deutschland hergestellt, besteht aus den Blitttern von Epilobium 
augustifolium. 

Afrikaniscber Tee ist Herba cyclopiae und wird ala Ersatz ffir Kaffee oder Tee von den 
Herrnhuter Missionaren aUB den Kapgegenden eingefiihrt. Er soIl einen angenehmen Geschmack 
haben und nicht aufregend wirken. 

Chinbara-Tea ist ein Ceylontee von geringem Coffein- und Tanningehalt. 
Fakirtee, von KUPPENBACH u. Co. in Leipzig ala Mittel gegen Schwindsucht vertrieben, 

war gewohnlicher Tee. 
JJabradortee stammt von Ledum palustre. 

Theophyllinum. Tbeopbyllin. Tbeocin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN). 1,3-Dime· 
thylxanthin, 1,3-Dimethyl.2,6-Dioxypurin. C7Hs0 2N4 + H 20. Mol..Gew. 19R. 

Darstellung. Das im Tee nur in geringer Menge vorkommende Theophyllin wird 
synthetisch dargestellt. I. Nach F. ACH und L. BEENSCH aus Harnsaure: 

HN-CO 
I I 

DC C-NH 

I II )CO 
HN-C-NH 

Harnsaure, 2,6,8.Trioxypurin 

CHaN-CO 
I I 

Essigsaure
anhydrid 
-----)0 

HN-CO 
I I 

DC C-NR 

I II )C.CHa 
HN-C-N 

8.Methyl-2,6-dioxypurin. 

CRaN - C 
I I 

Methyljodid DC C-N ·CHs Chlor OC C-N·CH2Cl 

I II )C.CHa 
CHaN-C-N 

-----)0 I II )C.CCls 
CHsN-C-N 

1,3,7,8.Tetramethyl.2,6-dioxypurin 1,3·Dimethyl. 7 -monochlormethyl. 
8-trichlormethyl-2,6.dioxypurin 

CRsN-CO 
I I 

Wasser DC C-NH 
-----)0 

I II )CH 
CHaN-C-N 

1,3-Dimethyl.2,6-dioxypurin = Theophyllin. 

Nach diesem Verfahren wird das Theophyllin BOEHRINGER dargestellt. 

II. Nach W. TRAUBE: Dimethylharnstoff (I) und Cyanessigsaure (II) werden mit 
Phosphoroxychlorid kondensiert zu Cyanacetyldimethylharnstoff (III): 

CHaHN 
I 

OC 

CHaH* (I) 

COOH 
I 
CR2 

I 
CN 

(II) 

POCla 

CHsN-CO 
I I 

DC CH2 

I I 
CHaHN CN 

(III) 

Durch Einwirkung von Alkali wird der letztere in ein Pyrimidinderidat (IV) umgelagert; 
das letztere wird mit Salpetriger Saure in eine Isonitrosoverbindung (V) iibergefiihrt und 
diese zu der entsprechenden Diaminoverbindung, dem 1.3-Dimethyl-4,5-diamino-2,6-dioxy
pyrimidin (VI), reduziert: 

CRs·N-CO CR3·N-CO 
I I I I 

DC CH2 Salpetrige Saure DC C=NOH 
I I 

CHs·N-C=NH 
(IV) 

-----)0 I I 
CH3·N-C=NH 

(V) 

Reduktion 
-----)0 

CHs·N-CO 
I I 

DC C-NH2 
I II 

CH3·N-C-NH2 
(VI) 

Die Diaminoverbindung (VI) wird mit Ameisensaure in die Formylverbindung (VII) 
iibergefiihrt; beim Erhitzen der letzteren mit Alkali auf 250 0 entsteht das Theoph-ylli n 
(D. R. P. 138444). 
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CHa·N-CO 
I I 

Thea. 

Ameisensaure OU C-NH ·CHO Alkali 
---+ I II ---+ 

CHa·N-C-NH2 
(VII) 

CHa·N-CO 
I I 

OC C-NH" 
I II "CH 

CHa·N-C-N/' 
Theophyllin 

Nach diesem Verfahren wird das Theocin der Farbenfabrikcn vorm. FR. BAYER U. CO. 
in Leverkusen dargestellt. 

Eigenschajten. Feine farblose, schwach bitter schmeckende Nadeln. Smp. 
264-265 0, schwer IOslich in Wasser (etwa 1:200) und in Weingeist, leicht Hislich 
in heiBem Wasser und heiBem Weingeist. Die Losungen verandern LacknJUspapier 
nicht. Sehr leicht lost es sich in alkalihaltigem Wasser, auch in verd. Ammoniak
flii.ssigkeit (1 % NH3 ). 

Erkennung. Die Losung von 0,1 g Theophyllin in 20 com Wasser und einigen 
Tropfen Ammoniakfliissigkeit gibt mit einigen Tropfen Silbernitratlosung eine gallert
artige Ausscheidung, die auf Zusatz von Salpetersaure sich wieder lost. - Wird 
0,01 g Theophyllin mit 15 Tr. Chlorwasser auf dem Wasserbad rasch eingedampft, 
so hinterbleibt ein gelbroter Riickstand, der bei sofortiger Einwirkung von wenig 
Ammoniakfliissigkeit purpurrot gefarbt wird. Die kalt gesattigte LOsung (0,1 g + 
20 ccm Wasser geschiittelt und filtriert) gibt mit Gerbsaurelosung einen Nieder
schlag, der bei weiterem Zusatz von GerbsaurelOsung sich wieder lost. 

Anmerkung. Die Murexidreaktion kann wie beim Coffein auch in folgender Weise 
ausgefiihrt werden: Dampft man etwa 0,02 g Theophyllin in einem PorzeIlanschalchen mit 10,Tr. 
Wasserstoffsuperoxydlosung und 1 Tr. Salzsaure vorsichtig iiber freier Flamme (oder auf dem 
Wasserbad) zur Trockne, so hinterbleibt ein gelbroter Riickstand, der sich beim Befeuchten mit 
1 Tr. Ammoniakfliissigkeit purpurrot flLrbt. 

Priijung. Die Losung von 0,2 g Th€ophyllin in 20 ccm Wasser darf: a) durch 
Bromwasser und durch JodlOsung nicht getriibt werden (fremde Alkaloide und 
andere organische Verbindungen), - b) durch Schwefelwasserstoffwasser nicht 
verandert werden (Schwermetalle), - c) durch Bariumnitratlosung nicht verandert 
werden (Sulfate). - d) 0,1 g Theophyllin muB sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure und 
- e) in 1 ccm Salpetersaure ohne Fii.rbung IOsen (fremde Alkaloide und andere 
organische Verbindungen). - f) Beim Trocknen bei 100 0 darf es hochstens 9,1 % an 
Gewicht verlieren (Wasser). - g) Es mun ohne Verkohlung verbrennen und darf 
hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

An mer kung zu f) Der Gehalt von 9,1 % Wasser ist der aus der Formel berechnete; 
da aIle lufttrockenen Stoffe kleine Mengen anhaftende Feuchtigkeit. enthalten. kann ein Gewichts
verlust bis zu 100/0 gestattet werden. 

Aujbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Diuretikum, am besten in Form des Theophyllinnatrium-Natrium aceti

cum (s. d.), es wirkt besser als Theobromin und Coffein, ist Jiber auch giftiger alB diese. 0,1-0,2 g 
in Losung zwei- bis vierma! taglich nach den Mahlzeiten, niemals in den niichternen Magen. Bei 
Patienten, die zur Erregung neigen, am besten zusammen mit Infusum Adonidis vernalis, auch 
zusammen mit Digitalis. Bei Brechreizneigung werden vorher Mentholtropfen gegeben (Menthol; 
0,1 g, Tinct. Corf. aur. 15,0 g, 5-10 Tr.). GroBte Einzclgabe 0,5 g, Tagesgabe 1,5 g. 

Theophyllin-Natrium. C7H7NaOzN4·H20. Mol.-Gew.220. Es enthalt 81,2% Theophyllin. 
Darstellung. Durch Aufliisen von 198 T. Theophyllin in carbonatfreier Natronlauge 

mit 40 T. NaOH und Auskristallisierenlassen oder Fallen der konz. Losung mit Alkohol. 
Eigenschajten. WeiBes kristallinisches Pulver, lOslich in Wasser (etwa 1: 16), unlOslich 

in Weingeist und in Ather. Die wasserige Losung blaut Lackmuspapier stark und schmeckt stark 
laugenhaft. Durch Kohlensaure wird Bie unter Abscheidung von Theophyllin getriibt. 

Aujbewahrung. Vorsichtig 
Anwendung. Wie Theophyllin. 

Theophyllinnatrium-Natrium aceticum, Theocinnatrium-Natrium aceticum, ist ein 
Gemisch von Theophyllinnatrium (Theocinnatrium) mit Natriumacetat, C,H7Na 
02N4' H 20 + CHaCOONa. Es enthalt 65% Theophyllin (Theocin). 
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Darstellung. Wie Theobrominnatrium-Natriumacetat aus 198 T. Theophyllin 
(Theocin) (C7HgO~4 + H 20), 40 T. NaOH und 136 T. krist_ Natriumacetat. 

Eigenschajten. WeiBes Pulver, loslich in etwa 25 T. Wasser, unlosllch in Alkohol. 
Aus der Luft zieht es Kohlensaure an, wodurch Theophyllin abgeschieden wird; es lost sich dann 
nicht mehr klar in 25 T. Wasser_ 

Erkennung. Die wasserige Losung (1 g + 25 ccm) gibt mit Kupfersulfatliisung einen 
blaugriinen, mit Silbernitratlosung einen weiBen, mit Eisenchloridlosung einen rotbraunen Nieder
schlag. Beim Erwarmen mit verd. Schwefelsiiure tritt der Geruch der Essigsaure auf. Wird 
die Losung mit verd. Schwefelsaure versetzt, bis Lackmuspapier eben gerotet wird, so scheidet 
sich ein weiBer kristallinischer Niederschlag aus, der mit wenig Wasser gewaschen und getrocknet 
die Reaktionen und den Schmelzpunkt des Theophyllius zeigt. 

Priijung. a) 10 ccm der wasserigen Losung (1 g + 25 ccm) diirfen durch Schwefel
wasserstoffwasser nicht verandert werden. - b) 0,1 g muB sich in 1 ccm konz. Schwefelsaure 
und - c) in 1 ccm Salpetersaure ohne Fiirbung losen (fremde Alkaloide und andere organische 
Verbindungen ). 

Aujbewahrung. Vorsichtig, in gut geschlossenen Glasern. 
Anwendung. Als Diuretikum 0,1-0,3 g zwei- bis viermal tiiglich nach den Mahlzeiten 

(vgl. TheophyUinum). 

Theophyllinnatrium-Natrium salicylicum ist ein Gemisch von Theophyllin
natrium und Natriumsalicylat. C7H 7NaOzN,·HzO + CoH,(OH)COONa. Es enthii.lt 
47,4% Theophyllin. 

Darstellung. Wie Theobrominnatrium-Natriumsalicylat aus 198 T. Theophyllin, 
(C7HgOZN,·HzO), 40 T. NaOH und 160 T. Natriumsalicylat. 

Eigenschajtp,n. WeiBes kristallinisches, siiBlich-bitter schmeckendes Pulver, loslich 
in Wasser (etwa 1: 15). Die wiisserige Losung blaut Lackmuspapier stark. An der I.uft zieht 
es Kohlensiiure an unter Abscheidung von Theophyllin; es lOst sich dann nicht mehr klar in 
15 T. Wasser. Durch Siiuren wird aus der Losung Salicylsiiure und Theophyllin abgeschieden. 

Erkennung und Priijung. Wie Theobrominnatriumsalicylat. 
Aujbewahrung. Vorsichtig, in gut geschlossenen Glasern. 
Anwendung. Ais Diuretikum 0,4-0,5 g drei- bis viermal tiiglich nach den Mahlzeiten 

(vgl. Theophyllinum). 

Euphyllin (CHEM. W~RKE vorm. Dr. H. BYK, Charlottenburg) ist eine Verbindung von 
Theophyllin mit A thylendiamin. Es besteht aus gleichen Teilen des primiiren und 
sekundiiren Salzes. CzH,(NHz)z·C7HgN,02 + CzH,(NHzh-2C7HsN,Oz' Es enthiilt 78% Theo
phyllin (mit 9,1 % Kristallwasser gerechnet). 

Darstellung. Durch Zusammenbringen von Theophyllin mit Athylendiamin in 
wiisseriger Liisung. 

Eigenschajten. WeiBes kristalliuisches Pulver, in Wasser leicht loslich; die Losung 
blaut Lackmuspapier. 

Erkennung. Aus der wiisserigen Losung (0,2 g + 10 ccm) wird durch vorsichtigen Zusatz 
von verd. Salzsaure daB Theophyllin in feinen Nadeln abgeschieden. Das Theophylliu kann nach 
dem Abfiltrieren, Auswaschen mit wenig Wasser und Trocknen durch den Schmelzpunkt (264°) 
und durch die unter Theophyllin angegebenen Reaktionen erkannt werden. - Die wiisserige Lo
sung des Euphyllins gibt mit NESSLERs Reagens einen gelben Niederschlag (Nachweis des Athylen
diamins). 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in dicht schlieBenden Glasern. 
Anwendung. Ais Diureticum innerlich in LOsung zu je 0,1 g, auch in konz. Losungen 

mit bis zu 40% Theophyllin intramusculiir und in Suppositorien mit je 0,36 g Euphyllin. 

Thebainum siehe unter Opiumalkaloide, S.353. 

Theobrominum siehe unter Cacao, Bd. I S. 720. 

Theophyllinum siehe unter Thea, S. 859. 

Thiophenum. 
CH=CH 

Thiophenum. Thiophen. C,H,S oder I )S. Mol.-Gew. 84. 
CH=CH 

Findet sich im Steinkohlenteer und Braunkohlenteer. Es ist zu etwa 0,6% im technischen 
Benzol enthalten. Auch das reine Benzol des Handels enthiilt fast immer noch kleine Mengen 
rhiophen. 
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Gewinnung. Aus dem technischen Benzol durch Ausschiitteln mit wenig konz. Schwefel· 
saure. Synthetisch wird es erhalten durch Einwirkung von Phosphortrisulfid auf bern-

CH.COONa 
steinsaures Natrium: I 

CH.COONa 

CH=CH", 
I /S. 
CH=CH 

Eigenschaften. Farblose, benzolahnlich riechende Fliissigkeit, Sdp. 840, spez. Gew. 
(23°) 1,062. (Da es fast den gleichen Siedepunkt hat wie das Benzol, kann es von diesem nicht 
durch Destillation getrennt werden.) 

Anwendung. Zur Darstellung der Thiophenverbindungen. 

Natrium thiophenmonosulfuricum. Thiopbensullonsaures Natrium. SC,HaS03Na. 
Mol.-Gew. 186. 

Dm·stellung. Wie Benzol wird auch das Thiophen durch Einwirkung von konz. Schwefel
saure in eine Sulfonsaure iibergefiihrt. Die Thiophensulfonsaure wird mit Bariumcarbonat in 
das Bariumsalz iibergefiihrt, das in Wasser 100lich ist und von dem Bariumsulfat aus der iiber
schiissigen Schwefelsaure leicht getrennt werden kann. Durch Umsetzen mit Natriumcarbonat 
erhalt man aus dem Bariumsalz das Natriumsalz der Thiophensulfonsaure. 

Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver, in Wasser leicht lOslich. 
Anwendung. Es ist von SPIEGLER in Salben mit 5-10% gegen Prurigo empfohlen 

worden, wird aber kaum mehr gebraucht. 

Thiophenum bijodatum siebe unter Jodum, Bd. I S. 156l. 

Thiosinaminum siebe unter Carbamidum, Bd. I S. 812. 

Thorium. 
Thorium nitricum. Tboriumnitrat. Salpetersaures Thorium. Th(NOa)4.+6H20. 
Mol.-Gew. 588. 

Gewinnung. Monazit und besonders Monazitsand, der in Brasilien und Nordkarolina. 
in betrachtlichen Mengen gefunden wird und etwa 1 % Thorerde neben 60-70% anderer Erden 
(besonders Cererde) als Phosphate enthalt, wird mit konz. Schwefelsaure erhitzt. Aus der eiskalten 
wasserigen Losung der Sulfate werden die Erden zu~ammen durch Oxalsaure als Oxalate gefaHt. 
Durch Behandlung der Oxalate mit Ammoniumoxalatlosung erhalt man das Thorium als los
liches Thoriumammoniumoxalat, aus dessen Losung durch Sauren wieder Thoriumoxalat gefallt 
wird. Durch Erhitzen mit konz. Schwefelsaure wird aus dem Oxalat das Sulfat gewonnen, das 
in kaltem Wasser sehr leicht loslich ist. Aus der kalt gesattigten Losung scheidet sich beim Er
warmen auf 25-30° das Thoriumsulfat mit 9 Mol. Kristallwasser aus, das in Wasser schwel los
lich ist. Aus dem Sulfat wird dann das Nitrat dargestellt. AuBer diesem Verfahren werden in den 
Fabriken auch noch andere zur Trennung des Thoriums von den iibrigen Erdmetallen angewandt. 

Eigenschaften und Erkennung. Farblose Kristalle, in Wasser und Weingeist leicht 
ltislich. Beim Gliihen hinterliiBt es Thoriumdioxyd als ein weiBes, unfiihlbares Pulver. Die wiisserige 
Losung gibt mit Oxalsaure einen wei Ben Niederschlag von Thoriumoxalat, der sich .auf Zusatz 
von Ammoniumoxalatlosung auflost. Die wasserige Losung gibt mit Ammoniakfliissigkeit einen 
weiBen Niederschlag von Thoriumhydroxyd, das sich nach vollstandigem Auswaschen mit Wasser 
in einer Losung von Thoriumnitrat kolloid auflOst. Die wasserige Losung gibt mit Kaliumjodat
lOsung einen wei Ben Niederschlag von Thoriumjodat, mit NatriumhypophosphitlOsung nach Zu
satz von Salzsiiure einen weiBen Niederschlag von Thoriumhypophosphit. Wird die wiisserige Lo
sung mit Wasserstoffsuperoxydlosung versetzt und auf 60° erwiirmt, so fallt Thoriumsuperoxyd
hydrat, ThO(OHknH~O, alB gallertartiger Niederschlag aus. 

Prufung. Das beim Gliihen von Thoriumnitrat hinterbleibende Thoriumdioxyd muB rein 
weiB sein und darf an Wasser nichts abgeben (fremde Salze). Der Gehalt an Thoriumdioxyd solI 
nicht unter 44% betragen. Die beste Probe ist der Gliihstrumpfversuch. Ein mit einer LOsung 
von reinem Thoriumnitrat (1 + 2) hergestellter Strumpf gibt ein schwaches, violettes Licht. 1st 
das Licht weiB, so ist das Thomitrat nicht rein, sondem wahrscheinlich cerhaltig. Gliiht der 
Strumpf aber mit schwachem violetten Licht, und erhalt man durch Zusatz von 1 g Cemitrat 
zu 100 g Thornitrat ein schon weiBes Licht, so ist das ThoriuIPnitrat rein 

Anwendung. Zur Herstellung von Gliihstriimpfen fiir Gasgliihlicht. 
Gliiblicbt-Korper. Die Gliihstriimpfe fiir die AUERschen Brenner werden unter Verwen. 

dung von Losungen des Thoriumnitrates und Ceriumnitrates hergestellt. 
Ala Impriignierungsmittel verwendet man die 33 0/ oige wasserige Losung einer Mischung von 

99 T. Thoriumnitrat und 1 T. Ceriumnitrat. Mit einer solchen Losung trankt man Baurn-
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wollgewebe (Schliiuche), lii.Bt sie dann durch eine Wringmaschine gehen und trocknet sie iiber 
Formen. Die Striimpfe werden dann im oberen Teile mit Asbestfiiden geniiht, mit einer Asbest
Schlinge versehen und nun von 0 ben mit einem Pre13gasbrenner abgebrannt. Das Gewebe ver
brennt und hinterlii13t ein aus Thoriumoxyd (und einer geringen Menge Ceriumoxyd) bestehendes 
Skelett. 

Wendet man reines Thoriumnitrat an, so hat der Gliihkorper fast gar keine Leuchtkraft, 
man bekommt ein Licht etwa wie eine dunkelviolette Kaliumflamme. 1st dem Thoriuilloxyd etwa 
1 % Ceriumoxyd beigemengt, so erhalt man einen Gliihkorper von der gliinzendsten Lichtwirkung. 
Bleibt man unter 1 % Ceriumoxyd, so wird das Licht zwar weiJ3er, aber die Leuchtkraft geringer. 
Erhoht man dagegen den Cer·Zusatz erheblich iiber 1% , so wird das Licht gelber und die Licht
intensitat gleichfalls geringer. 

Um die Gliihlichtkorper fiir den Versand fest zu machen, trankt man sie mit verd. Kollo
dium (Tauchfluid) und lii.Bt sie wieder trocknen. Auch eine Ltisung von Kautschuk in Benzin 
ist hierfiir verwendbar. 

Thuja. 
Thuja occidental is L_ Coniferae-Cupressineae. Heimisch von Kanada bis 

Virginien. 

Herba Thujae occidentalis. Lebensbaumspitzen. American Ceder 
Leaves. Herbe d'arbre de vie. Frondes (Ramuli, Summitates, Folia) 
Thujae. Herba (Ramuli) arboris vitae. Lebenskraut. Weihrauchblatter. 

Die getrockneten, mit den kIeinen BHittchen bedeckten jiingeren Zweige. Die 
lste sind flachgedriickt, in der Droge wie gepreBt aussehend, horizontal abstehend, 
in einer Ebene doppelt fiederartig verastelt, die kIeineren Zweige zweikantig, von den 
gegenstandigen, vierzeilig angeordneten, schuppenformig angedriickten, etwa 3 mm 
langen Blattchen dicht bedeckt und deutlich glatt. Die BIattchen der Ober- und 
U nterseite sind flach und auf dem Riicken mit einer kIeinen, hockerigen Oidriise 
versehen, die randstandigen Blatter sind kielformig zusammengefaltet und ohne 
Oidriisen. Der Geruch ist stark aromatisch, tritt besonders beim Reiben hervor, der 
Geschmack ist scharf, balsamisch, campherartig. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermis tragt rundliche Spaltoffnungen vom Bau 
der Coniferen-Spaltoffnungen. Unter der Epidermis finden sich an den oben- und unten
stehenden Blattern kleine Gruppen stark verdickter Fasern. 

Verwechslung. Biota orientalis ENDL. (Thuja orientalis L.), China, Japan, in 
Garten angepflanzt, hat aufrecht abstehende Zweige, die Blatter sind kleiner, eirund oder eiformig, 
stumpfIich, aIle auf dem Riicken mit einer rinnig vertieften Oldriise versehen. 

Bestandteile. A therisches 01, ein Glykosid Thujin, C20H22012' citronengelbe 
Tafeln, die in Weingeist und heil3em Wasser Ibslich sind, dessen Spaltungsprodukt Thujigen 
(= Thujigenin), ein Glykosid Pinipikrin, Thujetinsaure, C22H2201a, gelbe, in Wasser 
unlosliche, in Alkohol Ibsliche Nadeln, Harz, Zucker, Wachs, Citronensaure, Gerbsaure 
(= Pinitannsaure), Chinovigesaure. In den Verseifungsprodukten des Harzes fand 
BOUGAULT geringe Mengen Sabinasaure. 

Anwendung. Friiher als Diaphoreticum, Diureticum, Expectorans, Emoliiens, Anti
rheumaticum, Anthelminticum, Adstringens, Stypticum, jetzt in Form der Tinktur zuweilen 
innerlich und au13erlich gegen Krebs, der Saft (au13erlich) gegen Warzen; beim Volke als 
Abortivum. 

Oleum Thujae. ThujaOl. Oil of Thuja. Essence de thuja. 
Gewinnung. Durch Destillation der Blatter und Zweigenden des Lebensbaums (Thuja 

occidentalis L.) mit Wasserdampf. 
Eigenschaften. Farbloses, gelbes oder griingelbes diinnfliissiges 01; Geruch campher

und rainfarnahnlich, Geschmack bitter. Spez. Gew. 0,915-0,935 (15°); aD _5° bis -14°; 
S.-Z. 0,6; E.-Z. 20,6. Es siedet von 160-250°. Loslich in 3-4 Vol. Weingeist von 70 Vol.-%. 

Bestandteile. d-a-Pinen, I-Borneol, I-Fen chon, C1oH 160, d-Thujon, C1oH 160, 
und wahrscheinlich ein Essigsaureester. 

Verfiilschungen. Beobachtet wurden Terpentin61 und Petroleum. 
Tinctura Tbujae. Lebensbaumtinktur. - Erganzb.: Au! den grob gepulverten Zweig

spitzen durch Maceration mit verd. Weingeist 1 + 10 zu bereiten. 
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Tinctura ThuJae e Succo recente. - 5 T. frische zerquetschte Lebensbaumspitzen, 6 T. 
Weingeist (87%), Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. AuBerlich in Form von Pinselungen 
zur Beseitigung von Warzen und ahnlichen Hautauswiichsen. Innerlich wirkt Thuja als Aborti. 
vum und ist daher mit Vorsicht abzugeben. - Portug.: laBt die Tinktur aus gleichen Teilen Wein· 
geist und frischen Zweigspitzen durch zehntiigige Maceration bereiten. 

Thymolum siehe S. 867. 

Thymus. 
Thymus vulgaris L. Labiatae-Saturejeae-Thyminae. Heimisch in Siid
europa und Nordafrika, vielfach kultiviert. Immergriiner kleiner behaarter Halb
strauch (in der Kultur oft einjahrig und kahl). 

Herba Thymi. Thymian. Thyme. Plante fleurie de thym. Gar
tenthymian. Gemeiner Thymian. Romischer (welscher) Quendel. 

Die getrockneten beblatterten, bliihenden Zweige. 3 T. frisches Kraut = 1 T. 
der Droge. Zweige vierkantig, diinn, kurzhaarig-filzig, niemals am Boden wurzelnd. 
Blatter kreuzgegenstandig, kurzgestielt oder sitzend, dicklich, lineal-Ianzettlich, ellip
tisch oder gerundet rhombisch, bis 12 mm lang, bis 4 mm breit, am Rande umgerollt, 
fast stumpf nadelfiirmig. Blatter auf beiden Seiten mehr oder weniger grau behaart 
Qder nur unterseits kurzfilzig, beiderseits durch grolle (}ldriisen driisig punktiert; 
oben dunkelgriin, unterhalb heller. Bliiten gestielt, die griiIleren zwitterig, die 
kleinen weiblich. Scheinquirle der Bliiten ahrig oder kopfig zusammengeriickt. Unter
halb derselben gewiihnlich in den Laubachseln blattreiche Seitensprosse, die charak
teristische Blattbiischel bilden. Kelch der Lippenbliiten zweilippig, behaart, am 
Schlunde mit einem Ring von Borsten bekleidet. Krone zweilippig, scheinbar vier
zipfelig, biallriitlich. Kultivierte Pflanzen sind kahler. Geruch sehr gewiirzig, eigen
artig, Geschmack sehr gewiirzhaft, campherartig. 

Mikroskopisches Bild. Charakteristisch die Haarbildungen des Blattes: 1. Ein
fache Haare. a) stumpf kegelformig, warzig, starkwandig, einzelJig, teils in EpidermiszelJausstiil
pungen ausgehend. b) zwei· bis dreizellig, kurz, starkwandig, warzig. c) wie b), doch die End
zelJe deutlich seitlich aufgeheftet und knieartig ausgebogen. 2. Kopfchenhaare, schlank, ein
gesenkt, eine Stiel- und eine Kopfchenzelle. 3. Driisenhaare, wenig eingesenkt, ohne Stielzelle, 
mit acht, meist zwolf Driisenzellen (Labiatendriisenschuppen). Am Kelch die Trichome der Laub
blatter, auBerdem noch sechs- bis achtzellige, diinnwandige, lange Haare. Driisenhaare nur auf 
der AuBenseite der Lippen der Blumenkronenrohre. Stengel: schmaler, geschlossener Holzring, 
Markstrahlen einreihig. Zwischen der kleinzelligen Innen- und groBzeUigen .AuBenrinde eine 
Endodermis. 

Pul ver. Blatt-, Bliiten- und Stengelfragmente. Stiicke der Blattober- und Uuterseite, 
beiderseits Haarbildungen und beiderseits Spaltoffnungen mit je 2 Nebenzellen, doch auf der 
Unterseite zablreicher. Fetzen des Mesopbyllgewebes mit zweireihigem Palisadengewebe und 
schwachliickigem Schwammgewebe. Haarbildungen, ganz bzw. in Triimmern (siehe oben). 

Bestandteile. Xtherisches 01 (siehe Oleum Thymi). 
Anwendung. Zu 'aromatischen Krautermischungen fiir Bader, Krauterkissen U. a. Gegen 

Keuchhusten in verschiedenen Zubereitungen. Als Gewiirz. 

Thymus capitatus LK. (Thymus creticus BROT.). Heimisch im Mittelmeer
gebiet. Liefert: Herba Thymi cretici und atherisches (}l. 

Thymus serpyllum L. s. Serpyllum, S. 737. 

Oleum Thymi. ThymianiH. Oil of Thyme. Essence de thym. 
Gewinnung. Thymianol wird hauptsachlich in Siidfrankreich durch Destillation 

des frischen bhihenden Krautes von Thymus vulgaris L. mit Wasserdampf gewonnen. Von 
welcher Pflanze das in Spanien gewonnene 01 stammt, ist ungewiB; das in Algier destillierte 01 
stammt von Thymus algeriensis BOISS. et REUT. (Th. ciliatus BENTH.). Die Ausbeute 
betriigt aus frischem deutschen Kraut 0,2-0,5 0/ u, aus frischem franzosischen, in Deutschland 
angebauten Kraut 0,9 % , 
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Eigenscha[ten. Franzosisches und deutsches, nich t rektifiziertes Thy. 
mianol ist ein schmutzig dunkelrotbraunes 01 von angenehmem, kraftigem Geruch 
und beiBend scharfem, lange anhaltendem Geschmack. Spez. Gew. 0,905-0,935 (150); 
an schwach links: bis _4°; Mslich in 0,5 Vol. Weingeist von 90 Vol..%, in 1-2 Vol. 
Weingeist von 80 Vol .• °/0, in 15-30 Vol. Weingeist von 70 Vol.· %. Spanisches 
01 ist oft dunkelgriin; spez. Gew. 0,909-0,956 (15°); an -8° 20' bis +1030'; 
nna.o 1,491-1.510; mancheOle sind kIar Mslich in 2-3 Vol. Weingeist von 70 Vol.· %, 
manche erst in 2-4 Vol. Weingeist von 80 Vol.- %. 

Rektifiziertes 01- das von der G6Tm. gefordert wird - ist farblos oder gelb. 
lich, fiirbt sich jedoch schnell wieder dunkel. Spez. Gew. nicht unter 0,900 (G6Tm. 5). 
Das rektifizierte wei.Be Thymianol ist meist stark mit Terpentinol verfaIscht (siehe 
VerfaIschungen ). 

Bestandteile. Der den Wert bestimmende Bestandteil des Oles ist das Thymol, 
C6Hs(CHa)(CsH7)OH [1,4,3], das zuweilen ganz oder teilweise duroh das isomere Carvaorol, 
CSH3(CHs)(CsH7)OH [1, 4, 2] ersetzt ist. Franzosisohe und deutsohe Thymianole enthalten in 
der Regel Thymol, manohmal auoh Carvaorol oder ein Gemisoh von beiden; die spanisohen Thymian
ole enthalten meist nur Carvaorol; der Gehalt an Phenolen betragt im Durohschnitt 20-30%, 
er steigt zuweilen bis auf 42°/0- Ferner sind vorhanden: ein drittes Phenol, Cymol, C10Hw 
l·a-Pinen, ClOH18 (friiher Thymen genannt), Borneol, C1oH170H, Linalool, C10H170H. 

Verjiilschtmg. Thymianol wird sebr oft mit Terpentinol verfiUsoht; in Frankreioh ist 
es ganz allgemein gebrauchlich, um ein farbloses (weiBes) und farblos bleibendes Thymianol 
zu erhalten, Thymianol mit der mehrfacben Menge Terpentinol zu destillieren. Infolgedessen 
ist das weiBe Thymianol des Handels in der Regel nichts weiter als Terpentinol mit 1 oder 2, 
hOchstens 5% Phenolen, entsprechend einem Gehalt von nur 5-10, hOohstens 25% Thymianol. 
Hierduroh ist es auoh verstandlich, daB rektifiziertes Thymianol im Handel oft billiger ist ala rohes 01. 

Prijung. a) Diohte (20°) nicht unter 0,895. - b) 1 ccm Tbymianol muB sich in S ccm 
einer Mischung von 10 ccm Weingeist (90 Vol.-%) und 1,4 ccm Wasser (d. i Weingeist von 
80 Vol.-Ufo) klar losen. - Germ. 6 s. S. 1349. 

Gehaltsbestimmung. Germ. fordert einen Mindestgehalt von 20% Phenolen 
(Thymol und Carvacrol). Den gleichen Gehalt fordern auch einige andere Pharmakopoen. In 
einem MeBkolbohen von 50 ccm mit geteiltem Hala schiittelt man /) ccm Thymianol mit 10 ocm 
Natronlauge und 20 ccm Wasser kraftig durch; den ungelost gebliebenen OIanteil bringt man duroh 
Nachfiillen von Lauge in den Hals des Kolbohens und sorgt durch leiohtes Klopfen und Drehen 
des Kolbohens dafiir, daB die an der Wand nooh haftenden Oltropfchen in die Hohe getrieben 
werden. 1st die Lauge vollstiindig klar geworden, was erst naoh mehreren Stunden der Fall ist, so 
darf die Menge des ungelOsten Olea hOchstens 4 ccm betragen, entspreohend einem Mindestgehalt 
von 20 0/ 0 Phenolen (Thymol und Carvacrol). - Germ. 6 s. S. 1349. 

Das Verfahren beruht darauf, daB die Phenole mit Natriumhydroxyd wasserlosliche Ver. 
bindungen, Thymolnatrium, CeHa(CHal(CaH7)ONa, und Carvacrolnatrium bilden; es geniigt fiir 
praktische Zweoke vollstandig. 

Um festzustellen, ob das 01 Thymol oder Carvaorol enthiUt, trennt man die phenolhaltige 
Laugensohicht von dem 01, filtriert zur Entfernung darin Bchwimmender Oltropfchen duroh ein 
angefeuchtetes Faltenfilter und sauert in einem Scheidetrichter mit verdiinnter Schwefelsaure an. 
DaB dadurch frei gemachte Phenol schiittelt man mit Ather aus und verdunstet diesen in einem 
Schalohen. Thymol gibt sioh dadurch zu erkennen, daB der ganze Riiokstand nach einiger Zeit 
von selbst oder nach dem Hineinbringen eines kleinen Thymolkristalles fest wird; besteht der 
Riickstand aus Carvacrol, so bleibt er fliissig. 

Extractum Thymi f1uidum. Thymian - Fluidextrakt. Extrait 
fluide de thym. 

Erganzb.: 500 T. mittelfein gepulverter Thymian werden mit einem Gemisoh aus 75 T. 
Weingeist, 125 T. Wasser und 50 T. Glycerin gleiohmil.Big durchfeuohtet, naoh 2-3 stiindigem 
Stehen in den Perkolator eingedriickt und mit einem Gemisoh aus 1 T. Weingeist und 3 T. Wasser 
perkoliert. Ala Fluidextrakt I werden zunaohst 175 T. aufgefangen; hierauf wird weiter per. 
koliert, bis 1500 T. weiteres Perkolat erhalten sind, wovon die zuerst abgelaufenen 130 T. mit 30 T. 
Glycerin gemisoht und zum Durchfeuohten von 325 T. Thymian verwendet werden. Mit dem iibri. 
gen Nachlauf werden sodann zunaohst wieder 325 T. Flnidextrakt II hergestellt und fiir sich 
aufbewahrt; vom Nachlauf werden wieder 70 T. mit 20 T. G1yoerin gemisoht und hiermit noch. 
mala 175 T. mittelfein gepulverter Thymian durchfeuchtet, Bodann mit dem iibrigen Nachlauf 
500 T. Fluidextrakt III perkoliert und mit dem Fluidextrakt I und II gemischt. - Helv.: 100 T. 
Thymian werden mit einer Mischung aus 10 T. G1yoerin und je 20 T. Weingeist (86 Gew .• %) 
und Wasser durchfeuchtet und mit der notigen Menge eines Gemisohes aus 1 T. Weingeist und 
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3 T. Wasser perkoliert. Verfahren sonat wie bei Extract. Cocae fluid. (Helv.). - NOT!'.: 100 T. 
grob gepulverter Thymian werden mit 5 T. Glycerin, 15 T. Weingeist (93 Gew.-OJo) und 30 T. 
Wasser angefeuchtet und mit einer Mischung aua 23 T. Weingeist (93 Gew.- % ) und 77 T. Wasser 
perkoliert. Erster Auszug 85 T. Spez. Gew. 1,03-1,06. Trockenriickst~nd 16%. _. Sachs. 
Kr.-V.: 1000 T. Herba Thymi gallica plv. gross. werden bei der ersten Perkolation mit 1000 T. 
Weingeist (70%), bei allen anderen Perkolationen mit 1000 T. Nachlauf I angefeuchtet und dann 
mit verd. Weingeist perkoliert. Bei der ersten Perkolation werden 700 T., bei allen weiteren 1000 T. 
fur sich aufgefangen. Diese entsprechen dem normalen Fluidextrakt. Man erschopft die Droge 
mit Mengen von je 1000 T. verd. Weingeist und numeriert diese. Mit Nr. I feuchtet man neue 
Mengen Droge an, perkoliert mit II, III, IV und V, zum SchluB mit einer entsprechenden Menge 
des reinen L6sungsmittels. 

Extractum Thymi compositum fluidum. - Sachs. Kr.-V.: Je 500 T. grob gepulverte 
Herba Serpylli und Herba Thymi werden mit einer Mischung I aus 100 T. Glycerin, 150 T. Spiritus 
und 250 T. Wasser 12 Stunden ma,ceriert. Dann wird mit Mischung II aus 17 T. Spiritus und 33 T. 
Wasser im Perkolator erst 48 Stunden maceriert, dann zuerst 800 T. erstes und nachher 4000 T. 
zweites Perkolat aufgefangen. Dann werden wiederum je 500 T. Feldkiimmel und Thymian mit 
500 T. der Mischung I maceriert und wie oben angegeben weiter verfahren, nur mit dem Unter
schied, daB zunachst 1000 T. erstes Perkolat hergestellt werden, und an Stelle der Mischung II 
das Perkolat II des ersten Ganges genommen wird. Erst wenn dieses verbraucht ist, wird die 
Perkolation mit Mischung II zu Ende gefiihrt. Dieses Verfahren wird mit neuen Mengen Feld
kiimmel und Thymian so lange wiederholt, bis im Ganzen 1 x 800 und 4 x 1000 = 4800 T. erstes 
Perkolat und von dem fiinften Gange noch 4000 T. zweites Perkolat erhalten sind. Letztere 4000 T. 
werden fiir eine spatere Herstellung beiseite gestellt. Die 4800 T. erstes Perkolat stellen das fertige 
Fluidextrakt der ersten Herstellung vor. Es werden also erstmals aus 1000 T. Droge 800 T. Extrakt 
erhalten. Bei jeder spii,teren Herstellung nach dem Anfeuchten mit Mischung I 1000 T. erstes und 
4000 T. zweites Perkolat erhalten, indem auah hier erst Mischung II zu Hilfe genommen wird, 
wenn die zuriickgestellten 4000 T. Perkolat II verbraucht sind. 

Sirupu8 Thymi compo (SAchs. Kr.-V.). 
Thymusyl. 

Extracti Thymi compo fluid. 
(Sachs. Kr.-V.) 

Liquoris Ammonii caust. 
Spiritus 
Sirupi simplicis 

, Natrii bromatl 
Kalii bromati 
Ammon. bromatlJ 

Norv. 
OIei Thymi 
Extracti Thymi fluid. 
Sirup! simplicis 

Spez. Gew.l,24-1,26. 

1500,0 
25,0 

400,0 
ad 10000,0 

60,0 
60,0 
30,0 

1,0 
600,0 

4399,0. 

Erganzb. 
Th ymian-H ustensaft. 

Extract. Thymi flUid. 150,0 
Natr. bromat. 15,0 
Glycerini 100,0 
Weingeist 35,0 
Sirupi simp!. 700,0. 

Austr. Elench. 
Extr. Tbymi fluid. 10,0 
Mellis depurati ~O,O 
Sirupi simplicis 70,0. 

Thymobromln (Els.-Lothr. Ap.-V.). 
Keuchhustensaft. 

Infus. Herb. Thymi 15/120,0 
Sacch. alb. 180,0 

fiat Sirup., adde 
Glycerini 30,0 
Natr. bromat. 3,0. 

Antitussin VERWEIJ nennt die Firma N. VERWEIJ U. CO. in Tiel (Holland) einen dem 
TAESCHNERschen Pertussin (siehe unten) ahnlichen Thymiansirup, der gegen Keuchhusten 
empfohlen wird. 

Bromothymin besteht aus Sirup. Thymi compo 200,0, Bromoform 0,5 und Ammonium 
bromat., Kal. bromat., Natr. bromat. je 5,0. 

Contratussin, ein Keuchhustenmittel, ist ein Fluidextrakt aus Thymus vulgaris mit 
etwas Na,triumbromid. 

Ericathymin, ein Keuchhustenmittel, enthalt die wirksamen Bestandteile von Thymus 
vulgaris und Eucalyptus globulus. 

Eupherin enthalt in 5 g guajakolsulfonsaures Natrium 0,4, glycerinphosphorsaures Natrium 
50% 0,4, Thymianfluidextrakt 0,6, Cinnamylsaure 0,0075, Arsen 0,0025, aromat. Sirup 3,6. 

Mentbymin, Menthnssin, ein Keuchhustenmittel, enthalt Extract. Menthae sacchar. 
fluid., Extract. Thymi sacchar. und Sirup. Bals. tolutani. 

Pertussin, ein Keuchhustenmittel von TAESOHNER in Berlin, entspricht in seiner Zu
sammensetzung etwa dem Sirup. Thymi compo - Pertussin DR. MATTES ist ein homoo
pathisches Keuchhustenmittel. 

8erthymin nach DR. ROTH ist ein mit 20% Zucker vermischter Auszug von 
Thymusarten. 

8irupus Kalii guathymini LEPEHNE ist ein wohlschmeckendes Thymianpraparat, 
das etwas Kalium sulfoguajacolicum enthalt. 

80lvin ist ein Extract. Thymi saccharat. 
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Thiovinal soll bestehen aus Extract. Thymi 20,0, Guajakol 6,0, Aqua 40,0, Sirup 34,0. 
Thymipin wird ein aus Herba Thymi und Herba Pinguiculae nach dem GOLAzschen 

Verfahren bereitetes Dialysat genannt. Keuchhustenmittel. 
Thymobromal, ein Sirup gegen Keuchhusten, der durch Maceration von Herba Thymi, 

Folia Castaneae vescae und Radix Senegae erzeugt ist und in 5 g 3 Tr. Bromoform enthalt. 
Tuscon-Salbenpflaster gegen Keuchhusten enthiilt neben einer weichen Salbengrund. 

lage 10% eines Extraktes aus 1 T. Eucalyptusblattern, 6 T. Kamillen, 2 T. Thymian mid 1 T. 
Belladonna. 

Tussifungin, Sirupus Thymi tolutanus, besteht aus 15 T. Thymianfluidextrakt und 
85 T. Tolubalsamsirup. 

Thymolum, Thymol, Methylisopropylphenol, Thymolcampher, Thy
miansaure, Acidum thymicum, C8Ha(CHs)(CaH7)OH [1,4,3], Mol.-Gew. 150, 
ist in den atherischen Olen der Krauter von Thymus 8erpyll'um L., Thymus vulgaris 
L.) Satureja thymbra, der Samen von Ptychotis ajowan, Monarda punctata und 
der Friichte von Schinus mGUe enthalten. 

Gewinnung. Es wird heute meist aus demAjowaniil, seltener aus dem Thymianbl 
gewonnen. Von dem 01 werden zunachst die bis 200 0 iibergehenden Anteile abdestilliert. Der 
Riickstand, der das Thymol enthalt, wird mit Natronlauge ausgeschiittelt, die das Thymol als 
Thymolnatrium au£nimmt. Aus der mit Wasser verdiinnten, durch Absetzenlassen geklarten 
Lbsung wird das Thymol durch Salzsaure abgeschleden. Es wird zunachst als iilige Fliissigkeit 
erhaJten. Durch Destillation wird es gereinigt; es erstarrt dann kristallinisch. Durch Umkristal
lisieren aus verd. Alkohol oder aua Ather erhalt man wohlausgebildete Kristalle. 

Eigenschajten. GroDe farblose Kristalle yon thymianahnlichem Geruch und 
gewiirzhaftem, brennendem Geschmack. Smp. 50-52°, Sdp. 228-2320. Es ver
dampft schon betrachtlich bei 100°, auch schon bei gewohnlicher Temperatur ver
fliichtigt es sich nicht unerheblich; mit Wasserdampfen destilliert es leicht iiber. 
Das spez. Gewicht der Kristalle ist bei 15 0 = 1,028; ein Kristall von Thymol sinkt 
in Wasser von gewohnlicher Temperatur unter, geschmolzenes Thymol sch wimm t 
auf dem Wasser. 

Es lOst sich wenig in Wasser; 100 g Wasser losen bei 15 0 etwa 0,075 g, bei 25 0 
etwa 0,098 g Thymol; leicht lOslich ist es in vVeingeist, .Ather, Chloroform, Benzol, 
fliichtigen und fetten Olen, Eisessig. Die wasserige und weingeistige Losung verandern 
Lackmuspapier nicht. In Natronlauge lOst .as sirh unter Bildung von Thymol
natrium, C8Ha(CHa)(CaH7)ONa. In konz. Schwefelsaure lost es sich unter Bil" 
dung von Thymolsulfonsauren, C8H2(SOaH)(CHa)(CaH7)OH. 

Erkennung. Durch den Geruch. - Die Losung von etwa 0,01 g Thymol 
in 15-20 Tr. Essigsaure (Eisessig) wird durch 5-6 Tr. Schwefelsaure und 1 Tr. 
Salpetersaure dunkel blaugriin gefiirbt; im durchfallenden Licht ist die Fliissigkeit 
dunkelrot. - In 2 T. Natronlauge lOst sich zerriebenes Thymol auf; beim .Ansauern 
der Losung scheidet cs sich zunachst olig ab, nach liingerem Stehen, rascher nach 
Hineinbringen eines kleinen Thymolkristalles erstarrt (>s kristallinisch. 

Priijung. a) Die Kristalle miissen trocken sein und beim Zerreiben ein trockenes 
Pulver geben. - b) Schmelzpunkt nicht unter 50°. - (') Wird 1 g Thymol mit 20 ccm 
Wasser gekocht, so darf das nach dem Erkalten abfiltrierte Wasser Lackmuspapier 
nicht roten (Sauren). - d) Je etwa 10 ccm des Filtrats von c diirfen durch 1 Tr. 
Eisenchloridliisung kaum gefarbt werden und mit Bromwasser nur eine milchige 
Triibung, aber keine kristallinische .Ausscheidung geben (Phenol). - e) Beim Er
hitzen auf dem Wasserbad darf es hochstens 0,10f0 Riickstand hinterlassen . 

.Anmerkung zu b) Germ. 5 laBt den Erstarrungspunkt bestimmen (49-50 0); nach 
8CllMMEL u. Co. laBt sich hier die Bestimmung des Schmelzpunktes nicht durch die Bestim
mung des Erstarrungspunktes ersetzen, weil das :Erstarren zu langsam erfolgt. 

Aujbewahrung. In gut srhlieBenden Glasstop£englasern, kiihl. Bei 25-30° sublimi~rt 
es und setzt sich an den Glaswandungen fest. 

Anwendung. Ea wirkt antiseptisch, verhlndert Garungen. AuBerlich an Stelle der 
Karbolsaure in weingeistiger Lbsung und in Salbf'n mit 1-5% in der Wundbehandlung und bei 

55* 
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chronischen Hautkrankheiten. Zu Mundwassern und Zahnpulvern. Es soil ein gutes Mittel 
zur Fernhaltung der Miicken sein; man benutzt dazu eine Losung von Thymol in 50 0/ oigem 
Alkohol (2: 100), die man mit einem Wattebauschchen auf die unbedeckten Korperteile (Hande, 
Nacken, Gesicht) auftragt. Innerlich 0,05-1,0 g in Emulsionen gegen Garungen, in groBeren 
Gaben als Wurmmittel gegen Anchylostoma duodenale. Es ist viel weniger giftig als die 
Karbolsaure, groBe Gaben konnen aber. auch Vergiftungserscheinungen (Nierenreizungen) und 
den Ted herbeifiihren. 

Nach innerlichem Gebrauch wird Thymol durch den Harn abgeschieden und zwa, 
als Chromogen eines griinen Farbstoffes, als Thymolschwefelsaure, Thymolglykuronsaurer 
OCHCH(OC10H 18)(CHOH),COaH und als Thymohydrochinonschwefelsaure. 

Arhovin (GOEDECKE u. Co., Berlin u. Leipzig), ist nach ANSELMINO ein Gemisch von Thymol, 
Benzoesaureathylester und Diphenylamin. Anwend ung. Gegen Gonorrhoe, in Kapseln, 
Stabchen, Vaginalkugeln usw. 

Thymacetol (AD. DIEFENBACH, Bensheim) ist der Aeetolester der Thymotinsliure, 
CeH2(CHa)(CaH7)(OH)CO.OCHaCO·CHa- Mol.· Gew. 250. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Kohlendioxyd auf erhitztes Thymolnatrium 
unter Druck erhalt man die o-Thymotinsaure (wie Ralicylsaure aus Phenol). Das Natrium
salz der o-Thymotinsaure gibt beim Erhitzen mit Monochloraceton, CHaCOCHgCI, in Aceton 
ge!Ost, den Acetolester, der nach dem Abdestillieren des Acetons und Auswaschen des entstandenen 
Natriumchlorids mit Wasser aus Weingeist umkristallisiert wird. 

Eigenschajten. WeiBes kristallinisches Pulver oder weiBe Nadeln, Smp. 75°, fast un
!Oslich in Wasser, !Oslich in organischen Liisungsmitteln, auch in fetten Olen. Der Ester wird 
schon beim Kochen mit Wasser teilweise verseift, leicht erfolgt die Verseifung durch Alkalien, 
auch durch Ammoniakfiiissigkeit und Natriumcarbonat. 

Anwendung. Als Lokalanastheticum. 

Pilulae Thymoll composltae (F. M. Germ.). 
Thymoli 5,0 
Natr. bicarbonici 
Pulv. Rhizom. Rhe! 
01. Carvi 
Magnes. ustae 
AdiP. Lanae 

Zu 100 Pillen. 

M 3,5 
1,5 

10,0 
1,5. 

Pulvls contra Anchylostoma (F. M. Germ.). 
Thymoli 2,0 
Gummi arabici 0,5. 

M. f. pulv. D. tal. dOB. No. X. 

Spiritus Thymoli. 
T hymoisplr I tus F. M. Germ. 

ThymoU 2,0 
Spiritus 98,0. 

BERG MANNS Kaupastillen sollen je 0,002 g Thymol, 0,02 g Natr. benzoic. und 0,015 g 
Saccharin in einer Kaumasse enthalten, die im wesentlichen aus Dammarharz und Guttapercha 
besteht. 

Thymulsion (v. HEYDEN, Radebeul) ist eine Emulsion mit 1 % Thymol. Anwendung. 
Bei Lepra, intravenos ansteigend 0.2-0,8 ccm, jeden 4. Tag. 

Tilia. 
Tilia ulmifolia SCOPOLI (Tilia parvifolia EHRH., Tilia cordata 
MILLER). Tiliaceae -- Tilieae. Winterlinde. Heimiseh im grbBten Teil 
Europas und Nordasiens. Blatter beiderseits kahl, unterseits blaugriin, in den Aehseln 
der Sekundarnerven rostgelb hartig. Bliiten in Trugdolden, diese 5-15bliitig, dureh 
Umwendung der Hoehbliitter naeh oben geriehtet. Blumenkrone radformig aus
gebreitet. NuB undeutlich-kantig, diinnschali~. 

Tilia platyphyllos SCOPOLI (Tilia grandifolia EHRH.). Sommerlinde. Mehr 
im Siidosten heimiseh, aber durch die Kultur weit verbreitet. Blatter beider
seits gleiehfarbig, weiehhaarig, Trugdolden 3-7bliitig, hangend. Nun kantig, mit 
holziger Schale. 

Flores Tiliae. LindenbliHen. Lime Tree (Linden) Flowers. Fleurs 
de tilleul. 

Die im Juni, .Tuli gesammelten, gut getroekneten Bliitenstande. Dem 6-8 em 
langen Stiel des cymosen Bliitenstandes ish bis zur Halfte ein ziemlieh gleiehbreiter 
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lineallanglicher, hautiger, ganzrandiger, netzadriger, gelblichgriiner Fliigel an
gewachsen, der eines der beiden Vorblatter des Bliitenstandes darstellt. Das andere 
ist nur als Schuppe entwickelt und birgt die Knospe fiir den nachsten Bliitenstand 
in seiner Achsel. Fiinf leicht abfallende, fast kahJe oder am Rande und innen filzjge 
Kelchblatter, 5 damit alternierende etwas groBere, spateliormige, fast kahle Kronen
bliitter mit Honigdriisen. 30-40 in 5 Gruppen angeordnete StaubbHttter. Frucht
knoten oberstandig, kugelig, fiinffii.eherig, dillht behaart-filzig. Die Frucht ein ein
samiges N UBchen. 

Mikroskopisches BiId. 1m Gewebe ·der Bliitenstiele, des Kelcbes, der Blumen
blatter usw. groBe Schleimliicken, die durch Vereinigung benachbarter SchleimzeHen, in denen 
der Schleim als Wandverdickung entsteht, zustande kommen. Auf den Blumenblattem und der 
Fruchtknotenwand Biischelhaare, auf den Kelchblattem peitschenfiirmige Einzelbaare und lange, 
einzellige, spitze Haare. 

Verwechslungen. Es werden zuweilen die Bliitenstande anderer, an Wegen usw. an
gepflanzter Lindenarten gesammelt, so von Tilia argentea DESF. (T. tomentosa MONCH) aus 
Ungarn, T. americana L. und T. pu bescens AlT., beide aus Amerika, sowie Bastarde, die 
diese mit unsem Arten bUden soHen. Die Bliiten aHer dieser diirfen nicht verwendet werden, 
unterscheiden sich auch meist durch unangenehmen Geschmack des Aufgusses ohne weiteres. 
Bei den im Handel haufig anzutreffenden Bliiten von T argentea, Silberlinde, ist das Deck
blatt vorne a.m breitesten und meist stemhaarig beha.art; die Trugdolde wenigbliitig, Bliiten 
auBer den 5 Kronenblattem noch mit 5 blumenblattartigen Staminodien. 

Besfandfeile. Xtherisches 01 bis etwa 0,04%, Schleim, Wachs, Gerbstoff, 
Zucker. Das 01 enthalt Farnesol, C15H2SOH. 

Aufbewahrung. In gut schlieBenden GefaBen, AuBtr. nicht iiber 1 Jahr. 

Anwendung. Als schweiBtreibendes Mittel in Teemischungen und fiir sich im AufguB 
lO: loO. Besondere Wirkung ist kaum vorhanden, die Hauptwirkung des Aufgusses diirfte dem 
heiBen Wasser zuzuschreiben sein. 

Aqua Tiliae. Lindenbliitenwasser. Eau de tilleul. Wird gewiihnlich aus zerklei
nerten, getrockneten Bliiten mit Dampf destilliert und zwar 1:4 (Portug.), 1:5 (Gall.), 1: 10 
(Erganzb.). - Ein aus frischen BIiiten 1:1 oder 1:2 desti1liertes Wasser riecht bedeutend krM
tiger und angenehmer. 

Aqua Tiliae rectificata (coneentrata). - Portug.: Von 2000 T. LindenDliitenwasser (1:4) 
und 100 T. Weingeist (90%) werden 1000 T. abdestilliert. 

Tincturae. 
Tincturae. Tinkturen. Tinctures. Teintures alcooliques. Alco
oles. Tinkturen sind diinnfliissige, gefarbte, weingeistige, weinige oder wasserige 
Ausziige aus Pflanzenteilen oder Tierstoffen. Auch einfache weingeistige oder 
wasserig-weingeistige Losungen von Arzneistoffen werden in manchen Fallen als 
Tinkturen bezeichnet. 

Hersfellung. Die als Tinkturen bezeichneten Ausziige aus Drogen werden 
durch Maceration oder Perkolation gewonnen. Germ. laBt hei allen aus Drogen 
herzustellenden Tinkturen das Macerationsverfahren anwenden, ebenso J apon. 
Die meisten iibrigen Pharmakopoen lassen Tinkturen aus nicht starkwirkenden 
Drogen durch Maceration herstellen, Tinkturen aus starkwirkenden Drogen 
dagegen durch Perkolation. 

N ach einigen Pharmakopoen z. B. Bely. und N ederl. kOnnen Tinkturen aus nicht 
starkwirkenden Drogen durch Maceration oder Perkolation hergestellt werden. 

Maeerationsverfllhren. N ach fast allen Pharmakopoen geschieht die Maceration 
in der Weise, daB die Drogen mit der zum Ausziehen vorgeschriebenen Fliissigkeit 
iibergossen und in gut verschlossenen Flaschen an einem schattigen Ort bei Zimmer
warme unter wiederholtem Umschiitteln 1 Woche (Gall. 10 Tage, Nederl. 5 Tage, 
Hwng. 6 Tage) lang stehen gelassen werden. Dann wird die Fliissigkeit durch
geseiht, durch Pressen von dem nicht gelosten Riickstand getrennt und nach dem 
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Absetzen filtriert, wobei eine Verduustung der Fliissigkeit moglichst zu vermeiden 
ist. ltal. schreibt eine doppelte Maceration vor, bei der man die Drogen zunachst 
4-5 Tage lang mit der Hiilfte der vorgeschriebenen Fliissigkeit extrahiert, dann 
auspreBt und den Riickstand mit der anderen Halfte in gleicher Weise behandelt. 
Die Ausziige werden gemischt. 

Man maceriert in Glasflaschen mit gutem VerschluB, die vor direktem Licht 
geschutzt, an einem leicht zuganglichen Ort aufgestellt und taglich einmal durch
geschiittelt werden. Sie sind deutlich mit Datum und Namen der Tinktur zu bezeich
nen. Fiir gro13ere Mengen lassen sich die AnsatzgefaBe anwenden, die bei der Her
stellung von Extrakten gebrauchlich sind (siehe Bd. I, S. 1221). 

Amer. schreibt folgendes Verfahren vor: Type Process M. Die vorgeschrie
bene Gewichtsmenge der gepulverten Droge oder des Drogengemisches wird mit 
750 ccm (oder der vorgeschriebenen Menge) des Losungsmittels an einen mallig 
warmen Ort unter haufigem Umschiitteln 3 Tage maceriert. Dann wird die Mischung 
auf ein Filter gebracht und nach dem Ablauf des Auszuges der Riickstand mit 
80 viel Losungsmittel nachgewaschen, daB 1000 ccm Tinktur erhalten werden. 

Bei Tinkturen aus fetthaltigen Samen, z. B. Colchicum, Strophanthus 
und Sabadilla, diirfen die Riickstande nicht scharf gepre13t werden, weil sonst zuviel 
Fett in die Tinktur gelangt, das durch Filtrieren nur schwer zu entfernen ist. 

Anstatt durch Maceration in gewohnlicher Weise konnen manche Tinkturen 
aus Drogen, die sich groBtenteils auflosen, wie Harze und Gummiharze, auch in 
der Weise hergestellt werden, daB man die gepulverte Droge, bei zusammenkle
benden Drogen am besten mit etwas Sand gemischt, in einen mit Gaze ausgelegten. 
durchlocherten Trichter oder in ein Gaze- oder Leinwandsackchen gibt und dann 

.IJ so weit in die Losungsfliissigkeit einhangt, da/3 letztere 
_____________ iiber der Droge steht, ahnlich wie bei der Herstellung 

.& von Gummischleim (s. Bd. I, S. 1410). Dieses Verfahren 
___ If"-.", ____ _ 
- - - _::!:::t'.:. - ~ - - :Jl 

eignet sich besonders fiir Tinctura Aloes, Asae foetidae, 
Benzoes, Catechu, Jodi, Guajaci u. a. m. 

F 

./Z-&...---;;.;;.;;.=;;D 

Abb. 101. 

Handelt es sich um die H erstellung gro13erer Mengen 
von Tinkturen, so kann man folgenden von NORRENBERG 
empfohlenen Apparat, den man vom Klempner herstellen 
lassen kann, benutzen (Abb. 161). 

Das aus gut verzinntem Eisenblech gearbeitete FaB P von 
etwa 300 Liter lnhalt tragt zu seiner besseren Stabilitat die drei 
eisernen Reifen R, deren mittlerer gleichzeitig zwei Handhaben 
zum Tragen besitzt. In etwa lito der Hohe des Fasses sind im 
lnnern vier oder sechs verzinnte eiserne Winkel W angebracht, 
die das mit Seitenwanden versehene Sieb S tragen. Letzteres ist 
etwa 15 em hoch und Bowohl in der Seitenwand, wie im Boden 

mit etwa linsengroBen Lochern reichlich versehen, auBerdem mit zwei Handhaben. Nachdem in 
das Sieb ein Stuck grobes sauberes Leinen eingelegt und dieses um den Rand des Siebes fest· 
gebunden ist, wird letzteres in das FaB gelegt, die Droge darauf gebracht, nun der Spiritus zu
gegeben und endlich das FaB mit angefeuchtetem Pergamentpapier iiberbunden und der fiber
fallende Deckel D aufgelegt; besser noch legt man tiber das Pergamentpapier noch einen feuchten 
Sack und preBt dann erst den Deckel fiber. Taglich wird nun ungefahr die Halfte des Ansatzes 
durch den am Boden des Fasses angebrachten Hahn abgelassen und oben wieder aufgegossen, 
wodurch das ·Schiitteln ersetzt wird; nach 7-8 Tagen lauft die Tinktur vollig klar, wie 
durch Papier filtriert, abo so daB schlieBlich nur der durch Neigen des Fasses Bowie der 
durch AUBpressen der Droge noch gewonnene Rest filtriert werden muB. 

Die PerkolMion zum Zwecke der Tinkturenbereitung geschieht in der gleichen 
Weise und mit den gleichen Apparaten wie bei Fluidextrakten (s. Bd. I, S. 1226). 
Nur sammelt man das Perkolat nicht getrennt, sondern perkoliert in einem Gange 
die ganze Menge der Tinktur durch. Die in der Droge verbleibenden Anteile des 
Menstruums gewfunt man durch Abpressen wieder und verwendet sie zur HersteI-
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lung der nachsten Menge der gleichen Tinktur. BeZg. gestattet, die letzten Anteile 
des Perkolats zu einem weichen Extrakt einzudampfen und dieses dem ubrigen 
Perkolat zuzufugen. 

Amer. schreibt folgendes Verfahren vor: Type Process P. Die in der Vorschrift an
gegebene Gewichtsmenge der gepulverten Droge oder Drogenmisehung wird mit einer geniigenden 
Menge des vorgeschriebenen Menstruums gut durchfeuchtet, darauf in einen Perkolator locker 
eingefiillt und so gut bedeckt 6 Stunden stehen gelassen. Wenn nicht anders vorgeschrieben, 
wird die Mischung dann fest eingedriickt und soviel Menstruum aufgegossen, bis eine Fliissigkeits
schicht iiber der Droge stehen bleibt. Sobald der Auszug abzutropfen beginnt, wird der Perkolator 
gesehlossen und gut zugedeekt 24 Stunden stehen gelassen. Danaeh Ia.Bt man langsam perkolieren, 
indem man so lange langsam von dem Menstruum zuflieBen laBt, da.B 1000 em Tinktur erhalten 
werden. 

Abanderung fiir eingestellte Tinkturen: Bei den Tinkturen, bei denen Einstellung 
auf einen besti=ten Gehalt vorgeschrieben ist, lii.Bt man so lange perkolieren, bis man 950 ccm 
Perkolat erhalten hat. Eine Probe hiervon wird vorschriftsmaBig untersucht, und aus dem so be· 
stimmten Alkaloidgehalt wird we Menge Menstruum berechnet. die man dem Perkolat zusetzen 
muB, um eine Tinktur von dem vorgesehriebenen Gehalt zu bekommen. 

Zerkleinerung de". Drogen. Germ. und die meisten ubrigen Pharmakopoen 
schreiben zur Herstellung von Tinkturen sowohl durch Maceration wie durch Per
kolation gro b gepulverte D rogen vor, seltener werden mittelfein gepulverte und 
fein zerschnittene Drogen verwendet. HeZv. und ltal. uberlassen die Bestimmung 
hieruber dem Apotheker. Das zur Tinkturenbereitung benotigte Drogenpulver soli 
der Apotheker aber nicht kaufen, sondern selbst herstellen. Die geringe Miihe 
wird reichlich dadurch aufgewogen, daB man das Pulver nicht zu untersuchen 
braucht und mit Sicherheit eine tadellose und gehaltreiche Tinktur erwarten darf. 
Bei der Herstellung des groben Pulvers darf das feine Pulver nicht abgesiebt 
werden. 

E3;traktionsflilssigkeiten. Zur Herstellung von Tinkturen aus Droge 
schreibt Germ. in den meisten Fallen verdunnten Weingeist (von 60-61 Gew.-%) 
vor. Bei harzhaltigen Drogen und solchen, deren wirksame Bestandteile in ver
dfinntem Weingeist schwer Mslich sind, z. B. Capsicum, ist Weingeist (von 86-87 
Gew.-%) vorgeschrieben, bei Opium ein Gemisch von gleichen Teilen verdfinntem 
Weingeist und Wasser, das also rund 30 Gew.- % Weingeist enthiilt. 

Austr. und NederZ. stimmen mit Germ. uberein. lm Gegensatz hierzu laBt Amer. 
unter moglichster Berncksichtigung der Natur der Drogen, Weingeist, verdUnnten 
Weingeist von 41-42 Gew.- % , verschiedene Gemisohe von Weingeist und Wasser, 
auch Mischungen von Glycerin mit Weingeist und Wasser, anwenden. Belg. und 
ltal. lassen Tinkturen mit Weingeist von 60, 70 oder 80 Vol.- % herstellen. Bei der 
Herstellung der Tinkturen sind die Vorschriften der Pharmakopoen natfirlich zu 
befolgen. Es unterliegt keinem Zweifel, daB bei sehr vielen Tinkturen nicht unwesent
lich an Weingeist gespart werden konnte. Es ist nachgewiesen, daB viele Arznei
drogen auch mit Weingeist von 50 Gew.- % und weniger vollkommen erschOpft 
werden konnen. 

Mengenverhiilfnisse. Germ. schreibt in der Regel bei Tinkturen aus stark wirkenden 
Drogen das Verhii.ltnis 1 T. Droge + 5 T. Extraktionsfiiissigkeit vor, bei Tinkturen aus starkwirkenden 
Drogen 1 T. + 10 T. Dieses MengenverhiLltnis ist auch in anderen Pharmakopoen bei dem Mace
rationsverfahren in der Regel vorgeschrieben. Bei dem Perkolationsverfahren werden aus 1 T. 
Droge 5 oder 10 T. Tinktur hergestellt. Vorausgesetzt nun, daB die loslichen Stoffe der Droge 
in beiden Fii.llen vollstanwg in Losung gehen, ergibt sich bei den beiden Herstellungsverfahren 
ein Unterschied im Gehalt der Tinkturen an wirksamen Stoffen. Beim Macerationsverfahren 
wird die Fliissigkeitsmenge im Gewicht durch we gelosten Stoffe vermehrt, so daB das Gewicht 
der Tinktur (abgesehen von dem unvermeidlichen Verlust) mehr als 5 oder 10 T. betragt. Der Ge
halt der nach dem Macerationsverfahren 1 + 5 oder 1 + 10 hergestellten Tinkturen ist also rech
nerisch geringer als der 1: 5 oder 1 :10 perkolierter Tinkturen. Bei Tinkturen aus Drogen, we nur 
verhii.ltnismal3ig wenig Extraktstoffe enthalten, ist der Unterschied im Gehalt nicht groB; 
er kann auch dadurch ausgeglichen sein, daB bei dar Perkolation die Droge nicht immer vollstanwg 
ausgezogen wird. Das VerhiLltnis 1 + 5 ist in den meisten Pharmakop6en auch bei solchen Tink-
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turen vorgeschrieben, die sich vollstandig oder zum groBten Teil in der Fliissigkeit losen, wie z. B. 
Aloe und Benzoe. Die Aloetinktur der meisten Pharmakopoon, die 1 + 5 hergestellt wird, ent
halt 16,7% Aloe, die der Belg., die 1 + 4, also 1 : 5 hergestellt wird, dagegen 20%. Rier ist also 
der Unterschied im Gehalt erheblicher. 

Amer. und Brit. lassen in der Regel aus einer bestimmten Gewichtsmenge der Drogen 
eine bestimmte Raummenge Tinktur herstellen. Dadurch wird, weil das spez. Gewicht der meisten 
Tinkturen unter 1,000 liegt, die Gewichtsmenge der Tinktur kleiner, als sie bei den entsprechenden 
Vorschriften der iibrigen Pharmakopoen ist, und der Gehalt an wirksamen Stoffen, in Gewichts
prozenten berechnet, ist bei den Tinkturen der Amer. und Brit. etwas groBer als bei denen der 
iibrigen Pharmakopoon; am groBten ist der Unterschied bei Tinkturen aus Drogen, die sich voll
standig losen. 

Bei den Tinkturen aus alkaloidhaltigen Drogen ist vielfach eine Einstellung 
auf einen bestimmten Alkaloidgehalt vorgeschrieben, so daB die Menge der Tinktur sich nicht mehr 
nach der Menge der Droge richtet. Auch in diesen FaIlen verfahren Amer. und Brit. anders als die 
iibrigen Pharmakopoen, indem sie vorschreiben, daB eine bestimmte Alkaloidmenge in 100 cern 
der Tinktur enthalten sein solI, wa.hrend nach den iibrigen Pharmakopoon 100 g dcr Tinktur eine 
bestimmte Alkaloidmenge enthalten Bollen. 

Pl'iifung. Wahrend bei Tinkturen, die in der Apotheke hergestellt werden, 
nur dann eine Priifung notig ist, wenn die Tinktur auf einen bestimmten Gehalt 
einzustellen ist, sind aus Fabriken oder Gro/3handlungen bezogene Tinkturen stets 
einer ausfiihrlichen Untersuchung zu unterziehen. Diese erstreckt sich hauptsachlich 
auf folgende Bestimmungen (Germ. 6 s. S. 1366): 

1. Alkoholgehalt. Die Bestimmung wird ausgefiihrt wie Bd. I, S.291 angegeben. Helv. 
schreibt folgendes Verfahren vor: 25 g der Tinktur werden mit 75 g Wasser gemischt und von der 
Mischung zwei Drittel abdestilliert. Das Destillat ist mit Wasser auf 100 g zu bringen, das spez. 
Gewicht dieser Fliissigkeit bei 150 zu ermitteln und daraus den AlkohoIgehalt aus der Alkoholtabelle 
in Gew.- % zu untersucben. Der gefundene Gehalt, mit 4 multipliziert, gibt den AlkohoIgehalt 
der Tinktur in Gew.- % an. Helv. schreibt fiir jede Tinktur einen bestimmten Alkoholgehalt vor. 

2. Bestimmung des Trockenriickstandes (Extraktgehaltes). Die Bestimmung wird 
ausgefiihrt wie Bd. I, S.58 angegeben. 

3. Bestimmung des Alkaloidgehaltes bei Tinkturen aus alkaloidhaltigen Drogen. 
Die Bestimmungen werden ausgefiihrt nach den bei den einzelnen Tinkturen angegebenen Ver
fahren. 

4. Bestimmung des spez. Gewichts nach den bekannten Verfahren. 
5. Priifung auf vergallten Branntwein und Methylalkohol. Diese Priifung ist 

bei gekauften Tinkturen besonders wichtig; sie wird ausgefiihrt nach den Bd. I, S. 294 angegebenen 
Verfahren (s. auch S. 1366). 

Einige Pharmakopoen geben fiir die Tinkturen auch Erkennungsreaktionen an. 

AufbewahTUng. Tinkturen werden am besten bei mittlerer Temperatur, vor 
Licht geschiitzt, aufbewahrt. Stehen die Tinkturen zu kalt, so konnen wirksame 
Bestandteile ausfallen, die bei der fiir die Maceration vorgeschriebenen Temperatur 
(etwa 15-20 0 ) in Losung gegangen waren. 

Tinkturen aus frisch en Pflanzen, Tincturae ex Herbs recente (Erganzb.), 
Alcoolatures 1) (Gall.), werden nach Ergiinzb. aus 5 T. frischen Pflanzen durch 8tagige Mace
ration und 6 T. Weingeist (90 Vol.-%) hergestellt, naeh Gall. mit Weingeist von 95 oder 
80 Vol.-OJo. 

Wasserige Tinkturen. Tincturae aquosae. Hi.span. gibt Vorschriften zu einigen waase
rigen Tinkturen, die lediglich dureh Ausziehen von Drogen mit Wasser hergestellt werden, z. B. Tine
tura aq uosa Quassiae amarae aus 5 T. QuassiahoIz und 500 T. Wasser durch 8 tagige Ma
ceration, ebenso Tinctura aquosa Gentianae. Tinctura aquosa Quinae ealisayae 
aus 20 T. China calisaya, 700 T. Wasser und 0,1 T. Aeidum sulfuricum alcoholisatum (25 T. Schwefel
saure + 75 T. Weingeist), durch 24 stiindige Maceration; ebenso Tinctura aquosa Quinae 
ex Loxa. Tinctura aquosa Rhabarbari aus 15 T. Rhabarber und 500 T. Wasser durch 
8 tagige Maceration. 

Diese waaserigen Tinkturen sind naturgemaB wenig haltbar. Germ. fiihrt nur Tinctura 
Rhei aquosa auf (s. u. Rheum, S. 571), die aber et.wa 10% Weingeist enthalt und deshalb etwas 
haltbarer ist als rein waaserige Tinkturen. 

1) Alcoolats (Gall.) sind Destillate, die den Spirituosa medicata der Germ. entsprechen. 
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Weinige Tinkturen. Tincturae vinosae. Germ. hat unter der Bezeichnung Tinctura. 
Rhei vinosa eine Zubereitung aufgenommen, die ihrer Hersteliung nach zu den Medizinischen 
Weinen, Vina medicata der Germ., gehiirt und besser als Vinum Rhei bezeichnet wiirde. 

Toluolum siehe unter Benzolum, Bd. I, S. 664. 

Tonco. 
Dipterix odorata (AUBL.) WILLDENOW (Coumarouna odora ta AUBL.), 
Leguminosae-Papiliona tae-Dalbergieae, fUr die BOg. hollandi
schen Tonkabohnen. 

Dipterix oppositifolia WILLDENOW (Coumarouna oppositifolia AUBL.), fUr 
die BOg. englischen Tonka bohnen. 

Erstere ist die wiehtigere Stammpflanze, ein in Guyana, Venezuela und Bra
silien heimischer Baum von betraehtlieher GroBe mit oval-eiformigen, bis iiber 5 em 
langen, 2-3 em breiten, einsamigen, holzigen, nieht aufspringenden, eBbarenFriiehten. 

Semen Tonco. Tonkabohnen. Tonco Seed. 
Fabae Tonco (de Tonca). 

Die getroekneten und bearbeiteten, reifen Samen. 

Feve de Tonca. 

Gewinnung. Die der Frucht entnommenen, an der Sonne getrockneten Samen werden 
nach Ciudad Bolivar oder Trinidad geschafft und machen hier einen ProzeB durch, der "Kristalli
sation" genannt wird und folgendermaBen verliiuft: Man fiilit die Bohnen in Fasser von 300 1 
Inhalt bis ungefiihr einen FuB unter den Rand, dann fiillt man das FaB mit Rum und bedeckt 
es mitSackleinwand. Nach 24Stunden zieht man den Rum, der nicht aufgenommen ist, wieder ab 
und trocknet die Bohnen an der Luft. Wenn die Bohnen die Fiisser verlassen, sind sie fast schwarz 
und aufgeblasen, getrocknet sieht man auf ihrer Oberfliiche weiBe, gliinzende Kristalie, wenn 
sie zum Versand kommen, erscheinen sie wie mit Zucker bestreut. Die Bohnen werden niemals 
im rohen Zustande verschifft 

Von sog. holliindischen Tonkabohnen unterscheidet man im Handel die Angostura
(Venezuela-), Surinam- und Paratonkabohnen. Die ersteren Sorten sind die gesuch. 
testen, besonders geschiitzt ist die venezuelanische Ware. Auf den deutschen Markt gelangen 
fast nur diese holliindischen Bohnen, nicht die englischen von D. oppositifolia. 

Die Samen sind langlieh, etwas £laeh gedriiekt, an beiden Enden abgerundet, 
mit scharfer Riieken- und stumpfer Bauehkante, bis 5 em lang, bis 2 em breit, auBen 
grob gerunzelt, braunschwarz oder fast schwarz, etwas glanzend und meist mehr oder 
weniger mit weiBen, nadelformigen Kristallen bedeckt. Die diinne Samenschale 
umschlieBt den braunlieh gefarbten Embryo mit zwei dicken Kotyledonen. Der 
Gerueh ist angenehm, cumarinartig, der Geschmack aromatisch bitterlich. 

Mikroskopisches Bild. Der Querschnitt der Samenschale liiBt als Epidermis eine 
Reihe braunwandiger, bis 70 fl hoher, bis 25 fl breiter, verdickter Palisadenzellen mit fast schwar
zem Inhalt erkennen, die in der oberen Hiilfte longitudinal gerippt sind und von der Fliiche ge
sehen die Zellwand fein gezackt erscheinen lassen. Die der Epidermis folgenden Triigerzellen 
sind ziemlich flach, sanduhr- oder spulenfiirmig. Die Kotyledonen enthalten rundliche Stiirke
kiirner und gelbe, unregelmiiBig liingliche Aleuronkorner. 

Bestandteile. 1-3%, zuweilen bis 10% Cumarin, bis 25% fettes 01, ferner Gummi, 
Stiirke, Zucker, Sitosterin, Stigmasterin. Asche bis 3,5 0/ 0, 

Aufbewahrung. In dicht geschlossenen GefiiBen. 
Anwendung. Als Ersatz fiir Waldmeister, zum Einlegen in Schnupftabak. Die Samen 

sind durch das kiinstliche Cumarin fast ganz verdriingt. 

Tormentilla. 
Potentilla silvestris NECKER (Tormentilla erecta L.). Rosaceae-Po
tentilleae-Potentillinae. Heimiseh in Nord. und Mitteleuropa, sowie in 
Sibirien. 
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Rhizoma Tormentillae. Tormentillwurzel. Racine de tormentille. 
Radix Tormentillae (sylvestris). Radix Heptaphylli. Ruhrwurzel. Blut
wurzel. Rotheilwurzel. Rotwurzel. 

Der im Friilijahr gesammelte, getrocknete Wurzelstock. Dieser ist bis 10 cm 
lang und meist bis 2 cm dick, zylindrisch, spindelformig oder knollig, gerade oder 
gekriimmt, am oberen Ende oft vielkopfig, wenig verastelt, sehr hart, auHen rotbraun, 
hockerig uneben und mit Resten der abgeschnittenen Wurzeln und den quergestreckten 
und vertieften Narben der oberirdischen Sprosse versehen. An der Spitze der Rhizom. 
stiicke oft noch Reste der oberirdischen Achsen. Der Bruch ist dunkelrot bis bralmrot, 
durch Holzbiindelquerschnitte weiBlich gesprenkelt, glanzend, hornartig sprode, 
lOcherig zerkliiftet. Der Geschmack ist stark adstringierend. 

Mikroskopisches Bild. Der Querschnitt liiBt innerhalb des Cambiums einen Kreis 
von wenigen, verhaltnismliBig Bchmalen, hellen Holzstrahlen erkennen. Letztere sind gekenn
zeichnet durch in Radialreihen geordnete, weiBe oder graue Punkte, die Gruppen von Skleren
chymfasern und von GefiiBen darstellen. Die Radialreihen sind durch zwischentretendes Paren
chym mehr oder weniger weit unterbrochen. Die Markstrahlen sind sehr breit, das Innere des 
Wurzelstockes wird von einem weiten Mark ausgefiillt. Das Parenchym enthiilt neben reichlichem 
Gerbstoff Starke und Drusen von oxalsaurem Kalk. 

Verwechslungen. Auch die Rhizome und Wurzeln anderer Potentilla·Arten werden 
in gleicher Weise benutzt, z. B. Potentilla palustris ScoP., P. procumbens SIBTH., P. 
reptans L. usw. In Indien dient die Wurzel von P. nepalensis zum Rotfarben von Holz, wird 
auch medizinisch benutzt. 

Bestandteile. Bis 20% Gerbstoff (Tormentillgerbstoff), Tormentillrot (aus 
dem Gerbstoff entstandenesPhlobaphen), Chinovasiiure, Ellagsaure, Tormentol, CaoH40010?' 
Spuren atherisches 61, Harz, Gummi, Starke, Calciumoxalat. Aschengehalt 3,2 0/0 , 

Anwendung. Wurde wegen ihres hohen Gerbstoffgehalts friiher vielfach als "deutsche 
Ratanhia" bei ruhrartigen Erkrankungen in der Abkochung (5,0-20,0: 100,0) angewandt, heute 
nur noch gegen Durchfall usw. im Handverkauf und in der Tierheilkunde. Auch zu adstringierenden 
Zahnpulvern und Gurgelwassern. 

Extraetum, Tinctura und Sirupus Tormentillae werden wie die entsprechenden Ratanhia· 
praparate hergestellt (s. S. 553). 

Tragacantha. 
Tragacantha, Traganth, Tragacanth, Gomme adragante, Gummi 
Tragacantha, ist der aus den Stammen freiwillig oder na~h Verwundungen aus· 
tretende und an der Luft erhartete Schleim verschiedener Astragalus-Arten,Legu, 
minosae - Papiliona tae - Galegeae. Kleine, bis 1 m hohe Straucher, 
wildwachsend in Griechenland, an der SiidkiIste von Kleinasien, in Syrien, Armenien, 
Mesopotamien usw. bis zum persischen Golf. .Als Traganth liefernde Arten kommen 
in Betracht: Astragalus creticus LAM., A. cylleneus BOISS. u. HELDR., 
A. verus OLIV., A. gummifer LABILL., A. microcephalus WILLD., 
A. stromatodes BUNGE, A. kurdicus BOISS., A. pycnocladus Borss. 
8t HAUSKN., A. brachycalyx FISCHER, A. adscendens BOISS. et HAUSKN., 
A. eriostyl us BOISS. et HAUSKN., A. hera tensis BUNGE, A. stro biliferus 
ROYI,E, A.leioclades BOISS. Germ. fordert Traganth von kleinasiatischen 
Astragalus . Arten. 

Der Traganth entsteht durch Vergummung des Markes und der Markstrahlen, indem die 
anfangs diinnwandigen Zellen dickere, geschichtete Membranen bekommen, die in Wasser quellen. 
Der ProzeB schreitet von innen nach auBen fort, und bei feuchter Witterung tritt durch entsprechende 
Volumzunahme das Gummi durch entstehende Risse freiwillig oder durch kiinstliche Einschnitte 
nach auBen. 3-4 Tage nach dem Austreten ist es erhartet und wird dann gesammelt. 

Die Form der Stiicke ist abhangig von der Offnung, durch die sich der Traganth ins Freie 
preBt. Die beste, allein offizinelle Sorte, der Blattertraganth, Smyrnaer Traganth, 
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Tragacantha in foliis, besteht aus farblosen oder gelblichen, flachen, halbmondibrmigen 
oder bandformigen, gebogenen Stiicken, die langsstreifig und fein querstreifig sind. 

Wurmfbrmiger Traganth, Morea (griechischer) Traganth, Tragacantha ver· 
micularis, Vermillon, besteht aus sehmalen Streifen oder Faden, die oft zusammengeknault 
oder zusammengeflossen sind. Farblos, gelblich bis braun. Syrischer Traganth bildet kuge
lige, knollige oder traubenformige Massen, denen oft noch Rindenstueke anhaften. 

Tragan ton ist eine in ganz unfOrmlichen, grauen oder braunen Knollen vorkommende Sorte. 
Der von der Germ. geforderte Traganth soll blattartige, bandartige oder sichelfbrmige, flache, 

weiBe, durchscheinende, nur etwa 1-3 mm dicke und mindestens 0,5 em breite Stiicke bIlden. 
Er ist geruchlos und schmeckt fade und 
schleimig. Mit 50 T. Wasser iibergossen 
quillt der Traganth allmahlich zu einer 
etwas triiben, gallertartigen Masse auf, 
die nach Zusatz von Natronlauge beim 
Erwarmen auf dem Wasserbad gelb wird. 
Zur Herstellung des Pul vers wird der 
Traganth bei nicht iiber 50 0 getrocknet. 

Mikro sk opisches B il d. 
Wenn man feine Schnitte unter dem 
Mikroskop ganz allmahlich in Glycerin 
mit wenig Wasser aufquellen laBt, er
kennt man haufig noch die einzelnen 
verschleimten Zellen und Starkekbrner 
(Abb. 162). Letztere teils einfach (meist 
bis 121', Germ. meist 6-10 fl' aus
nahmsweise bis 20 I' groB, nach Amer. 
3-25 fl), teils zusammengesetzt (aus 2, 
seltener 3-4 Teilkornern), oft zu rund-
licheu oder gestreckten Gruppen ver- Abb. 162. Querschnitt durch Traganth. 
einigt. 

Bestandteile. Traganth besteht 
der Hauptsache nach aus Bassorin (CsHlOOs)n (= Traganthin), ferner enthalt er 3 0/ 0 Starke, 
4 0/ 0 Cellulose, 3 0/ 0 mineralische Stoffe, kleine Mengen Invertzucker, Wasser. 

Verfiilschungen. Blattertraganth ist einer Verfalschung kaum ausgesetzt, jedenfalls 
sind abweichend aussehende Stiicke leieht auszulesen. 

Afrikanischer Tragan th, von Sterculia t ragacan tha LINDLEY, Senegambien bis 
Kongo, bildet farblose bis gelbliche, stalaktitische Massen, besitzt keinerlei Strukturverhaltnisse 
und keine Starkekorner. Das Gummi von Cochlospermum gossypium DC. wird wie das von 
Sterculia urens ROYLE in den ostindischen Bazaren als Substitut fiir echten Traganth verkauft 
und dient zur Verfalschung besonders des gepulverten Traganths. 

Das P u I v e r wird mit Starke oder iretrocknetem Starkekleister und arabisehem und 
indisehem Gummi verfiilscht. 

Priifung. Die gute Beschaffenheit des Blattertraganths ist leicht zu erkennen. Ver
falschungen des Pul vers mit Starke lassen sieh mikroskopisch und durch die Jodreaktion nach
weisen. Eine Verfalsehung mit ara bischem Gummi liWt sich dureh den Nachweis der in letzte
rem enthaltenen Peroxydase erkennen. Man fiigt zu einer kal t bereiteten wiisserigen Losung das 
gleiche Volum einer wiisserigen Guajakollosung (l :100) und 1 Tropfen Wasserstoffsuperoxyd
losung; bei Gegenwart von arabisehem Gummi wird das Gemiseh infolge Einwirkung der Per
oxydase bald braun, wiihrend es farblos bleibt, wenn der Traganth rein ist (PAYET). 

Eine Verfalschung mit einem indischen Gummi, von Sterculia urens und Cochlospermum 
gossypium, die naeh W. L. SCOVILLE vielfaeh vorkommt, wird dureh folgende Probe erkannt: 
2 g Traganthpulver werden mIt 3 cern Weingeist angeschiittelt und dann mit 100 g kaltem Wasser 
so lange geschiittelt, bis das Pulver knotchenfrei aufgequollen ist. Dann fiigt man 2 g Borax 
hinzu, schiittelt bis sich der Borax ge16st hat und liiBt die Mischung iiber Nacht stehen. Bei reinem 
Traganth zeigt sich dann auBer etwas dunklerer Fiirbung keine Ven;,nderung der Mischung, wiihrend 
bei Gegenwart von indischem Gummi die Fliissigkeit so klebrig und schleimig ist, daB man einige 
Tropfen zu langen Faden ziehen kann. Auf diese Weise sollen noch 5 % indisches Gummi erkenn
bar sein. 

Eine Beimischung von Zucker liil3t sich durch den Geschmack des Pulvers oder eines kalten 
wiisserigen Auszuges erkennen. 

Dextrin kann im kalten wasserigen Auszug durch die Jodreaktion nachgewiesen werden. 
Amer. liil3t indisches Gummi aul3er durch die Boraxprobe nach SCOVILLE durch die folgende 

Probe nachweisen: 
1 g Traganth wird mit 20 ccm Wasser gekocht und der Schleim mit 5 cern Salzsiiure versetzt 

nnd woitere 5 Minuten gekocht; es darf keine nelkenrote oder rote Farbung auftreten. Nach 
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Germ. soil Traganth beim Verbrennen nicht mehr aIs 3,50/ 0 Asche hinterlassen, nach Amer. hoch
stens 3%' 

Anwendung. Als Arzneimi~tel wird Traganth nur selten, z. B. als einhiillendes Mittel 
in Form des Klistiers 1: 100 Wasser, gebraucht. Gaben von 1 TeelOffel des Pulvers wirken 
stuhlbefOrdernd. Er findet hauptsachlich Verwendung als Bindemittel fiir Pillenmassen, fiir 
Stabchen und Pastillen, in Emulsionen als Ersatz des arabischen Gummis, wobei aber zu beachten 
ist, daB der Traganth in Wasser nur quillt, zur Aufnahme des Wassers also eine gewisse Zeit 
beansprucht. Auch darf er nur in verhaltnismaBig kleinen Mengen zugesetzt werden, da die 
Mischungen sonst zu harten, schwer loslichen Massen austrocknen. 1 T. Traganth besitzt die 
Bindekraft von 12-15 T. arabischem Gummi; man nimmt also zu Emulsionen 1 T. Traganth auf 
30 T. In, zu Pasten und Pastillen einen Schleim aus 1 T. Traganth und 50 T. Wasser oder 
0,2-0,5 Traganthpulver auf 100,0 der Pulvermischung. Zum AnstoBen von Pillenmassen eignet 
sich die unten angegebene Mischung mit Glycerin am besten. 

Technisch wird Traganth zur Appretur von Leinen und Baumwolle und in Zuckerbiickereien 
gebraucht. 

Mucilago Tragacanthae. Traganthschleim. Mucilago (Glycerite) of Tragacanth' 
Mucilage de gomme adragante. Mucilago cum Gummi tragacantha. Glyceritum 
Tragacanthae. 

Tragacanthae 
Glycerini 
Aquae destill. 

Erganzb. 
1 
5 

94 

Amer. 
6 

18 
76 

Brit. Gall. Ital. 
1,25 10 1,0 
2,5ccm -

ad 100 ccm 90 100,0 

Nat. form. 
12,5 g 
77,5 ccm 
18,5 ccm 

Nederl. 
2,0 

60,0 

Portug. 
10,0 

90,0 

Ross. 
5,0 

500,0. 

Man reibt den fein gepulverten Traganth mit dem Glycerin an, bringt die Anrei
bung in eine Flasche, fiigt das Wasser (Iauwarm n. Erganzb.) auf einmal hinzu und 
schiittelt kraftig und wiederholt. A mer. laBt die Mischung bis zum Sieden erhitzen und nach 
24stiindigem Macerieren durch Musselin driicken. Nach Gall.liiBt man ganzen Traganth in kaltem 
Wasser quellen, durch Leinen pressen und im Marmormorser zur gleichmaBigen Masse bearbeiten. 
Traganthschleim reagiert frisch bereitet neutral und bildet eine triibe, weiBliche, dicke, nicht 
klebende Fliissigkeit, die in der Ruhe absetzt und deshalb vor dem Gebrauch umgeschiittelt 
werden muB, oder eine mehr oder weniger steife Pasta. 

Nach Ergiinzb. u. R088. nur auf Verordnung zu bereiten. Einem zu langerer Aufbewahrung 
fiir technische Zwecke bestimmten Traganthschleim setzt man, um das Schimmeln zu ver
hiiten, etwas Schwefelkohlenstoff zu. 

Linlmentum exsleeans (Hambg. Vorschr.). 
Bassorin. 

Glycerini 5,0 
Aquae 100,0 
Tragacanth. pulv. 2,0 
Spiritus 5,0. 

Unter Umrlihren zu erhitzen, bis der Weingeist 
verdampft ist. 

Pliittniisslgkelt. 
Glanzplattol. Amerikanischer Wasche-

glanz E. DIETERICH. 

1. Boracis 50,0 
2. Tragacanthae 5,0 
3. Aquae 945,0 
4. Talci pulv. 50,0 
5. Olei Lavandul. gtts. V. 

Man lOst 1-3, seiht durch und reibt mit der LQ. 
sung 4 und 5 an. '/. I au! 1 I gekochte Starke. 

Pulvls Tragacnnthae eompositus (Brit.). 
Compound Powder of Tragacanth. 

Tragacanthae pulver. 15,0 
Gummi arabici " 20,0 
Amyli " 20,0 
Sacchari albi 45,0. 

Sirupus Tragneanthae. 
Mucilaginis Tragacanthae 10,0 
Sirupi simplicis 10,0. 

Apollopulver oder Haftpulver fiir kiinstliche Gebisse ist fein gepulverter, gewohnlich 
rosagefarbter Traganth. 

Cystoskopcreme, ein Gleitmittel, besteht aus einer konz. Glycerin.Traganthl6sung. 

Tribulus. 
Tribulus lanuginosus L., Zygophyllaceae - Tribuleae. Heimisch in 
Vorderindien und Belutschistan. 

Fructus Tribuli lanuginosi. ErdstachelnuB. Fructus Ikshygandhae. Biirzeldornfrucht. 
N erinjifrucht. 

Die getrockneten Friichte. Die ganze Frucht besteht aus 5 Teilfriichten, die auf der Au Ben
seite warzig sind und jede 2 starke Dornen triigt, die sich mit den Dornen der daneben bcfind-
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lichen Teilfrucht am auBeren Ende kreuzen. Jede Teilfrucht mit 3--5 einsamigen, iibereinander· 
liegenden Fachern. Die Samen ohne Nahrgewebe. Die Fruchtwand setzt sich vorwiegend aus 
sehr stark verdickten Steinzellen zusammen. 

Anwendung. Die Friichte werden bei Geschlechtsleiden (Gonorrhiie, Pollutionen) an· 
gewandt. 

Tribulus terrestris L., heimisch im Mittelmeergebiet, Zentralasien und im 
tropischen Afrika, liefert iihnliche Friichte, in denen Fett, Harz und ein Alkaloid 
nachgewiesen worden sind. Ihre Verwendung ist die gleiche; auf Formosa werden 
sie auch als Tonicum gebraucht. 

Tribulus alatus DEL., Indien, Beludschistan. Die Friichte, jederseits mit 
] -2 flachen Dornen, werden ahnlich wie obige arzneilich verwendet. 

Trigonella. 
Trigonella foenum graecum L. Papilionaceae - Trifolieae. Heimisch im 
Mittelmeergebiet und bis nach lndien, durch die Kultur weiter verbreitet. Einjiihriges, 
bis 50 cm hohes Kraut mit dreieckig.lanzettlichen Nebenblattern, zwei kurz gestielten 
Fiederblattchen und einem langer gestielten Endblattchen. Bliittchen gestutzt, am 
Votderrand gezahnt. Bliiten gelblichweill, einzeln oder zu zwei in den Blattachseln. 
Frucht eine 10-20samige, schwach sichelformig gekriimmte, etwa 7-10 em lange 
Hiilse, die sich allmahlich in einen geraden Schnabel verschmalert. 

Semen Foenugraeci. Bockshornsamen. Fenugrec. Semence de fe
nugrec. Semen Faeni graeci. Semen Trigonellae. Griechischer Heusamen. 
Hornkleesamen. Kuhhornkleesamen. 

Die getrockneten reifen Samen. Diese Bind sehr hart, hellbraun, gelblichgrau 
bis graurotlich, 3-5 mm lang, bis 2 mm dick, gerundet rautenformig, durch eine 
diagonale Furche in 2 Halften zerlegt, von denen die eine kleinere das Wiirzelchen, 
die andere die Keimblatter enthiilt. Der gelbgefiirbte Keimling ist von einer derben 
ungefiirbten Haut, dem Endosperm, umschlossen. In Wasser aufgeweicht, schwellen 
die Samen stark an, es laBt sich die zahe diinne Samenschale leicht als gelbe feste 
Haut ablosen und von dem ebenfall& leicht abzuhebenden, aufquellenden Endosperm 
trennen. Geruch eigenartig unangenehm aromatisch, Geschmack unangenehm. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Die auBerste Schicht der Samenschale besteht 
aus einer Reihe nach oben zugespitzter, stark verdickter Palisaden, die von einer dickern, in Jod· 
kalium sich blauenden Membran und der Cuticula iiberspannt sind. Sie enthalten Gerbstoff. 
Die obere Halfte der Zellen laBt eine charakteristische Lichtlinie erkennen. Die folgende Schicht 
besteht aus einer Reihe kuppelfiirmiger "Tragerzellen" mit langsgestreiften Wanden und groBen 
Intercellularen, die fiir viele Leguminosensamen kennzeichnend sind. Daran schlieBt sich eine 
"Nahrschicht" aus leeren, zusammengepreBten Zellen, in der die Raphe verlauft, und eine ein· 
fache Schicht etwas dickwandiger Zellen mit reichlichem Inhalt: "Kleberschicht". 

Die Zellen des Endosperms sind im trocknen Samen zusammengedriickt. Beim vorsichtigen 
Aufquellen sieht man, daB die Zellen mit geschichtetem Schleim erfiillt sind. 1m Embryo, dessen 
Gewebe von zarten Procambiumstrangen durchzogen ist, findet man fettes 01, Aleuron und hier 
und da sehr kleine Starkekiirner. 

Pul ver. Ein hellriitlichgelbes grobes Pulver. Hauptsachlich Bruchstiicke des Kotyledonar. 
gewebes aus sehr diinnwandigen Zellen, mit Starke (nicht reichlich!) und Aleuron im iiligen Plasma; 
Fetzen des groBzelligen, in Wasser stark aufquellenden Endospermgewebes; Fragmente der Sa· 
menschale mit ungleich verdickten, gestreckten Palisadensclereiden der Epidermis (Lichtzone) 
und darunter liegenden kuppelfiirmigen, glockenfiirmigen, von der Flache gesehen ringfiirmigen 
Tragerzellen mit charakteristischer Langsstreifung der Wan de und groBen Intercellularen. 

Bestandteile. 6% £ettes 01 mit Cholesterin und Lecithin, Spuren braunes 
atherisches 01, 22% Aleuron, 0,05% Cholin, 0,13% Trigonellin, C7R 70 2N, 28% 
Schleim, Gerbstoff, Bitterstoff, 10% Wasser, 3,7% Asche (hiichst. 5%' Germ. 6). 

Aufbewahrung. Der meist gepulvert eingekaufte Bockshornsamen wird in B1echbiichsen 
aufbewahrt. 
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Anwendung. Zuweilen zu erweichenden Breiumschlagen lind Klistieren, im groBeren 
U mfange in der Tierheilkunde. Technisch wird der aus den Samen gewonnene Schleim in der 
Textilindustrie als Appretur verwendet. 

Oleum Foenugraeei. Huile de fenugrec. - Gall. 1884: Aus den grob gepulverten Samen 
wie 01. Chamomillae zu bereiten. 

Unguentum Foenugraeei eompositum. Onguent de fenugrec compose. - Belg.: 
Je 25 T. zerstoBenen Bockshornsamen und Curcumawurzel erwarmt man 1 Stunde im Wasser
bad mit einem Gemisch aUs 90 T. Kolophonium 1,80 T. gelbem Wachs und 730 T. Oleum offi
cinale (Belg.), koliert durch Gaze und riihrt, bis die Salbe erkaltet ist. 

Trimethylaminum. 
Trimethylaminum. Trimethylamin. N(CHah. Mol.-Gew.59. (!<'riiher irrtiim

[ieh als Propylamin bezeichnet.) 
Darstellung. Man versetzt unverdiimite Heringslake mit einem ziemlich erheb

lichen lJbel'schull Kalkmilch, und unterwirft die Mischung del' Destillation. Das Destillat 
fangt man in iiberschiissiger Salzsaure auf und destilliert so lange, wie das Destillat noch 
heringsartig riecht. Man dampft dann die sauer reagierende, notigenfaUs noch mit Salz
saure versetzte Fliissigkeit (Pl'iifung mit Methylorange) zur Tl'ocklle und kocht den Salzriick
stand mit Weingeist (96 Vol.-O/o) aus, der nur die Chlodde del' organischen Baeen, nicht abel' 
auch das beigemengte Ammoniumchlorid lost. Man destilliert von dem alkoholischen Filtrat den 
Alkohol ab, destilliert den aus salzsaurem Trimethylamin bestehenden Salzriickstand aufs neue 
mit iiberschiissigel' Kalkmilch und fangt das iibergehende Gas genau wie Ammoniak in Wasser 
auf odeI' verfliissigt es durch Druckpumpen unter Abkiihlung mit Kaltemischungen. 

In groBen Mengen wird es auch durch Destillation von Melasseschlempe erhalten; es 
entsteht aus dem in der Melasse enthaltenen Betain. 

Eigenschajten. Bei niederen Temperaturen eine far blose, leicht bewegliche 
Fliissigkeit, die bei + 9 bis 100 siedet, spez. Gewicht bei 00 = 0,673. Rei gewohn
licher Temperatur ist es ein farbloses Gas von durchdringend fischartigem, am
moniakalischem Geruch, in Wasser sehr leicht Wslich. Sowohl das gasformige Tri
methylamin, wie das verfliissigte und die konzentrierte wasserige Losung sind brenn
bar und leicht entziindlich. Mit Siiuren verbindet sich das Trimethylamin zu Salzen. 
Die Salze mit Mineralsauren sind in .Alkoholloslieh. (Unterschied von den .Ammo
niumsalzen. ) 

Erkennung. Nahert man der wasserigen Losung des Trimethylamins einen 
mit Salzsaure befeuchteten Glasstab, so bilden sich Nebel. Die mit Essigsaure neu
tralisierte wasserige Losung wird durch Quecksilberchlorid weiB gefallt, durch Jod
kaliumjodid gelb, durch Gerbsaure wei Blich, durch Kaliumquecksilberjodid weiB, 
durch Phosphormolybdansaure blaBgelb. 

Anwendung. Nur in wasseriger Losung (s. d.). 

Trimethylaminum solutum (Erganz b.). Trimethylaminlosung. Eine wasserige Losung 
mit rund 10% Trimethylamin, N(CHals. Mol.·Gew. 59. 

Darstellung. Dureh Einleiten von 'l'rimethylamin (aus dem Hydrochlorid mit Kalk
milch entwickelt) in Wasser, bis die Losung das spez. Gewicht 0,975 hat. 

Eigenschajten. Farblose, fliichtige, stark alkalische Fliissigkeit, spez. Gew. 
0,975, Geruch heringsartig ammoniakalisch, mit Wasser und Weingeist mischbar. 
Beim .Annahern eines mit Salzsaure befeuchteten Glasstabes bilden sich weiBeNebel. 

Priijung. a) Spez. Gewicht 0,975. - b) 5 ccm TrimethylaminlOsungmiissen 
mit 20 ccm Kalkwasser eine klare Mischung geben (Carbonate). - Eine Mischung 
von 5 ccm Trimethylaminlosung und 10 ccm Wasser darf nicht verandert werden: -
c) durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), - d) durch .Ammoniumoxalat
losung (Calcium). - Werden 10 cern Trimethylaminlosung mit vf'rdiinnter Essigsaure 
(10-12 ccm) iibersattigt, so darf die Mischung: - e) durch BariumnitratlOsung 
nicht verandert werden (Sulfate). - f) durch Silbernitratlosung nicht mehr als 
opalisierend getriibt werden (Chloride). - g) Werden 5 ccm TrimethylaminlOsung 
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mit (1-2 ccm) Salzsaure angesauert und zur Trockne verdampft, so muB ein weiBer 
Riickstand hinterbleiben der in 10 ccm absolutem Alkohol vollig loslich ist (Am
moniak). 

Gehaltsbestimmung. Zum Neutralisieren von 5 ccm Trimethylaminlosung 
(verdiinnt mit etwa 20 ccm WaRser) miissen 8,2 bis 8,4 ccm n-Salzsaure erforderlieh 
sein (Dimethylaminoazobenzol als Indikator) = 9,9 bis 10,10/ 0 N(CHa)a [1 cem 
n-Salzsaure= 59 mg N(CHa)a]. 

Aufbewah'l'ung. Kiihl, in dicht schlieBenden Glasstopfenflaschen(Korkstopfen werden 
zerfl·essen). 

Anwendung. Selten, friiher bei rheumatischen Erkrankungen, aueh bei akuter Pneu
monie in starker Verdiinnung (!). GroBte Einzelgabe etwa 1,0 g, Tage~gabe 3,0 g. Wenn "Tri
methylamin" oder "Propylamin" verordnet ist, ist stets die wasserige Losung mit 10 0/0 
Trirnethylamin abzugeben. 

Forgenin ist Tetramethylammoniumlormiat, HCOON(CHa)4. Mol.-Gew. 119. 
Es wird erhalten durch Urnsetzen von Tetramethylammoniumjodid mit Silber

formiat und bildet farblose, zerflieBliehe KristaIle, leicht loslich in Wasser. Die Losung ist kalt 
neutral, beim Erwarmell wird sie alkalisch. 

Anwendung. Selten, subcutan zu 0,01 bis 0,02 g, taglich 0,03 bis 0,04 g bei Typhus 
und Pneumonie und anderen Infektionskrankheiten, sowie bei nervosen Erkrankungen. GroBere 
Gaben wirken curareartig. 

Enzytol (VER. CHEM. WERKE, A-G. Charlottenburg), ist Cholinborat, borsaures 
Cholin, (OH)2BO·N(CH3hCH2CH20H. 

Eigenschaften. Farblose, nadelfOrmige Kristalle, sehr hygroskopisch. In den Handel 
komrnt eme wiisserige Losung (lO%ig). DieLosung gibt die Reaktionen der Borsaure und beim 
Kochen mit Natronlauge einen starken Geruch nach Trimethylarnin. 

Anwendung. Intravenos, gegen Krebs und Tuberkulose. Gabe 1-2 ccm, anfangs 
weniger, der 100/oigen Stammlosung (weiter verdiinnt) taglich oder jeden zweiten Tag. Bei 
groBeren Gaben Vorsieht! 

Neurinum. Neurin. Trimethylvinylammoniumhydroxyd. 
N(OH)(CHa)aC2Ha. Mol.-Gew. 103. 

Das Neurin entsteht durch Zer~etzung von Fleisch bei der Faulnis. Die Wirkung des W u rs t
giftes ist auf die Bildung des stark giftigen Neurins zuriickzufiihren. 

Da'l'stellung. Neurin kann erhalten werden durch Spaltung von Lecithin mit Baryt
wasser. Kiinstlich wird es dargestelIt, indem man auf Athylenbromid TrimE'thylamin 
einwirken laBt und das entstandene Trimethylaminii.thylenbromid, BrN(CHala<;H4Br, mit 
feuchtem Silberoxyd behandeIt, wodurch das am Stickstoff stehende Br-atom durch die Hydr
oxylgruppe ersetzt und aUB der Gruppe C2 H4Br Bromwasserstoff abgespalten wird. 

Eigenschajten. Hygroskopische Masse, in Wasser und Weingeist leicht loslich. Die 
Losungen sind stark alkaliseh. Beim Kochen der konz. wasserigen Losungwird es unter Abspaltung 
von Trimethylamin zersetzt. Es ist eine sehr starke Base und gibt mit allen Sauren Salze; aus 
der Luft zieht es Kohlensaure an. Mit einer Reihe von allgemeinen Alkaloidreagentien gibt es 
in salzsaurer Losung Fii.llungen. 

Aujbewahrung. Vorsichtig, in dieht schlit/lenden Glasstopfenglasern. 
Anwendung. Das Neurin ist stark giftig. Wasserige Losungen wirken antiseptisch, in

dem sie die Bakterien auflosen. Es ist in Losungen mit 3 bis 6 0/0 zu Pinselungen bei Diphtherie 
angewandt worden. 

Trochisci siehe Pastilli, S. 390. 

Tuberculinum siehe S. 720. 

Turnera. 
Turnera aphrodisiaca LESTER F . WARD und Turnera diffusa WILLDENOW. 
Turneraceae. Heimisch im siidlichen Kalifornien, Mexiko, auf den Antillen. 

Folia Damianae. Damianabliitter. Damiana. Folia (Ramuli) Turnerae. Turneratee. 
Die wabrend der Bliitezeit gesammelten, gut getrockneten Blatter. Der Handelsware sind 

junge Triebe. Bliiten, kleine Friichte bzw. Fruchtteile, Sarnen und auch ii.ltere Zweige beigemengt. 
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Die Blatter sind bei T. aphrodisiaca bis 3 cm lang, 0,5-1 cm breit, fast kahl mit Ansnahme am 
Mittelnerven, bei T. diffusa bis 1,8 em lang, bis 0,5 em breit, unterseits kurzwolligfilzig. oberseits 
mit zarten Haaren dieht besetzt. Alle Blatter langlich oval, keilformig, kurz gestielt, steif, am 
Rande gezahnt. Aus dem Blattstiele gehen sehr kleine, meist pfriemliche Nebenblatter abo Die 
Droge riecht angenehm nach Citronen, Gesehmack aromatisch.bitter, etwas scharf. 

Mikroskopisehes Bild. Die Blatter sind auf del' Unterseite,sparlieh auf del' Ober· 
seite, ebenso wie die jungen Zweige, die Vorblatter, die AuBenseite des Kelches, das Ovarium und 
die Frueht mit schr kleinen Scheibendriisen besetzt, die wahrscheinlich die wirksame Substanz 
liefern. 

Ve1'wechslung. Unter dem Namen Damia,na wird im Handel oft eine Droge angetroffen, 
die aus den Blattern von Haplopappus discoideus D.C. (Bigelovia venenata GRAY), 
Compositae, Mexiko, besteht. Die Blatter sind dicker und haben eine harzig.weiche Oberflache. 

Bestandteile. Bis zu 1 % griines, diekfliissiges atherisches 01 von kamiJIen. 
ahnlichem Geruch, 3,5% Gerbstoff, 7% Bitterstoff, 13,5% Gummi, 15% Albumi. 
noide, 6% Starke, 6,50/0 Harz; Aschengehalt 8,40/0' 

Anwendung. Ais Aphrodisiacum und Diureticum, in Mexiko wie Tee. 
Elixir Turnerae (Damianae). Elixir of Turnera. Elixir of Damiana. - Nat. 

Form.: Eine Mischung von 150 ccm Fluidextractum Turnerae (Nat. Form.), 250 ccm Weingeist 
(92,3 Gew .. %), 65 eem Glycerin und 535 eem Elixir aromat. (Amer.) verreibt man mit 15 g 
Talk, schiittelt haufig dureh und filtriert naeh 24 Stunden. 

Extractum Turnerae (Damianae). - Aus dem feingesehnittenen Kraut dureh Aus· 
ziehen mit 45% igem Weingeist und Eindampfen zum dicken Extrakt. Ausbeute 18-200/0' 

Extractum Turnerae (Damianae) fluidum. - Nat. Form.: Aus 1000 g gepulverten 
Blattern (No. 20) und q. S. einer Misehung aus 2 Raumt. 910/oigem Weingeist und 1 Raumt. 
Wasser bereitet man unter Zuriiekstellen del' ersten 875 ccm Perkolat I. a. 1000 ccm Fluid· 
extrakt. - Zu 1-3 cem taglich als Aphrodisiaeum und Starkungsmittel. 

Ulmus. 
Ulmus campestris L., Ulmus effusa WIILD. (Ulmus peduncula ta Fou· 
GEROUX) und Varietaten. Ulmaceae - Ulmoideae. Verbreitet im mittleren 
europaisch.asiatisehen Gebiet, von Spanien bis zum Amur und Ussuri. 

Cortex Ulmi. U1menrinde. Elm Bark. Beoree d'orme. Cortex IDmi interior 
(mundatus). Elmenrinde. Riisterrinde. Feldriisterrinde. 

Die von Kork und Borke befreite, im Friihjahr von etwa 3-4jahrigen Asten und Zweigen 
gesehaIte Rinde, nieht die rissige braune Stammrinde. Bandformige oder nache, bis 12,5 cm 
lange, bis 5 cm breite, zahe und biegsame, bis 6 mm dicke Stiicke, vielfach in langliche Biindel 
aufgerollt. AuBen frisch blaBgelb, getroeknet zimtbraun, auf del' helleren Innenflache durch feine 
Langsleisten dicht gestreift. Del' Bruch etwas kurz, nicht faserig. Ohne Geruch, von bitterem 
und adstringierendem Geschmack. 

Mikroskopisehes Bild. Quersehnitt del' gesehalten Rinde von Ulmus effuBa, die 
nur Innenrinde zeigt. Die Rindenstrahlen aus Siebrohren und teils groBeren, dickwandigen, tan· 
gential gestreekten, in 1-2 Reihen angeordneten, teils kleineren Parenchymzellen, einige als 
groBere, im Querschnitt kreisformige Sdhleimbehalter ausgebildet, die iibrigen mit rotbraunem 
Farbstoff odeI' mit Oxalaten in Form von Einzelkristallen. Mit diesen Parenehymgruppen abo 
weehselnd vereinzelte Bastfasern oder zu unregelmaBigen Reihen nebeneinander angeordnete, 
nieht fest zusammensehlieBende, hellgelbliehe Bastfasergruppen, von Kristallkammerfasern mit 
sehr groBen, haufig abgerundeten Einzelkristallen begleitet. Die Bastfasern sehr lang, dUnn, 
glatt, meist sehr fein zugespitzt odeI' aueh breit abgerundet, am Quersehnitt gerundet.polygonal, 
nahezu vollstandig verdickt. Die Siebrohren sind durch ihr weites Lumen erkenntlich und be· 
sitzen sehr groBe, netzformig durchbrochene Siebtiipfel. Die Markstrahlen meist 3reihig. 1m 
Parenchymgewebe feinkornige Starke. 

Ungesehalte Stiicke zeigen bei noch nicht eingetretener Borkenbildung ein Periderm aus 
breiten, stark abgeplatteten, maBig derbwandigen, in den auBeren Lagen mit braunem Inhalt 
erfiillten Korkzellen, darunter eine Mittelrinde mit groBen Einzelkristallen, seltener Drusen in 
den tangential gestreckten kollenehymatisehen Zellen. Steinzellen fehlen. Die primaren Bast· 
faserbiindel bleiben isoliert. Bei vorhandener Borkenbildung treten Peridermstreifen auf aus 
abwechselnden Sehichten weiter, diinnwandiger, luftfiihrender und tafelformiger brauner Kork. 
zellen, darunter ein aus 6-10 Zellreihen gebildetes Phelloderm. 

Bestandteile. Schleim, Gerbstoff, Gummi. Bitterstoff, Harz. 
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Anwendung. Friiher au13erlich zu Kataplasmen (in Abkochungen 10-15:200,0), auch 
als Adstringens. 

Extractum Vlmi. Extrait d'orme. Friiher in Frankreich offizinell und wie Extr. Digi. 
talis spirit. bereitet. 

Mucilago Vlmi. Mucilage of Elm. - Amer. VIII: Aus 6 g zerschnittener . Ulmenrinde 
und 100 ccm Wasser durch einstiindige Digestion im Wasserbad und Durehseihen, nur bei 
Bedarf anzufertigen. 

Ulmus pubescens WALT. (Ulmus fulva MICHX.). In Nordamerika von Canada 
bis Carolina. 
Cortex Ulmi pubescens. Schleimriisterrinde. Red Elm Bark. Slippery (Indian, 
Sweet) Elm Bark. 

Die allein gebrauchliche Innenrinde Hefert oft 60-90 em lange, bis lO em breite, 3 mm 
dicke, au13en hellbraune oder wei13Hch.braune Platten von lederartiger Konsistenz, meist in Biin· 
deln verpackt, die Innenseite gelblichbraun, beiderseitig fein langsstreifig. Zuweilen haften der 
Droge noch Stiicke der Au13enrinde an. Der Bruch ist langfaserig, der Quersehnitt fein gefeldert. 
Frisch zeigt sich ein Geruch nach Foenum graecum. Der Geschmack ist fade, sehleimig. der Ge· 
halt an Schleim ist gro13er als bei Ulmus effusa. 

Mikroskopisches Bild. Die Bastfasern stehen in lockeren Tangentialreihen, in den 
dazwischen gelegenen Weichbastschichten bis 0,3 mm groBe Sehleimzellen. Letztere sind so 
zahlreich, da13 sie oft sowohl in horizontaler wie in vertikaler Richtung bis zur Beriihrung genahert 
sind. 

Unguenta. 
Unguenta. Salben. Pomata. Ointments. Pommades. Onguents. 

Salben und Arzneimittel zum auBerlichen Gebrauch, deren Grundmasse in der 
Regel aus Fett, 01, Woillett, Vaselin; Glycerin, Wachs, Harz, Pflastern und ahn· 
lichen Stoffen besteht. Sie sind bei Zimmerwarme von butterahnlicher Konsistenz 
und schmelz en, mit Ausnahme der Glycerinsalbe, beim Erwarmen (Germ.). Als 
Fett kommt hauptsachlich Schweineschmalz in Frage. 

Aust·r. laBt als Grundlage fUr einige Salben eine Mischung aus 20 T. weiBem 
Wachs und 80 T. Schweineschmalz verwenden, die als Unguentum simplex 
bezeichnet wird. Amer. ebenso eine als Unguentum, Ointment, bezeichnete 
Mischung aus 20 T. weiBem Wachs und 80 T. Benzoeschmalz. Belg. schreibt als 
Unguentum simplex eine Mischung aus 50 T. Lanolin (= wasserfreies Woillett) 
und 50 T. weiBem Vaselin vor. Unguentum simplex der Nederl. ist eineMischung 
aus 30 T. gelbem Wachs und 70 T. Sesamol. ltal. steUt es fUr die TIercitung einer 
Anzahl Salben frei, entweder Benzoeschmalz oder gelbes oder weiBes Vaselin oder 
Lanolin zu verwenden; derart unbestimmte Angaben liegen aber weder im Interesse 
des Publikums noeh des Apothekers. 

Fur die heiBe Jahreszeit oder die Tropen sehen einige Arzneibucher 
einen etwas harteren Salbenkorper vor. So sehreibt Germ.: FUr die Ausrustung der 
Schiffsapotheken sowie in den Schutzgebieten durfen in den Salben das Schweine· 
schmalz, das 01 oder das Vaselin bis zu einem Drittel ihres Gewichtes durch gelbes 
Wachs, weiBes Wachs oder Ceresin ersetzt werden. - Brit. gestattet in den tro· 
pis chen Landern Zusatze von Wachs, Talg und Adeps induratus, und Helvet. ge· 
stattet in der heiBen J ahreszeit einen Zusatz von 10 % weiBem Wachs oder (bei 
Vaselinsalben) festem Paraffin. 

He'l'stellung. Weiche Fette (Schweineschmalz, Woillett, Vaselin) konnen 
leicht in der Reibsehale miteinander gemischt werden. SoUen harte Fette (Talg), 
Wachs oder Harz mit weicheren Stoffen (01, Sehweineschmalz, Woillett, Vaselin) 
gemischt werden, so mussen die sehwerer sehmelzbaren Stoffe fUr sieh oder unter 
geringem Zusatz der leichter schmelzbaren Stoffe auf dem Dampfbad ( !) geschmolzen, 
und die letzteren der gesehmolzenen Masse naeh und nach zugesetzt werden, wobei 
jede unnotige Warmeerhohung zu vermeiden ist. Die Masse ist dann bis zum Er· 
kalten zu riihren, aber nicht zu stark, damit nieht unnotig viel Luft untergeriihrt wird. 

Hager, Handbuch II. 56 
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Sollen den Salben unlosliche oder schwerlosliche Stoffe hinzugesetzt 
werden, so mussen die letzteren als feinstes, wenn notig, geschlammtes Pulver 
zur Anwendung kommen und zuvor mit einer kleinen Menge des notigenfalls etwas 
erwarmten Salbenkorpers gleichma1lig auf das feinste verrieben werden. In Wasser 
leicht losliche Salze sowie Extrakte sind vor der Mischung mit dem Salben
korper mit wenig Wasser anzureiben oder in Wasser zu losen. 

Kleine Mengen von Salben mischt man in Porzellanmorsern oder auf GIas
platten, in letzterem Falle mittels eines elastischen Stahl- oder Hornspatels. Zum 
Schmelzen der Salbenkorper werden Porzellan- und Emailleschalen sowie gut ver
zinnte Kupferkessel oder auch Zinn- und Steingutschalen verwendet. 

Salbenmiihlen. Salbenreib- und Mischmaschinen. Zum Verreiben pulverfiirmiger Stoffe 
mit einer Salbengrundlage oder zum Mischen leicht kiirnig oder kliimprig werdender Salben sind 
die Sal benm iihlen, Salbenrei b· und Mischmaschinen sehr geeignet, besonders beiderHer
stellung griiJ3erer Mengen von Balben. Abb. 163 und 164 zeigen solche Maschinen einfachster 
KonstruktlOn von ROBERT LIEBAU in Chemnitz. Dieselben werden mit Mahlflachen aus Metall 
und Hartporzellan geliefert, sowie mit oder ohne automatische Zuspannvorrichtung. Durch letztere 
(Abb. 164) wird der Druck, der sonst mittels des in Abb. 163 beigegebenen Metallkolbens ausgeiibt 

Abb.163. 
Abb.164. 

und mit der Hand geregelt wird, automatisch geregelt. Die Miihle Abb. 164 wird auch griiJ3er 
und mit Einrichtung fiir Kraftbetrieb geliefert. 

Mit diesen Miihlen lassen sich Salben jeder Konsistenz schnell und fein verreiben. Es emp
fiehlt sich, die Fette mit dem Arzneistoff in erwarmtem Zustand etwas vorzumischen, mehr oder 
weniger erkalten zu lassen und dann erst durch die Miihle gehen zu lassen. Den Zylinder fiillt man 
hierbei bis oben voll, setzt bei der Miihle Abb. 163, den Kolben mit den Druckgewichten auf und 
fiingt an zu drehen. Den Feinheitsgrad der Verreibung stellt man mit einer in der Niihe der 
Zahnriider befindlichen Fliigelachraube ein, die zwecks genauer Einstellung mit Gegenmutter ver
aehen iat. An der Riickseite des ZylinderfuJ3ea befindet sich ein kleines Ventil, das man beim 
Berausziehen des Kolbens iiffnet, damit Luft nachstriimen kann. 

Eine Sal benrei b· und -mischmaschine fiir Kraftbetrieb mit Reibschalen bis zu 600 mm 
Durchmesser, zur gleichzeitigen Verreibung von 25 kg Salbe zeigt Abb. 165. Bei dieser Reib· 
maschine ist die Bewegung des Pistills nicht eine pendelnde, aondem eine seitlich rotierende, da 
sich die Reibschale dreht. 

Abb. 166 gibt eine Walzen-Reibmaschine der Firma KARL SEEMANN, G.m. b.H., 
Berlin.Borsigwalde, wieder. Die Beachickung der Maschine geachieht durch den Aufgabetrichter, 
der aus atarkem Eisenblech besteht und unten mit verstellbaren Holzbacken versehen iat. An 
der Vorderseite der Maschine befindet sich ein Abstreicher, der die verriebene Masse auffiingt 
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und in den unterzustellenden Behalter gleiten la13t. Das Reinigen der Maschino geschieht am 
besten in der Weise, daB man einige Tropfen Leinol in den Aufgabetrichter bringt und die Ma
schine in Gang setzt. Die Walzen laufen sich daun vollstandig sauber und rein, und die Ma
sohine kann sofort wieder fiir die Verarbeitung einer anderen Masse verwendet werden. 

Abb. 165. 

AbfUUen der Salben in Tuben. 1m Kleinbetrieb kann man Salben Ieicht ohne 
jede Apparatnr auf foIgende Weise in Tuben fUllen: Man steIIt die Tuben mit der 
Verschraubung, die vorher gut gedichtet werden mull, nach unten dicht neben
einander in so viel (im Sommer 
mit Eis gekiihltes) kaItes Was· 
ser, daB sie ruhig stehen und 
nicht schwimmen. Dann gieBt 
man die halb erkaltete (gerade 
noch flie.llende Salbe bis zu der 
vorher ausprobierten Rohe hin. 
ein, liWt vollends (gut bedeckt) 
erkalten und verschlieBt dann 
die Tuben. 

Eine Vorrichtung zum 
Fullen und Verschlie13en von 
Sal ben tu ben in der Rezep. 
tur, die von der A.·G. WENDE. 
ROTH in Cassel geliefert wird, zei· 
gen Abb. 167-170. In die Vor· 
richtung wird ein entsprechend 
grol3es Bla.tt Paraifinpapier einge. 
spannt und die Sal be mit dem 
Spatel in der Rinne verteilt 
(Abb. 167); darauf werden die saito 

Abb. 166. 

lichen Hebel hochgeklappt und das Paraffinpapier samt Salbe herausgenommen und so, wie es 
Abb. 168 zeigt (in ahnlicher Weise, wie man eine Zigarette wickelt) gerollt, damit sich die 
Salbe gleichmaBig in der Rolle verteilt. Sobald die Salbe an dem Ende der Rolle heraustreton 
will, wird die letztere in eine passende Zinntube gesteckt. Dann wird das offene Ende der 

56* 
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Tube mit den Fingern etwas zusammengedriickt und nun, wie in Abb. 169 gezeigt. wird, in die 
an der Vorrichtung befindliche Rille gedriickt, damit das Zusammendrucken gleichmaBig erfolgt. 
Das Schlie Ben der Tube wird in der in Abb. 170 ersichtlichen Weise ausgefuhrt. 

GroBere Mengen Tuben fiillt man mit Hilfe von Tuben-Fiillmaschmen, von denen es 
die verschiedensten Konstruktionen gibt. Abb. 171 und 172 zeigen einen sehr einfachen Apparat 

Abb. 167. Abb. 168. 

Abb. 169. Abb. 170. 

nach LEITZEN, den die Akt.-Ges. GEORG WENDEROTH in Cassel liefert. In den Zylinder wird 
die Salbe eingebracht, auf die Fiihrung h die Tube gesetzt und die Stange m in der Robre k 

mittels der Stellscbraube n fiir 

.... n 

a 

Abb.l71. Abb. 172. 

den Fiillgrad eingestellt_ Man 
driickt nun mittels des Mantels e 
den Zylinder d herunter, so daB 
die oberhalb des Kolbens befind
liche Salbe in die Tube i, die an 0 

ibren Stiitzpunkt hat, eintritt, wo
durch die Tube bis zu dem ge
wiinachten Grade gefiillt wird. 
Hierauf dreht man die Platte 0 

zur Seite und nimmt die Tube abo 
Der Deckel g mit der Fiihrung h 
ist auswechselbar, um verschieden 
weite Tuben, denen der Durch
messer der Fiibrung h angepaBt 
iat, abfiillen zu konnen_ a ist ein 
HolzfuB, b ist die Kolbenstange 
aus Metall. 

Abb. 173 zeigt eine horizontal 
arbeitende Tubenfiillmaschine von 
FRITz KILIAN in Berlin-Lichten
berg. Der Zylinder, der durch 
Drehen vertikal gestellt werden 
kann, wird mit Salbe gefiillt. Hier
auf setzt man die Tube auf das 
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Abfilllrohr links und dreht an der Kurbel so weit, bis die Tube gefilllt ist. Eine ahnliche 
Maschine wird auch aufrecht stehend geliefert. 

Fur groBeren Betrieb eignet sich die durch Abb. 174 wiedergegebene Maschine von FRANZ 
HOCHMUTH in Dresden. Durch Drehung des Schnurenrades bringt man den Kolben in die 
oberste Stellung, in der ihn eine Sperrklinke 
festhiUt. Sodann lost man einen Bolzen und 
schwenkt den Zylinder seitwarts aus, um die 
Masse einzufiillen. Die Maschine wirkt dann 
automatisch, indem der Kolben durch eine um 
das Schnurenrad, das gleichzeitig eine Hand. 
kurbel tragt, gelegte Schnur mit angehangtem 
Gewicht, das der Steifheit der Masse ent· 
sprechend vergroBert oder verringert werden 
kann, unter stets gleichbleibendem Druck die 
Masse in die an das Auslaufrohr gesteckten 
Tuben druckt. Auch die in Abb. 175 dargestellte 
und obne weiteres verstandliche Tubenfull. Abb. 173. 
maschine von MERZ u. CO. in Frankfurt a. M. 
ist einfach und bequem zu handhaben. 

Das VerschIieBen der 
Tuben kann mittels einer 
mit breiten Backen ver· 
sehenen Tub e n zan g e 
gesohehen. Einen ein· 
fachen Apparat zum Ver· 
schlieBen von Tuben zei· 
gen Abb. 176, 177 u. 178. 

Man driickt die gefilllte 
Tube zwischen den Fingern 
etwas zusammen und legt 
das zusammengedriickte Ende 
auf den AmbosA. Nun schlagt 
man mit der Hand den Ham· 
mer B kritftig auf das aufge· 
legte Tubenende (Abb. 176). 
Die Tube wird jetzt mit dem 
zusammengeschlagenen Ende 
gegen den Anschlag. Winkel 
gehalten und der Hammer 
B nochmals niedergeschla. 
gen; hierdurch wird das zu· 
sammengeschlagene Ende 
umgebogen (Abb. 177). Dieses 
umgebogene Ende wird wie· 
der auf dem Ambos A ·zu· 
sammengeschlagen(Abb.178), Abb. 174. Abb. 175. 
umgebogen, nochmals zusam· 
mengeschlagen und die Tube ist verschlossen. Der Anschlagwinkel ist fiir die jeweilige Tuben. 
groBe verstellbar. Fiir den GroBbetrieb gibt es besondere TubenschlieBmaschinen. 

Au tomatische Tu bensch lieBmaschine fur Hand betrie b. Die fiir Handbetrieb ein. 
gerichtete Maschine (Abb. 179) ist fiir TUben von 40 mm Durchmesser und bis 27,5 mm Lange 
und fiir salcha von 10 mm Durchmesser und 35 mm Lange brauchbar. Der Tubenhalter ist mit aus. 

Abb. 176. Abb. 177. 
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wechselbaren Einsli.tzen (Patronen) ffir verschiedene Tubendurchmesser und -langen versehen und 
dementsprechend in der Hohe etwa 50 mm verstellbar ffir genaues Einstellen der Falzbreite. Die 
Bedienung der Maschine besteht nach Einstellen des Tubenhalters auf eine bestimmte TubengroJle 
darin, daB die zu schlieBenden Tuben eingesteckt, das Handrad zweimal umgedreht, wodurch 
die Tube zusammengedriickt und doppelt 
gefalzt wird, und die geschlossene Tube 
fortgenommen wird. Die Maschine wird 
von FRANz HOCHMUTH in Dresden her
gestellt. 

A utomatische TubenschlieBma
schine fur Kraftbetrie b. Die Maschine 
Abb. 180 besteht aus einem drehbaren 
Tische, auf dem auswechselbare Kranze mit 
je 16 Tubeneinsatzen (Patronen) ffir ver
schiedene TubengroBen befestigt werden. 
Der Tisch mit den TubenkriLnzen ist in 
der Hohe verstellbar. Die Maschine wird 
vorteilhaft durch einen kleinen Elektro
motor getrieben; bei je zwei Umdrehungen 
des Rades wird eine Tube zusammen
gedriickt und mit doppeltem Falz ge
schlossen. Nach Herstellung des zweiten 

Abb.178. Abb. 179. 

Falzes dreht sich der Tisch mit den Tuben um 1/18 Umdrehung selbsttatig weiter und bringt 
die niichste zu schlieBende Tube in den Bereich der SchlieBzangen. Es ist nur notig, die gefiillten 
Tuben in die Einsli.tze (Patronen) zu stecken und die geschlossenen Tuben wegzunehmen. Ein 
bequemer AusrUcker mit Kugelgriff bringt die Maschine sofort zum Stillstande. Die Maschine 
wird von FRANz HOCHMUTH in' Dresden geJiefert. 

Abb.180. 
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Luftdmck-Salbentuben nach Dr. DREUW sind Rohren aus Glas (Aluminium, Nickel, Por
zeUan, Papiermasse) mit enger Offnung, aus der die Salbe durch Druck auf einen Gummiball 
herausgedriickt wird (Abb. 181 und 182). 

Signiemng von Tuben. Zur bequemen Signierung von Tuben bringt die Firma GEORG 
WENDEROTH A.-G. in Cassel die durch Abb. 183 wiedergegebene Rezeptur-Salbentube in 
den Handel. 

Salbenteller zum Abwiegen von Fetten und Salben 
stellt die Firma G. WENDEROTH A.-G., Cassel, her. Sie 
haben die in Abb. 184 wiedergegebene Form. 

Unguents extensa. Salbenmulle. Salve Mulls. -
Die von U NNA und MrELCK eingefUhrten Salbenmulle 
werden nach EUG. DIETERICH in kleinen Mengen wie 
folgt hergestellt: 

Man naBt ein entsprechend groBes Stiick Pergamentpapier, 
legt es auf eine gleichmaBig glatte Tischflache, streicht es mit 
einem Tuch glatt und trocknet hierbei alles iiberfliissige Wasser 
ab. Man befestigt nun das zu fiillende Stiick Mull mit Heft
zwecken auf dem Perga
mentpapier und streicht 
die Salbenmasse, die halb 
erkaltet sein muB, mit 
einem mindestens 75 mm Abb. 181. 
breiten Borstenpinsel 
moglichst gleichmaBig 
auf. Wenn alle Masse auf
getragen ist, glattet man 
mit zwei elastischen P£la-
sterspateln, die mandurch Abb. 182. J.bb. 183. 
Eintauchen in heiBes Was-
ser erhitzt und, urn keine Zeit zu verlieren, wechselt. Natiirlich muB das anhangende Wasser 
immer wieder von den Spateln abgewischt werden. Sobald man eine glatte Flache erzielt hat, 
entfernt man die Heftzwecken, wickelt das eine Mullende urn ein gerades Stiick Holz oder 
Lineal und zieht den Salbenmull vom Pergamentpapier abo Man hangt ihn nun in kiihlem Raum 
iiber eine Schnur, belegt ihn mit Ceresin-Seidenpapier und roUt ihn nach einigen Stunden auf. 

GroBere Mengen Sal ben mull streicht man mittels der Bd. I, S. 1196 beschriebenen Pfla.ster· 
streichmaschinen. 

Da die Salbenmulle der Einwir
kung der Luft in hoherem MaB aus· 
gesetzt sind als die Salben, so tut 
man gut, nicht zu groBen Vorrat da
von zu halten. 

Als Grundmasse fiir die auszu
streichenden Salben dient in der Regel 
Benzoefett mit 5-30% Benzoetalg. 

Lanolirnenta enensa sind Sal
benmulle, deren Salbenkorper zu 60 
bis 70% aus Lanolin besteht. Ein 
Zusatz von etwa 3 T. Wachs und 15 
bis 20 T. Talg gibt die notige Harte. 

Unguents narcotica. Narko
tische Sal ben. Pommades nar-

Abb.184. 

cotiques. - Helv.: 10 T. narkotisches Extrakt, 1 T. Weingeist (86 Gew.-%), 3 T. Glycerin, 
6 T. Wasser und 80 T. Schweinefett. Das Extrakt wird in der Mischung von Weingeist, Glycerin 
und Wasser gelost und die Losung dem Schweinefett beigemischt. 

SalbenstUte, Stili unguinosi, haben etwa die Konsistenz der kauilichen 
Lippenpornade und lassen sich mittels einer Grundrnasse aus 70 T. Kakaobutter, 
2 T. festern Paraffin und 10 T. OlivenOl herstellen. Auch ein Gemisch aus 5 T. Kolo. 
phonium, 45 T. Wachs und 40 T. 01 eignet sich dazu. 

Adeps saponaceus. Steadine. 750 T. Schweinefett erwarmt man bis zum beginnenden 
Schmelzen, riihrt eine Mischung aus 100 T. Natronlauge (1,17) und 100 T. Wasser und zuletzt 
50 T. Weingeist (90%) hinzu und riihrt weiter bis zum Erkalten. 
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Adhaesol nach DREuw ist eine klebende lanolinhaltige Salbengrundlage ohne Kautschuk
zusatz. 

Cearin nennt IssLEIB eine Salbengrundlage, die aus 1 T. weiBem Camaubawachs (durch 
Zusammenschmelzen von ~5 T. natiirlichem Camaubawachs und 75 T. Ceresin und Rasenbleiche 
der Mischung hergestellt) und 4 T_ fliissigem Paraffin hergestellt wird. 

Caseinfimisse sind salbenartige Massen mit Arzneistoffen. - 1. Bor-Casein-Firnis nach 
BEIERSDORF. 5 T. Casein, 0,6 T. Borax und 25 T. Wasser werden unter Erwarmen zu einem Firnis 
gelost. - 2. Glycerin-Casein-Firnis nach BEIERSDORF. 1 T. Casein wird in der Kalte in 
3-31/ 2 T. Ammoniakfliissigkeit (25%) gelOst. Man erwarmt alsdann diese Losnng mit 1 T. Glycerin 
und verfliichtigt das Ammoniak. Die zuriickbleibende Masse lost sich in 2 T. kochendem Wasser 
im Dampfbad zu einer Emulsion, aus der sich pulverformige Zusatze nicht leicht abscheideu. 

Dennalin ist eine dem Lanolin ahnliche, reizlose, sterile Salbengrundlage. 
Epidermin. Eine Salbengrundlage aus weiBem Wachs, Wasser, arabischem Gummi (und 

Glycerin). KREMEL gab dazu folgende Vorschrift: Man schmilzt 4,0 Cera flava, mischt 6,0 Mu
cilago Gummi arabici hinzu, erwarmt von neuem bis zum Schmelzen nnd riihrt alsdann bis zum 
Erkalten_ 

Eucerin nach UNNA ist eine Mischung aus 95 T. Paraffinsalbe und 5 T. aus dem Wollfett aus
geschiedener Oxycholesterinkorper. Eine dem Lanolin ahniiche, reichlich Wasser aufnehmende 
Salbengrundlage. 

Fetron, eine von 0. LIEBREICH hergestellte Salbengrundlage, ist eine Mischung von 3 0/ 0 
Stearinsaureanilid und 97 0/ 0 amerikanischem Vaseline 

Mitin nach DR. JESSEN ist eine Salbengrundlage, die aus einer Emulsion aus Fett mit etwa 
50% serumartiger Fliissigkeit besteht. 

Resorbin Agfa wird a.us Mandelol und Wachs durch Emulgieren mit Wasser unter Zusatz von 
Gelatine nnd Seife hergestellt. Als Ersatz dafiir wurde unter dem Namen Unguentum gelati
natum eine Mischung empfohlen aus: Olivenol 17,5 T., gelbem Wachs 7 T., Lanolin 21 T., Gela
tine 2,1 T. und Wasser 52,4 T. 

Percutilan ist eine lanolinahnliche Salbengrundlage der Wollwascherei nnd -kammerei in 
Dohren bei Hannover. 

Salbenleim besteht aus 30 T. weiBem Zinkleim, 20 T. Glycerin, 50 T. Wasser, 48 T. Lanolin 
und 20 T. Zinkoxyd. Das Lanolin wird durch Verriihren mit der im Wasserbad aufgelosten 
Gelatine vermischt, dann das Ganze in Formen gebracht und nach dem Erkalten in Schachteln 
oder in Paraffinpapier eingewickelt aufbewahrt. Dem Salbenleim lassen sich die verschiedensten 
Zusatze einverleiben. 

Scharlach-R.-Salbe zur Epithelisierung von Wundflachen besteht aus Scharlach R. 5,0 bis 
lO,O und Ol. Olivar., Vaseline flav. aa p. aequo ad 100,0 (besser eignet sich als Salbenkorper Lanolin). 
Man lost das Scharlaehrot in Chloroform, vermischt gut mit dem Salbenkorper und erhitzt dann 
auf dem Wasserbad, bis samtliches Chloroform verdunstet ist. 

Tegmin, ein Deckmittel fiir die Haut, ist eine im Verhaltnis von 1:2:3 bereitete 
Emulsion aus Wachs, Gummi und Wasser mit 5 0/ 0 Zinkoxyd und wenig Wollfett. 

Unguentum solubile nach STEPHAN, eine nicht fettende Grundlage fur kosmetische 
Salben uSW., besteht aus 3 T. Traganth (mit 5 T. Weingeist angerieben), 50 T. Glycerin und 
42 T. Wasser. 

Velopurin wird dadureh erhalten, daB 60-150 g Olseife in lOOO cem 96%igem Weingeist 
geliist werden; nach dem Filtrieren wird die Liisung mit 50-100 g Olivenol zu einer gleiehm;i.f3igen 
Masse verarbeitet. 

Uranium. 
Uranium. Uran. U. Atomgew.238,07. Ein in einigen Mineralien, namentlich in der Peehblende 
(Uranpecherz) und im Camotit vorkommendes Element. Ein weiBes, hartes, sebmiedbares 
Metall, spez. Gew. 18,4. Es lauft an der Luft gelb an, verbrennt an der Luft ZlI Uranoxydul
oxyd lInter Funkenspruhen und wird von verdiinnten Sauren unter Entwieklung von Wasser
stoff gelOst. (Es verhalt sich ahnlich wie das Eisen.) In den Handel gelangt es meist in der Form 
eines schwarzen Pulvers. 

Mit Sauerstoff bildet es drei Oxyde: 1. Uranoxydul, Uranooxyd, U02, in dem das Uran 
vierwertig ist. Die Salze des Uranoxyduls werden Uranosalze genannt, z. B. UCl4 Urano
chlorid. 2. Uranoxyd, Uranioxyd, U03, in dem das Uran sechswertig ist. Dieses Oxyd ist 
BaBe und Saure, bei der Salzbildnng mit Sauren wird der Wasserstoff der Sauren durch das zwei
wertige Radikal =U02 (den Uranylrest) ersetzt. Daher werden diese Salze Uranylsalze 
genannt. Die Salze, in denen das Uranioxyd die Rolle einer Saure spielt, leiten sich vou einer 
Saure H l Ur20 7 abo Diese Salze werden Uranate genannt. 3. Uranoxyduloxyd. U30 8• 

Reaktionen. Die gebrauchlichen Saize sind die vom Uranioxyd sich ableitenden Uranyl
salze. Sie sind gelb gefarbt. Die Liisnngen der Uranylsalze zeigen folgendes Verhalten: 1. Durch 
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Schwefelwasserstoff werden sie in saurer Losung nicht gefiillt; Schwefelammonium faUt 
je nach der Fallungstemperatur braunes bis schwarzes Uransulfid, das in Sauren, auch schon in 
Essigsaure, ferner in AmmoniumcarbonatlOsung leicht lOslich iqt. 2. Ammonium., Kalium
und Natriumbicarbonat erzeugen gelbe Fallungen, die im DberschuLl der Alkalibicarbonate 
loslich sind. 3. Kalilauge, Natronlauge und Ammoniakfltissigkeit erzeugen gelbe, im 
DberschuLl der Fallungsmittel unlosliche Niederschlage; Weinsaure verhindert die Fallung. 
4. Kaliumferrocyanid gibt braune Fii.llung oder Farbung. 6. Die Phosphorsalz- und 
Boraxperlen werden in der Oxydationsflamme heW gelb, erkaltet gelbgriin, in der Reduktions
flamme griin gefarbt. 

Uranium aceticum. Uranylacetat. Uranacetat. Essigsaures Uranoxyd. 
(CHsC00b- u02 + 2 oder 3H2 0. M:ol.-Gew. 426 oder 444. 

Darstellung. Man trocknet Uranylnitrat auf dem Wasserbad scharf aus und gliiht 
es schwach, aber bis zur volligen Austreibung der Salpetersaure_ Das hinterbleibende Uranioxyd lost 
man in verd. Essigsaure (30 % ) unter Erwarmen und dampft diese Liisung zur Kristallisation eiD. 

Eigenschaften. Aus verdiinnterer Losung kristallisiert das Salz mit 3 Mol. Kristallwasaer, 
aus konzentrierten heiLlen Losungen mit 2 Mol. Kristallwasser in gelben Kristallen (Quadratoktae
dern, bzw. rhombischen Saulen). Es ist leicht loslich in Wasser, die Losung ist goldgelb gefarbt. 
In der Regel enthalt das Salz aber etwas basisches Salz; man erhalt daher klare Losungen nur 
nach Zusatz von etwas Essigsaure. - 1m Licht und bei langerem Stehen, namentlich in der 
Warme, erleidet die wasserige Losung des Uranylacetats eine geringe Zersetzung. - Mit den Ace
taten des Ammoniums, Kaliums, Natriums, Calciums, Strontiums, Bariums und Magnesiums 
bildet das Uranylacetat kristallisierende Komplexsalze. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut geschlossenen Glasern, vor Licht geschtitzt. 
Anwendung. Zur maLlanalytischen Bestimmung der Phosphorsaure. 

Uranium nitricum. Uranylnitrat. Uraninitrat. Urannitrat. Salpetersaures Uran
oxyd. U02 (NOs )2 + 6H2 0. M:ol.-Gew. 502. 

Darstellung. Fein gepulvertes Uranpecherz wird mit Salpetersaure erhitzt. Die 
filtrierte Liisung wird von der tiberschiissigen Salpetersaure durch Eindampfen befreit, dann mit 
Wasser verdiinnt und bei 60-70 0 mit Schwefelwasserstoff gesattigt. Man laSt 1-2 Tage ab
setzen und filtriert von den ausgeschiedenen Schwefebnetallen abo Das Filtrat wird auf ein kleines 
Volum eingedampft, dann mit Salpetersaure erhitzt, um das Eisen zu oxydieren. Hierauf fallt 
man mit Ammoniak und entzieht dem Niederschlag das Uran durch Erwarmen mit Ammonium
carbonatliisung. Das Filtrat wird zur Beseitigung von Spuren Zink und Mangan mit wenig Am
moniumsulfid versetzt. Man filtriert nach dem Absetzen ab und dampft das Filtrat in einer Por
zellanschale tiber freiem Feuer ein, wobei sich kohlensaures Uranoxydammonium abscheidet. 
Man wascht diesl's mit Wasser, fiihrt es durch Gltihen in Uranoxyduloxyd tiber, lost dieses in 
Salpetersaure und bringt die LOsung durch Eindampfen zur Kristallisation. 

Eigenschaften. Gelbe, im auffallenden Licht griinlich schillernde, klinorhombische 
Kristalle, die an der Luft oberflii.chlich verwittern, erhitzt in ihrem Kristallwasser schmelzen, 
weiter erhitzt Stickoxyde abgeben und zuerst Uranioxyd, bei starkerem Gliihen Urano-Uranioxyd 
geben. Es ist in Wasser, Weingeist und Ather.loslich. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in dicht geschlossenen Gliisern, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. In der chemischen Analyse, in der Photographie, Porzellanmalerei und zur 

Darstellung verschiedener Farben. Es ist stets mit Vorsicht abzugeben. 
Das Uran ist in allen seinen Salzen ein heftiges Gift. Nach Gaben von 0,02-0,1 g kann es 

zu Diabetes, heftigen Entziindungen des Magens, Blutungen im Herzen und in der Leber kommen. 
Hamorrhagische Nephritis ist fiir Uransalzvergiftung charakteristisch. Wenn der Tod nicht 
eintritt, so kommt es doch zu schweren Ernahrungsstorungen und Abmagerung. Die Wirkung 
erfolgt nach klein en Dosen ganz allmahlich. 

Ammonium uranicum, Ammoniumuranat, Uransaures Ammonium, (NH,hU207' 
das bisher nur unter der Bezeichnung Uranoxyd in der Porzellanmalerei verwendet wurde, ist 
von AILLAND und JULLIEN bei Syphilis mit gutem Erfolg angewandt worden, in Ver
reibung mit sterilisiertem Vaselinol 5:100, wochentlich eine Injektion von 1 ccm = 0,05 g Am 
moniumuranat. Es ist ein gelbes, in Wasser schwer liisliches Pulver. 

Uranoxyd. Das Uranoxyd des Handels ist Ammoniumuranat, Uransaures 
Am m 0 n i u m, (NH4h U 207. Es wird in der Porzellanmalerei verwendet. Unter der Glasur farbt 
es durch Dbergang in Uranoxyduloxyd schwarz, auf der Glasur aber gelb. Es unterscheidet sich 
vom U rangel b dadurch, daLl es beim Gliihen in griines Uranoxyduloxyd iibergeht. 

Urangelb ist Natriumuranat. Man unterscheidet ein hochgelbes (wasserhaltiges) und 
ein orangegelbes. Es dient zur Darstellung des gelblichgriinen opalisierenden Uranglases und 
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wird auch in der Porzellanmalerei verwendet. Es ist geniigend rein, wenn es an Wasser hochst 
wenig Losliches abgibt, sich in verd. Salpetersaure vollstandig lOst und die Losung, mit einem 
UberschuB von Natriumcarbonat gekocht, keinen Niederschlag gibt. 

Aujarbeitung von UranTiickstiinden. Man erwarmt dieselben mit konzentrierter 
Sodalosung. Die Fliissigkeit wird filtriert und zur Abscheidung der Phosphorsaure Eisenchlorid 
in geringem Uberschusse zugesetzt. Das ausgefallene Eisenphosphat und Eisenhydroxyd werden 
abfiltriert, die letzten Reste Phosphorsaure mit Magnesiamixtur vorsichtig ausgefant. Nach 
24stiindigem Absetzen wird filtriert. Man iibersattigt das Filtrat mit Salzsaure und verjagt die 
Kohlensaure durch Kochen. Dann fant man das Uran durch Ammoniak und lost das abfiltrierte 
und ausgewaschene Ammoniumuranat in Essigsaure, Salzsaure oder Salpetersaure. 

Uranwein, Vin Urane PESQUI, von Apotheker PESQUI in Paris gegen Diabetes emp
fohlen, enthalt Urannitrat und Pepsin. - Uranwein fiir Diabetiker: Uran. nitric. 1,0, Glycerin 
50,0, Vin. rubri 1000,0. 

Urea siehe Carbamidum, Bd. I, S.804. 

Urethanum. 
, Urethane werden die Ester der Carbaminsaure, NH2COOH, genannt. 

Urethan schlechtweg ist der Athylester, NH2COOC2H 5• 

Urethanum. Urethan. Athylurethan. Carbaminsaure-Athylester. 
Urethane. Aethylis Carbamas. NH2COOC2H 5 • Mol..Gew. 89. 

Darstellung. Harnstoffnitrat wird mit Athylalkohol im UberschuB im geschlossenen 
Rohr mehrere Stunden lang auf 120-130° erhitzt. Die nach dem Erkalten kristallinische Masse 
wird in der gerade hinreichenden Menge Wasser gelost und die Losung mehrmals mit Ather aus· 
geschiittelt. Das beim Abdestillieren des Athers hinterbleibende Urethan wird destilliert 
und aus Wasser umkristallisiert. Auch durch Einwirkung von Ammoniak auf Ohlor· 
kohlensii.ureii.thylester wird es erhalten. 

Eigenschaften. Farblose, salpeterartig kiihlend sehmeekende Kristalle, Smp. 
48-50 0, Sdp. 171°. Loslieh in 1 T. Wasser, 0,6 T. Weingeist, 1 T. Ather, 1,5 T. 
Chloroform. Beim Erhitzen auf dem Platinbleeh verbrennt es mit niehtleuehtender 
Flamme. 

Erkennung. Erwarmt man 1 g Urethan mit 5 cem konz. Sehwefelsaure, 
so wird Kohlendioxyd entwickelt. Erwarmt man 1 g Urethan mit 5 ccm Natron. 
lauge, so wird Ammoniak frei. Lost man 0,5 g Urethan in 5 eem Natriumearbonat· 
lOsung, fiigt einige Kornehen Jod hinzu und erwarmt, so tritt der Jodoformgeruch 
auf, und beim Erkalten scheiden sieh Kristalle von Jodoform abo 

PTiifung. a) Sehmelzpunkt nieht unter 480. - b) Die wasserige Losung darf 
Laekmuspapier nieht verandern und - c) dureh Sllbernitratlosung nicht verandert 
werden (Chloride). - d) Wird die Losung von 0,2 g Urethan in 1 eem Wasser mit 
2 eem konz. Sehwefelsaure gemiseht und die Misehung mit 1 eem Ferrosulfatlosung 
iibersehiehtet, so darf keine dunkle Zone auftreten (Nitrate). - e) 1 g Urethan 
mull sieh in 2 cem Salpetersaure klar losen (Harnstoff). f) Beim Verbrennen darf 
es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ala Schlafmittel zu 1-2 g (seltener 0,25 g subcutan). Da es keine storen. 

den Nebenwirkungen zeigt, kann es in geringeren Mengen, 0,5-1,0 g, auch in der Kinder· 
praxis gegeben werden. - In Gaben von 4-5 gals Antidot gegen Krampfgifte: Strychnin, 
Pikrotoxin. Es wirkt nicht sehr zuverlassig. GroBte Einzelgabe 3,0 g, Tagesgabe 5,0 g 
(Erganzb.). 

Sirupu8 hypnotlcu8 (F. M. Qerm.). 
Urethanl 6,0 
Aq. destllIatae 180,0 
Sirup. Papaveris ad 200,0. 

Athyliden-Urethan ist eine unter Austritt von Wasser aus 1 Mol. Acetaldehyd, OHaCHO, 
und 2 Mol. Athylurethan entstehende Verbindung, CHaCH(HN·COOC2H5)2' Mol.· Gew. 204. 
Zur Darstellung lOst man Urethan in Acetaldehyd, setzt ein wenig Wasser und hierauf etwas 
verd. Salzsaure hiDzu. Die Bildung der Verbindung erfolgt plotzlich unter Selbsterwarmung. 
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Durch Zusatz von Wasser wird das Athyliden-Urethan in weiBen, atlasglii.nzenden Nadeln ge
fiiJ.lt, Smp. 126°. - Wenig liislich in kaltem Wasser, leichter 10000ch in heiJ3em Wasser, in Alkohol 
nnd in Ather. 

Voluntal(FARBENFABRIKENLEVERKUSEN)istTrichloriithylurethan,derCarbaminsaure
ester des Trichlorathylalkohols, NH2CO.OCH2CCls' Mol.-06w.278,5. 

Eigenschajten. WeiJ3es kristallinisches Pulver, Smp. etwa 64°, fast geruchlos, 06-
schmack schwach bitter; auf der Zunge bewirkt es rasch voriibergehende Gefiihllosigkeit. 
Leicht loslich in Alkohol nnd Ather, schwer 100lich in Wasser (1 :80). 

E'I'kennung nnd Prijung. Mit NESSLERS Reagens entsteht in der wll.sserigen Losung 
ein weil3er, flockiger Niederschlag. In konz. Schwefelsaure lost es sich farblos; die LOsnng zersetzt 
sich beim Erwarmen nnter Gasentwicklnng nnd Brannung. Diese Fliissigkeit, etwas mit Wasser 
verdiinnt, entwickelt nach dem 'Obersattigen mit Natronlauge beim Kochen Ammoniak. - Wird 
Volnntal mit Natronlauge 1 Min. lang gekocht nnd die entstandene LOsnng mit Salpetersaure an
gesliuert, so tritt auf Zugabe von SilbernitratlOsnng eine starke F&llnng von Silberchlorid ein. -
Das Filtrat der wll.sserigen Ausschiittelnng (1 g + 10 ccm) darf beim Versetzen mit Silbernitrat-
100nng nur eine schwa.che Opalescenz geben. - Baim Verbrennen darf es hOchstens 0,1 % Riickstand 
hinterla.ssen. 

Aujbewah'I'Ung. Vorsich tig. 
Anwendung. A1s Hypnotikum nnd Sedativum. 

Urethylan ist Methyluretban. NHaCO·OCHs. Mol.-06w.75. Farblose Kristalle, Smp.52°, 
Sdp. 177°. Es verhiiJ.t sich ganz wie Athylurethan, gibt aber nicht die Jodoformrea.ktion. 

Hedonal (F ARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) istMethylpropylcarblnolurethan, der Car b
ami n s a u r e est e r des Methyl propylcar binols. NHaCOOCH(CHa)CaH7. 
Mol.-Gew. 131. 

Da'l'stellung. Durch Einwirknng von Chlorkohlenoxyd, COCls. auf Methyl
propylcarbinol, CHa(CaH7)CHOH, erhiiJ.t man den Chlorkohlensaureester dieses Alkohols 
ClCOOCH(CHa)CaH7' der durch Einwirknng von Ammoniak in den Carbaminsiiureeater fiber
gefiihrt wird. 

Eigenschajten. Farblose KristaIle von schwachem, wiirzigem Geruch und an 
Pfefferminze erinnernden Geschmack. Smp. 760, schwer loslich in kaltem Wasser, 
leicht in heillem Wasser, Weingeist und Ather. 

Erkennung. Werden 0,3 g Hedonal mit 5 ccm Natronlauge gekocht, so wird 
Ammoniak nei, die Fliissigkeit triibt sich durch Ausscheidung von Oltropfchen, die 
fuselolartig riechen. Fiigt man zu der erhitzten Mischung Jodlosung, so tritt der 
Jodoformgeruch auf. 

Prifung. Schmelzpunkt nicht unter 750. Beim Verbrennen darf es hochstens 
0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aujbewah'I'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Schlafmittel 1-2 g. auch als Klistier. besonders bei Kindem (0,5 

bis 1,0 g). Es wirkt schwach diuretisch. GroJ3te Einzelgabe 2,0 g, Tageagabe 3,0 g (Ergiinzb.). 

Aleudrin (Dr. BRUNO BECKMANN, Berlin) ist der Car bam ins a u r e est e r des 
a-Dichlorisopropylalkohols, NHaCOOCH(CHaCl)2. Mol.-Gew.174. 

Eigenschajten nnd E'I'kennung. WeiJ3ea kristallinisches Pulver, Smp. 820, schwer 
LOslich in Wasser. Unter Zusatz von 2% GIycerin laJ3t sich eine wll.sserigeLOsung mit 2% Aleudrin 
herstellen, aus der sich bei Korperwarme keine Krista.11e ausscheiden. In orga.nischen LOsnngs
mitteln, auch in fetten Olen, ist es leicht loslich. Beim Erhitzen mit konz. Ka.1i1auge tritt der 
Geruch des Acetaldehyds nnd des Ammoniaks auf. In konz. Schwefelsaure lOst es sich ohne Far
bnng; beim Erwirmen tritt Brannnng ein. 

Anwendung. A1s Sedativum nnd Hypnoticum zu 0,5-1,0-2,0 g in Tabletten oder 
Pulver. 

Aponal ist der Carbaminsiureester des Amylenhydrats (8. Bd. I S.425). 

Euphorin (v. HEYDEN, Radebeul) ist Phenylathylurethan, Phenylcarbaminsaure
iiothylester. CaH5NHCOOCaHs. Mol.-Gew. 165. 

Da'l"sfellung. Durch Einwirknng von Chlorkohlensaureii.thylester. ClCOOCaHs. auf 
A.nilin nnd Umkrista11isieren aus verd. Weingeist. 
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Eigenschajten. Farbloses Kristallpulver, ilas erst bum merklich, spii.ter brennend 
nelkenartig schmeckt, Smp. 49-50°, schwer liislich in Wasser, sehr leicht loslich in Weingeist 
und in Ather. 

Erkennung. Werden 0,5 g Euphorin mit 5 ccm Natronlauge und etwa 0,5 g Jod schwach 
erwii.rmt, so tritt der Jodoformgeruch auf. Es gibt die Isonitrilreaktion und die Farbenreaktionen 
wie Acetanilid. 

Aujbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ale Antipyreticum 0,1-0,5 g mehrmals tii.glich bis 1,5 g tii.glich. Ale Anti

rheumaticum und Antineuralgicum 0,4-0,5 g (tiiglich bis 2,0 g). Nebenwirkung zuweilen geringe 
Cyanose. AuBerlich bei Brandwunden, Herpes Zoster, Ulcera, Analgeschwiiren, auch als Anti
septicum an Stelle des Jodoforms. 

Neurodin (E. MEROK, Da.rmstadt) ist Acetyl-para-oxypbenylithyluretban, CHaCO 
. OC8 H4 • NH,COOC2 H;;. Mol.-Gew.223. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Chlorkohlensii.ureathylester, ClCOOC2H& 
auf p-Aminophenol, HOC,H,NH2, erhii.1t man p.Oxyphenyliithylurethan, HOCeH,NH 
. COOCzHo, da.s duroh Einwirkung von Essigsii.ureanhydrid in die Acetylverbindung iiber
gefiihrt wird. 

Eigenschajten. Farblose Kristalle, Smp.87 0, liislich in 1400 T. Wasser, leichter in 
Weingeist. 

Erkennung. Beim Schiitteln mit Salpetersii.ure fiirbt es siGh allmii.hlich gelb. - Werden 
0,5 g Neurodin mit 2-3 com Natronlauge und einigen Komchen Jod erwarmt, so tritt der 
Jodoformgemch auf. - Wird die Losung von 0,5 g Neurodin in 5 ccm konz. Schwefelsii.ure 
mit 5 ccm Weingeist versetzt und gelinde erwiirmt, so tritt der Essigii.thergemch auf. (Am 
besten nach dem Verdiinnen mit Wasser zu erkennen.) - Werden 0,5 g Neurodin mit 3 ccm 
Salzsii.ure eine Minute lang gekocht, da.s Gemisch mit 5 ccm Karboleii.urel1isung und einigen ccm 
filtrierter Chlorblkl1isung versetzt, so fiirbt sich die Mischung zwiebelrot, beim 'Obersii.ttigen 
mit AmmoniakfliiBsigkeit indigoblau. 

Priijung. Schmelzpunkt 87°. - 0,1 g Neurodin muB sich in 1 cem konz. Schwefel
saure fast farblos losen. Beim Verbrennen da.rf es hocbstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 
Auf Acetanilid kann es wie Phenacetin gepriift werden. 

Aujbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Antipyreticum zu 0,3-0,6 g mehrmals taglich. 0,5 g setzen die 

Fiebertemperatur um 2-3° herab. Zu 1,0-1,5 g ale Antineuralgicum, abwechselnd mit 
Phenacetin. 

Thermodin = Acetyl-p-ii.thoxyphenylii.thylurethan siehe unter Phenetidinum, S.408. 

Butolan (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) ist der Carbaminsiureester des p-Oxydipbenyl
methans (des p-Benzylphenols) OeHo·OH2·0sH,0.00.NHz' Mol.-Gew.223. 

Da'l'stellung. D.R.P. Durch Einwirkung von Kohlenoxychlorid, 00012, auf p
Benzylphenol, 06H50H20sH,OH, bei Gegenwart von Dimethylanilin wird derChlorkohlensaure
ester des p-Oxydiphenylmethans dargestellt, der durch Einwirkung von Ammoniak in den 
Oarbaminsaureester iibergefiihrt wird. 

EigenschaJten und E'l'kennung. Farblose Kristalle, Smp. 142-144°, gemchlos, fast 
geschmacklos, schwer loslich in Wasser, leicht 11islich in heiBem Weingeist und EBSigather; aus den 
Losungen kristallisiert es beim Erkalten wieder aus. Es 11ist sich in Natronlauge. Beim Erhitzen 
mit verd. Sohwefeleaure wird es zerlegt; wird die Losung mit Natronlauge iibersattigt, so tritt der 
Geruoh des Ammoniaks auf. 

PriiJung. Werden 0,5 g Butolan mit 10 oom heiBem Wasser geschiittelt, so darf da.s Filtrat 
nicht alkalisoh reagieren und naoh dem Ansauem mit Salpetersaure mit Silbernitratlosung keine 
Triibung geben. - Beim Verbrennen darf es Mobstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Als Wurmmittel, besonders gegen Oxyuren. 

Urtica 
Urtica dioica L. (D. major KANITZ). Drticaceae - Drereae. Heimisob in 

Europa. und Nordamerika. Andert ab in U. mieropbylla HAUSMANN, U. sub
inermis UECHTRITZ, U. angustifolia (FISCHER) LEDEBOUR, U. bispida (DC.) 
WEDELL, U. bispidula CARlOT., U. pilosa ASOHERS. et GRAEBNER, U. pubeseens 
LEDEB., U. spicata ASCHERS. et GRAEBNER u. a. m. 
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Auah Urtica urens L. (U. minor MOENCH), die kleine Brennessel, einjiihrig, 
bis 60 cm hoch, und U. pilulifera L., einjahrig, Siideuropa, Mittel. und Siidasien, Hefern 
Herba Urticae. 

Herba Urticae. Nesselkraut. Nettle Wort. Herbe de 180 grande ortie. 
Herba Urticae majoris. Brennesselkraut. Haarnesselkraut. Nettelkraut. Hanf· 
nesselkraut. 

Das getroeknete, zur Bliitezeit gesammelte Kraut. 

U r tic a d i 0 i ca. Stengel meist einfaeh, aufreeht, stumpfvierkantig, gefureht; Blatter 
gegenstandig, bis 10 em lang, bis 5 em breit, gestielt, langlieh zugespitzt, am Grunde meist herz· 
formig, am Rande grobgesagt, graugriin. Die Nebenblatter frei,lineal-Ianzettlieh, spitz. Die ganze 
Pflanze ist mit steifen Brennhaaren und kleineren Borstenhaaren besetzt. Die kleinen griinen 
Bliiten sind zweihausig, stehen in langen, loekeren, hangenden, ahrenfbrmigen, aus kleinen Knaueln 
bestehenden Trauben, entweder mannliche oder weibliehe Bliiten. Urtica urens hat lang
gestielte, kleinere, eifOrmige oder elliptische, fast rautenformige, stumpfliche, eingeschnitten 
gesagte Blatter, der Endzahn meist langer als die seitlichen. Die Bliiten stehen achselstandig in 
aufrechten, sehr astigen, kurzen, biischeiformigen Trauben, mannliche und weibliche Bliiten auf 
derselben Pflanze, die weiblichen kiirzer als bei U. dioica, aufrecht oder abstehend. Mit Brenn
haaren. 

Bestandteile. Das Kraut von U. urens enthalt ein Glykosid, ein Enzym, Schleim, 
Wachs. In den Brennhaaren ist Ameisensaure enthalten. 

Anwendung. Der Saft des frischen Krautes wurde friiher zu Krauterkuren gebraucht. 
Das getrocknete Kraut wird kaum noch angewandt. Das Kraut ist als blutstillendes Mittel 
empfohlen worden. 

AilS den Stengeln von U. dioica wird Nesselfaser gewonnen, die ein wertvoller Ersatz 
fiir die Leinfaser ist. 

Tinctura Urticae, Brennesseltinktur, vieifach zum Farben von Likoren und kosme
tischen Praparaten benutzt, erhalt man aus gleichen TeHen des frischen Krautes und Weingeist 
oder aus getrocknetem Kraut mit verd. Weingeist 1 + 5. 

Kalosin soli ein spiritu6ser Auszug aus Rad. Urticae, Herba Cochleariae und Rad. Sarsa
pariUae sein, der bei Erkrankungen der Leber, Niere und der Luftwege angewandt werden soli. 

Vaccinium. 
Vaccinium myrtillus L. s. Myrtillus, S. 198. 

Vaccinium arctostaphylos L. s. unter Thea, S.856. 

Vaccinium oxycoccus L. Ericaceae - Vaccinioideae - Vaccinieae. 
Heimisch in Nord- und Mitteleuropa, o stasien , Kanada. Kleiner Strauch, Stamm 
kriechend. Blatter klein, eiformig bis langlich, spitz, am Rande zuriickgerollt, unter
seits blaugriin. Bliiten in 1-4 bliitigen Dolden. Kelchsaum vierteilig. Staubfaden 
am Rande gewimpert. Blumenkrone hellpurpurn, Bliitenstiele dunkelrot. 

Fructus Oxycoccos. Moosbeeren. Baccae Oxycocci. Sauerbeeren. Kranich-

beeren. 
Die reifen Friichte werden naeh Eintritt des Frostes gflsammelt und teils roh, teils in Zucker 

eingemaeht genossen; aueh bereitet man aus den gefrorenen und mit heiBem Wasser aufgetauten 
Beeren nach Art des Succus Myrtilli inspissatus (S. 199) ein Mus. 

Vaccinium vitis idaea L. Auf der nordlichen Halbkugel weit verbreitet. Kleiner, 

aufrechter Strauch. 

Fructus Vitis idaeae. PreiJ1elbeeren. Cowberries. Airelle rouge. Baccae 

Vitis idaeae. Kronsbeeren. Steinbeeren. Rote Heidelbeeren. 
Die Beeren sind scharlachrot und von saurem, herbem und bitterliehem Gesehmaek. Man 

sammelt die reifen Friichte von September bis November. 

VeTwechslung. Die Friichte sollen mit denen der Vogelbeere, Sor bus aueu paria L. 
vermengt werden. 
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Bestandteile. Etwa 90% Wasser, 2,3% Saure (vorwiegend Apfelsaure, auch Oi
trone nsaure und etwa 0,1 % Benzoesaure), 1,5 0/ 0 Zucker. Die Benzoesaure ist teils frei, 
teils als Glykosid, Benzoesaureglykoseester, vorhanden. 

Anwendung. Die Friichte werden in groBen Mengen mit Zucker eingemacht und zur 
Herstellung von Marmeladen und Saft verwendet. 

Folia Vitis idaeae. PreiBelbeerbllitter. Cowberry Leaves. Feuilles d'airelle 
rouge. Kronsbeerbliitter. Steinbeerbliitter. 

Die im September gesammelten, bei gewohnlicher Temperatur getrockneten Blatter (bei 
hoherer Temperatur gehen in den Blattern merkliche Veranderungen vorl. Die Blatter sind leder
artig, glanzend, verkehrt eiformig oder eUiptisch, stumpf, meist undeutlich gekerbt, der Rand 
etwas umgebogen, oberseits dunkel-, unterseits hellgriin, schwarz driisig-punktiert. Ohne Ge
ruch, von adstringierendem, schwach bitterem Geschmack. 

Bestandteile. Die Blatter enthalten nach KARGER Arbu tin, Hydrochinon, Gerb
saure, Ohinasaure, Ercolin, Ericinol, Gall ussaure und wahrscheinlich auch Ella g
saure; daneben eine kleine Menge Urson. Der Gehalt an Arbutin erreicht im Herbste sein Maxi
mum, der Gehalt an Hydrochinon ist verhaltnismaBig groB. Die beste Zeit zur Einsammlung 
der Blatter ist der September; das Trocknen hat bei gewohnlicher Temperatur zu geschehen, 
da bei hoherer Temperatur merkliche Veranderungen der Inhaltstoffe vor sich gehen. 

Anwendung. Gegen Rheuma und Gicht 

Valeriana. 
Valeriana officinalis L. Valerianaceae. Heimiseh in Europa und Asien, haufig 
angebaut, perennierend. 

Radix (Rhizoma) Valerianae. Baldrianwurzel. Valerian Root. 
Racine de valeriane. Radix Valerianae minoris (montanae, silvestris). 
Balderbrackenwurzel. Baldrian.- Katzenwurzel. Speikwurzel. Wiesen
baldrian. 

Die Wurzelstocke mit den Wurzeln werden im Herbst (nach A'Ulitr. im Friihjahr) von an
gebauten oder an trockenen, bergigen Orten, nicht in sumpfigen Gegenden, wildwachsenden Pflan
zen gesammelt, gewaschen, von feinen Wurzelzweigen und den Resten der Stengel und grund
standigen Blatter befreit und vorsichtig gut getrocknet. 9 T. frische Wurzeln geben 2 T. trockene. 
Die hauptsachlich im Harz gesammelte Droge mit feineren Wurzeln ist wegen ihres kriiftigeren 
Geruches im Handel hoher geschatzt als die angebaute Droge; die groBten Mengen werden aber 
von angebauten Pflanzen gewounen. 

Der verkehrt eiformige, am unteren Ende abgestorbene, seitlieh lange Aus
liiufer treibende Hauptwurzelstoek ist bis 5 em lang, bis 3 em diok, auJlen dureh 
abgestorbene Bliitter oder deren Reste deutlieh geringelt und allseits dieht mit zahl
reichen, bis 20 em langen, bis 3 mm (meist 1 mm) dicken, stielrunden, graubraunen 
N ebenwurzeln besetzt; letztere sind in der Droge oft zu einem Schopf verflochten. 
Das Rhizom ist im Liingsschnitt gekammert. Farbe braun oder graubraun. Der 

Abb. 185. Querschnitt durch die Randpartie von Radix 
Valerianae. E Epidermis. H Hypoderm mit Tropfen 
atherischen Oles. P Stl!.rke fiihrendea Farenchym. 

Geruch ist stark, eigenartig, nicht an
genehm, entsteht erst beim Trocknen. 
der Gesehmack ist siiBlich, bitterlich, 
gewiirzhaft. 

Mikroskopisehes BUd. Die Rhi
zome haben ein groBes Mark, dessen Zellen 
reichlich bis 8 f,/, groBe Stiirkekornchen ent
halten. In alteren Knollen sind zahlreiche 
Zellen zu Steinzellen umgewandelt, die in 
Gruppen zusammenliegen. Das Parenchym 
ist haufig streckenweis geschwunden oder 
zerrissen. Um das Mark ein (selten zwei} 
Kreise von GefaBbiindeln. Dem Phloem sind 
zuweilen KoUenchymsicheln vorgelagert. 
AuBerhalb der Biindel verlauft die Endo-
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dermis aus verkorkten Zellen. Zu ii.uBerst liegt ein diinner Kork. Die Elemente der Biindel sind 
meist auBerordentlich verbogen und von unregelmii.Bigem Verlauf. 

Die Auslii.ufer sind ii.hnlich gebaut, haben aber einen mehr regelmii.Bigen Verlauf der Ele
mente in den Biindeln, ferner haben sie keinen Kork, sondern unter der Epidermis ein einschich
tiges Hypoderm aus verkorkten Zellen, die ii.therisches 01 enthalten. 

Die Wurzeln lassen gewohnlich den primii.ren Bau noch erkennen, d. h. die radiale Anord
nung des Biindels ist noch deutlich und die sekundiLren, kollateralen Teile wenig ausgebildet. 
Die jiingeren Teile haben meist noch kein Cambium. Sie lassen ebenfalls die kleinzellige, diinn
wandige Endodermis und das olfiibrende Hypoderm unter der Epidermis (Abb. 185) sehr deutlich 
erkennen. Die Epidermis mit Papillen. Die Stii.rkekornchen der Wurzel werden bis 20 fA, groB. 

Pulver. Wurzelhaare (Papillen); Epidermis und Hypoderm; Steinzellen (nur aus dem 
Rhizom); Kork; Parenchymgewebe; reichlich Stii.rke (einfache rundliche oder bis vierfach zu
sammengesetzte, bis 201', meist 8-121' groBe Korner mit deutlichem Kern); Gefii.Bfragmente. 
Keine Sklerenchymfasern in reinem Wurzelpulver; kein Oxalat. Die verkorkten und cuticulari
sierten Elemente (Endodermis, Hypoderm, Epidermis, Kork) werden erst nach dem Behandeln 
mit Chromsii.ureloaung oder konzentrierter Schwefelsii.ure deutlich. 

Verwechslungen und Verfiilschungen. Rhizome mit Wurzeln von: 
1. Valeriana Phu L. {Rad. Valeriana.e majoris, hortensis, pontica.e, Phu). Rhizomlanger, 

dicht geringelt, graubraun, nur auf einer Seite mit Wurzeln besetzt. 
2. Valerian a dioica L. (Rad. Valerianae palustris). Wurzelstock viellii.nger und diinner 

als von der offizinellen Art, hochstens federkieldick, zylindrisch, mit senkrechten, abwii.rtsstehen
den fadenformigen Fa.sern. Wurzeln anderer Valerianaarten. 

3. Ranunoulus aoris L., R. polyanthemos L., R. repens L. und andere. Die Wur
zeIn sind hellfarbig, innen weiBlich, die Fa.sern kleiner, der Geruch fehlt. 

4. Sium angustifolium L.·und S. latifoIium L. Der Wurzelstook ist diinner, leichter, 
die einzelnen Fasern sind weniger markig, von mehr runzeligem, nicht hornartigem Aussehen. 
Ohne Baldriangeruch; giftig. 

5. Geum urbanum L. Der Wurzelstock (Radix CaryophyUatae) ist oben verdickt, 
mit Stengel- und Blattstielresten versehen, dunkelbraun, runzelig, mit ringformigen Schuppen. 
Der Geruch ist nelkenartig. 

6. Soabiosa arvensis L. und So. sucoisa L. Der Wurzelstock ist kiirzer, sehr hart, mit 
wei Ben und braunen Schuppen bedeckt, die Fasern etwas dicker, sehr zerbrechlich, geruchlos, 
der Geschmack stark und bitter. 

7. Cynanchum v incetoxioum R.BR. Der Wurzelstock ist lii.nglich, federkieldick, hin
und hergebogen, hookerig, rings mit vielen blaBbrii.unlichen oder hellgelben, sprOden Neben
wurzeln besetzt. Geruch an Asarum erinnernd, vergeht fast ganz beim Trocknen. 

8. Betonica officinalis L. Der Wurzelstock verlii.uft horizontal, ist viereckig, besitzt 
nur unterseits Nebenwurzeln. 

9. Eupatorium cannabinum L. Das Rhizomholzig, braungrau, rings mit graubraunen, 
langen Nebenwurzeln und Auslii.ufern versehen, auf dem Querschnitt einen dicken, strahligen 
Holzkorper zeigend. . 

10. Veratrum album L. Der Wurzelstock braunschwarz, rings mit zahlreichen gelben 
Nebenwurzeln besetzt. 

Bestandteile. Bis etwa 1 % ii.therisches 01 (s. d.), Baldriansii.ure. Die getrocknete 
Wurzel zeigt einen viel stii.rkeren Geruch ala die frische, weil in dieser noch keine freie Baldrian
saure enthalten ist. Letztere entsteht erst beirn Trocknen durch Zerlegung eines Teiles des Bal
driansii.urebornylesters durch ein in der Wurzel enthaltenes hydrolytisch wirkendes Enzym. 
Auch eine Oxydase ist in der frischen Wurzel enthalten, die Verii.nderungen der Riechstoffe 
beirn Trocknen bewirkt. Ferner sind vorhanden: Zucker (Saccharose und Dextrose) in wech
selnden Mengen je nach der Jahreszeit. Die Angaben schwanken von 0,3--5,3 % ; Baldrian
gerbsaure, die mit Eisenchlorid eine Griinfarbung gibt. Die frische Wurzel solI auoh zwei Alka
loide, Chatinin (0,015%) und Valerin, und ein Glykosid enthalten; die Alkaloide und das 
Glykosid verschwinden beim Trocknen (CHEVALIER). Der Extraktgehalt schwankt von 17 bis 
32% (Auatr. fordert mindestens 15%). Der Aschengehalt schwankt ebenfalls sehr stark, weil 
die Wurzel nur schwer vollig von anhaftender Erde befreit werden kann. Gut gereinigte Wurzeln 
geben nach HAUKE 4,7-8,4 % Asche, schlecht gereinigte Wurzeln bis iiber 40% Asche. Ais Hochst
grenze kann man nach HAUKE bei ganzer Wurzel 10%, beirn Pulver 12% annehmen (Helv. ge
stattet bis 12%, Germ. 6 15%). 

Aufbe'WOhrung. In dicht schlieBenden Gefii.Ben, das Pulver in Glii.sern. Beim Schneiden 
und Pulvern ist anhaftende Erde nach Moglichkeit durch Klopfen und Sieben zu entfernen. 

Anwendung. Die Baldrianwurzel wird zu 0,5-5,0 als Pulver, im AufguB (auch als 
Klysma) oder in der Tinktur als vorziigliches krampfstillendes und anregendes Mittel besonders 
bei Neurasthenischen und Hysterischen viel gebraucht. Wegen ihrer Unschii.dlichkeit eiguet 
sie sich auch zu lii.ngerem Gebrauch bei Hysterie, Migrane, Herzneurosen, Fallsucht und anderen 
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Nervenleiden, doch stellen sich bisweilen schon nachGaben von 5g Erscheinungen wie Schwindel. 
Ohrensausen u. a. ein. Die Wurzel und die Zubereitungen sind durch kiinstlich dargestellte Baldrian· 
saureverbindungen teilweise verdrangt worden. 

Valeriana officinalis var. angustifolia MIQ. Wird in Japan unter dem Namen 
Kesso oder Kanokoso wie Valeriana officinalis verwendet. Das Rhizom ist weniger stark ent· 
wickelt, sehr reich bewurzelt, dunkler an Farbe, sonst anatomisch gleich gebaut. Es enthalt mit 
den Wurzeln 6-6,5, selbst bis 8% atherisches 01. das dem von V. officinalis ganz ahnlich 
zusammengesetzt ist. Liefert Oleum Valerianae Germ. 6. 

Die dicken Wurzeln der in Mexiko heimischen und dort wie Valeriana officinalis verwendeten 

Valeriana mexicana D.C. und V. toluccana D.C. kommen zuweilen ganz 
oder in Stiicke geschnitten nach Europa. Sie scheinen hauptsachlich freie Baldriansaure zu 
enthalten und hochsteIljj Spuren von atherischem 01. 

Valeriana Wallichii D.C., heimisch in Indien, liefert Radix Valerianae indicae 
(Brit.), Indian Valerian Rhizome. 

Oleum Valerianae. BaldrianOl. Oil of Valerian. Essence de valeriane. 
Gewinnung. Durch Destillation der Baldrianwurzel mit Wasserdampf; meistens ver· 

wendet man die trockene, seltener die frische Wurzel; Ausbeute aus trockener Wurzel 0,5-1 % , 
Eigenschajten. Frisches Baldrianol ist eine diinnes gelbgriines bis braunlichgelbes 01 

von nicht unangenehmem, durchdringendem Geruch, schwach sauer; altes 01 ist dickfliissig, 
dunkelbraun, zeigt stark saure Reaktion und riecht infolge des Gehaltes an freier Baldrian. 
saure unangenehm. Spez. Gew. 0,920-0,960 (150); aD -8 bis -13°; noo. o 1,485; S .. Z.14-50; 
E.·Z. 50-100; loslich in 0,5-1,5 Vol. und me~r Weingeist von 90 Vol..%, in Weingeist von 
80 Vol..% triibe oder gar nicht loslich; altere Ole losen sich leichter. Germ. 6 s. S. 1349. 

Bestandteile. 9,5 0/ 0 Baldriansaurebornylester, C4H9CO·OC1uR17' je 1% 
Ameisensaure bornylester, Essigsaurebornylester, Buttersaure bornylester, ferner 
I·Camphen, I.Pinen, einl.SesquiterpenC16H W ein Alkohol C1sH 2SOH, ein Alkohol ClOH 200 2, 

ein gegen 3000 siedendes blaues 01, wahrscheinlich auch Terpineol. 
Aqua (Hydrolatum) Valerianae. Baldrianwasser. Eau de valeriane. - Wird 

nach 24stiindiger Maceration von Baldrianwurzel mit Wasser durch Destillation mit Dampf ge· 
wonnen und zwar 1: 4 nach Porlug., 1: 5 nach Gall., 1: 10 nach Erganzb. Anfangs triibe, spater 
klar. Ex tempore mischt man es aus 1 Tr. Baldrianol und 100 g warmem Wasser. Nach dem Er. 
kalten zu filtrieren. 

Extractum Valerianae (aquosum, hydroalcoholicum). Baldrianextrakt. 
Extrait de valeriane. 

Wahrend Belg. gepulverte Baldrianwurzel mit Ather extrahi~ren, den Ather abdestillieren 
und den Rest eindampfen laBt, benutzen alle anderen Pharmakopoen mehr oder weniger verd. Wein· 
geist zur Extraktion. - Erganzb.: 2 T. grobgepulverte Baldrianwurzel werden mit 4 T. Weingeist 
und 6 T. Wasser 4 Tage lang ausgezogen. Nach dem Abpressen wird der Riickstand nochmals mit 
2 T. Weingeist und 3 T. Wasser 2 Tage lang ausgezogen. Beide Ausziige werden vereinigt, nach dem 
Absetzen filtriert und zu einem dicken Extrakt eingedampft. - Gall.: Wie Extr. Aconiti. - Helv.: 
100 T. Baldrianwurzel werden nach vorheriger Durchfeuchtung mit 30 T. eines Gemisches gleicher 
Teile Weingeist (86 Gew .• % ) und Wasser mit dem namlichen Menstruum durch Perkolation 
ersehopft. Das Perkolat dampft man naeh dem Abdestillieren des Weingeistes zu einem weiehen 
Extrakt ein. - Hisp.: Wie Extr. Absinthii aquos. Ausbeute 18-20%. - ltal.: Wie 
Extr. Absinthii hydroalcoholie. - Nederl.: 100 T. gepulverte Baldrianwurzel maceriert man 
3 Tage mit 300 T. verd. Weingeist (70 Vol..%), preBt ab und dampft die filtrierte PreBfliissigkeit 
zur Sirupdicke ein. Den PreBriiekstand iibergieBt man mit 400 T. siedendem Wasser, preBt 
naeh 24 Stunden wiederum ab, gieBt auf den PreBriickstand weitere 300 T. siedendes Wasser und 
preBt nach 6 Stunden nochmals ab. Die naeh dem Absetzen kolierten PreBfliissigkeiten werden 
vereinigt und ebenfalls zur Sirupdicke eingedampft. Nach dem Zumischen der eingeengten wein· 
geistigen Extraktlosung wird das Ganze bei hochstens 80° zu einem dicken Extrakt eingedampft. 
- Portug.: Wie Extr. lpecacuanhae. - Ross.: Wie Extr. Millefolii Erganzb. Ausbeute 25%. 

Extractum Valerianae nuidum. Baldrian.Fluidextrakt. Fluidextract of Va· 
leriana. - Erganzb.: Aus 100 T. mitteJfein gepulvertem Baldrian werden mit verd. Weingeist 
100 T . .Fluidextrakt hergestellt. - Dan.: Rhizom. Valerianae cone. 1000 T. Spiritus (90 Vol.·o /0)200 T. 
Aquae q. s. ad Extr. fluid. 1000 T. Die Baldrianwurzel wird mit 5000 T. Wasser 12 Stunden rna· 
ceriert. Dann destilliert man 200 T. ab, preBt ab und extrahiert den PreBriickstand mit 3000 T. 
kochendem Wasser. Man preBt wieder ab und dampft die vereinigten PreBfliissigkeiten auf 4000 T. 
ein, filtriert nach dem Erkalten, dampft das Filtrat auf 600 T. ein und fiigt das zuerst gewon· 
nene Destillat sowie den Spiritus zU. - Amer. VIII: 1000 g gepulverte Baldrianwurzel werden mit 
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300 ccm einer Mischung von 750 ccm Weingeist (92,3 Gew .. %) und 250 ccm Wasser durchfeuchtet 
und nach 48stiindiger Maceration nach Verfahren A (s. Bd. I, S.1227) perkoliert zu 1000 ccm Fluid. 
extrakt. 

Infusum Valerianae concentratum. - Nom: 100 T. geschnittene Baldrianwurzel werden 
mit 50 T. Wasser durchfeuchtet und mit soviel Wasser perkoliert, daB 400 T. Perkolat erhalten 
werden. Aus der Wurzel werden hierauf mit Wasserdampf 100 T. Destillat gewonnen, die dem 
Perkolat zugesetzt werden. In kleinen Flaschen sterilisiert aufzubewahren. 

Sirupus Valerianae. Baldriansirup. Sirop de valeriane. - Gall.: 35,0 Baldrian
extrakt lOst man in 1000,0 Baldrianwasser, filtriert und kocht mit 1800,0 Zucker zum Sirup. -
Dresd. Vorschr.: 5 T. Baldrian zieht man 2 Tage mit 5 T. Weingeist und 45 T. Wasser aus und 
bereitet aus 40 T. Filtrat und 60 T. Zucker 100 T. Sirup. 

Tinctura Valerianae. Baldriantinktur. Tincture of Valeriana. 
Teinture de valeriane. 

Diese Tinktur ~rd nach samtlichen Pharmakopiien durch Maceration 1+5 oder Per
kolation 1:5 mit verd. Weingeist hergestellt, mit Ausnahme der Japon., die 1 T. Baldrian
wurzel mit 10 T. verd. Weingeist ausziehen IaJ3t. Amer. laBt 200 g der gepulverten Wurzel (Nr. 40) 
mit einer Mischung aus 3 Vol. Weingeist (92,3 Gew.-%) und 1 Vol. Wasser nach Verfahren P 
(s. S. 871) perkolieren. Wenn grobes Pulver vorgeschrieben ist, dann stelle man sich dasselbe selbst 
her. Die geschnittene Wurzel des Handels laBt sich leicht pulvern; die kauflichen groben Bal
drianpulver sind in sehr vielen Fallen minderwertig. Das Verfahren der Perkolation mit nach
herigem Auspressen liefert, wenn man die Droge 3-4 Tage mit dem Menstruum in Beriihrung laBt, 
die besten Ergebnisse. 

Baldriantinktur ist zuerst rot braun, nach langerer Zeit aber braun. Sie soil nach 
Baldrian schmecken und riechen, dabei aber keinen scharfen Nebengeschrnack zeigen. 
- Spez. Gew. 0,82 (Suec.), 0,910-0,930 (Norveg.), 0,902-0,908 (Nederl.). - Trockenriick
stand mindestens 1,5% (Nederl.), 2,5% (Austr., Norveg.), 3% (Belg.). 

Tinctura Valerianae aetherea. Atherische Baldriantinktur. Ethe
real Tincture of Valeriana. Etherole (Teinture etheree) de 
valeriane. 

Wird durch Maceration 1 + 5 oder Perkolation 1: 5 der grob gepulverten oder fein ge
schnittenen Wurzel mit Atherweingeist hergestellt, und zwar nach Germ., Austr., Dan., Gall. 1884, 
Helvet., ltal., Norveg.; 1 + 6 nachRoss., 1 + 10 nach Hung. - Hisp.laBt 10 T. Wurzelpulver durch 
Perkolation mit Ather erschiipfen und dann so viel Ather abdestillieren, daB 50 T. Tinktur zuriick
bleiben. 

Eine gelbe, spater nachdunkelnde Tinktur. - Spez. Gew. 0,810-0,825 (Norveg.), 0,812 
bis 0,820 (Nederl., Hung.). - Trockenriickstand mindestens 1 % (Belg., Norveg., Austr.), 
1,1 % (Hung.), 1,2% (Nederl.). 

Aufbewahrung. Kiihl, vor Licht geschiitzt. 
Tinctura Valerianae ammoniata. Ammoniated Tincture of Valeriana. - Amer.: Die 

Vorschrift weicht von der ffir Tinctura Valerianae gegebenen nur dadurch ab, daB als Menstruum 
statt der Weingeistmischung Spiritus Ammoniae aromaticus (Amer., s. Bd. I S.390) Verwendung 
findet. - F. M. Germ.: Tincturae Valerianae 25,0, Liquor. Ammonii caust. 5,0, Rpiritus (90 0/ 0 ) 20,0. 
- Brit.: Rad. Valerianae 100,0, 01. Myristicae 1,5 ccm, Ol. Citri 1,0 ccm, Liquor. Ammonii caust. 
(Brit.) 50 ccm, Spiritus (60%) 450 ccm. Zu macerieren usw. -Portug.: Aus je 200 T. grobem Wurzel
pulver und Ammoniakfliissigkeit und 1000 T. Weingeist (85%) durch Maceration. 

Tinctura Valerianae indicae ammoniata. - Brit.: Aus indischer Baldrianwurzel wie Tinc
tura Valerianae ammoniata. 

Inlusurn Valerlanae compositum (F. M. Berol.). 
Infusi Rad. Valerianae 20,0:170,0 
Aetheris acetici 2,0 
Sirupi Cinnamomi 30,0. 

Species nervlnae monachenses (F. M. Germ.). 
Rad. Valerian. 
Fo!. Uvae Ursi 
Fo!. Trifo!. aa 20,0. 

Species amarae KUHL (Hamb. Vorschr.). 
KUHLsche Krauter. 

Lignl Quassiae 12,0 
Radicis Gentianae 12,0 
Radicis Valerianae 18,0 
Foliorum Menthae piperitae 18,0 
Rhlzom. CalamI 40,0. 

Hager, Handbuch II. 

Tlnetura antlspasmodlca Bauerl 
(Hambg. Vorschr.). 

BAUERS Krampftropfen. 
Tinct. Catechu 
Spiritus 
Aetheris 
Liquor. Ammonii Buccin. 
Tinct. Valerianae 

1,5 
. 8,5 

15,0 
30,0 
45,0. 

Tinetura excltans (F. M. Berol.). 
Tincturae Castorel 5,0 
Tlncturae Valerianae 10,0. 

57 
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Vlnum Valerianae. Baldrianwein. 
I. 

Radicia VaJerlanae pulv. 
Vini Xerensis 

50,0 
1000,0. 

Vanadium. 

II. 
Tincturae Valerianae 
Vini hispanic! vel ltalici 

ttber Talkum zu filtrieren 1 

10,0 
90,0. 

Durch 8tagige Maceration. 

Extractum Valerianae aromaticum KERN ist ein schwach versuBtes aromatisiertes Bal
drianextrakt. 

Nerven-Tonic, Pastor KOENIGS: Ammonii bromati 10, Kalii et Natrii bromati ali 30, 
Extracti Viburni prunifolii 10, Tincturae Valerianae compositae 130, Glycerini 30, Aquae 430. 

Nervosin PIZZALA, gegen Hysterie und Nervenleiden; enthalt die Bestandteile aus Radix 
Angelicae und Valerianae, Folia Aurantii, Herba Chenopodii. 

Dr. RA YS Nervol gegen Schlafl08igkeit wird nach Angabe des Fabrikanten hergestellt aus 
Paonienwurzel 10,0, Baldrianwurzel 50,0, Sennesblatter 10,0, Fliederbliiten 10,0, Fenchel 20,0, 
Anis 20,0, Pomeranzen 20,0, kalifornischem Haferextrakt 50,0, Baldrianextrakt 20,0, Glycerin 30,0, 
Zucker 30,0, Bromkalium, Bromnatrium, Bromammonium je 10,0. 

Sirupus valeriano-bromatus compositus enthalt nach Angabe des Fabrikanten KARL 
JAHR, Apotheker in Krakau, Brom, Baldrian, Phosphorsalze und Cola. 

Somnisan ist ein alkoholarmes Baldrianfluidextrakt. Das Praparat gelangt auch mit 10% 
ERLENMEYERS Bromsalzmischung als Brom-Somnisan in den Handel. 

Soporval ist ein alkoholarmes Fluidextrakt aus wildwachsender Baldrianwurzel, die 2 Jahre 
gelagert hat. 

Spasmosan, ein Nervenmittel, enthiilt a1s wirksame Bestandteile in einem EBlbffel die Ex
traktivstoffe von 1,6 Ii Baldrianwurzel, 0,8 g Natriumbromid, 0,2 g Natriumglycerophosphat 
Bowie etwas Eisen und Cascara sagrada-Extrakt. 

Recvalysat. Ein Dialysat, das die Gesamtwirkung der frischen Baldrianwurzel reprii.sen
tieren soli. 

Valinuid. Auf kaltem Wege hergestellter, konzentrierter Baldrianauszug (Fluidextrakt). 
Valofin. Durch Destillation nach patentiertem Verfahren ,hergestellte wohlschmeckende 

Arzneiform, die samtliche wirksamen Stoffe der Baldrianwurzel mit denen der Pfefferminze 
vereinigt. 

Valeriana-Digitalysatum BVRGER. Ein Dialysat aUB frischer Baldrianwurzel und frischen 
Fingerhutblattem. 

Valinervin enthiilt Kalium-, Natrium- und Ammoniumbromid und Baldrianfluidextrakt. 
Valobrom, ein flussiges Baldrianpraparat mit 10% Bromsalzen. 

Vanadium. 
Acidum vanadinicum. Vanadinsiiureanhydrld. Van ad i u m pen t 0 xy d. V2 0 S' 

Mol.-Gew. 182. 
Darstellung. Durch Gliihen von metavanadinsaurem Ammonium in offenen 

Tiegeln. 
Eigenschajten. Braunes Pulver oder strahlig-kristallinische braun1iche Stucke. In Wasser 

wenig Mslich, in Sauren 10000ch mit roter Farbe. In Alkali- und Alka.licarbonatlasungen lost es 
sich unter Bildung von vanadinsauren Salzen. 

Aujbewahrung. Vorsichtig. 
Anu,endung. Innerlich bei Krafteverfall und tragem Stoffwechsel, besonders bei Tuber

kul08e in Gaben wie Arsenige Saure. AuBerlich als Antisepticum in Lasungen 0,05: 1000, in 
der Gynakologie bis 0,17: 1000, auch in einer Mischung von 1 T. Vanadinsaurelasung 0,5: 1000 
mit 2 T. Glycerin. Zurzeit bei uns nicht mehr im Gebrauch. 

Oxydasin ist eine Losung von Vanadinsiiureanhydrid 0,5: 1000. 

Natrium metavanadinicum, Natrium vanadinicum, Nat r i urn met a van a d at, 
NaVOa, ist ein gelblichweiBes Pulver, da.s sich in heiBem Wasser leicht last. Die wiisserigen Lo
sungen sind gut haltbar. Es wird als Tonicum an Stelle der Vanadinsiiure etwa wie Arsenige Saure 
angewandt. 2-3mal tiiglich einen TeelOffel voll einer Lasung aUs 0,04 g Natr. vanadinic. in 
160,0 Wasser. Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Vanadin-Sanguinal und Vanadinstreupulver sind Vanadinpentoxyd enthaltende San
guinalpriiparate zum innerlichen bzw. auBerlichen Gebrauch. Vanadin-Sanguinal enthalt in 
100 Pillen: VanadinpentoxydO,Ol, Hamoglobin 1,2, naturliche Blutsalze 5,5, peptonisiertes ~bskel
eiweiB 5,3 g. 

Vanadlol HELOUIS der Societe Fran98.ise des composes du vanadium enthalt nach 
PRESCHER kein Vanadium, sondem nur unterchlorigsaures Natrium. 



Vanilla. 899 

Vanilla. 
Vanilla planifolia ANDR. Orchidaceae - N eottiinae - Vanilleae. 
Heimisch im ostlichen Mexiko, vielfach in den Tropen kultiviert. Mit fleisehigem, bis 
in die Wipfel der Baume kletterndem Stengel und Luftwurzeln. Blatter fast zweizeilig
abwechselnd, langlich oval,kurz gestielt. Bliiten griinlich. In den Kulturen pflanzt man 
die Vanille durch Setzranken fort, die man an Baumen befestigt, so daB sie den Boden 
beriihren, worauf sie bald Wurzeln schlagen. Da in den nicht in Mexiko befindlichen 
Kulturen die Insekten fehlen, die die Befruchtung vermitteln, iibertragt man den 
Pollen vermittelst eines Stabchens mit der Hand auf die N arbe. Man pflegt eine 
gewisse Anzahl Bliiten zu entfernen, um wenige, aber um so kraftigere Friichte zu er
zielen. Kulturen von bemerkenswertem Umfange befinden sich in Mexiko,J ava, Ceylon, 
Reunion, Mauritius, Seychellen, Ostafrika, Kamerun, Guadeloupe, Martinique, Tahiti. 

Fructus Vanillae. Vanille. Vanilla. Fruit de vanille. Capsula 
(Siliqua) Vanillae. Baynilla. Vanilla aromatica (odorata). Vanilleschoten. 

Die vor der Reife gesammelten und dann fermentierten Friichte der kultivierten 
Pflanze. 

Erntebe1'eitung. Man schneidet die unreifen Friichte ab, wenn die griine Farbe eben be
ginnt in die gelbe iiberzugehen; sie sind dann geruchlos. Flir die weitere Behandlung unterscheidet 
man 1) das mexikanische oder trockene Verfahren. Bei demselben werden die Friichte 
zunachst 24 Stun den ausgebreitet, urn zu welken, dann legt man sie einen Tag auf dunklen Woll
decken in die Sonne, bringt sie dann in denselben Decken in Kasten, urn sie schwitzen zu lassen, 
wobei sich der Geruch entwickelt und die Friichte nach 16-22 Stun den die bekannte dunkel
braune Farbe annehmen. Bei ungiinstiger Witterung wird kiinstliche War me angewandt. Man 
setzt sie dann weiter noch 20-30 Tage zeitweise der Sonne aus und laJ3t sie in dieser Zeit noch 
4-5mal schwitzen, worauf sie reichliche Kristallbildung zeigen. 

2) Bei dem HeW- Wasserverfahren, das auf Reunion gebrauchlich ist, werden die 
Friichte einmal 15-20 Sekunden oder zwei- bis dreimal hintereinander je 3-4 Sekunden lang 
in fast siedendes Wasser getaucht, urn sie zum Absterben zu bringen. Dann werden sie auf Haufen 
geschichtet, urn sie schwitzen zu lassen und weiter in Wolldecken gebiillt del' Sonne ausgesetzt, 
wie bei 1). 

3) Bei dem Chlorcalciumverfahren werden die Friichte ebenfalls zuerst mit heiJ3em 
Wasser behandelt, ohne sie in dieses einzutauchen, dann iiber Chlorcalcium getrocknet und end
lich mit warmem Wasser abgewaschen. Endlich hat man 4) noch empfohlen, die frischen, also. 
geruchlosen, Friichte in Alkohol gelegt zu exportieren. 

Die fertige Ware wird nach der Lange der Friichte sortiert, zu kleinen Biindeln zu
sammengebunden, diese zu griiJ3eren Biindeln vereinigt und in Blechkisten verpackt. 3 T. frische 
Vanille geben etwa 1 T. trockene. 

Die Frueht, eineausdreiFrucht
blattern bestehende, zweiklappig al1f
springende Kapsel, ist 18-25 em 
lang, hochstens 1 em breit, naeh bei
den Seiten verschmalert, mehr oder 
weniger flachgedriickt, Hingsfurchig, 
biegsam, glanzend schwarz braun und 
in der Regel mit weHlen Vanillin
kristallen bedeckt. Am diinnen Ende 
findet sich eine Stielnarbe, an der 
Spitze die Narbe der abgefallenen 
Bliitenteile. Von dem Rande jedes 
der Fruchtblatter ragt in die Hoh
lung der Frucht ein zweischenkeliger 
Samentragf)r, der an seinem Ende 
zahlreiche kleine Samen tragt. Die 
Stellen, an den en die Frueht in zwei 

Abb. 186. Querschnitt dUfch die Vanille. 
It Stelle, wo die zwel Klappen sieh trennen. Il Paplllen. 

o Samentrager. 
57* 
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ungleich gro£e Klappen aufspringt, sind im Querschnitt, der von gerundet drei. 
eckigem Umrill ist, leicht zu sehen (Abb. 186). 1m Innern zahlreiche, rundliche, 
hochstens 0.3 mm dicke, schwarzbraune, glanzende Samen in einem schwarzen, 
wohlriechenden Fruchtmus. Vanille riecht und schmeckt stark aromatisch, ange
nehm, nach Vanillin. 

Mikroskopisches Bild. In den Epidermiszellen der Fruchtwand meist Kalkoxalat. 
kristalle, daneben auch Vanillinkristalle; im dOOnwandigen, von GefaBbOOdeln durchzogenen 
Fruchtfleisch zerstreut langlichschmale Zellen mit in Schleim eingebetteten RaphidenbOOdeln 
von oxalsaurem Kalk. Bei Mexiko-Vanille besitzen die auBersten 5-6 Zellreihen Netzleisten. 
verdickung, bei anderen Sorten ovale Tiipfel oder Spiralbander. Die inneren, an die Fruchthohle 
angrenzenden Epidermiszellen zwischen den Plazenten, nicht aber zwischen den Schenkeln der 
Plazenten sind zum Teil zu langen, einzelligen, diinnwandigen, balsamsecernierenden Papillen 
ausgewachsen. Epidermiszellen der leicht zerspringenden Samenschale groB und dickwandig, 
auf dem Flachenschnitt gleichmaBig stark, auf Querschnitten hufeisenformig verdickt. 

Pul ver. Stiicke der Epidermis aus flachen, dickwandigen Zellen mit gelblicher Cuticula, 
in den Epidermiszellen meist Oxalat-Einzelkristalle, hie und da auch Vanillinkristalle; Epidermis
fetzen mit kleinen Spaltoffnungen; Stiicke des diinnwandigen Parenchymgewebes des Frucht
fleisches mit zarten GefaBbOOdeln, zerstreut lange schmale Zellen mit in Schleim eingebetteten 
RaphidenbOOdeln; Stiicke der inneren Epidermis der Fruchtwand, zum Teil mit langen, ein. 
zelligen, diinnwandigen Papillen; Fragmente der kleinen Samen bzw. der Samenschale; Fetzen 
des Gewebes deB Embryos mit Fett und Aleuron; Vanillinkristalle. 

SOTten. 1. Mexikanische Vanille, Vanille de lec, Baynilla mansa, lange 
Vanille, Fina oder Legal, die beste Sorte, wird fast ausschlieBlich in Nordamerika verbraucht. 
Bis 25 em, gewohnlich 16-20 cm lang, 6-8 mm breit, 3-4 mm dick, an der Basis etwas ge
kriimmt, klebrig, dunkel rotlichbraun, sehr aromatisch, iiberzieht sich mit Vanillinkristallen. 
Enthalt mindestens 2% Vanillin. Eine zweite mexikaniBche Sorte Chica hat kiirzere Schoten 
und ist, obgleich Bonst tadellos, halb so teuer wie die Fina. Eine dritte Sorte Zacate, von 
der noch mehrere Varietaten unterschieden werden, hat krumme Schoten. Die Cimarrona· 
vanille, Baynilla cimarrona, wilde mexikanische Vanille von der wildwachsenden 
V. planifolia, die einen Teil der exportierten mexikanischen Ware ausmacht, ist nur 1/2_1/8 so 
teuer wie Fina, sie ist trockener, kleiner, dooner, weniger dunkelbraun, nicht glanzend, minder 
aromatisch, es fehlt der kristallinische ll"berzug. Rezate- Ware besteht aus sehr kleinen, ge
Bpalteten Schoten, im Werte etwa 1/6 der Fina. 

2. Bourbon. oder Reunion. Vanille, die Hauptsorte im europaischen Handel. BiB 
21 em lang, bis 1 cm breit, am Ende sich plotzlich verschmalernd. - Charakterisiert durch die 
S.899 erwiihnten Narben. Beide Sorten sollen im Innern wenig Pulpa und sehr viel Samen 
enthalten, wogegen andere Sorten, z. B. aUB Siidamerika und Tahiti, reichlich Pulpa und wenig 
Samen enthalten Bollen. 

Die anderen Sorten, wie die von Java, Madagaskar, Tahiti, spielen im Welthandel keine 
groBe Rolle, sie sind minderwertig. Die in kleinen Mengen aus Deutsch-Ostafrika nach Europa 
kommende Ware ist dagegen von vortrefflicher Beschaffenheit und steht den zwei Sorten 1 und 2 
nicht nacho - ll"brigens steht der Marktwert der Vanille mit dem Gehalt an Vanillin in keinem 
ersichtlichen Verhaltnisse. 

Friichte anderer Vanilla.Arten. Als Vanillons, breite Vanille, bezeichnet 
man die Friichte anderer Arten, die meist infolge groBeren Gehaltes an Piperonal einen abwei· 
chenden Geruch haben. AlB Stammpflanzen sind bekannt Vanilla pompona SCIDEDE und V. 
guianensis SPLITG., indessen kommen sicher auch die Friichte anderer Arten vor. Die der ersten 
Art werden 16 em lang, bis 25 mm breit, sie sind hellbraun und meist mit spiralig gewundenen 
Einschniirungen versehen, die der zweiten Art, Surinam- Vanille, sind mehrere Zentimeter 
breit und anscheinend bis 25 em lang. Letztere riecht weniger nach Vanille, mehr nach Tonka· 
bohnen. 

VeTfiilschungen der Vanille mit ahnlichen Friichten kommen kaum vor; wenn Bie als billige 
Sorten zum Kauf angeboten werden, so sind sie an der abweichenden Gestalt und dem Geruch 
ohne weiteres zu erkennen. Dagegen sollen extrahierte Friichte in den Handel gelangen, denen 
man durch Einreiben mit 01 oder PerubaIsam wieder ein normales Aussehen zu geben 1>'ersucht. 
Sie sind trocken, strohig und zeigen keine Vanillinkristalle. Es sei darauf aufmerksam gemacht, 
daB man in Mexiko zuweilen mindere Sorten mit RicinusOl einreibt. 

Ein Ersatz der Vanillinkristalle durch Bestreuen mit Zucker, Benzoesaure und Vanillin
kristallen scheint neuerdings nicht mehr vorzukommen, ist auch unter allen Umstanden leicht zu 
erkennen, da man beim Auseinanderlegen guter gebiindelter Ware ohne weiteres sieht, daB die 
massenhaft vorhandenen fein nadelformigen Vanillinkristalle dicht zusammenhangende Massen 
bilden. Ihr Vorhandensein ist fiir gute Vanille am meisten charakteristisch. Ferner muB solche 
Vanille weich, biegsam, fleischig sein. Vermutet man Benzoesaure, so laBt sich diese nach fol. 
gendem Verfahren nachweisen: Man sammelt einen Teil der Kristalle,lost sie in Ather und schiittelt 
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zunachst mit einer wasserigen NatriumbisulfitlOsung aus, um eventuell vorhandenes Vanillin zu 
entfernen. Die atherische Losung wird dann verdampft, der Riickstand in wenig Ammoniak 
gelost und nochmals zur Trockne gebracht. Die wasserige Losung dieses Rlickstandes, mit wenig 
verdlinnter Eisenchloridlosung versetzt, gibt bei Gegenwart von Benzoesaure einen gelbbraunen 
Niederschlag von Ferribenzoat. Man achte auf Schimmelbildungen, die sich auf Ware, die man, 
um einen Wasserverlust zu vermeiden, zu feucht aufbewahrt hat, leicht eiustellen. 

Ais Verfiilschung bzw. Substitution der echten Vanille kommt jetzt in erster Linie die 
Tahiti-Vanille in Betracht, zumal in klinstlich kristallisierter Form. Tahiti-Vanille erkennt man 
zunachst schon an ihrem abweichenden, heliot17opartigen Geruch und ihrer Dicke, die 
meist etwa 1,5 cm ausmacht im Gegensatz zu 1 cm bei Bourbon-Vanille, auBerdem - soweit 
sie in natlirlichem Zustande vorliegt - am ganzlichen Fehlen des kristallinischen Vanillin
liberzuges. Vermutet man klinstlich 1.-ristallisierte Tahiti-Vanille, so empfiehlt es sich, die auf
sitzenden Kristalle zu entfernen und dann den Geruch der Frucht naher zu prlifen. Heliotrop
artig riechende, piperonalhaltige Vanille mit Hilfe der von SINGER angegebenen Vanillinreaktion 
(die auf den bekannten Farbungen des Lignins mit Holzstoffreagenzien beruht) nachzuweisen, 
gelingt nicht, da nach GOLI,ER auch die Tahiti-Vanille mit Phloroglucin und Salzsaure eine 
ziegelrote Farbung gibt; das dem Vanillin so nahestehende Piperonal gibt eben die gleiche 
Reaktion wie Vanillin. 

Bestandteile. Der wertvollste Bestandteil ist das Vanillin (s. d.), das nach TIEMANN 
und HAARMANN in mexikanischer Vanille zu 1,3-1,7% , in Bourbon· V. zu 0,75-2,9%' 
in Java·V. zu 1,5-2,75% enthalten ist. Das Vanillin ist in den frischen Frlichten noch nicht 
vorhanden; es wird erst bei der Zubereitung durch ein Enzym aus einem Glykosid gebildet. Nach 
LECOMTE ist vermutlich Coniferin (das auch im Cambiumsaft der Coniferen enthalten ist) 
vorhanden, das durch ein hydrolysierenu wirkendes Enzym in Glykose und Coniferylalkohol 
gespalten wird. Aus letzterem wird dann durch eine Oxydase das Vanillin gebildet. (Auch 
Vanillinsaure, CsHs(OH}(OCHs}COOH, ist vorhanden.) In kleiner Menge kommt zuweilen 
auch das dem Vanillin nahe verwandte Piperonal vor, das in der Tahiti· Vanille an Stelle 
des Vanillins allflin vorhanden ist. Die Vanille enthalt ferner Fett, das aus den Glyceriden der 
Olsaure, Palmitinsaure und Stearinsaure besteht. Der Gehalt an Fett betragt nach KONIG 
durchschnittlich 5,7%' nach anderen Angaben bis zu 21 %' Ferner sind vorhanden: iitherisches 
01 (0,6%), Zucker (8%), Weinsiiure, Citronensaure, Apfelsaure, Oxalsaure, Gerb· 
stoff, Schleim, stickstoffhaltige Verbindungen (EiweiBstoffe). Asche 4-5%. 

Bestimmung des Vanillins (nach E. SCHMIDT). 3-5 g der Droge werden fein 
zerschnitten, mit soviel Seesand zerrieben, daB eine lockere, pulverige Masse entsteht und diese 
im Soxhletapparat mit Ather ausgezogen. Der Auszug wird dann wiederholt mit je 5ccm gesattigter 
Natriumbisulfitlosung, die mit gleichviel Wasser verdiinnt ist, ausgeschiittelt und die miteinander 
gemischten Ausziige allmahlich mit verdlinnter Schwefelsaure im DberschuB versetzt. Nachdem 
die Entwicklung von Schwefeldioxyd nachgelassen, leitet man zu dessen volliger Entfernung 
Kohlendioxyd durch die Fllissigkeit und schlittelt dann das Vanillin mit Ather aus. Die atherischen 
Auszlige werden bei 40-50° durch Destillation yom grbBten Teile des Athers befreit, der Riick
stand unter Nachspiilen mit Ather in ein gewogenes Schalchen gebracht, wo man den Rest des 
Xthers verdunsten laBt. Den Riickstand trocknet man liber Schwefelsaure zum gleichbleibenden 
Gewicht. 

Aufbewahrung. Um die Frlichte und ihren Vanillinliberzug so wenig wie moglich zu 
beschadigen, hiillt man sie einzeln oder zu mehreren in Zinnfolie und bewahrt sie so in Blech. 
biichsen oder in schlanken Stopselglasern von 25-30 em Hohe auf. In dieser Umhlillung gibt 
man sie auch im Handverkauf abo 

Anwendung. Die Vanille findet wegen ihres feinen Aromas in der Pharmacie vielfach 
als geschmackverbessernder Zusatz Verwendung, wird auch ala Aphrodisiacum, ferner bei Hysterie, 
Menstruationsstorungen, Bleichsucht (in Verbindung mit Eisenmitteln) gebraucht, gewohnlich in 
Form der Tinktur oder des Vanillezuckers. Hauptsiichlich dient sie jedoch als angenehmes Ge· 
wlirz fiir Tee, Schokolade, Gefrorenes und hat sich als solches trotz des in groBen Mengen her· 
gestellten kiinstlichen Vanillins behauptet. 

Vergijtungen mit Vanille. Bei den Arbeitern, die mit dem Sortieren und Ver· 
pacl,en der Vanille beschaftigt sind, treten Hautausschliige (Vanille-Kratze), Kopfschmerzen, 
Steifheit und andere Erscheinungen auf. Ihre Ursache ist nicht sicher bekannt, man hat sie auf 
ein in der Vanille enthaltenes atherisches 01 oder auf ein zuweilen angeblich in Reunion gebrauch
liches Bestreichen minderwertiger Friichte mit dem giftigen Saft der Friichte von Anacardium 
occidentale (Band I, S. 437) zurlickfiihren wollen. Vergiftungen nach dem Genu B von Vanille. 
Eis, die sich meist zur Sommerzeit ereignen, sind nicht auf eine Giftwirkung der Vanille zurlick
zuflihren, sie haben ihre Ursache in einer Zersetzung der librigen zur Herstellung des Vanille-Eis 
verwendeten Bestandteile, wie Milch, Rahm oder Eier durch Bakterien. 

Vanilla saccharata. Vanillezucker. Saccharum (Elaeosaccharum) Vanillae. 
Poudre de vanille aucree. Sucre it la vanille. - Ergiinzb.: Aus IT. Vanille und 9 T. 
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Zucker. Man befeuchtet die zerschnittene Vanille mit etwas Weingeist, laBt 1/2 Stunde stehen, 
verreibt dann mit einem Teile des Zuckers, siebt ab, verreibt die zuriickgebliebene Vanille wie
derum und so fort, bis der Zucker verbraucht ist. 

Tinctura Vanillae. Vanilletinktur. Tincture of Vanille. Teinture (Alcoole) de 
vanille. - Wird nach Ergiinzb., Austr., Helve!;. durch Maceration fein gesohnittener Vanille mit 
verd. Weingeist 1 + 5, naoh GaU. 1 + 10 hergestellt. - A mer. VIII.: Aus 100 g fein zerschnittener 
Vanille und einer Misohung aus 650 com Weingeist (910/oig) und 35000m Wasser: man maceriert 
12 Stunden mit 500 ccm, seiht duroh, verreibt die Vanille mit 200 g Zucker, bringt in einen Per. 
kolator und gieBt zuerst die Seihfliissigkeit, dann soviel der Mischung auf, daB man 1000 cern 
Tinktur erhalt. - Spez. Gew. 0,890 (Austr.). Trockenriickstand mindestens 2,5% (Austr.). 

Elaeosaccharum Vanillini. 
Vanillinum saccharatum. Vanillinzucker. 

1. Vanillini crystall. 2,0 
2. Saccharl albi pulv. 98,0. 

Man lOst 1 in q. s. Alkohol und mischt mit 2. 
Diese Mischung hat etwa den gleichen Wir
kungswert wie VaniJIe. 

Sirupus Vanillae. 
Vanillesirup. 

Tincturae Vanillae 5,0 
Sirupi simplicis 95,0. 

Vanillinum. Vanillin. Protocatech ualde hy dmonomethyl ather. 
C6Hs(CHO)(OCHs)OH [1,3,4]. Mol.·Gew. 152. 

Darsfellung. Friiher aUB der Vanille, dann aus dem im Cambiumsaft der Coniferen 
enthaltenen Glykosid Coniferin. Jetzt aus Eugenol. Das aus dem Nelkenol gewonnene Eu
genol, C6H s(CH2CH: CH2)(OCHs)(OH) [1,3,4], das an Stelle der Aldehydgruppe des Vanillins 
die Allylgruppe, - CR2 ·CH:CH2, enthalt, wird durch Kochen mit Alkalien in Iso-Eugenol, 
CaHs(CH:CHCHs)(OCHs)(OH) [1,3,4], umgewandelt. Die Allylgruppe lagert sich dabei in die 
isomere Propenylgruppe, -CH:CH.CHs, um. Das Iso-Eugenol wird mit Essigsaureanhy
drid in Acetylisoeugenol, CaHs(CH:CH.CHs)(OCHs)OOCCHs, iibergefiihrt, das bei der Oxy
dation mit Kaliumpermanganat Acetylvanillin, C6H s(CRO)(OCR3)OOCCHs, liefert. Da
neben entstehen k1eine Mengen von Acetyl vanillinsaure, CUH 3(COOH)(OCHs)OOCCHs' 
Durch Koohen mit Alkalien wird die Acetylgruppe wieder abgespaltet und Vanillin neben k1einen 
Mengen von Vanillinsaure gebildet. (Die Einfiihrung der Acetylgruppe vor der Oxydation ge· 
schieht, um eine weitergehende Oxydation, der Verbindungen mit freien Phenolhydroxylgruppen 
leioht unterliegen, zu verhiiten.) Von der Vanillinsaure wird das Vanillin durch Dberfiihrung in 
die Natriumbisulfitverbindung, C6Hs(CHO·SOsHNa){OCH3)OH, getrennt, aus der es durch 
Kochen mit verd. Schwefelsaure wieder abgespaltet wird. 

Eigenschajten. Farblose feine Nadeln. Smp. 81-82°, nach SCHIMMEL u. Co. 
82-84°. Geruch und Geschmack stark vanilleartig; schwer lOslich in kaltem Wasser 
(etwa 1:100), leichter in warmem Wasser (bei 75-80 0 etwa 1:20), leicht lOslich in 
Weingeist, Ather, Chloroform, auch in fetten Olen lOslich. An der Luft oxydiert es 
sich allmahlich teilweise zu Vanillinsaure; die Losungen des einige Zeit auf
bewahrten Vanillins roten deshalb Lackmuspapier. 

Erkennung. AuBer am Geruch erkennt man das Vanillin durch folgende 
Reaktionen: Die wiisserige oder weingeistige Losung wird durch Eisenchloridlosung 
blau gefarbt. - Wird eine Losung von 0,01 g Vanillin und 0,02 g Pyrogallol in 
einigen Tropfen Weingeist mit Salzsaure (25% HCI) versetzt, so f~lrbt die Flussig
keit sich blauviolett, indem sich Pyrogallolvanillein bildet. Mit Phloroglucin 
und Salzsaure gibt das Vanillin in gleicher Weise eine Rotfiirbung durch Bildung 
von Phloroglucinvanillein. 

Priijung. a) Schmelzpunkt 80-820. - b) 0,1 g Vanillin muB sich in 2 ccm 
konz. Schwefelsaure beim gelinden Erwarmen klar und ohne Ruckstand mit gelb
licher Farbe lOsen (anorganische und organische Beimengungen). - c) 0,5 g Vanillin 
werden mit 2 ccm Salzsaure eine Minute lang gekocht, dann wird die Fliissigkeit 
mit 5 cem KarbolsaurelOsung (5: 100) und darauf mit filtrierter ChlorkalklOsung ver
setzt; es darf keine schmutzigviolette Farbung auftreten, die beim Ubersattigen 
mit Ammoniak in Blau iibergeht (Acetanilid). - d) Beim Verbrennen darf es hoch
stens 0,1 % Ruckstand hinterlassen. 

Anmerkung. Verfiilschungen des Vanillins sind haufig beobachtet worden, besonders 
mit Acetanilid, Benzoesaure, Salicylsaure, Cumarin. Die beste Probe zur Feststellung der 
Reinheit ist die Bestimmung des Schmelzpunktes. Verfalschungen mit anorganischen Stoffen, die 
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auch hiiufig vorkommen, wie z. B. Magnesiumsulfat und Natriumsulfat, erkennt man beim Auf
losen des Vanillins in Weingeist oder Ather und beim Verbrennen. 

Aufbewahrung. In dicht schlieBenden Glasern, kiihl. 
Anwenduny. Ala Riechstoff und besonders als Gewiirz wie Vanille. Selten arzneilich 

in kleinen Gaben als Nervinum und Stimulans. In der Analyse zusammen mit Phloroglucin als 
Reagens zum Nachweis von freier Salzsiiure im Magensaft nach GUNZBURG. 

Vaselinum siehe unter Olea mineralia, S.278. 

Veratrinum siehe unter Sabadilla, S.595. 

Veratrum. 
Veratrum album L. Liliaceae - Melanthioideae - Veratreae. WeiDe 
Nieswurz. Heimisch auf den Gebirgen Europas und Nordasiens. 

Stengel bis 1 m hoch, untere Blatter elliptisch, stumpf, mit sehr langer Scheide, die oberen 
Bliitter allmahlich kurzscheidiger, schmaler und spitzer, zuletzt lanzettlich und in die Deckbliitter 
des Bliitenstandes iibergehend. Bliitter am Stengel spiralig, nicht gegenstiindig wie bei Gentiana 
lutea, mit der die nicht bliihende Pflanze leicht verwechselt werden kann. Bliitenstand eine end
standige, aus Trauben zusammengesetzte Rispe. Perigon innen weiB, auBen an der Basis griin
lich, unregelmaBig kraus gezahnelt, am Rande des Grundes beiderseits mit einem driisigen StreHen. 

Rhizoma Veratri. WeiDe Nieswurzel. White Helle bore Root. Ra
cine de varaire. Radix Hellebori albi. Radix Veratri albi. Germer
wurzel. 

Die im Herbst von wildwachsenden Pflanzen gegrabenen, getrockneten Wurzel
stocke mit den Wurzeln. Das graubraune, fast schwarze, aufrechte, ein- bis drei
kopfige, etwas kugelige oder umgekehrt kegelformige Rhizom ist bis 8 cm lang, bis 
3,0 cm dick und zeigt 10-12 Ringelungen, von denen jede dem Zuwachs eines Jahres 
entspricht. Dazwischen kann man an der aufgeweichten Droge die Narben der 
Blatter erkennen. Unten ist das Rhizom abgestorben und ringsum mit zahlreichcn, 
im unteren Teile stielrunden und glatten, im oberen Teil querrunzeligen, graugelben 
oder braunen, 30 em oft bis 40 em langen, ungefahr 3-5 mm dicken, unverzweigten 
oder meist nur an der Spitze mit Nebenwurzeln besetzten Wurzeln oder deren Narben 
besetzt. An der Spitze des Rhizoms als Schopf die braunen, zerfaserten Reste der 
quer abgeschnittenen scheidenformigen, rings geschlossenen Blattbasen und der 
von letzteren dicht eingeschlossenen Endknospe oder die eingeschlossenen Reste der 
oberirdischen, Laubblatter und Bliiten tragenden Achsenregion und der daneben
sitzenden Seitenknospen. Jiingere Wurzelstocke mit einer Knospe (der nachst
jahrigen Pflanze), altere Exemplare mit der Narbe des abgeschnittenen Bliiten. 
standes. Der Geschmack der Droge ist anhaltend scharf und bitter; das Pulver reizt 
zum Niesen. 

M:ikroskopisches Bild. Auf dem Querschnitt trennt eine braune Endodermis die 
2-3 mm dicke weiBe Rinde von dem grauen, von Querschnitten der GefaBbiindel gesprenkelten 
Kern. Die Endodermis besteht aus einer, stellenweise doppelten oder sogar mehrfachen Lage 
einseitig schwach verdickter Zellen. In der Rinde Biindel von Oxalatraphiden, dieselben 
sparlicher auch im zentralen Parenchym. Die GefaBbiindel, die die Rinde durchsetzen und zu 
den Blattern gehen, sind kollateral, diejenigen des ZentralzylinderB kollateral-konzentrisch. Von 
au Ben ist das Rhizom von einer BOg. Metadermis bedeckt, d. h. die auBersten Lagen deB Rinden
parenchyms haben sich gebraunt und derartig veriindert, daB sie sich in Schwefelsaure nicht 
mehr losen. Kork fehlt. 

Die Wurzeln haben den typiBchen Bau derjenigen monokotyler Pflanzen. Unter der Epi
dermis liegt ein einschichtiges Hypoderm, auf das daB breite Rindenparenchym folgt. Letzteres 
fiihrt Zellen mit Biindeln kurzer Raphiden in Schleim. Die Endodermis beBteht aus Zellen mit 
ziemlich stark v-formig verdickten Wanden, auf sie folgt das radiale Biindel, das Zentrum 
wird von sklerotischen Fasern eingenommen. Die in den Wurzeln und im Rhizom vorhandene 
Starke besteht aus einfachen, rundlichen oder aus zusammengesetzten Kornern, mit zen
tralem Kern. 
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Pul ver. Reichlich stil.rkehaltiges, grobgetiipfeltes Parenchymgewebe der Rhizomrinde 
und des GefaBbiindelzylinders bzw. diiunwandiges stil.rkereiches Parenchym der Wurzelrinde, 
die Stil.rke kleinkomig, einfach oder aus 2-4 ungleichen Komem zusammengesetzt, 2-25, meist 
4-16 f-' groB; Bastfaserfragmente aus der Mitte des GefaBbiindelzylinders der Wurzel; GefaB
stiicke; hufeisenformig verdiokte Endodermiszellen; Zellen mit in Schleim eingelagerten Raphiden
biindeln; Epidermisfragmente der Wurzeln. 

Bestandteile. Alkaloide: Jervin, C2sH37NOa + H 20 zu 0,13%, wird mit Schwefel
saure und Rohrzucker blau; Rubijervin, C26H,sN02, mit Phosphorsii.ure erwarmt, violett; 
Pseudojervin, C2sH,sN07, mit Sohwefelsaure griin; Protoveratrin, Cs2H 61NOw mit 
Schwefelsaure griin, dann blau, endlich violett, am giftigsten; Protoveratridin, C2sH'5NOS' 
vielleicht Spaltungsprodukt des vorigen, mit Schwefelsii.ure violett. dann kirschrot; V er a tr 11.1 bin. 
C28H s,N05• wohl nicht einheitlich; Veratroidin. C2,H37N07 • ebenfalls zweifelhaft. Ferner 
vielleicht ein bitterschmeckendes Glykosid Veratramarin. J ervasaure, identisch mit Che
lidonsaure, C7H,08' H 20. Veratrinsaure, Harz, Starke, Zucker. Veratrin ist da-
gegen nicht vorhanden. , 

Bestimm'Ung des Alkaloidgehaltes. Nach BREDEMANN: 12 g Pulver werden 
mit 120 ccm eines Gemisches aus gleiohen Teilen Ohloroform und Ather durchgeschiittelt, 
clann 10 ccm Natronlauge zugegeben und 3 Stunden lang unter hii.ufigem Umschiitteln stehen 
gelassen. Darauf wird Wasser hinzugesetzt, bis das Pulver zusammenballt und sich absetzt. 
Die Chloroform-Athermischung, die stets mehr oder weniger triibe ist, wird moglichst vollstii.ndig 
abgegossen, mit gebrannter Magnesia und 3-4 Tropfen Wasser geschiittelt und durch ein trockenes 
Filter 100 ccm, entsprechend 10 g Droge, klar abfiltriert. Diese Chloroform-Athermischung wird 
3mal mit je 20 ccm essigsaurem Wasser ausgeschiittelt, die vereinigten filtrierten essigsauren 
Ausschiittelungen werden mit Natronlauge alkalisch gemacht und mit einem Gemisch aus gleichen 
Teilen Chloroform nnd Ather 3mal ausgeschiittelt. Die Ausschiittelungen werden verdunstet 
und die Alkaloide nach dem Trocknen bei 1000 gewogen. 

Die Veratrumalkaloide lassen sich auch maBanalytisch bestimmen. Ala mittleres Molekular
gewicht fiir die verschiedenen Veratrumalkaloide schlii.gt BREDEMANN auf Grund seiner Versuohe 
424 vor, so daB also 1 ccm l/IOO-n-Salzsaure = 4,24 mg Gesamtalkaloid entspricht. 

Der Gesamtalkaloidgehalt verschiedener Drogen schwankte zwischen 0,2 und 0,93 0/ 0, 

BREDEMANN fand, daB die auf gewichts- und maBanalytischem Wege erhaltenen Resultate 
oft erheblich voneinander abwichen; es diirfte sich daher empfehlen. an die gewichtsanalytische 
Bestimmung zur Kontrolle die maBanalytisohe anzuschlieBen. 

A'Ufbewahrung. Vorsichtig. 
Ve'l'tJ'I'beit'Ung. Beim Arbeiten mit Nieswurzel, besonders beim Pulvem, ist Staub

entwicklung zu vermeiden. Nase und Mund sind beim Verarbeiten der Droge durch eine Schutz
maske oder durch ein feuchtes Tuch zu schiitzen. Mischungen des Pulvers mit anderen Stoffen 
stellt man am besten im Freien her unter Besprengen des Pulvers mit Weingeist. 

Anwendung. Innerlich wird die Nieswurzel selten angewandt; sie erzeugt leicht Er
brechen und heftigen Durchfall. AuBerlich in Form der Tinktur bei Pityriasis versicolor, in 
Salbenform gegen Krii.tze, als Bestandteil von Schnupfpulvern. Vielfach in der Tierheilkunde, 
Z. B. als Brechmittel fiir Schweine, bei Staupe der Hunde. In der Homoopathie bei Cholera und 
Krampfen. Hoohstgaben fiir Tiere: bei Rindem und Pferden 5-10 g, Schafen und Ziegen 2-5 g. 
Hunden 0,01-0.03 g (FEIST). 

In Deutschland ist die Nieswurzel dem freien Verkehr entzogen und nur gegen arztliche 
oder tierii.rztliche Verordnung zu verabfolgen, ausgenommen zum iiuBerlichen Gebrauoh fiir Tiere. 

Ve'I'Jiilschungen der europaisohen Nieswurzel sind vorgekommen mit dem Rhizom einer 
Soitaminee, das viel kleiner ist als das von V. album und duroh die Stil.rkekomer gekennzeiohnet 
ist, die in der Form den Stil.rkekomern anderer Scitamineen ahnlioh sind (vgI. Bd. I, S. 432), femer 
mit dem Rhizom von Asphodelus spec., wahrsoheinlich A. albus. Dieses Rhizom ist meist 
4 om lang, I cm dick, aufreoht, dunkelbraun, innen gelblioh. Die Wurzeln sind an der Ansatz
Stelle knollig erweitert. 1m Gewebe wie bei der echten Droge reichlich Raphiden, aber keine 
starke. Das Rhizom hat Kork. 

Veratrum viride AITON. GrOne Nieswurz. Heimisoh in Nordamerika von Kanads bis 
Georgien, auoh in Asien am Amur. 

Bis 2 m hooh. Bliiten griin, Ahrenstand lookerer als bei V. album, Blatter zugespitzt. Staub
blatter fast so lang wie die Perigonabschnitte, die spitz lanzettlich sind. Gilt meist als Varietat 
von V. album: Var. viride BAKER. 

Rhizoma Veratri viridis. Amerikanische Nieswurzel. American Hellebore Root. 
Rhizoma. Veratri americam. 

Das Rhizom ist anatomisch kaum von dem offizinellen Rhizom von Veratrum album zu 
unterscheiden. Die geringere Verdickung der Endodermiszellen bei V. viride gilt als Untersohei
dungsmerkmal, diese sind bei V. viride U-formig, bei V. album V.formig. 
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Die amerikanische Nieswurzel wird verfaIscbt mit dem Rhizom von Symplocarpus foe-
tidus NUTT., dasselbe ist dicker ala das von V. viride, porOser, die Starkekorner sind kleiner. 

Bestandteile. Die gleicben wie bei Veratrum album. 

Aufbewahrung. Vorsicbtig. 
Anwendung. Wie die weiBe Nieswurzel. Nach PESCI wirkt die Wurzel blutdruck· 

steigernd und ist bel cbroniscber Nepbritis und beginnender Arteriosklerose von Nutzen; aucb bei 
Bleikolik leistet sie gute Dienste, soweit diese durch Arterienkrampf verursacht wird. PESCI 
verabreicbte Tinct. Veratri in Gaben von 60--90 Tropfen und Extr. Veratri viridis fluid. in Gaben 
von 10--15 (hochstens 30) Tropfen taglich. Nach 5-6tagigem Gebrauch empfiehIt es sich, eine 
ebensolange Pause eintreten zu lassen. Zu hohe Gaben verursachen Schwindel, Erbrechen, 
Arhytbmie und Pulsverlangsamung. 

Fluidextraetum Veratri viridis. Fluidextract of Green Hellebore. Amer.: Aus 
1000 g gepulverter (Nr.40) amerikanischer Nieswurz werden mit Weingeist (92,3 Gew.-%) nach 
Verfahren A (Bd. I S. 1227) 1000 ccm Fluidextrakt hergestellt. 

Extractum Veratri viridis fluidum, aus dem Rhizom von Veratrum viride AITON, 
der amerikanischen Nieswurz, bereitet, ist ala Spezifikum gegen puerperale Eklampsie empfohlen 
worden. 

Aufbewahrung. Vorsichtig! 

Tinetura Veratri. Nieswurztinktur. Tincture of Veratrum. Teinture (AIcooIe) 
d'helle bore bI a nco - Germ. : Aus grob gepulverter Nieswurz 1+ 10 mit verd. Weingeist durch 
Maceration. - Amer.: Aus Rhiz. Veratri viridis 100 g ad 1000 ccm mit Weingeist (92,3 Gew.-%). 

Eine rotlichbraune, bitter und kratzend schmeckende Tinktur. 

Aufbewahrung. Vorsichtig! 

Verbascum. 
Verbascum thapsiforme SCHRAD. und Verbascum phlomoides L. Scrophu
lariaceae - Ver basceae. Reimisch in Mittel- und Siideuropa. 

Flores Verbasci. Wollblumen. Torch Weed (Hightaper) Flowers. 
Fleurs de bouillon-blanc (de mol{me). Flores Thapsi barbati. 
Wollkrautblumen. Himmelbrandblumen. Konigskerzenblumen. 

Die im Juli bis August bei trockenem Wetter gesammelten, getrockneten, gold
gelben Blumenkronen mit aufsitzenden StaubgefiWen ohne Kelehe. 15 T. frische 
Bliiten = 2 T. der Droge. Die Bliiten miissen in diinner Schicht moglichst raseh 
an der Sonne oder bei kiinstlieher Wii.rme von 25-30 0 getroeknet werden. Feucht 
eingesammelte oder beim Trocknen zu 
groBeren Raufen zusammengesehichtete, 
ferner nicht geniigend vor Feuchtigkeit und 
Licht gesehiitzte Bliiten werden braun und 
sind zu verwerfen. 

Die verwaehsenbliitterige Blumen
krone von V. thapsiforme ist wenigstens 
2 em breit, flach, die von V. phlomoides 
nur etwa 1,5 em breit, mehr trichterformig, 
beide haben eine kurze Rohre und einen 
fiinflappigen Saum (zygomorph). Von den 
Lappen sind die zwei oberen kleiner als die 
drei unteren, und von letzteren der mittlere 
der groBte. Die fiinf Staubblii.tter sitzen 
oberbalb der Blumenkronenrohre. zwei (die 
heiden rechts und links von dem groBeren 
Lappen) sind langer, unbehaart und be
sitzen aufrecht angewachsene, lang herab-

Abb. 187. Raare (das mittlere mit Spaerokristallen 
von den Staubfaden von Verbascum). 



906 Verbena. 

laufende Staubbeutel, drei sind kurzer, dicht mit Haaren besetzt und haben quer· 
aufsitzende, mit einer Scheitelspalte aufspringende Staubbeutel. Geruch krli.ftig, 
angenehm, honigartig; Geschmack schleimig, siiJllich. 

Mikroskopisches Bild. In dem farbloAen lockeren Schwammgewebe der Blumen. 
blatter nahe der Unterseite groBe Schleimzellen; in den Epidermiszellen der Ober. und Unterseite 
gelber Zellsaft neben kleinen gelben Chromatophoren. Die Unterseite der BlumenbIatter ist 
durch verzweigte Biischel. oder Sternhaare, deren Strahlen meist in mehreren Absatzen iiber· 
einander stehen, weiBlich.filzig; daneben Driisenhaare. Die Haare der kiirzeren Staubfaden sind 
diinnwandig, schlaff, einzellig, schlauch- oder keulenformig, beim Trocknen bandartig zusammen
gefallen, mit feinem Hockerchen versehen, gelblich weiB. Beim Trocknen und Behandeln mit 
wasserentziehenden Mitteln entstehen in ihnen schone Spharokristalle, die wahrscheinlich Zucker 
sind (Abb. 187). Die Pollenkorner sind rot, rundlich, feinkornig, mit drei Austrittsstellen. 

Pul ver. Bliitenelemente. Parenchymgewebefetzen; Antheren; runde feinkornige rote 
Pollenkorner mit 3 Austrittstellen; Sekretzellen; mehretagige Biischelhaare; Driisenhaare; keulen
formig verbreiterte Haare usw. 

Bestandteile. Zucker etwa HO/o (davon Glykose etwa 3,50/0' Saccharose etwa 
1,3%), andere Kohlenhydrate 11-12%' Spuren atherisches 01, Schleim, Gummi, 
Fett, Farbstoff. Asche 4,8 % , 

AufbewahTung. Die bei etwa 25-30° oder iiber Kalk bis zur Briichigkeit nachgetrock
neten Bluten werden in dichtschlieBenden Blechbiichsen aufbewahrt. Zur Zerkleinerung reibt man 
sie durch ein grobmaschiges Drahtsieb (Nr .. r der Germ. oder Helv.). 

Anwendung. Bei Erkrankungen der Luftwege als Linderungsmittel, meist mit anderen 
Krautern im Brusttee. 

Verbascum thapsus L. Heimisch in Europa und Zentralasien. 

Folia Verbasci. Wollkraut. Mullein Leaves. Feuilles de bouillon - blanc 

(de molene). Herba Verba'lci. Herba Thapsi barbati. Feldkerzenkraut. Himmel
brandkraut. Kiinigskerzenkraut. Wollblumenkraut. 

Die getrockneten Blatter von Verbascum thapsus. 5 T. frische Blatter = I T. trockene. 
Die Blattl'r eiformig, langlich-eiformig oder lanzettlich, meist zugespitzt, die unteren in den Blatt
stiel verschmalert, bis 3 dm lang und bis 10 em breit, die oberen kleiner, sitzend, aIle mit breitem 
Fliigel am Stengel herablaufend und am Rande einfach gekerbt, runzlig, dicklich oder zerbrechlich, 
beiderseits sternhaarig weiBfilzig. (Die Blatter von V. thapsiforme sind ahnlich; bei V. phlo
moides laufen die Blatter nicht am Stengel herab, ebenso nicht bei V. nigrum und V. lych
nites, letztere beiden oberseits unbehaart.) Die Seitennerven gehen von dem breiteren Mittel
nerv ziemlich stumpf ab, die iibrigen Verzweigungen bilden beim getrockneten Blatt ein wei
teres, undurchsichtiges und ein engeres, durchscheinendes Adernetz. Ohne besonderen Geruch, 
von schleimigem, bitterem Geschmack. 

Bestandteile. Schleim, Bitterstoff, Wachs, Harz U. a. 
Anwendung. Wie die Bluten, auch mit diesen zusammen zum Rauchim bei Atem

beschwerden. 
Die Samen der Verbascum-Arten wirken als Fischgift. 

Species Florum pectorallum (BeIg.). 
Fleurs pectorales. 

Flor. AIthaeae 
Flor. Malvae silvestris 
Flor. Gnaphalii 
FIor. Verbasci aa 10,0. 

Verbena. 
Verbena officinalis L. Ver benaceae - Ver beneae. Heimisch in Europa, 

Asien, Nordafrika und Nordamerika. Ausdauernd. 

Herba Verbenae. Eisenkraut. Shop Vervain Wort. Herbe de verveine. 

Herba Columbariae. Herba sanguinalis. 
Die getrockneten Blatter und bliihenden Spitzen. Der Stengel aufrecht, vierkantig, mit 

rauhen Kanten und abwechselnd zwei gegeniiberliegenden vertieften Flachen, die unteren Rlatter 
gestielt, langlich, die mittleren dreispaltig, Rand gezahnt, obere Blatter sitzend, langlich, ein
geschnitten-gekerbt, die obersten ganzrandig. Bliiten in Ahren, die eine lockere Rispe bilden. 
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Blumenkrone blaBlila, stieltellerformig, Saum fiinfspaltig, fast zweilippig. Vier Staubblatter, von 
denen zwei langer. Ohne Geruch, von sehr herbem, bitterem Geschmack. 

Bestandteile. Die frische Pflanze enthalt ein linksdrehendes, nicht giftiges Glykosid 
Verbenalin, C17H24010' beim Trocknen der Pflanze zersetzt es sich z. T.; ferner Gerbstoff, 
Bitterstoff, Emulsin, Invertin. 

Anwendung. Als Bittermittel, auch als Ersatz fiir Tee. 

V Arb e nat rip h y 11 a L 'H11:R .. Heimisch in Siidamerika. Blatter kurz gestielt, zu dreien 
zusammengestellt, lanzettlich-lineal, ganzrandig, kahl, unterseits driisig, von angenehmem Geruch, 
der an Citronen erinnert. Die Blatter waren friiher als 

Foliil Verbenae odoratae, Feuilles de verveine odorante, in Frankreich 
offizinell. 

Verbena hastata L. Heimisch in Nordamerika. Man verwendet dort die Wurzel: 
Radix Verbenae, Verbena Root, zu einem Extrakt. 

Verbena urticaefolia L. White Vervain. Nettle-leaved Vervain. 
Heimisch in Nordamerika. Mit gestielten, eilanzettlichen Blattern und kleinen weiBen Bliiten. 
Man verwendet das Kraut wie das von Verbena officinalis. Es solI ein Glykosid enthalten. 

Oleum Verbenae, Verbenaol. Das echte Verbenabl wird aus den Blattern der in Amerika 
emheimischen, in Spanien und Siidfrankreich kultivierten Ver bena tri phy lla L' HER. gewonnen 
und ist eine angenehm citronenartig riechende Fliissigkeit. 'Ober die Zusammensetzung ist nur 
wenig bekannt. Es wird, da es kein regelmaBiges Handelsprodukt ist, meist durch das ahnlich 
riechende, billigere Lemongrasol (s. Bd. I; S. 1156) ersetzt, das auch den Namen "ostindisches 
Verbenabl" fiihrt. 

Veronica. 
Veronica officinalis L. Scrophulariaceae - Rhinanthoideae - Digi
taleae. Heimisoh in Europa und Nordamerika. 

Herba Veronicae. Ehrenpreiskraut. Male Speed well Wort. Her be 
de vt'lroniq ue. Herba Betonicae albae. 

Das getrocknete, von der bliihenden Pflanze ge~ammelte Kraut. Der hin- und 
hergebogene, oft wurzelnde Stengel ist rund und tragt gegenstandige, verkehrt eifiir
mige oder elliptische Blatter, mit gesagtem Rand, die in den kurzen Blattstiel ver
sohmalert sind. Der Stengel wie die Blatter sind behaart. Die kleinen, kurzgestielten, 
blaBblauen Bliiten haben zwei Staubbliitter, sie sind im iibrigen vierziihlig und bilden 
blattwinkelstiindige, langgestielte und reiohbliitige Trauben. Von sohwachem Ge
ruch und bitterlioh herbem Geschmack. 

Mikroskopisohes Bild. Das undeutlich bifazial gebaute Blatt hat Spaltbffnungen 
in beiden Epidermen. Die Haarbildungen sind Gliederhaare und Driisenhaare mit zweizelligem 
Kopf. 

Besfandteile. Ein Glykosid, Zucker, atherisches 01, Bitterstoff, Gerbstoff, 
Wachs, Harz. 

Anwendung. In der Volksmedizin 

Veronica beccabunga L. Heimisch in Europa, Sibirien und Nordafrika. 

Herba 8eccabungae. Bachbungenkraut. Speedwell Wort. Herbe de beoca

bunga. Quellehrenpreis. Wasserbungenkraut. Wassersalat. 

Gebrauchlich ist nur die bliihende, von der Wurzel befreite, frische Pflanze. Der Stengel 
stielrund, aufsteigend, an den unteren Knoten wurzelnd, oben aufrecht, kahl, glanzend, dick und 
saftig. Die Blatter gegenstandig, elliptisch oder liinglich, kurz gestielt, stumpf, fein gesagt, kahl, 
etwas fleischig. Die Bliitentrauben stehen in den Blattwinkeln und einander gegeniiber. Kelch 
und Krone vierteilig, die Krone blau; zwei Staubfaden. Ohne Geruch, von bitterlichem, etwas 
scharfem, schwach salzigem Geschmack. 

Ve'I'Wechslung. Die leicht zu verwechselnde Veronica anagallis L. (friiher als Herba 
Anagallidis aquaticae gebrauchlich) hat aufrechten Stengel, sitzende, lanzettliche, spitze, 
halb stengelumfassende Blatter und blaBrote oder hellblaue Bliiten. 



908 Viburnum. 

Veronica virginica L. (Leptandra virginica (L.)NUTT.). Heimisch in Nord. 

amerika und Sibirien. 

Rhizoma Leptandrae virginicae. Black Root. Culver's (Bowmans, Brintons) Root. 

Tall Veronika Root. Leptandra. 
Das getrocknete, im Herbst des zweiten Jahres gesammelte Rhizom mit den Wurzeln. Das 

Rhizom ist bis 15 cm lang, 1/2 cm dick, etwas gekriimmt, geringelt, bis 6 cm lange Reste des Sten. 
gels tragend. Es bildet ein Sympodium. AuBen dunkel.graubraun; es laBt auf der Oberseite auBer 
den Resten abgestorbener Aehsen Knospen, auf der Unterseite die etwa 2 mm dieken und 10 em 
langen Wurzeln erkennen. Auf dem Quersehnitt zeigt das Rhizom die dunkle Rinde, den hellen 
Holzteil und das groBe ebenfalls dunkle, 3-6strahlige Mark. In der primaren Rinde ein unter· 
broehener Kreis von Fasern. Fast ohne Geruch, von bitterem, schwach scharfem Geschmack. 

Bestandteile. Nach POWER undRoGERSON: Kleine Mengen atherisches 01, Zucker, 
Farbstoff, Gerbstoff, 3,4.Dimethoxyzimtsaure, d·Mannit, ein brauner, amorpher 
Bitterstoff, Fett, ein Phytosterin Verosterin, C2,H'60 (aus Essigather und verdiinntem 
Weingeist in Nadeln vom Smp. 136 0 kristallisierend). Das friiher angegebene Glykosid Lep· 
tandrin wurde nicht gefunden. Naeh DALE sind arzneilieh wirksame Stoffe nicht vorhanden. 

Anwendung. Die Droge oder das daraus hergestellte Extrakt werden als Emeticum 
und Purgans angewandt. 

Extractum Leptandrae Uuidum. Fluidextractum Leptandrae. - Amer. VIII.: 1000 g 
gepulverte Wurzel werden mit 400 ccm einer Mischung von 750 ccm Weingeist (92,3 Gew.·Ofo) 
und250 cem Wasser durchfeuehtet und mit dergleiehenMisehung naeh VerfahrenA{s. Bd. I, S. 1227) 
perkoliert. Es werden 1000 eem Fluidextrakt hergest:ellt. 

Viburnum. 
Viburnum opulus L. Caprifoliaceae - Viburneae. Heimisch in den ge

maJ3igten und kMteren Gebieten der nordliohen Halbkugel, zirkumpolar. 

Cortex Viburni opuli. SohneebaUbaumrinde. Cramp Bark. Cortex Sambuci 
aquatici. Wasserholderrinde. 

Die im Herbst gesammeIte Rinde kommt in 15-25 em langen, bis 2 mm dicken, krummen 
Stiieken in den Handel, an der Innenflache gewiihnlieh mit Streifen des weiBen Holzes. Die AuBen. 
seite ist fast glatt, namentlich bei jiingerer Rinde, oder zeigt langliche Falten, ist griinlich, griin. 
lichgrau, grau oder graubraun, griinlich und weiBlich gefleckt und mit braunen Korkwarzchen 
gezeiehnet. Die Innenseite ist mattbraun und zeigt Langslinien. Der Bruch der AuBenschicht 
ist kurz, der inneren langfaserig. Der Geschmack ist adstringierend nnd bitter. 

Mikroskopisches Bild. Die Rinde ist in allen Geweben kleinzelliger als die Rinde 
von Viburnum prunifolium (s. unten). Unterhalb des aus vielen Reihell etwas dickwandiger Zellen 
gebildeten Korkes zahlreiche unregelmaBige Biindel von Bastfasern und Haufen von Steinzellen; 
diese kleiner und formenreicher als bei V. prunifolium. Reichlich Zellen mit Einzelkristallen 
von Kalkoxalat. In der gelbliehen oder braunliehen Innenrinde zahlreiche Gruppen von Bast· 
fasern und wenig Steinzellen, in tangentialen Bandern angeordnet, in der inneren Partie die Ban. 
der nur schmal, dann breiter, seitlieh voneinander dureh schmale 1 bis 2reihige Markstrahlen 
getrennt. Die Fasern sind teilweise oder ganz in diinnwandigen Kristallzellen (Einzelkristalle) 
eingebettet. Die Bander von Bastfasern und Steinzellen werden in tangentialer Anordnung durch 
breitere Streifen parenehymatischen Gewebes getrennt, in den neben Siebriihrengruppen eben. 
falls einige zerstreute Steinzellen und Bastfasern vorkommen. 1m Parenchymgewebe groBe Men· 
gen Gerbsaure. 

Bestandteile. Ein harzartiger Bitterstoff Viburnin, Baldriansaure (friiher als 
Viburninsaure bezeichnet), Spuren eines Alkaloids, Gerbstoff, Harz, Wachs, Gummi. 
Pektin, Zucker. 

Anwendung. Bei Genitalblutungen, Menstruationsschmerzen und zur Verhiitung von 
Abortus (aueh homiiopathiseh). Ala krampfstillendes Mittel in Form des Fluidextrakts. 

Viburnum prunifolium L. Heimisch im groBten Teil der Vereinigten Staaten und in 

Kanada. 

Cortex Viburni prunifolii. Amerikanische Schneeballbaumrinde. Black 
Haw Bark. Sloe Bark. Ecorce d'aubepine noire. Viburnumrinde. 
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Die getrocknete Rinde der Stamme und Zweige. Sie bildet bis 3 cm breite, 
bis 3 mm, bei Stammrinden bis 5 mm dicke, rohren- oder rinnenformige Stiicke. 
Die AuBenseite ist je nach dem Alter graubraun oder schwarzlich braun, stellen
weise weiBlich, besetzt mit grauen Flechten, kreisrunden oder quergestreckten helleren 
Korkwarzen oder dicht kleinwarzig, fast schuppig oder mit einem netzig zerrissenen 
Kork bedeckt. Die Innenseite ist glatt" rot- oder gelbbl'aun und oft mit anhaftenden 
gelblichen Holzresten versehen. Der Bruch fast eben oder grobkornig, der Quer
Bchnitt weiBlich, li1Bt unter der Lupe zahlreiche orangegelbe Punkte und Flecken er
kennen. Geruch eigentiimlich, Geschmack bitter. 

Mikroskopisches Bild. Die Korkschicht aus groBen diinnwandigen tafelformigen 
Zellen mit braunem Inhalt; die primare Rinde aus tangentialgestreckten derbwandigen Zellen, 
zwischen diesen kleine Steinzellen (konnen auch fehlen). Bei jiingeren Rinden treten an der Grenze 
zur Innenrinde vereinzelt oder in kleinen Biindeln stark verdickte primare Sklerenchymfasern 
auf, bei alteren Rinden sind diese durch Borkenbildung entfernt. In den Rindenstrahlen in un
regelmaBiger Verteilung verschieden umfangreiche Gruppen sehr stark verdickter Steinzellen; 
keine Sklerenchymfasern. Die Markstrahlen 1 bis 2 Reihen breit, der Inhalt ihrer Zellen farbt 
sich mit Kalilauge braunrot. Die Zellen des Parenchyms sind etwas verdickt und poros, sie fiihren 
Starke und Gerbstoff; zahlreiche Zellen sind zu Kristallkammerfasern mit Drusen, seltener Einzel
kristallen von Kalkoxalat umgebildet. 

Die nicht offizinelle Wurzelrinde zeigt gleichen Bau, aber reichlicher Steinzellenester, diese 
auch in der primaren Rinde. 

1m Handel meist ein Gemisch der Rindenstiicke alterer Wurzeln und ganzer Stiicke der 
jiingeren und jiingsten Wurzeln und Nebenwurzeln = Wurzelrinden; ferner die Stamm
und Zweigrinden. In Osterreich sind nur die getrockneten Stamm- und Zweigrinden offizinell. 

Bestandteile. Viburnin (harzartiger Bitterstoff), Baldriansaure, Oxalsaure, 
Citronensaure, Apfelsaure, Gerbstoff, Starke, ein Alkaloid. 

Anwendung. Ala Antispasmodicum bei Menstruationsschmerzen und .Blutungen, Bowie 
zur Verhiitung von Abortus, in Form des Fluidextrakts 1,0-4,0 mehrmals taglich. Die Rinde wirkt 
lahmend auf das Zentralnervensystem. 

Extractum Vibumi opuli fluidum. Fluidextract of Vi burnum opulus. - Amer. VIII: 
Aus 1000 g gepulverter (Nr.40) Schneeballrinde mit einem Gemisch aus 2 Vol. Weingeist (92,3 
Gew.- % ) und 1 Vol. Wasser. Durchfeuchtungsquantum. 300 ccm. Erstes Perkolat 850 ccm. 
1000 ccm Fluidextrakt. 

Extractum Vibumi prunifoJii. Extract of Viburnum prunifoliuin. - Amer.: 1000 g 
der gepulverten Rinde (Nr. 30) werden mit verd. Weingeist (41,5 Gew.-%) angefeuchtet und dann 
im Perkolator damit iiberschichtet 48 Stunden stehen gelassen. Von dem durch Ersch6pfung der 
Rinde gewonnenen Perkolat destilliert man den Weingeist bei moglichst niedriger Temperatur ab 
und engt den Destillationsriickstand bei nicht iiber 70 0 auf dem Wasserbad zu einem weichen Ex
trakt ein. Dieses wird mit 5 g gebrannter Magnesia verrieben und in diinner Schicht einem warmen 
Luftstrom ausgesetzt getrocknet. Nach dem Pulvern wird mit getrockneter Starke das Gewicht auf 
200 g gebracht, gut gemischt, gesiebt und in kleinen dicht verschlossenen Weithalsflaschen auf
bewahrt. 1 g Extrakt entspricht 5 g Rinde. 

Extractum Viburni prunifolii fIuidum (Iiquidum). Fluidextract of Viburnum 
prunifolium. Extrait de viburnum fluide. - Austr.: 100 T. amerikanische Schneeball
rinde geben mit einem Gemisch aus 1 T. Weingeist (86 Gew.-%) und 2 T. Wasser 100 T. Fluid
extrakt. Durchfeuchtungsquantum 45 T. - Nederl.: Aus gepulverter (B. 20) Rinde wie Extrac
tum Condurango liquid. (Nederl.) zu bereiten. - Amer.: Wie Fluidextractum Viburni opnli nach 
Verfahren A (Bd. I, S. 1227). - Gall.: Mit Weingeist (80 Vol.-%) zu perkolieren. 

Tinctura Viburni.- Hisp.: Aus gepulverter Rinde 1:10 mit Weingeist (70VoL.%) durch 
Perkolation zu bereiten. 

ElIxir Vibuml opull eomposltum. (Nat. Form.). 
Compound Elixir of Cramp bark. , 
Extr. Viburni opuli fluid. 75 ccm 
Extr. Aletridis fluid. (Nat. Form.) 75 " 
Extr. Trillii fluid. (Nat. Form.) 150 " 
Elixir Taraxaci compo 700 " 

Elixir Vibuml prunifolll (Nat. Form.). 
Elixir of Black Haw. 

Extr. Viburni prunif. fluid. 
Tinct. Cardamom. compo (Amer.) 
Elixir aromatici (Amer.) 

125 cem 
75 " 

800 " 

Tinetura Vlburni opull composita. 
Compound Tincture of Viburnum 

(Nat. Form.). lcort. Viburni opuli 
Rhiz. Dioscoreae 

1. Herb. Scutellar. lat. 
Caryophyllor. 
Cort. Cinnamom. 

{ G1YCerini 
2. Spiritus (91"10) 

{Aquae vol. 1} 
3. Spiritus vol. 5 q. s. 

35 g 
35 " 
10 " 
50 " 
65 " 
65 cem 

750 " 

Man maceriert 1 (Pulv. No. 40) mit 150 ccm von 2 
48 Stunden, perkoliert mit dem Rest, dann mit 
3, so daB man 1000 ccm Tmktur erhii!t. 
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Vinca. 
Vinca minor L. Apocynaceae - Plumieroideae - Alstoniinae. 
Heimisch von England und Deutschland bis zum Kaukasus und Kleinasien. Niederliegend, 
Stengel, meist seitlich aufrecht, in eine Bliite endigend. Laubblatter elliptisch bis lanzettlich. 
kurz gestielt, ganzrandig, spitz. Kelchblatter und Kronenzipfel kahl. 

Vinca major L. Verbreitung wie vorige, aber mehr siidlich. GroBer als vorige. Laub
biatter eifOrmig, vorne verschmalert, am Grunde fast herzformig. Kelchblatter und Kronen
zipfel gewimpert. Beide !iefern: 

Herba Vincae pervincae. Sinngriin. Evergreen. Feuilles de pervenohe grande 
et petite. Wintergriin. Totenmyrthe. 

Wird als Bittermittel noch hier und da im Handverkauf unzerkleinert abgegeben. 

Vincetoxicum. 
Cynanchum vincetoxicum (L.) PERS. (Vincetoxicum officina Ie MONon). 
Asclepiadaceae - Asclepiadeae. Europa. 

Rhizoma Vincetoxici. Schwalbenwurzel. Swallow Root. Racine d'asolepiade. 
Radix Vincetoxici (Asolepiadis, Hirundinariae). Giftwurzel. St. Lorenzkrautwurzel. 

Der Wurzelstock ist bis 5 cm lang, bis 1 cm dick, hin- und hergebogen, oberseits mit den 
ringformigen Narben oder mit holzigen hohlen Resten der Stengel dicht besetzt und dadurch 
knotig, nach unten ringsum reich bewurzelt mit 5-10 cm langen, bis 2 mm dicken, einfacben 
oder nur am Ende verzweigtell, glatten oder fein langsrunzeligen, blaBbraunlicben oder hellgelben 
Nebenwurzeln. 

Mikroskopisohes Bild. Rhizom-Querschnitt: Die Epidermis erhalten. In der Rinde 
an der Grenze von Mittel- zur Innenrinde ein Kranz von mehr oder weniger dicht gelagerten Bast
faserbiindeln. Das Parenchym der Mittelrinde aus tangential gestreckten, das der Innenrinde 
aus radialgeordneten Zellen mit Starke und Kalkoxalatdrusen. Der Holzteil aus schmalen Holz
und Markstrahlen. Das Mark wie die Rinde. N eben wurzel- Querschnitt: Eine gelbgefarbte Epi
dermis. Die Parenchymzellen der breiten Rinde mit Starke erfiillt, dazwischen zahlreiche Zellen 
mit groBen Kalkoxalatdrusen. Die Zellen der Endodermis etwas tangential gestreckt, mit etwas 
verdickter Innenwand. Die Cambiumzone ziem!ich breit., die Holzzone verhaltnismaBig eng, 
ohne Mark. 

Bestandteile. Ein Glykosid Vincetoxin, vieileicht CSOH72020' sta~ linksdrehend, 
dem Condurangin ahnlich; Asclepinsaure, atheriscbes 01, Harz, Fett, Schleim, Sac
charose' Glykose. 

Anwendung. In der Tierheilkunde in Gaben von 10-20 g. 

Vinum. 
Vinum. Wein. Wine. Yin. 

Das Deutsche Arzneibuch 5 sagt in dem Abschnitt Vinum - Wein: "Das 
durch alkoholisohe Garung aus dem Safte der frischen Weintraube hergestellte Ge
trank. Wein, auch Dessertwein (Sud-, Slillwein) mu3 den Bestimmungen des Wein
gesetzes vom 7. April 1909 und den dazu ergangenen Ausfuhrungsbestimmungen ent
sprechen" . 

"Die Untersuchung des Weines ist naoh der vom Bundesrate beschlossenen "An
weisung zur chemischen Untersuchung des Weines" vorzunehmen". 

"An Stelle des vorgesohriebenen Xeresweines darf zur Herstellung pharmazeuti
scher Zubereitungen auch anderer Dessertwein (Sud-, Su3wein) verwendet werden. 
wenn er in Farhe und Gesohmack dem Xereswein ahnlich ist". 

Gewinnung: Es werden nur die reifen Friichte des echten Weinstockes, Vitis vini
fera, verwendet, v;on dem etwa 3000 Abarten bekannt sind. 

WeiR- und Rotwein. Zur Hersteilung von WeiBwein werden die Weintrauben meist mit 
den Kammen, Schalen und Kernen zerquetscht, und aus der so erhaltenen Traubenmaische wird 
der Most durch Pressen gekeltert. Die PreBriickstande heiBen Trester. Bei der Bereitung des 
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Rotweins werden die Schalen und Kamme vor der Garung nicht entfemt, damit der sich bildende 
Alkohol den darin enthaltenen Farbstoff und den Gerbstoff losen kann. Der Saft der roten Wein
beeren (mit Ausnahme der Farbertraube) ist bekanntlich nicht rot, sondem nur die Schale. Der 
sog. Schillerwein wird aus einer Mischung von blauen und weiBen Trauben hergestellt. 

Den abgepreBten Most oder die Rotweinmaische uberlaBt man nun der alkoholischen Garung. 
Diese tritt freiwillig ein infolge der Entwicklung von Hefen (Saccharomyces ellipsoideus, 
apiculatus, exiguus u. a.), die auf den Beeren und Kammen vorhanden sind und sich in dem 
an Hefenahrstoffen reichen Traubensaft rasch vermehren. Seit einigen Jahrzehnten werden 
jedoch dem Most auch reingezuchtete Hefen zur Einleitung einer krMtigen alkoholischen Garung 
zugesetzt. Dadurch solI das Auftreten fehlerhafter Garungserscheinungen, die Entwicklung schad
licher Keime verhindert und ein besseres, reiner schmeckendes Erzeugnis erzielt werden. Heferein
kulturen liefert die staatliche Versuchsanstalt in Geisenheim. 

Die Garung zerfallt in eine Haupt- und in eine Nachgarung. Die Hauptgarung 
dauert 3-14 Tage, bei kalter Lagerung auch langer. Der halbvergorene Wein wird als "Feder
weiBer" anfangs November am Rhein viel getrunken, auch der Most selbst ist ein beliebtes Ge
trank. Beide sind nicht haltbar und schlecht zu versenden. 

Durch die Garung erleidet die Zusammensetzung des Mostes eine tiefgehende Anderung. 
Ursprtinglich enthalt der Most 10-30%, meist 10-20% Zucker (Dextrose und Lavulose, keine 
Saccharose), 0,4-2% Saure, femer Mineralstoffe, Extraktivstoffe, EiweiBstoffe und Bukettstoffe. 
Durch die Garung wird der Zucker in Alkohol und Kohlensaure zerlegt, und als Nebenprodukte 
entstehen Glycerin, Bernsteinsaure, geringe Mengen Essigsaure und zahlreiche fluchtige Stoffe 
(Weinfuselble). In dem MaBe, wie die Flussigkeit alkoholreicher wird, scheidet sich das im Most 
geloste Kaliumbitartrat und Calciumtartrat als Weinstein ab. Hiermit ist ein Saureruckgang 
des Mostes verbunden. Ein weiterer Saureruckgang wird - besonders am Schlusse der Haupt
garung - durch biologische Vorgange hervorgerufen, indem durch die Tatigkeit von Bakterien ein 
Teil der zweibasischen Apfelsaure des Mostes in die einbasische Milchsaure und in Kohlensaure, 
die entweicht, zerlegt wird. Man kann daher bei saurereichen Mosten mit einer erheblichen Ab
nahme des sauren Geschmackes im Wein rechnen. 

Wenn die Hauptgarung beendigt ist, wird die vergorene Flussigkeit von den ausgeschiedenen 
Stoffen, die aus Hefe, EiweiB, Pektinstoffen, Weinstein usw. bestehen, abgezogen, und der so ge
wonnene Jungwein der N achgarung (stillen Garung) uberlassen. Hierbei wird der noch vor
handene Zucker fast vollig zerlegt, und es bilden sich Bukettstoffe, die dem Wein seinen Charakter 
verleihen. Dabei scheiden sich wie bei der Hauptgarung Hefe, Weinstein und andere Stoffe am 
Boden der Fasser abo Von diesem FaBgelager wird der Wein durch unter Umstanden wiederholten 
A bstich getrennt. Der nach beendigter Nachgarung, die bis in den Anfang des neuen Jahres 
hinein dauem kann, erhaltene Wein ist noch nicht fertig. Er bedarf noch der Lagerung, die in 
groBen Fassem von Eichenholz in kuhlen Kellem erfolgt. Es treten hierbei unter Mitwirkung 
durch die FaBwandungen dringender Luft eine Reihe wichtiger Veranderungen (Oxydations
erscheinungen, Esterbildungen) ein, der Wein reift, sein Geschmack, seine Blume gelangt zur 
vollen Entwicklung. 

Es ist eine Aufgabe des Killers, den Wein fortgesetzt zu beobachten und auf seine Klarung 
und Erhaltung in gutem Zustande bedacht zu sein. Diese Arbeit nennt man Kellerbehandlung_ 
Sie besteht aus dem Klaren und Schonen des Weines, in dem zu seiner Haltbarmachung erforder
lichen Schwefeln der Fasser und - in weiterem Sinne - auch in der Verbesserung des Weines 
durch Zuckerung, Entsauerung oder durch Verschnitt verschiedener Weine. Auch die Zuckerung 
des Mostes bzw. der vollen Rotweinmaische, die unter Umstanden bei saurereichem zuckerarmen 
Moste n6tig ist, kann man hierher rechnen. Durch die Zuckerung solI der Alkoholgehalt des 
Weines erhoht oder, sofern Zuckerwasser verwendet wird (Gallisieren), vor allem der Sauregehalt 
emiedrigt werden. AIle diese Arbeiten der Kellerbehandlung durfen aber nur im Rahmen der durch 
§§ 2,3,4, 11 und 12 des Weingesetzes gegebenen Bestimmungen erfolgen. So ist Z. B. nach § 3 die 
Anwendung der Zuckerung nur gestattet, urn einem natfulichen Mangel an Zucker bzw. an Alkohol 
oder einem UbermaB an Sauren insoweit abzuhelfen, als es der Beschaffenheit des aus Trauben 
gleicher Art und Herkunft in guten Jahrgangen ohne Zusatz gewonnenen Erzeugnisses entspricht. 
Auf keinen Fall darf die durch den Zuckerwasserzusatz eingetretene Volumvermehrung mehr als 
ein Funftel der gesamten Flussigkeit, d. i. ein Viertel des in die Mischung gelangenden Mostes 
oder Naturweines betragen. Etwaigen Auswiichsen des Zuckerns (Gallisierens) ist dadurch ein 
Riegel vorgeschoben. 

Die Klarung des Weines durch Zusatz von Ferrocyankalium (vgl. S. 921) ist erst neuer· 
dings gestattet worden. Sie beruht auf der Beobachtung, daB die oft im Wein auftretende Trubung, 
die sich durch die bisherigen Schonungsmittel nicht entfemen lieB, auf die Gegenwart von Ferri· 
phosphat zuruckzufuhren ist. Fallt man aber die Ferrisalze des Weines durch Ferrocyankalium 
aus, so erzielt man einen blanken bestandigen Wein, zumal gleichzeitig mit den Ferrisalzen auch 
die EiweiBstoffe durch das Ferrocyankalium ausgeschieden werden. Die Menge des zuzusetzenden 
Ferrocyankaliums ist an Hand der Analyse genau zu berechnen, damit ein UberschuB, der unter 
Umstanden zur Bildung von Blausaure fuhren konnte, vermieden wird. 
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AlIe in den §§ 2, 3, 4, II und 12 des Weingesetzes nicht genannten Verfahren der Keller
behandlung, abgesehen vielleicht vom Pasteurisieren, sind unzulassig. Zu den unzulassigen Ver
fahren zahlen unter anderem die folgenden: 

. 1. Das Gipsen: Der Zusatz von Gips erfolgt besonders in siidlichen Landern zu dem Zwecke, 
Rotwein eine bessere Haltbarkeit und eine lebhaftere, feurige Farbe zu verleihen. Der Sulfatgehalt 
wird durch den Gipszusatz erbOht. In Deutschland ist das Gipsen nicht ublich. 

2. Das Petiotisieren. Man versteht hierunter das Vergaren der Weintrester, also der aus
gepre13ten Schalen und Kerne, mit Zuckerwasser und Vermischen dieses Tresterweins mit wirk
lichem Wein. Dieses Erzeugnis darf als sog. Haustrunk (§ II des Weingesetzes) vom Weinprodu
zenten hergestellt und im eigenen Haushalt verwendet werden. 1m gewerbsmaBigen Verkehr ist es 
unzulassig. . 

3. Das Scheelisieren besteht in einem Zusatz von Glycerin zum fertigen Wein. Dieser 
wird dadurch haltbarer und vollmundiger. Der Zusatz gibt sich analytisch in einer ErbOhung des 
Glycerin-Alkohol-Verhaltnisses zu erkennen. 

4. Das Alkoholisieren besteht in Zusatzen von Alkohol oder Wasser und Alkohol (Mouil
lage) zum Zwecke der Haltbarmachung bzw. Streckung. In Deutschland ist der Alkoholzusatz zu 
den vollig ausgegorenen Weinen gesetzlich beschrankt (1 Vol.-% bei Versand in Fassern nach tropi
schen Gegenden). Die meisten siidlichen Weine erhalten erhebliche Alkoholzusatze. 

Die vielfach beobachteten Weinfehler und W einkrankhei ten riihren meist von Mikro
organismen (Bakterien und wilden Hafen) her. Von den dadurch hervorgerufenen Fehlern seien 
das Kahmigwerden, der Essigstich, das Umschlagen oder Brechen des Weines, das Schleimig
werden, das Bitterwerden genannt. 

Dessertweine (Slid- und SliJlweine). Der Verein Deutscher Nahrungsmittel
ehemiker hat fUr diese Weine nach einem Vorschlag von GRUNHUT folgende Begriffs
bestimmungen aufgestellt: 

"Dessertweine (Siidweine, SiiBweine) sind salcha Weine, die nach einem der nacbstehend 
beschriebenen Verfahren so hergestellt sind, daB ihr Gehalt an Alkohol oder an Zucker oder an 
Alkohol und Zucker bOher ist, als der durch Garung des unveranderten Saftes frischer, gewohn
Hcher Trauben allgemein zu erzielende. 

Die HersteUungsverfahren zerfallen in zwei Gruppen: 
1. Vergarung von Traubensaft von besonders hoher Konzentration oder Anreicherung ge

wohnlichen Weines durch konzentrierten Traubensaft. (Konzentrierte SiiBweine.) 
2. Zusatz von Alkohol zu hinreichend weit in der Vergarung vorgeschrittenem Most, ge. 

gebenenfalls auch unter Verwendung konzentrierten Traubensaftes. (Gespritete Dessert. 
weine, auch Likorweine genannt.) 

1m einzelnen sind folgende Verfahren im Gebrauch: 
1. Konzentrierte SiiBweine. 
a) Vergarung des Mostes ausgelesener Trockenbeeren (z. B. Tokaier-Essenz, siiBe rheinische 

Ausleseweine) oder getrockneter Beeren (z. B. Strohweine). . 
b) Vergarung des Mostes gemeinsam gelesener gewohnlicher Trauben und Trockenbeeren 

{z. B. siiBe Szamorodner). 
c) Ausziehen von Trockenb~ren (z. B. Tokaier Ausbruch) oder getrockneten Beeren durch 

Most und Vergaren des Auszuges. 
d) Ausziehen von Trockenbeeren oder getrockneten Beeren durch Wein. 
e) Vergarung von eingekochtem Most (z. B. Vini cotti). 

2. Gespritete Dessertweine (L ik or we ine). 
f) Zusatz von Alkohol, daneben teilweise auch von gespritetem Most, zu dem hinreichend weit 

vergorenen Most gewohnlicher Trauben (z. B. Portwein, siiBe Prioratoweine). 
g) Zusatz von Alkohol, daneben teilweise auch von gespritetem Most, zu dem hinreichend weit 

vergorenen Most von Trockenbeeren oder getrockneten Beeren (z. B. Gold-Malaga). 
h) Zusatz von Alkohol zu dem hinreichend weit vergorenen Auszug von Trockenbeeren oder 

getrockneten Beeren mit gewohnlichem Most oder mit gewohnlichem Wein. 
i) Zusatz von Alkohol, daneben teilweise auch von gespritetem und von eingekochtem Most, 

zu gewohulichem Wein (z. B. Marsala, Madeira, Xeres, Tarragona-Dessertweine). 
k) Verschnitt von Erzeugnissen, die nach den Verfahren f-i hergestellt sind, mit einge. 

kochtem Wein (z. B. brauner Malaga). 
Trockenbeeren im Sinne dieser Begriffsbestimmung!m sind die innerhalb des Weinbaugebietes, 

in dem der Dessertwein bereitet wird, am lebenden Weinstock ohne absichtliche Knickung der 
Stiele eingetrockneten Beeren. 

Getrocknete Beeren im Sinne dieser Begriffsbestimmungen sind die innerhalb des Weinbau
gebietes, in dem der Dessertwein bereitet wird, aus Trauben der letzten Ernte nach absichtlicher 
Knickung der Stiele oder nach erfolgter Aberntung gewonnenen eingetrockneten Beeren des Wein
stocks von verhaltnismaBig geringem Eintrocknungsgrade." 
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Uber einige Dessertweine, die auch in Apotheken Verwendung finden, sei noch 
folgendes mitgeteilt: 

Xeres, Jerez, Sherry. Hierunter ist eigentlich nur der in der Umgebung von 
Xeres de la Frontera, spanische Provllz Cadiz, erzeugte Wein zu verstehen. Er 
stammt also aus einer grollen Anzahl von Erzeugungsorten, die zwischen dem Guadal
quivir und dem Guadalete liegen. Der Xeres-Wein ist ein gespriteter Dessert
wein. Er ist voll, weich und gewiirzhaft und je nach Herstellung von dunkelgoldiger 
bis bernsteingelber Farbung. Nach der Germ. darf zur Herstellung von pharmazeuti
schen Zubereitungen an Stelle des Xeres auch jeder andere Dessertwein mit ahnlichen 
Eigenschaften verwendet werden. Es kommen hierflir z. B. in Betracht der italienische 
Marsalawein, der "Achaier" genannte griechische Sullwein, ferner Portwein, Madeira 
und Goldmalaga. 

Portwein. Alkoholreicher sMer portugiesischer Wein aus dem Tal des Douro. 
Madeira. Ein alkoholreicher, von den kanarischen lnseln stammender Wein von 

Goldfarbe, zartem feinen Bukett und stark sullem Geschmack. Der weniger sMe 
Wein heillt "Dry Madeira", herber Madeira. 

Marsala. Unter den italienisch-sizilianischen SMweinen ist der Marsala die gang
barste Sorte. Er ist ein feuriger Wein mit etwas saurem Geschmack, der nicht ganz 
von dem sullen, vollen Geschmack gedeckt wird. Seine Farbe ist tief goldgelb. 

Samos. Der weit verbreitete Wein von der lnsel Samos erhaIt vor beendigter 
Garung einen Zusatz von 12-14% Sprit und wird meistens ohne weitere Lage. 
rung in den Handel gebracht. Viele Samosweine sind aber nur einfach gespritete Moste 
(KONIG). 

Achaier (Kalavrita, Santo Claret) ist ein griechischer Wein und wie der Samos 
ein gespriteter Dessertwein. Er enthaIt 4-6 g Extrakt und 12,7-17,5 g Alkohol in 
100 ccm. 

Malaga ist ein spanischer brauner Sullwein. Der Most wird, bevor er der Garung 
uberlassen wird, in Kesseln eingekocht oder auch mit eingekochtem Most vermischt. 
Dem dunkelbraunen Malaga wird besonders stark eingekochter Most (Arope und Color 
genannt) zugesetzt. Je nach dem VerhaItnis zwischen Wein, Arope und Color hat 
der Malaga einen mehr oder weniger sullen Geschmack, sowie eine hellere oder dunklere 
Farbung. 

Tokayer. Tokayer Essenz, Tokayer Ausbruch, sind konzentrierte SM
weine aus der ungarischen Gemeinde Tokay und den ubrigen Gemeinden des Tokayer 
Weingebietes. Die Weine sind gelb bis braunlichgelb. 

Uber die Zusammensetzung und Beurteilung der Dessertweine siehe S. 955. 
Nicht als "Weine" gelten, aber im Weingesetz behandelt werden folgende aus 

Wein hergestellte bzw. weinahnliche Getranke: 
1. Schaumwein (Sekt, Champagner). Nach KONIG versteht man unter Schaum

wein gesullte und mit Likor aromatisierte Weine, welche unter starkem Druck mit 
Kohlensaure gesattigt sind und letztere bei Aufhebung des Drucks nicht mehr in ihrer 
Gesamtheit gelost enthalten konnen, sondern in Form von Gasblaschen unter 
Schaumbildung entweichen lassen. Schaumwein ist also nicht Wein im Sinne des 
§ 1 des Weingesetzes, sondern ein aus Wein hergestelltes Getrank. 

Die Herstellung von Schaumwein geschieht entweder nach dem franzosischen Ver. 
fahren durch Vergaren von mit Zucker versetztem Jungwein auf der Flasche oder bei geringeren 
Sorten auch durch Impragnieren des Weines mit Kohlensaure. Der Likorzusatz (Dosierung) erfolgt 
im letzten Falle vor dem Impragnieren, bei der Flaschengarung nach Beendigung der Garung, 
nachdem man die Hefe aus den umgekehrt (mit dem Kork nach unten) gestellten Flaschen - das 
Absetzen der Hefe wird durch of teres Riitteln der Flasche unterstiitzt - durch kurzes 6ffnen des 
Korkes (Degorgieren) entfernt hat. 

Der Verkehr mit Schaumwein ist durch die §§ 15. 16 und 17 des Weingesetzes geregelt. 
Hager, Handbucb II. 58 
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2. Weinihnliche Getrinke. Zu diesen gehOren Obst- und Beerenweine (Frucht
weine), sowie andere vergorene Pflanzensii.fte und weinahnliche Getranke aus 
Malzauszugen. N aheres siehe S. 964. 

FUr den Verkehr mij; Obstweinen gelten die Bestimmungen des § 10 des Weingesetzes. 
Nach diesen Bestimmungen ist besonders die Verwendung gewisser SaIze und Sil.uren, von Glycerin, 
unreinem Sprit, sowie von Farbstoffen verboten. Auch diirfen weinahnliche Getranke im Verkehr 
ala Wein nur in solchen Wortverbindungen bezeichnet werden, welche die Stoffe kennzeichnen, 
aus denen sie hergestellt sind, also z. B. ala Apfelwein, Johannisbeerwein usw. 

3. Weinhaltige Getrinke. Zu diesen zahlen alie mit mehr oder weniger Wein 
zubereiteten Getranke, also z. B. Wermutwein, Maiwein (Maitrank), Wein
punschessenzen, Burgunder-Punsch, Weinbrause, ferner auch Arznei
weine, me Pepsinwein, Chinawein u. a. Nach § 16 des Weingesetzes durfen 
Zusatze, die ffir weinahnliche Getranke verboten sind, auch bei weinhaltigen Ge
tranken nicht erfolgen. 

Nachahmongen von Weln, deren Herstellung aber durch § 9 des Weingesetzes 
verboten ist, abgesehen von der Verwendong als Haustrunk gemiU3 § 11 des Wein
gesetzes. 

Tresterweine (petiotisierter Wein). Sie werden durch Vergitren von Zuckerwasser iiber ganz 
oder teilweise ausgepreBten Trauben (Trestem) und Zusatz von Weinsaure hergestellt. Sie ent. 
halten wenig Extrakt, aber verhaltnismaBig viel Asche. 

Hefenweine. Man gewinnt sie durch Vergaren von Zuckerwasser iiber Weinhefe (Weintrub) 
und Zusatz von Tannin und Weinsil.ure. 

Rosinenweine. Ausziige oder Aufquellungen von Rosinen mit Wasser werden der Gil.rung 
Bowie der weiteren Behandlung wie bei Traubenwein unterworfen. Rosinenweine sind bei sach
gemil.Ber Herstellung ahnlich wie Traubenwein zusammengesetzt und von diesem hochstens durch 
den Geschma.ck zu unterscheiden. 

Zusammensetzung. Die Bestandteile 'des Weines stammen teils aus dem 
Most, teils werden sie bei der Garung ond Lagerung (Reifung) gebildet. Der Wein 
enthalt: Alkohol, Zucker. organische Sauren: Weinsaure, Apfelsaure, Milchsaure, 
Bernsteinsaure. Essigsaure, ferner Salze organischer Sauren (z. B. Kaliumbitartrat), 
Glycerin, Bukett- und Aromastoffe, Farbstoff, Gerbstoff, Stickstoffsubstanz, Ex
traktivstoffe unbekannter Art und Mineralbestandteile. Die Zusammensetzung des 
Weines wird durch die verschiedensten Umstande me'Rebensorte, Bodenbeschaffen
heit, Witterungsverhaltnisse beeinflu13t, so da13 nicht nur der Wein verschiedener 
Weinbaugebiete, sondern auch verschiedene Jahrgange desselben Wachstums erheb
Hche Schwankungen in ihrem prozentualen Gehalt aufweisen konnen. Die mittlere 
Zusammensetzung gibt J. KONIG auf Grund zahlreicher Analysen reiner Naturweine 
aus den Jahren 1890--1900 me folgt an: 

100 ccm Wein enthielten Gramm 
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Deutsche WeiBweine 
Mosel und Saar. 0,9963 7,36 2,31 0,77 0,34 0,2 0,66 0,16 
Rheingau und Maingau 0,9977 8,12 2,91 0,77 0,18 0,23 0,85 0,20 
Nahe und Olanta!. 0,9953 8,20 2,25 0,67 0,19 0,16 0,69 0,17 
Rheinhessen 0,9960 7,42 2,15 0,58 0,19 0,08 0,63 0,22 
Pfalz. 0,9946 8,54 2,26 0,64 0,19 0,13 0,7J 0,21 
Franken. 0,9972 7,01 2,17 0,69 0,21 0,07 0,64 0,19 
Wiirttemberg . 0,9983 6,60 1,99 0,66 - - 0.70 0,24 
Baden. 0,9964 6,75 2,00 0,65 0,23 0,09 0,58 0,20 
ElaaB 0,9961 6,44 1,92 0,64 0,23 0,09 0,53 0,22 
Lothringen • 0,9968 6,52 2,05 0,79 0,37 0,10 0,55 0,19 
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100 ccm Wein enthielten Gra= 

Spez. "'" ~ 
I = Weinbaugebiet :8 ..!oI ..1 Q;) 

I 

~ .~ Q;) 

Ge'l'l'icht ~ ~ ~ :0\ ..!oI ..= 
0 ~ 0 .; 0 

..!oI '" .0\ ::s III 

;q M 
Q;) '" ~ N -< f'il ~ Cl 

Deutsche Rotweine 
Rheingau und Maingau 0,9960 9,26 2,81 0,56 - 0,10 0,63 0,24 
Ahrtal . 0,9957 9,47 2,90 0,63 0,18 0,15 0,83 0,24 
Wiirttemberg . 0,9983 7,12 2,17 0,66 0,21 - 0,58 0,27 
Baden. 0,9968 7,57 2,49 0,59 0,20 0,12 0,71 0,28 
ElaaB 0,9973 7,18 2,41 0,61 0,18 0,12 0,60 0,25 

Franzosischer Rotwein 
Bordeaux. 0,9958 8,16 2,42 0,58 - 0,23 

I 
0,73 0,25 

Fiir Dessertweine (Siid-, Siillweine) nennt KONIG folgende Mittelwerte: 

Weinsorte 

obyer Ausbruch d. Handela T 
R uater Ansbruch . 
Achaier (Kalavrita) 
Malvasier, Moskato 
Marsala 
Xeres 
Malaga. 
Portwein. 
Madeira 

Spez. 
Gewicht 

1,0767 
1,0800 
0,9993 
1,0520 
1,0047 
0,9932 
1,0749 
1,0088 
0,9996 

100 ccm Wein enthielten Gramm 
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9,93 1 23,76 0,65 I 19,80 0,69 0,35 0,058 
9,55 26,05 0,44 23,77 - 0,32 0,037 

14,3 5,36 0,57 2,55 0,78 0,30 0,051 
12,73 17,67 0,58 14,09 0,71 0,32 0,051 
11,59 6,40 0,53 3,25 0,72 0,36 0,028 
16,09 4,06 0,41 2,40 0,51 0,46 0,028 
12,60 22,09 0,51 18,32 0,55 0,42 0,044 
16,18 8,25 0,42 6,04 0,34 

I 
0,22 

1 

0,035 
14,43 5,23 0,49 2,95 0,67 0,25 0,052 

Verfalschung und Nachmachung. Die hauptsachlichsten Verfiilschungen 
bestehen in Uberzuckerung, Uberstreckung, Zusatzen von Tresterwein, Hefenwein, 
Rosinenwein oder Fruchtwein, Bowie in der Verwendung von Chemikalien oder 
sonstigen, nicht zur anerkannten Kellerbehandlung gehorenden Stoffen. Als nach
gemacht kommen besonders Tresterwein, Hefenwein und Rosinenwein in Betracht 
(s. S. 914). 

Das Weingesetz vom 7. April 1909 
nebst !nderung vom 1 •. Februar 1923 und einschl. der dazu erlassenen .Ausfiihrungsbestimmungen. 

§ 1. We in ist das durch alkoholische GlLrung aus dem Saite der frischen Weintraube her
gestellte Getrank. 

§ 2. Es ist gestattet, Wein aus Erzeugnissen verschiedener Herkunft oder Jahre herzustellen 
(Verschnitt). Dessertwein (Siid-, SiiBwein) darf jedoch zum Verschneiden von weiBem Weine 
anderer Art nicht verwendet werden. 

§ 3. Dem aus inlandischen Trauben gewonnenen Traubenmost oder Wein, bei Herstellung 
von Rotwein auch der vollen Traubenmaische, darf Zucker, auch in reinflm Wasser gelost, zu
gesetzt werden, um einem natiirlichen Mangel an Zucker bzw. Alkohol oder einem "ObermaB an 
Saure insoweit abzuhelfen, als es der Beschaffenheit des aus Trauben gleiche!' Art und Herkunft 
in guten Jahrgangen ohne Znsatz gewonnenen Erzeugnisses entspricht. Der Zusatz an Zucker
wasser dad jedoch in keinem FaIle mehr ala ein Fiinftel der gesamten Flilssigkeit betragen. 

Die Zuckerung darf nur in der Zeit vom Beginne der Weinlese bis zum 31. Dezember des 
Jahres vorgenommen werden; sie darf in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember bei ungezucker
ten Weinen frilherer Jahrgange nachgeholt werden. 

Die Zuckerung darf nur innerhalb der am Weinbau beteiligten Gebiete des Deutschen Reiches 
vorgenommen werden. 

Die Absicht, Traubenmaische, Most oder Wein zu zuckern, ist der zustandigen Behorde anzu. 
zeigen. 

Auf die Herstellung von Wein zur Schaumweinbereitung in den Schaumweinfabriken finden 
die Vorschriften der Abs.2, 3 keine Anwendung. 

38* 
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In allen Fallen darf zur Weinbereitung nur technisch reiner, nicht farbender Ruben-, Rohr-, 
Invert- oder Starkezucker verwendet werden. 

Ausfuhrungsbestimmungen zu § 3 s. S. 920. 
§ 4. Dnbeschadet der Vorschriften des § 3 diirfen Stoffe irgendwelcher Art dem Weine bei 

der Kellerbehandlung nur insoweit zugesetzt werden, als diese es erfordert. Der Bundesrat ist 
ermachtigt, zu bestimmen, welche Stoffe verwendet werden durfen, und Vorschriften ilber die Ver
wendung zu erlassen. Die Kellerbehandlung umfaBt die nach Gewinnung der Trauben auf die Her
stellung, Erhaltung und Zurichtung des Weines bis zur Abgabe an den Verbraucher gerichtete 
Tatigkeit. 

Versuche, die mit Genehmigung der zustandigen Behorde angestellt werden, unterliegen 
diesen Beschrankungen nicht. 

Ausfuhrungsbestimmungen zu § 4 s. S. 920. 
§ 5. Es ist verboten, gezuckerten Wein unter einer Bezeichnung feilzuhalten oder zu 

verkaufen, die auf Reinheit des Weines oder auf besondere Sorgfalt bei der Gewinnung der Trauben 
deutet; auch ist es verboten, in der Benennung anzugeben oder anzudeuten, daB der Wein Wachs
tum eines bestimmten Weinbergbesitzers sei. 

Wer Wein gewerbsmaBig in den Verkehr bringt, ist verpflichtet, dem Abnehmer auf Ver
langen vor der "Obergabe mitzuteilen, ob der Wein gezuckert ist, und sich beim Erwerbe von Wein 
die zur Erteilung dieser Auskunft erforderliche Kenntnis zu sichern. 

§ 6. 1m gewerbsmaBigen Verkehre mit Wein durfen geographische Bezeichnungen 
nur zur Kennzeichnung der Herkunft verwendet werden. 

Die Vorschriften des § 16 Abs.2 des Gesetzes zum Schutze der Warenbezeichnungen vom 
12. Mai 1894 (Reichs-Gesetzbl. S.441) und des § 1 Abs. 3 des Gesetzes zur Bekampfung des un
lauteren Wettbewerbs vom 27. Mai 1896 (Reichs-Gesetzbl. S. 145) finden auf die Benennung von 
Wein keine Anwendung. Gestattet bleibt jedoch, die Namen einzelner Gemarkungen oder Wein
bergslagen, die mehr ala einer Gemarkung angehoren, zu benutzen, um gleichartige und gleichwertige 
Erzeugnisse benachbarter oder nahegelegener Gemarkungen oder Lagen zu bezeichnen. 

§ 7. Ein Verschnitt aus Erzeugnissen verschiedener Herkunft darf nur dann nach einem 
der Anteile allein benannt werden, wenn dieser in der Gesamtmenge uberwiegt und die Art bestimmt; 
dabei findet die Vorschrift des § 6 Abs. 2 Satz 2 Anwendung. Die Angabe einer Weinbergslage ist 
jedoch, von dem Falle des § 6 Abs. 2 Satz 2 abgesehen, nur dann zulassig, wenn der aus der betreffen
den Lage stammende Anteil nicht gezuckert ist. 

Es ist verboten, in der Benennung anzugeben oder anzudeuten, daB der Wein Wachstum 
eines bestimmten Weinbergsbesitzers sei. 

Die Beschrankungen der Bezeichnung treffen nicht den Verschnitt durch Vermischung von 
Trauben oder Traubenmost mit Trauben oder Traubenmost gleichen Wertes derselben oder einer 
benachbarten Gemarkung und den Ersatz der Abgange, die sich aus der Pflege des im Fasse lagernden 
Weines ergeben. 

§ 7 R. (Neu hinzugefugt auf Grund des Gesetzes vom 1. Februar 1923.) § 6 Abs. 2 Satz 2 und 
§ 7 gelten nicht fur die Verwendung von franzosischen und portugiesischen geographischen 
Bezeichnungen. 

§ 8. Ein Gemisch von WeiBwein und Rotwein darf, wenn es als Rotwein in den Ver
kehr gebracht wird, nur unter einer die Mischung kennzeichnenden BezeiQhnung feilgehalten oder 
verkauft werden. 

§ 9. Es ist verboten, Wein nachzumachen. 

§ 10. Dnter das Verbot des § 9 fant nicht die Herstellung von dem Weine ahnlichen Ge
tranken aus Fruchtsaften, Pflanzensaften oder Malzausziigen. 

Der Bundesrat ist ermachtigt, die Verwendung bestimmter Stoffe bei der Herstellung solcher 
Getranke zu beschranken oder zu untersagen. 

Die im Abs. 1 Qezeichneten Getranke diirfen im Verkehr ala Wein nur in solchen Wortverbin
dungen bezeichnet werden, welche die Stoffe kennzeichnen, aus denen sie hergestellt sind. 

Ausfiihrungsbesitmmungen zu § 10 s. S. 921. 

§ 11. Auf die Herstellung von Haustrunk aus Traubenmaische, Traubenmost, Riickstanden 
der Weinbereitung oder aus getrockneten Weinbeeren finden die Vorschriften des § 2 Satz 2 und der 
§§ 3, 9 keine Anwendung. 

Die Vorschriften des § 4 finden auf die Herstellung von Haustrunk entsprechende Anwendung. 
Wer Wein gewerbsmaBig in Verkehr bringt, ist verpflichtet, der zustandigen Behorde die Her

stellung von Haustrunk unter Angabe der herzustellenden Menge und der zur Verarbeitung be
stimmten Stoffe anzuzeigen; die Herstellung kann durch Anordnung der zustandigen Behorde be. 
schrankt oder unter besondere Aufsicht gestellt werden. 

Die als Haustrunk hergestellten Getranke diirfen nur im eigenen Haushalte des Herstellers 
verwendet oder ohne besonderes Entgelt an die in seinem Betriebe beschaftigten Personen zum 
eigenen Verbrauch abgegeben werden. Bei Auflosung des Haushalts oder Aufgabe des Betriebs 



Vinum. 917 

kann die zustandige Behorde die VerauBerung des etwa vorhandenen VorratB von Haustrunk ge
statten. 

Ausfiihrungsbestimmungen zu § 11 s. S. 920. 
§ 12. Die Vorschriften der §§ 2,4 bis 9 finden auf Traubenmost, die Vorschriften der §§ 4 

bis 9 auf Traubenmaische Anwendung. 
Ausfiihrungsbestimmungen zu § 12 s. S. 920. 
§ 13. Getranke, die den Vorschriften der §§ 2, 3, 4, 9, 10 zuwider hergestellt oder behandelt 

worden sind, ferner Traubenmaische, die einen nach den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 oder des 
§ 4 nicht zulassigen Zusatz erhalten hat, diirfen, vorbehaltlich der Bestimmungen des § 15, nicht in 
den Verkehr gebracht werden. Dies gilt auch fiir auslandische Erzeugnisse, die den Vorschriften 
des § 3 Abs. 1 und der §§ 4, 9, 10 nicht entsprechen; der Bundesrat ist ermachtigt, hinsichtlich der 
Vorschriften des § 4 und des § 10 Abs. 2 Ausnahmen fiir Getranke und Traubenmaische zu bewilligen, 
die den im Ursprungslande geltenden Vorschriften entsprechend hergestellt sind. 

Ausfiihrungsbestimmungen zu § 13 s. S. 922. 
§ 14. Die Einfuhr von Getranken, die nach § 13 yom Verkehr ausgeschlossen sind, ferner 

von Traubenmaische, die einen nach den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 oder des § 4 nicht zulassigen 
Zusatz erhalten hat, ist verboten. 

Der Bundesrat erlaBt die Vorschriften zur Sicherung der Einhaltung des Verbots, er ist er
machtigt, die Einfuhr von Traubenmaische, Traubenmost oder Wein zu verbieten, die den am One 
der Herstellung geltenden Vorschriften zuwider hergestellt oder behandelt worden sind. 

Ausfiihrungsbestimmungen zu § 14 s. S. 922. 
§ 16. Getranke, die nach § 13 Yom Verkehr ausgeschlossen sind, diirfen zur Herstellung von 

weinhaltigen Getranken, Schaumwein oder Weinbrand nicht verwendet werden. Zu anderen 
Zwecken darf die Verwendung nur mit Genehmigung der zustandigen Behorde erfolgen. 

§ 16. Die Reichsregierung kann mit Zustimmung des Reichsrats die Verwendung bestimmter 
Stoffe bei der Herstellung von weinhaltigen Getranken, Schaumwein, dem Schaumwein ahn
lichen Getranken, Weinbrand und Weinbrandverschnitt beschranken oder untersagen sowie be
stimmen, welche Stoffe bei der HersteUung solcher Getranke Verwendung finden diirfen, und Vor
schriften iiber die Verwendung erlassen. 

Ausfiihrungsbestimmungen zu § 16 s. S. 921 u. 923. 
§ 17. Schaumwein, der gewerbsmaBig verkauft oder feilgeha~ten wird, muB eine Bezeichnung 

tragen, die das Land erkennbar macht, wo er auf Flaschen gefiillt worden ist; bei Schaumwein, 
dessen KohlensauregehaIt ganz oder teilweise auf einem Zusatz fertiger Kohlensaure beruht, muB die 
Bezeichnung die HerstelIungsart ersehen lassen. Dem Schaumwein ahnIiche Getranke miissen eine 
Bezeichnung tragen, welche erkennen laBt, welche dem Weine ahnIichen Getranke zu ihrer Her
stelIung verwendet worden sind. Die naheren Vorschriften trifft der Bundesrat. 

Die Yom Bundesrate vorgeschriebenen Bezeichnungen sind auch in die Preislisten und 
Weinkarten sowie in die sonstigen im geschaftlichen Verkehr iiblichen Angebote mit aufzunehmen. 

Ausfiihrungsbestimmungen zu § 17 s. S. 923. 

§ 18. Trinkbranntwein, dessen Alkohol ausschlieBlich aus Wein gewonnen und der nach Art 
des Kognaks hergestellt ist, darf im geschaftIichen Verkehr als Weinbrand bezeichnet werden. 
Trinkbranntwein, der neben Weinbrand Alkohol anderer Art enthaIt, darf ala W ein brand ver
schnitt bezeichnet werden, wenn mindestens ein Zehntel des Alkohols aus Weinbrand stammt. 
Andere Getranke und Grundstoffe zu solchen diirfen nicht als Weinbrand oder mit einer das Wort 
Weinbrand enthaltenden Wortverbindung oder Wortzusammensetzung bezeichnet werden, auch 
darf das Wort Weinbrand kein Bestandteil anderer Angaben der Flaschenaufschrift sein. 

Weinbrand und Weinbrandverschnitt diirfen nur mit den fUr den Verkehr innerhalb des 
Ursprungslandes vorgeschriebenen Begleitscheinen in das Deutsche Reich eingefiihrt werden. 

Weinbrand, der nach franzosischem Rechte die Bezeichnung Kognak tragen darf und in 
trinkfertigem Zustand, entweder in Frankreich oder unter deutscher Zollaufsicht auf Flaschen ge
fiiUt, mit den fiir den Verkehr innerhalb des Ursprungslandes vorgeschriebenen Begleitscheinen zur 
Einfuhr gelangt und unverandert geblieben ist, darf als Kognak (Cognac) bezeichnet werden. 
Andere Getranke und Grundstoffe zu solchen diirfen nicht als Kognak (Cognac) oder mit einer das 
Wort Kognak (Cognac) enthaltenden Wortverbindung oder Wortzusammensetzung bezeichnet 
werden, auch darf das Wort Kognak (Cognac) kein Bestandteil anderer Angaben der Flaschen
aufschrift sein. 

Die Anwendung der in Abs. 1,3 enthaltenen Vorschriften wird auch durch Abweichungen 
nicht ausgeschlossen, wenn trotz dieser Abweichungen die Gefahr einer Verwechslung besteht. 

Weinbrand und Weinbrandverschnitt miissen in 100 Raumteilen mindestens 38 Raumteile 
Alkohol enthalten. 

Trinkbranntwein, der in Flaschen oder ahnIichen GefaBen unter der Bezeichnung Kognak, 
Weinbrand oder Weinbrandverschnitt gewerbsmaBig verkauft oder feilgehalten wird, muB zugleich 
eine Bezeichnung tragen, welche das Land erkennbar macht, in dem er fiir den Verbrauch fertig-
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gestelit worden ist. Die naheren Vorsehriften erlaBt die Reiehsregierung mit Zustimmung des 
Reiehsrats. 

Die von der Reiehsregierung vorgesehriebenen Bezeiehnungen sind aueh in die- Preislisten 
und Weinkarten sowie in die sonstigen im gesehiLftliehen Verkehr ubliehen Angebote mitaufzu
nehmeu. 

Ausfuhrungsbestimmungen zu § 18 s. S. 923. 
§ 19. Wer Trauben zur Weinbereitung, Traubenmaisehe, Traubenmost oder Wein gewerbs

maBig in Verkehr bringt oder gewerbsmaBig Wein zu Getranken weiter verarbeitet, ist verpfliehtet, 
Biieher zu fuhren, aus denen zu ersehen ist: 

1. welehe Weinbergsflaehen er abgeerntet hat, welehe Mengen von Traubenmaisehe, Trauben. 
most oder Wein er aus eigenem Gewaehse gewonnen oder von anderen bezogen und welehe Mengen 
er an andere abgegeben oder welehe GesehiLfte uber solehe Stoffe er vermittelt hat; 

2. welche Mengen von Zucker oder von anderen fill die Kellerbehandlung des Weines (§ 4) 
oder zur Herstellung von Haustrunk (§ 11) bestimmten Stoffen er bezogen und welchen Gebrauch 
er von diesen Stoffen zum Zuckern (§ 3) oder lIur Herstellung von Haustrunk gemaeht hat; 

3. welehe Mengen der im § 10 bezeichneten dem Weine ahnlichen Getranke er aus eigenem 
Gewachse gewonnen oder von anderen bezogen und welche Mengen er an andere abgegeben oder 
welche GesehiLfte uber solehe Stoffe er vermittelt hat. 

Die Zeit des GesehiLftsabsehlusses, die Namen der Lieferanten und, soweit es sieh urn Abgabe 
im Fasse oder in Mengen von mehr als einem Hektoliter im einzelnen FaIle handelt, auch der Ab
nehmer, sind in den Biiehern einzutragen. 

Die Bucher sind nebst den auf die einzutragenden GeschiLfte bezugliehen GesehiLftspapieren 
bis zum Ablauf von fiim Jahren naeh der letzten Eintragung aufzubewahren. 

Die naheren Bestimmungen uber die Einriehtung und die Fiihrung der Bucher trifft der 
Bundesrat; er bestimmt, in welcher Weise und innerhalb welcher Frist die bei dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes vorhandenen Bestande in den Biichern vorzutragen sind. 

Ausfuhrungsbestimmungen zu § 19 s. S. 924. 
§ 20. Werden in einem Raume, in dem Wein zum Zwecke des Verkaufs hergestellt oder ge

lagert wird, in GefaBen, wie sie zur Herstellung oder Lagerung von Wein verwendet werden, Haus
trunk (§ 11) oder andere Getranke alsWein oderTraubenmost verwahrt, so mussen diese GefaBe mit 
einer deutlichen Bezeichnung des Inhalts an einer in die Augen fallenden Stelle versehen sein. 

Bei Flaschenlagerung ge~ugt die Bezeichnung der Stapel. 
Personen, die wegen Verfehlungen gegen dieses Gesetz wiederholt oder zu einer Gefangnis

strafe verurteilt worden sind, kann die Verwahrung anderer Stoffe als Wein oder Traubenmost in 
801chen Raumen durch die zustandige Polizeibehorde untersagt werden. 

§ 21. Die Beobaehtung der Vorschriften dieses Gesetzes ist durch die mit der Handhabung 
der Nahrungsmittelpolizei betrauten Behorden und Sachverstandigen zu uberwachen. 

Zur Unterstiitzung dieser Behorden sind fur alie Teile des Reiches Sachverstandige im Haupt
berufe zu bestellen. 

§ 22. Die zustandigen Beamten und Saehverstandigen (§ 21) sind befugt, auBerhalb der 
Nachtzeit und, falls Tatsaehen vorliegen, welche annehmen lassen, daB zur Nachtzeit gearbeitet 
wird, auch wahrend dieser Zeit, in Raume, in denen Traubenmost, Wein, oder dem Weine ahnliche Ge· 
tranke hergestellt, verarbeitet, feilgehalten oder verpackt werden und bei gewerbsmaBigem Betrieb 
auch in die zugehorigen Lager- und Gesehaftsraume ebenso in die GeschiLftsraume von Personen, 
die gewerbsmaBige GeschiLfte uber Traubenmaische, Traubenmost, Wein, Schaumwein, weinhaltige, 
dem Weine ahnliche Getranke oder Weinbrand vermitteln, einzutreten, daselbst Besichtigungen 
vorzunehmen, geschaftliehe Aufzeichnungen, Fraehtbriefe und Biieher einzusehen, aueh nach ihrer 
Auswahl Proben zum Zwecke der Untersuehung zu fordern oder selbst zu entnehmen. Dber die 
Probeentnahme ist eine Empfangsbescheinigung zu erteilen. Ein Teil der Probe ist amtlich ver
schlossen oder versiegelt zuriickzulassen. Auf Verlangen ist fill die entnommene Probe eine an· 
gemessene Entschadigung zu leisten. 

Die Nachtzeit umfal3t in dem Zeitraume yom 1. April bis 30. September die Stunden von 9 Uhr 
abends bis 4 Uhr morgens und in dem Zeitraume yom 1. Oktober bis 31. Marz die Stunden von 
9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. 

§ 23. Die Inhaber der im § 22 bezeichneten Raume sowie die von ihnen bestellten Betriebs
leiter und Aufsichtspersonen sind verpflichtet, den zustandigen Beamten und Sachverstandigen auf 
Erfordern diese Raume zu bezeichnen, sie bei deren Besichtigung zu begleiten oder durch mit dem 
Betriebe vertraute Personen begleiten zu lassen und ihnen Auskunft uber das Verfahren bei Her. 
steUung der Erzeugnisse, uber den Umfang des Betriebs, uber die zur Verwendun~ gelangenden 
Stoffe, insbesondere auch uber deren Menge und Herkunft, zu erteilen sowie die gesehiLftliehen Auf
zeiehnungen, Fraehtbriefe und Bucher vorzulegen. Personen, die gewerbsmaBig GeschiLfte uber 
Traubenmaische, Traubenmost, Wein, Sehaumwein, weinhaltige oder dem Weine ahnliehe Ge
tranke vermitteln, sind verpflichtet, Auskunft iiber die von ihnen vermittelten Geschafte zu er
teilen, sowie die geschiLftlichen Aufzeiehnungen und Bucher vorzulegen. Die Erteilung von Aus-
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kunft kann jedoch verweigert werden, soweit derjenige, von welchem sie verlangt wird, sich selbst 
oder einem der im § 51 Nr. 1 bis 3 der StrafprozeBordnung bezeichneten Angehorigen die Gefahr 
strafgerichtlicher Verfolgung zuziehen wfirde. 

§ 24. Die Sachverstandigen sind vorbehaltlich der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten 
verpflichtet, uber die Einrichtungen und Geschaftsverhaltnisse, welche durch die Aufsicht zu 
ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Mitteilung und Verwertung 
der Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse zu enthalten. Sie sind hierauf zu beeidigen. 

§ 25. Der Vollzug des Gesetzes liegt den Landesregierungen ob. 
Der Bundesrat stellt die zur Sicherung der Einheitlichkeit des Vollzugs erforderlichen Grund

satze, insbesondere ffir die Bestellung von geeigneten Sachverstandigen und die Gewahrleistung 
ihrer Unabhangigkeit fest. Er ist ermachtigt, Vorschriften ffir die jahrliche Feststellung der Trau
benernte, sowie uber Zeitpunkt, Form und Inhalt der nach § 3 Abs. 4 vorgeschriebenen Anzeige zu 
erlassen. 

Die weiter erforderlichen Vorschriften zur Sicherung des Vollzugs werden durch die Landes
zentralbehorden oder die von diesen ermachtigten Landesbehorden erlassen. 

Die Landeszentralbehorden sind auBerdem ermachtigt, im Einvernehmen mit dem Reichs
kanzler die Grenzen der am Weinbau beteiligten Gebiete zu bestimmen (§ 3 Abs.3). 

Der Reichskanzler hat die Ausfiihrung des Gesetzes zu uberwachen und insbesondere auf die 
GleichmaBigkeit der Handhabung hinzuwirken. 

§ 26. Mit Gefangnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder 
mit einer dieser Strafen wird bestraft 

1. wer vorsatzlich den Vorschriften des § 2 Satz 2, des § 3 Abs. 1 bis 3, 5, 6, der §§ 4, 9, des 
§ 11 Abs. 4, der §§ 13, 15 oder den gemaB § 12 fur die Herstellung und Behandlung von Traubenmost 
oder Traubenmaische geltenden Vorschriften oder den auf Grund des § 4 Abs. 1 Satz 2, des § 10 
.i\.bs.2, des § 11 Abs.2 oder des § 16 vom Bundesrat erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt; 

2. wer wissentlich unrichtige Eintragungen in die nach § 19 zu fiihrenden Bucher macht 
oder die nach MaBgabe des § 23 von ihm geforderte Auskuuft wissentlich unrichtig erteilt, des
gleichen wer vorsatzlich Bucher oder Geschaftspapiere, welche nach § 19 Abs. 3 aufzubewahren 
sind, vor Ablauf der dort bestimmten Frist vernichtet oder bei Seite schafft; 

3. wer Stoffe, deren Verwendung bei der Herstellung, Behandlung oder Verarbeitung von 
Wein, Schaumwein, Weinbrand, Weinbrandverschnitt, weinhaltigen, weinahnlichen oder schaum
weinahnlichen Getranken unzulassig ist, zu diesen Zwecken ankundigt, feilhalt, verkauft oder an 
sich bringt, desgleichen wer einen diesen Zwecken dienenden Verkauf solcher Stoffe vermittelt. 

Stellt sich nach den Umstanden insbesondere nach dem Umfange der Verfehlungen oder nach 
der Beschaffenheit der in Betracht kommenden Stoffe, der Fall als ein schwerer dar, so tritt Ge
fangnisstrafe bis zu zwei Jahren ein, neben der auf Geldstrafe bis zu zwanzigtauaend Mark erkannt 
werden kann. 

Auf die im Aba. 2 vorgesehene Strafe ist auch dann zu erkennen, wenn der Tater zur Zeit der 
Tat bereits wegen einer der im Aba. 1 mit Strafe bedrohten Handlungen bestraft ist. Diese Be
stimmung findet Anwendung, auch wenn die fruhere Strafe nur teilweise verbuBt oder ganz oder 
teilweise erlassen iat, bleibt jedoch ausgeschlossen, wenn seit der VerbuBung oder dem Erlasse der 
Ietzten Strafe bis zur Begehung der neuen Straftat drei Jahre verflossen sind. 

In den Fallen des Abs. 1 Nr. 1 wird auch der Versuch bestraft. 
§ 27. Mit Geldstrafe bis zu eintausendfunfhundert Mark oder mit Gefangnis bis zu drei 

Monaten wird bestraft. wer den Vorschriften des § 24 zuwider Verschwiegenheit nicht beobachtet, 
oder der Mitteilung oder Verwertung von Geschafts- oder Betriebsgeheimnissen aich nicht enthalt. 

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Unternehmers ein. 
§ 28. Mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark oder mit Haft bis zu sechs Wochen wird be

straft, wer vorsatzlich oder fahrlassig 
1. den Vorschriften des § 5 Abs. 1, des § 7 Abs. 2, des § 8, des § 10 Abs. 3. des § 17 oder des 

§ 18 zuwiderhandelt; 
2. den Vorschriften des § 6 oder des § 7 Abs. 1 zuwider bei der Benennung von Wein eine 

der Herkunft nicht entsprechende geographische Bezeichnung verwendet; 
3. auBer den Fallen des § 26 Nr. 2 den Vorschriften uber die nach § 19 zu fiihrenden Bucher 

zuwiderhandelt. 

§ 29. Der im § 28 bestimmten Strafe unterliegt ferner: 
1. wer vorsatzlich die nach MaBgabe des § 5 Abs. 2 zu erteilende Auskuuft nicht oder un

richtig erteilt; 
2. wer vorsatzlich die nach § 3 Abs. 4 und nach § 11 Abs. 3 vorgeschriebenen Anzeigen nicht 

erstattet oder den auf Grund des § 11 Abs.3 erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt; 
3. wer vorsatzlich es unterlaBt. an GefaBen oder Flaschenstapeln die nach § 20 A bs. 1, 2 

vorgeschriebenen Bezeichnungen anzubringen oder einem auf Grund des § 20 Abs. 3 ergangenen 
Verbote zuwiderhandelt: 
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4. wer vorsitzlich den von den Landeszentralbehorden oder den von diesen ermlLchtigten 
LandesbehOrden auf Grund des § 25 Abs.3 erlassenen Vorschriften zuwiderhandeIt; 

5. wer den Vorschriften der §§ 22, 23 zuwider das Betreten oder die Besichtigung von RlLumen, 
die Begieitung der Beamten oder SachverstlLndigen bei der Besichtigung der Riiume, die Voriegung 
oder die Dorchsicht von Gescb.li.ftsbiichern oder -papieren, die Abgabe oder die Entnahme von 
Proben verweigert, desgieichen wer die von ihm geforderte Auskunft nicht oder aus Fahrlii.ssigkeit 
unrichtig erteiIt; 

6. wer eine der im § 26 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Handlungen aus FahrIlLssigkeit begeht. 
I 80. Mit Geidstrafe bis zu einhundertfii.n£zig Mark oder mit Haft bestraft wird, wer eine der 

im § 29 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Handlungen aus FahrllLssigkeit begeht. 
I 81. In den Fiillen des § 26 Abs. 1 Nr. 1 ist neben der Strafe auf Einziehung der Getr1i.nke 

oder Stoffe zu erkennen, welche den dort bezeichneten Vorschriften zuwider hergestellt, eingefiihrt 
oder in den Verkehr gebracht worden sind, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehoren oder 
nicht; auch kann die Vernichtung ausgesprochen werden. In den Fiillen des § 28 Nr. I, 2 und des 
§ 29 Nr.6 kann auf Einziehung oder Vernichtung erkannt werden. 

In den Fiillen des § 26 Abs. 1 Nr.3 ist neben der Strafe auf Einziehung oder Vernichtung 
der Stoffe zu erkennen, die zum Zwecke der Begehung einer nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
strafbaren Handlung bereit gehalten werden. 

Die Vorschriften des Abe. I, 2 finden auch dann Anwendung, wenn die Strafe gemiiB § 73 des 
Strafgesetzbuches auf Grund eines anderen Gesetzes zu bestimmen ist. 

1st die Verfolgung oder Vemrteilung einer bestimmten Person nicht ausfiihrbar, so bnn auf 
die Einziehung selbstandig erbnnt werden. 

I 82. Die Vorschriften andere die Herstellung und den Vertrieb von Wein betreffender 
Gesetze, insbesondere des Gesetzes betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, GenuBmitteIn 
und Gebrauchsgegenstll.nden, vom 14. Mai. 1879 (Reichs-Gesetzbl. S. 145), des Gesetzes zum 
Schutze der Warenbezeichnupgen vom 12. Mai 1894 (Reichs-Gesetzbl. S. 141) und des Gesetzes 
zur Bekimpfung des unlauteren Wettbewerbs vom 27. Mai 1896 (Reichs-Gesetzbl. S. 145) bleiben 
unberiihrt, soweit nicht die Vorschriften dieses Gesetzes entgegenstehen. Die Vorschriften der 
§§ 16, 17 des Gesetzes vom 14. Mai 1879 finden auch bei Strafverfolgungen auf Grund der Vor
schriften dieses Gesetzes Anwendung. Dorch die Landesregiemngen kann jedoch bestimmt werden, 
daB die auf Grund dieses Gesetzes auferIegten Geidstrafen in erster Linie zur Deckung der Kosten 
zu verwenden sind, die durch die Bestellung von Sachverstll.ndigen auf Gmnd des § 21 dieses Ge
setzes entstehen. Die Verwendung erfoIgt in diesem FaIle durch die mit dem Vollzuge des Gesetzes 
betrauten LandeszentralbehOrden, durch welche die etwa verbleibenden 'Oberschii.sse auf die nach 
§ 17 des Gesetzes vom 14. Mai 1879 in Betracht kommenden Kassen zu verteilen sind. 

I 38. Der Bundesrat ist ermlLchtigt, im GroBherzogtum Luxemburg gewonnene Erzeugnisse 
des Weinbaues den inlandischen gieichzustellen, fa.lls dort ein diesem Gesetz entsprechendes Wein
gesetz erlassen wird. 

I 84. Dieses Gesetz tritt am 1. September 1909 in Kraft. 
Mit diesem Zeitpunkte tritt das Gesetz betreffend den Verkehr mit Wein, weinhaitigen und 

weinlLhnlichen Getrinken, vom 24. Mai 1901 (Reichs-Gesetzbl. S. 175) auBer Kraft. 
Der Verkehr mit Getrinken, die bei der Verkiindung dieses Gesetzes nachweislich bereits 

hergestellt waren, ist jedoch nach den bisherigen Bestimmungen zu beurteilen. 

Ausfiihrnngsbestlmmungen zum Weingesetz. 
Zu I 8 Abs.4. Die Absicht, Traubenmaische, Most oder Wein zu zuckern, ist nach MaB

gabe der beige£ii.gten Muster1) schriftlich anzuzeigen, die zustandige BehOrde kann die Eintragung in 
Listen gestatten, die diesen Mustem nachzubilden und an geeigneten Stellen aufzulegen sind. 

FUr die neue Ernte ist die Anzeige vor Beginn des Zuckerns nach Muster 1 zu erstatten; 
dabei braucht die Menge der zu zuckernden Erzeugnisse, sowie der Zeitpnnkt des Zuckerns ffir die 
gesamte Ernte vom 1. September des betreffenden Jahres ab nicht angegeben zu werden. FUr 
Wein friiherer Jahrgange ist jeder einzelne Fall des Zuckerns spitestens eine Woche zuvor nach 
Muster 2 anzuzeigen. 

ZU II 4, 11, 12. Bei der Kellerbehandlung diirfen, unbeschadet der nach § 3 des Gesetzes 
zullLssigen Zuckerung, der Traubenmaische, dem Traubenmost oder dem Weine Stoffe irgendwelcher 
Art nur na('h MaBgabe der folgenden Bestimmungen zugesetzt werden. 

Gestattet ist 
A. Allgemein: 
1. Die Verwendung von frischer, gesunder, £liissiger Weinhefe (Drusen) oder von Reinhefe. 

um die Gii.mng einzuleiten oder zu fordern; die Reinhefe darf nur in Traubenmost oder Wein ge
ziichtet sein; dabei da.rf der Wein mit einer kleinen Menge Zucker versetzt und von Alkohol befreit 

1) Hier nicht abgedmckt.. 
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werden. Der Zusatz del' fliissigen Weinhefe darf nicht mehr aIs zwanzig Raumteile auf eintausend 
Raumteile der zu vergarenden Fliissigkeit betragen; doch darf diese Hefenmenge zuvor in einem 
Teile des Mostes oder Weines vermehrt werden; !labei darf der Wein mit einer kleinen Menge Zucker 
versetzt und vom Alkohol befreit werden; 

2. die Verwendung von frischer, gesunder, fliissiger Weinhefe (Drusen), um Mangel von 
Farbe oder Geschmack des Weines zu beseitigen. Der Zusatz darf nicht mehr als 150 Raumteile 
auf 1000 Raumteile Wein betragen; eiD Zusatz von Zucker ist hierbei nicht zulassig; 

3. die Entsll.uerung mitteIs reinen, gefll.llten, kohlensauren Kalkes; 
4. das Schwefeln mitteIs folgeDder Verfahren, sofem hierbei nur kleine Mengen von Schwefliger 

Saure oder SchwefeIsaure in die Fliissigkeiten gelangen: 
a) Verbrennen von Schwefel oder SchwefeIschnitten mit Ausnahme von gewiirzhaltigem 

Schwefel, 
b) Verwendung von reiner gasformiger Schwefliger Saure. 
c) Verwendung von Losungen reiner gasformiger Schwefliger Saure in destilliertem Wasser, die 

mindestens 5 % Schwefeldioxyd enthalten, 
d) Verwendung von technisch reinem Kaliumpyrosulfit, auch in Tablettenform; 
5. die Verwendung von reiner gasformiger oder verdichteter Kohlensll.ure oder der bei der 

Gll.rung von Wein entstehenden Kohlensaure, sofem hierbei nur kleine Mengen des Gases in den 
Wein gelangen; 

6. die Klarung (SchOnung) mitteIs nachgenannter technisch reiner Stoffe: 
a) in Wein geloster Hausen-, Stor- oder WeIsblase, 
b) Gelatine, 
c) Tannin bei gerbstoffarmem Weine bis zur Hochstmenge von 100 Gramm auf 1000 Liter, 
d) EiweiB, 
e) Kasestoff (Kasein), Milch, 
f) Spanischer Erde, 
g) mechanisch wirkender Filterdichtungsstoffe (Asbest, Zellulose und dergleichen); 
7. die Verwendung von ausgewaschener Holzkohle und gereinigter Knochenkohle; 
8. das Behandeln der Korkstopfen und das Ausspiilen der AufbewahrungsgefaBe mit aus 

Wein gewonnenem Alkohol oder reinem, mindestens 90 Raumprozente Alkohol enthaltenden Sprit, 
wobei jedoch der Alkohol nach der Anwendung wieder tunlichst zu entfemen ist; bei dem Versand 
in Fassem nach tropischen Gegenden, auch der Zusatz von solchem Alkohol bis zu einem Raumteil 
auf 100 Raumteile Wein zur Haltbarmachung; 

9. die Kliirung (SchOnung) des Waines mit chemisch reinem Ferrocyankalium, auch in 
Verbindung mit den in Nr. 6 unter a-g genannten Stoffen, sofem der Zusatz so bemessen wird, 
daB in den geklarten Weinen keine Ferrocyanverbindungen gelost verbleiben. 

B. Bei auslll.ndischem Dessertwein (Siid-, SiiBwein): 
10. Der Zusatz von kleinen Mengen gebrannten Zuckers (Zuckercouleur); 
II. der Zusatz von aus Wein gewonnenem Alkohol oder reinem, mindestens 90 Raumprozente 

Alkohol enthaltenden Sprit bis zu der im Ursprungslande gestatteten Alkoholmenge. 
C. Bei der Herstellung von Haustrunk (§ 11 des Gesetzes): 
12. Die Verwendung von Citronensaure bei der Verarbeitung von getrockneten Weinbeeren 

auBerhalb solcher Betriebe, aus denen Wein gewerbsmaBig in den Verkehr gebracht wird. Die 
Landeszentralbehorde kann die Verwendung von Citronensaure auch bei der Verarbeitung von 
Rdckstanden der Weinbereitung und fiir Betriebe zulassen, aus denen Wein gewerbsmaBig in deD 
Verkehr gebracht wird; 

13. der Zusatz von Obstmaische und aus Obst bereiteten Getrli.nken. 
ZU I§ 10, 16. Die nachbezeichneten Stoffe: 
Losliche Aluminiumsalze (Alaun und dergleichen), Ameisensaure, Bariumverbindungen, 

Benzoesaure, Borsaure, Eisencyanverbindungen (Blutlaugensalze), jedoch mit Ausnahme 
von chemisch reinem Ferrocyankalium zur Klarung (Schonung), sofem der Zusatz 
so bemessen wird, daB in den geklarten Getrii.nken keine Ferrocyanverbindungen gelost 
verbleiben, Farbstoffe mit Ausnahme von kleinen Mengen gebrannten Zuckers (Zucker
couleur), Fluorverbindungen, Formaldehyd und solche Stoffe, die bei ihrer Verwendung 
Formaldehyd abgeben, Glycerin, Kermesbeeren, Magnesiumverbindungen, Oxalsaure. 
Salicylsaure, unreiner (freien Amylalkohol enthaltender) Sprit, unreiner Starkezucker, Starke
sirup, Strontiumverbindungen,. Wismutverbindungen, Zimts8.ure, Zinksalze, Salze und Ver
bindungen der vorbezeichneten Sauren, sowie der Schwefligen Saure (Sulfite und dergleichen), 
jedoch mit Ausnahme von technisch reinem Kaliumpyrosulfit, auch in Tablettenform, sofem durcb 
seine Verwendung nur kleine Mengen von Schwefliger Saure oder Schwefelsii.ure in die Fliissigkeiten 
gelangen, diirfen bei der Herstellung der im § 10 des Gesetzes bezeichneten, dem Weine ahnlichen 
Getranke, von weinhaltigen Getrii.nken, deren Bezeichnung die Verwendung von Wein andeutet, 
oder von Schaumwein nicht verwendet werden. 
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Bei der Herstellung von dem Weine ahnlichen Getranken aus Malzausziigen ist auBerdem 
die Verwendung von Zucker und Sauren jeder Art, ausgenommen Tannin als Klarmittel, sowie von 
zuckerhaltigen und saurehaltigen Stoffen untersagt. N ur bei Getranken, die Dessertweinen ahnlich 
sind und mehr als 10 Gramm Alkohol in 100 Kubikzentimeter Fliissigkeit enthalten, ist der Zusatz 
von Zucker gestattet, doch darf das Gewicht des Zuckers nicht mehr als das 1,8fache des Maizes 
betragen. Wasser darf hochstens in dem Verhaltnis von zwei Gewichtsteilen Wasser auf ein Ge
wichtsteil Malz verwendet werden; soweit der Zusatz von Zucker zugelassen ist, wird das Gewicht 
des Zuckers dem des MaIzes zugerechnet. 

Zu § 13. Traubenmaische. Traubenmost oder Wein auslandischen Ursprungs. die den Vor
schriften des § 4 des Gesetzes nicht entsprechen. werden zum Verkehr zugelassen, wenn sie den fiir 
den Verkehr innerhalb des Ursprungsiandes geltenden Vorschriften geniigen. 

Vom Verkehr ausgeschlossen bleiben jedoch: 
a) roter Wein, mit Ausnahme von Dessertwein, desgieichen Traubenmost oder Trauben

maische zu rotem Weine, deren Gehalt an Schwefelsaure in einem Liter Fliissigkeit mehr betragt 
als zwei Gramm neutralen schwefelsauren Kaliums entspricht; 

b) Traubenmaische, Traubenmost oder Weine. die einen Zusatz von Alkalicarbonaten (Pott
asche oder dergleichen), von organischen Sauren oder deren Salzen (Weinsaure, Citronensaure, 
Weinstein, neutraies weinsaures Kalium oder dergleichen) oder eines der in den Bestimmungen zu 
§ 10 des Gesetzes genannten Stoffe erhalten haben; 

c) Dessertwein, der unter Verwendung von Rosinen oder Zucker hergestellt ist. 

Zu § 14. Traubenmaische, Traubenmost oder Wein diirfen nur iiber best1mmte Zollamter 
eingefiihrt werden. Die Reichsregierung bezeichnet mit Zustimmung des Reichsrats die Amter. 
sowie diejenigen Zollstellen, bei weichen die Untersuchung von Traubenmaische, Traubenmost oder 
Wein stattfinden kann. 

Die aus dem Ausland eingehenden Sendungen unterliegen bei der Einfuhr einer amtlichen 
Untersuchung unter Mitwirkung der Zollbehorden_ Die Kosten der Untersuchung einschlieBlich der 
Versendung der Proben hat der Verfiigungsberechtigte zu tragen. 

Die Untersuchung ist staatlichen Fachanstalten oder besonders hierzu verpflichteten ge
priiften Nahrungsmittelchemikern zu iibertragen. Ausnahmsweise kann sie auch anderen Personen 
iibertragen werden, welche geniigend Kenntnisse und Erfahrung besitzen. 

Das Ergebnis der Untersuchung ist der Zollstelle alsbald schriftlich mitzuteilen. Nur die 
etwaige Beanstandung ist ausfiihrlich zu begriinden. 

Soweit die Sendung beanstandet wird. ist sie durch die Zollbehiirde von der Einfuhr zuriick
zuweisen. Dem Verfiigungsberechtigten, der unter Angabe des Grundes alsbald zu benachrichtigen 
ist, steht frei, innerhalb dreier Tage nach Empfang der Nachricht bei der die Zuriickweisung ver
fiigenden Zollstelle die Entscheidung einer von der Reichsregierung hierfiir zu bezeichnenden 
hbheren Verwaltungsbehorde zu beantragen. Diese Behorde entscheidet endgiiltig. 

Von der Untersuchung befreit sind: 
a) Sendungen im Einzelrohgewichte von nicht mehr als 5 Kilogramm; 
b) Wein in Flaschen (Flaschchen). wenn nach den Umstanden nicht zu bezweifeln ist, daB er 

nur als Muster zu dienen bestimmt ist; 
c) Wein in Flaschen (Flaschchen), sofern das Gewicht des in einem Packstiick enthaltenen 

Weines einschlieBlich seiner unmittelbaren UmschlieBung nicht mehr als 10 Kilogramm betragt. 
1st Wein, von dem mehrere Arten gleichzeitig in einer Sendung eingehen, nachweislich nicht zum 
gewerbsmaBigen Absatz bestimmt, so diirfen auch bei einem hoheren Gewicht diejenigen Wein
arten von der Untersuchung freigelassen werden, von denen nicht mehr als 21h Liter ein
gehen; 

d) Mengen von nicht mehr als 10 Kilogramm Rohgewicht, die im kleinen Grenzverkehr ein
gehen; 

e) Zur Verpflegung von Reisenden, Fuhrleuten oder Schiffern wahrend der Reise mitgefiihrte 
~~; . 

£) Erzeugnisse, die als Umzugsgut eingehen und nicht zum gewerbsmaBigen Absatz be
stimmt sind; 

g) zur unmittelbaren Durchfuhr bestimmte Sendungen. 
Die Untersuchung kann unterbleiben, wenn die Einfuhrfahigkeit einer Sendung durch das 

Zeugnis einer wissenschaftlichen Anstalt des Ursprungslandes nachgewiesen wird. deren Berech
tigung zur Ausstellung solcher Zeugnisse durch die Reichsregierung anerkannt ist. 

Auch ohne solches Zeugnis kann ausnahmsweise bei hochwertigem Weine in Flaschen von der 
Untersuchung abgesehen werden, wenn die Einfuhrfahigkeit auf andere Weise glaubhaft gemacht 
wird. 

1m iibrigen wird das Verfahren bei der Einfuhr und der Untersuchung durch die Weinzoll
ordnung geregelt. 
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Zu § 161). Bei der Herstellung von Weinbrand durfen nUl' die nachbezeichneten Stoffe ver
wendet werden: 

1. Weindestillate, denen die den Weinbrand kennzeichnenden Bestandteile des Weines nicht 
entzogen worden sind und die in 100 Raumteilen nicht mehr als 86 Raumteile Alkohol enthalten, 

2. reines destilliertes Wasser, 
3. technisch reiner Ruben- oder Rohrzucker in solcher Menge, daB der Gesamtgehalt an 

Zucker, einschlieBlich des dUl'ch sonstige Zusatze hineingelangenden (als Invertzucker berechnet) 
in 100 Kubikzentimeter des gebrauchsfertigen Weinbrandes bei 15 Grad Celsius nicht mehr als 
2 Gramm betragt, 

4. gebrannter Zucker (ZuckercouleUl'), hergestellt aus technisch reinem Ruben- oder Rohr
zucker, 

5. im eigenen Betriebe dUl'ch Lagerung von Weindestillat (Nr. 1) auf Eichenholz oder Eichen
holzspanen auf kaltem Wege hergestellte Ausziige, 

6. im eigenen Betriebe dUl'ch Lagerung von Weindestillaten (Nr. 1) auf Pflaumen, griinen 
(unreifen) Wallniissen oder getrockneten Mandelschalen auf kaltem Wege hergestellte Ausziige, 
jedoch nur in so geringer Menge, daB die Eigenart des verwendeten Weindestillats dadurch nicht 
wesentlich beeinfluBt wird, 

7. Dessertwein (Siid-, SuBwein), der keinen Zusatz von anderem als ausschlieBlich aus Wein 
gewonnenem Alkohol enthaIt, jedoch nUl' in solcher Menge, daB in 100 Raumteilen des gebrauchs
fertigen Weinbrandes nicht mehr als ein Raumteil Dessertwein enthalten ist, 

8. mechanisch wirkende Filterdichtungsstoffe (Asbest, Cellulose oder dergleichen), 
9. gereinigte Knochenkohle, technisch reine Gelatine und Hausenblase, 

10. Sauerstoff. 
Zu § 17. Schaumwein und ihm ahnliche Getranke, die gewerbsmaBig verkauft oder feil

gehalten werden, sind wie folgt zu kennzeichnen: 
a) Bei Schaumwein muB das Land, in dem der Wein auf Flaschen gefiillt ist, in der Weise 

kenntlich gemacht werden, daB auf den Flaschen die Bezeichnung deutscher Schaumwein, fran
zosischer Schaumwein, Luxemburgischer Schaumwein usw. angebracht wird. An Stelle der Be
zeichnung "Schaumwein" kann auch das Wort "Sekt" treten. 

b) Bei Schaumwein, dessen KohlensaUl'egehalt ganz oder teilweise auf einem Zusatze fertiger 
KohlensaUl'e beruht, sind der unter a vorgeschriebenen Bezeichnung die Worte "Mit Zusatz von 
Kohlensaure" hinzuzufiigen. 

c) Bei den dem Schaumwein ahnlichen Getranken sind die zur Herstellung verwendeten, dem 
Weine ahnlichen Getranke in der Weise kenntlich zu machen, daB auf den Flaschen in Verbindung 
mit dem Worte Schaumwein eine die benutzte Fruchtart erkennbar machende Bezeichnung wie 
"Apfel-Schaumwein", "Johannisbeer-Schaumwein" angebracht wird. 

An Stelle dieser Bezeichnungen konnen die W orte "Frucht-Schaumwein". "Obst-Schaumwein", 
"Beeren-Schaumwein" treten. 

d) Die unter a, b vorgeschriebenen Bezeichnungen miissen in schwarzer Farbe auf weiBem 
Grunde deutlich und nicht verwischbar auf einem mit der Hauptinschrift zusammenhangenden 
Streifen in lateinischer Schrift aufgedruckt sein. Die Schriftzeichen auf dem Streifen miissen bei 
Flaschen, welche einen Raumgehalt von 425 oder mehr Kubikzentimeter haben, mindestens 
0,5 Zentimeter hoch und so breit sein, daB im DUl'chschnitte je 10 Buchstaben eine Flache von min
destens 3,5 Zentimeter Lange einnehmen. Die Inschrift darf, falls sie einen Streifen von 
mehr als 10 Zentimeter Lange beanspruchen wiirde, auf zwei Zeilen verteilt werden. Die Worte 
"Mit Zusatz von KohlensaUl'e" sind stets auf die zweite Zeile zu setzen. Der Streifen, der eine 
weitere Inschrift nicht tragen darf, ist gegen die Hauptinschrift durch einen mindestens 1 Millimeter 
breiten Strich deutlich abzugrenzen. 

e) Die unter c vorgeschriebene Bezeichnung ist in deutlichen Schriftzeichen von mindestens 
der unter d angegebenen GroBe auf der Hauptinschrift der Flasche oder auf einem mit dieser zu· 
sammenhangenden Streifen so anzubringen, daB sie sich von anderen Angaben auf dieser Inschrift. 
(Firma, Sortennamen und dergleichen), Bowie von etwa angebrachten Verzierungen deutlich abhebt. 

Zu § 18. Kognak oder anderer Weinbrand, der in FJaschen gewerbsmaJ3ig verkauft oder feil
gehalten wird, ist nach dem Lande, in dem er fertiggestellt ist, als 

Deutscher, Franzosischer usw. Weinbrand, 
Weinbrandverschnitt als 

Deutscher, Franzosischer usw. Weinbrandverschnitt 
zu bezeichnen. 

Hat im Ausland hergestellter Weinbrand oder Weinbrandverschnitt in Deutschland lediglich 
einen Zusatz von destilliertem Wasser erhalten, um unbeschadet der Vorschrift des § 18 Abs. 5 des 
Gesetzes den Alkoholgehalt auf die ubliche Trinkstarke herabzusetzen, so ist er als 

Franzosischer usw. Weinbrand (Weinbrandverschnitt) in Deutschland fertiggestellt 
zu bezeichnen. 

1) Weitere Ausfiihrungsbestimmungen siehe unter § 10 (S.921). 
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Die Bezeichnung muB bei Weinbrand in schwarzer, bei Weinbrandverschnitt in roter Farbe 
auf weiBem Grunde deutlich und nicht verwischbar auf einem bandformigen Streifen in lateinischer 
Schrift aufgedruckt sein. 

Die Schriftzeichen miissen bei Flaschen, welche einen Raumgehalt von 350 Kubikzentimeter oder 
mehr haben, mindestens O,5Zentimeter hoch undso breitsein, daB im Durchschnitt je 10 Buchstaben 
eine Flache von mindestens 3,S Zentimeter Lange einnehmen. Die Inschrift darf, falls sie einen 
Streifen von mehr als zehn Zentimeter L1l.nge beanspruchen wfirde, auf zwei Zeilen verteilt werden. 
Der Streifen, der eine weitere Inschrift nicht tragen darf, ist an einer in die Augen fallenden Stelle 
der Flasche, und zwar gegebenenfalls zwischen dem den Flaschenkopf bedeckenden 'Oberzug und 
der die Bezeichnung der Firma enthaltenden Inschrift dauerhaft zu befestigen. Wird der Streifen 
im Zusammenhange mit dieser oder einer anderen Inschrift hergestellt, so ist er gegen diese min
destens durch einen 1 Millimeter breiten Strich deutlich abzugrenzen. 

Zu § 19. Wer durch § 19 des Gesetzes verpflichtet ist, Bucher zu fuhren, hat sich hierbei sowie 
bei allen mit der Buchfuhrung zusammenhangenden Aufzeichnungen der deutschen Sprache zu 
bedienen. Die Landeszentralbehorde kann die Verwendung einer anderen Sprache gestatten. 

Die Bucher mussen gebunden und Blatt ffir Blatt oder Seite ffir Seite mit fortlaufenden 
Zahlen versehen sein. Die Zahl der Blatter oder Seiten ist vor Beginn des Gebrauchs auf der ersten 
Seite des Buches anzugeben. Ein Blatt aus dem Buche zu entfernen ist verboten. 

An Stellen, die der Regel nach zu beschreiben sind, dfirfen keine leeren Zwischenraume ge
lassen werden. Der urspriingliche Inhalt einer Eintragung darf nicht mittels Durchstreichens oder 
auf andere Weise unleserlich gemacht, es darf nicht radiert, auch dfirfen solche Veranderungen nicht 
vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es ungewiB laBt, ob sie bei der ursprunglichen Ein
tragung oder erst spater gemacht worden sind. 

Die Bucher und Belege sind sorgfaItig aufzubewahren und auf Verlangen jederzeit den nach 
§ 21 des Gesetzes zur KontroHe berechtigten Beamten oder Sachverstandigen vorzulegen. Sind die 
Geschaftsraume von den KeHereien oder sonstigen Lagerraumen getrennt, so sind die Bucher auf 
Verlangen auch in den zu kontrollierenden Raumen vorzulegen. 

1m einzelnen ist den Vorschriften des Gesetzes nach den den Mustern A bis G beigefugten 
Anweisungen (Anlage 3 bis 9)1) mit folgender MaBgabe zu genugen. 

Es haben Buch zu fiihren: 
a) Winzer, die in der Hauptsache eigenes Gewachs in den Verkehr bringen, auch wenn sie 

nach Erfordernis im Inlande gewonnene Trauben oder Traubenmaische zum Keltern zukaufen. 
nach Muster A. 

Winzer, die im Durchschnitt der Jahre bei einer Ernte mehr als 30000 Liter Traubenmost 
einlegen, daneben auch nach Muster Coder D; jedoch jedenfaHs nach Muster C, wenn sie mehr ala 
10000 Liter Traubenmost oder Wein einer Ernte zuckern; 

b) Schankwirte, die ausschlie13lich ffir den eigenen Bedarf oder Ausschank im Inlande ge
wonnene Trauben keltern, auch wenn sie nicht zu den Winzern gehoren, sofern die im Durchschnitte 
der Jahre hergestellte Menge 3000 Liter nicht ubersteigt, nach Muster A; 

c) Schankwirte, Lebensmittelhandler, Kramer und sonstige Kleinverkaufer, die Traubenmost 
oder Wein nur in fertigem Zustande beziehen und unverandert wieder abgeben, nach Muster F; 

d) ,Geschaftsvermittler uber die von ihnen vermittelten Geschafte, nach Muster E; 
Geschaftsvermittler, die ffir Rechnung ihrer Auftraggeber Traubenmaische, Traubenmost 

oder Wein einlegen oder behandeln, haben hieriiber in gleicher Weise wie uber eigene Geschafte 
Buch zu fiihren; 

e) Weinhandler, Winzergenossenschaften oder andere Gesellschaften, auch wenn sie nur die 
Erzeugnisse ihrer Mitglieder verwerten, endlich aHe ubrigen zur Buchfuhrung Verpflichteten, soweit 
nicht die Vorschriften unter a bis d etwas anderes ergeben, nach Muster B und daneben nach 
Muster Coder D, jedenfalls jedoch nach Muster C, wenn sie Traubenmaische, Traubenmost oder 
Wein zuckern; 

f) aHe zur Buchfiihrung Verpflichteten uber den Bezug und die Verwendung von Zucker oder 
anderen ffir die Kellerbehandlung des Weines oder zur Herstellung von Haustrunk bestimmten 
Stoffen (§ 19 Abs. 1 Nr.2 des Gesetzes) nach Muster G. 

Die bei dem Inkrafttreten des Gesetzes vorhandenen Bestande sind langstens bis zum 1. Ok
tober 1909 in den Buchern vorzutrltgen. Mit Rucksicht auf die Vorschrift des § 34 Abs. 3 des Ge. 
setzes ist bei Getranken, soweit sich dies nicht aus dem Eintrag ohne weiteres ergibt, in der Spalte 
ffir Bemerkungen anzugeben, wann sie hergesteHt sind. 

Den zur Buchfuhrung Verpflichteten ist gestattet, nach Bedarf ihrer Betriebe die Bucher 
auch zu anderen, in dem Vordrucke der Muster nicht vorgesehenen geschaftlichen Aufzeichnungen 
zu benutzen und den Vordruck entsprechend zu erganzen, soweit es unbeschadet der 'Ubersichtlich
keit geschehen kann. 

1) Hier nicht abgedruckt. Die Muster sind bei J. D.REUTERS Druckerei in Mainz, ebenso wie 
die Bucher selbst erhaltlich. 
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FUr Lager unter Zollverschlu.13 ersetzt die von der ZollbehOrde angeordnete und iiber
wachte Buchfiihrung die Buchfiihrung nach Muster B, a, D. 

Die Verwendung der Muster A bis G darf au.l3erdem unterbleiben, wenn die vorgeschriebenen 
Angaben in Biicher anderer Form eingetragen werden, die nach den Grundsiitzen ordnungsmlWiger 
Buchfiihrung gefiihrt werden, doch sind die Muster zu verwenden, wenn die von der Landeszentral
behOrde hierfiir bestimmte BehOrde festgestellt hat, da.13 die gefiihrten Biicher keine geniigende 
O'bersicht gewahren. Die Behorde entscheidet hiember auf Anrufen des Betriebsinhabers oder des 
nach § 21 Abs. 2 des Gt'setzes zur Kontrolle bestellten Sachverstandigen endgiiltig. 

Zusammenfsssung und kurze Erlliuterung der wichtigsten Bestimmungen des Weingesetzes. 

1. Begriff "Wein" (§ 1). Das Getrank mu.13 1. aus dem Saft der Weintraube, und zwar der 
frischen Weintraube hergestellt und 2. durch alkoholische Garung erzeugt sein. Aus Rosinen her
gestellter Wein oder gespriteter Most sind also kein Wein im gesetzlichen Sinne. 

2. Verschnitt (§§ 2,7-8). Der Verschnitt von Wein, auch von inlandischem und auslandi
schem Wein, ist gestattet; Dessertwein (Siid-, Sii.l3wein) darf jedoch zum Verschneiden von wei.l3em 
Wein nicht verwendet werden (§ 2). 

Die Bezeichnung der Verschnittweine wird durch §§ 7, 7a und 8 geregelt. 
3. Zuckerung (§§ 3 u. 5). Die Zuckerung ist an gewisse Voraussetzungen gebunden und ver

schiedenen Einschrankungen unterworfen, die aus § 3 des Gesetzes kIar ersichtlich sind. Zu anderen 
Zwecken, wie im Gesetz angegeben, z. B. zur Umgarung kranker und fehlerhafter Weine darf nicht 
gezuckert werden. 

Die Bezeichnung gezuckerter Weine wird durch § 5 geregelt, dessen Inhalt besonders zu be· 
achten ist. 

4. KeUerbehandlung (§ 4). Die Kellerbehandlung ist im Gesetz erschopfend geregelt. 
AIle nicht aufgefiihrten Stoffe und Verfahren sind als unzulassig anzusehen (vgl. hierzu S.911). 
Ala verbotene Zusii.tze kommen besonders die in den Ausfiihrungsbestimmungen zu § 13 unter b 
genannten in Betracht. Auch die Verwendung an sich erlaubter Stoffe darf nur insoweit 
erfo1gen, ala es die Kellerbehandlung erfordert. Insbesondere ist ein O'bermaB an Schwefliger Sii.ure 
zu vermeiden. 

Wichtig ist ferner noch, da.13 nach § 26 Abs. 3 des Gesetzes Stoffe, die bei der Herstellung, 
(Behandlung und Verarbeitung von Wein, Schaumwein, weinhaltigen und weinii.hnlichen Getriinken 
ferner auch von Weinbrand und Weinbrandverschnitt) unzulassig sind, auch zu diesem Zwecke 
nicht angekiindigt, feilgehalten oder erworben werden diirfen. 

5. Geographische Bezeichnungen diirfen nach § 6 nur zur Kennzeichnung der Her· 
kunft verwendet werden. Die Herkunft wird durch den Ort der Traubengewinnung bestimmt. 
Es ist aber gestattet, die Namen einzelner Gemarkungen und Weinbergslagen, die mehr als einer 
Gemarkung angehoren, auf gIeichartige und gleichwertige Erzeugnisse benachbarter Gemarkungen 
zu iibertragen. 

Bezeichnungen wie Burgunder, Bordeaux, Tokayer sind als Herkunftsbezeichnungen zu be· 
trachten. Ala Portwein und Madeira diirfen nach dem Deutsch-Portugiesischen Handelsvertrage 
nur Weine aus den Bezirken des Douro bzw. der Insel Madeira bezeichnet werden. Das gleiche gilt 
auch fUr Bezeichnungen wie Oporto, Tarragonaport und ii.hnliche Wortverbindungen, auch dann, 
wenn sie Zusii.tze wie "Typ" tragen. 

6. Kunstwein (§§ 9 u. 11). Die Nachahmung von Wein, d. i. die vorsiitzliche Herstellung 
eines die Eigenschaften des Weines vortiiuschenden Getrii.nks aus anderen Stoffen als dem Saft der 
frischen Trauben ist verboten. Gleichgiiltig ist hierbei, ob das Getrii.nk als "Wein" bezeichnet ist. 
Auch durch Kennzeichnungen wie "Kunstwein", "Likor" wird die Strafbarkeit nicht ausge· 
schlossen. 

Auf weiniilinliche Getranke aus Fruchtsiiften, Pflanzensll.ften oder Malzausziigen (§ 10) 
und auf "Haustrunk", der im Rahmen des § 11 des Weingesetzes hergestellt und verwendet wird, 
findet das Verbot keine Anwendung. 

Nachgemachter Wein darf gemii..13 § 15 auch nicht zur Herstellung von weinhaltigen Getranken, 
Schaumwein oder Weinbrand verwendet werden. 

7. Verkehrsverbot (§ 13). Getranke, die im Sinne der vorstehend unter Ziff. 1-6 er
orterten Bestimmungen gesetzwidrig hergestellt oder behandelt sind, diirfen nicht in den Verkehr 
gebracht werden. Wegen Ausnahmen fUr ausIandische Erzeugnisse s. Ziff. 8. 

8. Auslii.ndische Weine (§ 13) unterliegen den Bestimmungen der §§ 1, 3 Abs. 1 und 9 
des Weingesetzes ohne Einschrii.nkung. Sie miissen also vor allem durch Garung (nicht nur durch 
Spritung) von Traubenmost gewonnen sein, diirfen keinen iibermii.l3igen Zuckerzusatz erhalten 
haben und nicht nachgemacht sein. Beziiglich der Bestimmungen des § 4 (Kellerbehandlung) 
sind insofern Ausnahmen zugelassen, ala ausliindische Erzeugnisse, die den deutschen Bestimmungen 
iiber Kellerbehandlung nicht entsprechen, zum Verkehr zugelassen werden, wenn sie den im Ur-
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sprungslande geltenden Vorschriften1 ) geniigen. So ist z. B. ein weil3er Bordeaux mit einem Gehalt 
an Schwefliger Saure bis zu 450 mg im Liter in Deutschland verkehrsfahig, weil in Frankreich eine 
solche Menge zugelassen ist. Ausgeschlossen vom Verkehr bleiben jedoch nach den Ausfiihrungs. 
bestimmungen zu § 13 aile auslandischen Erzeugnisse, die einen Zusatz von Alkalicarbonaten, von 
organischen Sauren oder deren Salzen oder einem der in den Ausfiihrungsbestimmungen zu § 10 
des Gesetzes genannten Stoffe erhalten haben, ferner roter Wein (auBer Dessertwein), der mehr 
Schwefelsaure im Liter enthaIt, ala 2 g neutralem Kaliumsulfat entspricht, sowie schlieBlich Des· 
sertwein, der unter Verwendung von Rosinen oder Zucker hergesteilt ist. 

9. Einfuhrver bo't (§ 14). Die nach den vorstehenden Erorterungen (Ziff.8) nicht ver
kehrsfahigen Erzeugnisse sind von der Einfuhr ausgeschlossen. Zur Uberwachung dieser Vorschrift. 
ist angeordnet, daB die Auslandsweine iiber bestimmte Zoilamter eingefiihrt und dort untersucht. 
werden miissen. Naheres ist aus den Ausfiihrungsbestimmungen zu § 14 ersichtlich. 

10. Buchfiihrung (§ 19). Wer Trauben zur Weinbereitung, Traubenmaische, Traubenmost 
oder Wein gewerbsmaBig in den Verkehr bringt oder gewerbsmaBig zu Getranken weiter ver· 
arbeitet, ist zur Buchfiihrung gemaB § 19 des Gesetzes verpflichtet. 

11. Kontrolle (§§ 21-25). Die Uberwachung der Vorschriften des Weingesetzes erfolgt. 
durch die mit der Handhabung der Nahrungsmittelpolizei beauftragten Behorden und Sachver· 
standigen und durch Sachverstandige im Hauptberuf. 

12. Verdorbener Wein. Diese Frage wird im Weingesetz nicht behandelt. Es geiten hier· 
fiir die Bestimmungen des ailgemeinen Nahrungsmittelgesetzes. 

Chemische Untersuchung. Fiir den Apotheker wird es sich in der Regel 
darum handeln, festzustellen, ob ein vorliegender Wein den durch das Arzneibuch 
gestellten Anforderungen geniigt. Zur Beantwortung dieser Frage werden meist die 
folgenden Bestimmungen ausreichen: Spezifisches Gewicht - Alkohol- Extrakt
Asche - Phosphorsaure bei Dessertweinen - Schwefelsaure bei Rotweinen - titrier· 
bare Saure (Gesamtsaure) - fliichtige Saure - nichtfliichtige Saure - Glycerin
Zucker einschl. Priifung auf Rohrzucker - fremde Farbstoffe bei Rotwein. Ferner 
wird es sich im Hinblick auf die neuerdings zugelassene Verwendung von Ferro· 
cyankalium als Klarmittel empfehlen, samtliche Weine auf iiberschiissiges Ferrocyan. 
kalium zu priifen (mit Eisenalaunlosung). In Verdachtsfallen kann eine Ausdehnung 
der Untersuchung im Sinne des Abschnittes I Ziffer 9 der nachstehenden Anweisung 
in Frage kommen. 

Die Untersuchung ist genau nach der hier folgenden amtlichen Anweisuug zur 
chemischeu Uutersuchung des Weines auszufiihren. 

Anweisung zur chemischen Untersuchung des Weines. 
(Bekanntmachung des Reichsministers des Innern iiber den Vollzug des Weingesetzes. Yom 

9. Dezember 1920.) 

Inhaltsverzeichnis. 
I. Entnahrue und Behandlung der Proben. 

II. Untersuchung des Weines. 
1. Bestimmung des spezifischen Gewichts. 
2. Bestimmung des Alkohols. 
3. Bestimmung des Extrakts (Gehalts an Extrakt· 

stoffen). 
4. Bestimmung der Asche. 
5. Bestimmung der Aikalitat der Asche sowie der 

Phosphorsaure (des Phosphatrestes). 
6. Bestimmung der titrierbaren Sauren (Gesamt· 

saure). 
7. Bestimmung der fIiichtigen Sauren und Be

rechnung der titrierbaren nichtfliichtigen 
Sauren: 
A. Bestimmung der fliichtigen Sauren. 
B. Berechnung der titrierbaren nichtfluchtigen 

Sauren. 
8. Bestimmung des Sauregrads (der Wasserstoff

ionen). 
9. Bestimmung der Milchsil.ure. 

10. Bestimmung der Weinsaure. 
11. Bestimmung des Glycerins: 

A. Kalkverfahren, 
B. Jodidverfahren. 

12. Bestimmung des Zuckers: 
A. Bestimmung des Zuckers in trockenen 

Welnen, 
B. Bestimmung des Zuckers in SiiJ3weinen. 

13. Bestimmung der Polarisation. 
14. Nachweis fremder rechtsdrehender Stoffe, ins· 

besondere des unreinen Starkezuckers, durch 
Bestimmung der Polarisation. 

15. Nachweis von Dextrin. 
16. Nachweis fremder F"rbstoffe. 
17. Bestlmmung der Schwefelsaure (des SuIfat· 

restes). 
IS. Bestimmung der Schwefligen Saure (des Bi· 

suifitrestes). 
19. Nachweis und Bestimmung der Salicylsaure. 
20. Nachweis des Saccharins. 
21. Bestimmung des Gerbstoffs und Farbstoffs. 
22. Bestimmung des Chlors. 
23. Nachweis und Bestlmmung der Salpetersaure 

(des Nitratrestes). 
24. Bestimmung des Stickstoffs. 
25. Bestimmung der Bernsteinsil.ure. 
26. Bestimmung der Apfelsaure. 
27 . Nachweis der Citronensaure. 

1) Vergieiche A. GUNTHER. Die Gesetzgebung des Ausiandes iiber den Verkehr mit 
Wein. Berlin 1910. 
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2S. Nachweis der Ameisensaure. 
29. Narhweis und Bestimmung der Benzoesaure. 
30. Nachweis der Zimtsaure. 
31. Nachweis des Formaldehyds. 
32. Nachweis und Bestimmung der Borsaure. 
33. Nachweis des Fluors. 
34. Nachweis und Bestimmung des Kupfers. 
35. Bestimmung des Arsens. 
36. Bestimmung des Zinkes. 
37. Bestimmung des Eisens und Aluminiums. 
3S. Bestimmung des Calciums und Magnesiums. 
39. Bestimmung des Kaliums und Natriums. 

III. Untersuchung des Traubenmostes. 
1. Bestimmung des spezifischen Gewichts (Most· 

gewichts). 
2. Bestimmung des Alkohols. 
3. Bestimmung der titrierbaren Sauren (Gesamt· 

saure). 
4. Bestimmung des Extmkts (Gehalts an Extrakt· 

stoffen). 

I. Entnahme und Behandlung der Proben. 
1. Die Entnahme der Proben fiir die chemische Un· 

tersuchung hat mit der gebotenen Sorgfalt zu geschehen. 
Die Probe muB im allgemeinen der wirklichen durch· 
srhnittlichen Beschaffenheit des zu untersuchenden Er· 
zeugnisses entsprechen. Uegt daher bei Wein in 
Fl1ssern die Moglichkeit vor, daB seine Zusammen· 
setzung in den einzelnen Schichthohen verschieden ist, 
so ist be! der Probeentnahme entsprechend zu ver· 
fahren, und zwar muB bei Wein, der vor kurzem mit 
Zucker oder ZuckerlOsung versetzt worden ist, eine 
Durchmischung vorgenommen werden; bei Wein, der 
auf der Hefe lagert, oder bei kahmig gewordenem 
Weine ist die Probe aus der mittleren Fliissigkeits' 
schicht des nicht durchmischten Weines zu entnehmen. 
Soll im besonderen Faile durch die Untersuchung fest· 
gestellt werden, daB die Zusammensetzung des FaB· 
inhalts in verschiedenen Schichth6hen ungleich ist, so 
sind Proben aus mehreren Schichth6hen der nicht 
durchmischten Fhissigkeit zu entnehmen. 

2. Die Proben sind entweder durch den Zapfhahn 
des Fasses - unter Verwerfung der zuerst ablaufen· 
den Anteile der Fhissigkeit - oder mit elnem ge· 
reinigten Stechheber aus Glas zu entnehmen. 1st 
beides nicht ausfuhrbar, so darf ein sauberer Gummi· 
schlauch verwendet werden, der zunachst mit dem 
zu entnehmenden Welne auszuspiiIen ist. 

Die Flaschen flir die Aufnahme der Proben miissen 
rein und trocken oder mit dem zu entnehmenden 
Weine mehrmals ausgespiiIt sein; Knige oder un· 
undurchsichtige Flaschen, in denen etwa vorhandene 
Unreinlichkelten und Abscheidungen (Bodensatz und 
dergleichen) nicht erkannt werden konnen, dnrfen 
nicht verwendet werden. 

3. Von Wein 1st fur die chemische Untersuchung 
eine Probe von annahernd 1'/. Uter (2 Flaschen zu 
3/. Liter) zu entnehmen. Diese Menge geniigt flir die 
gemaB Nr.9a auszufuhrenden Prilfungen nnd Be· 
stimmungen. Der Mehrbedarf filr anderweite Unter· 
snchungen ist von der Art der letzteren und der be· 
sonderen Fragestellung im einzelnen Faile abhl1ngig. 

4. Von Traubenmost und Traubenmaische 
ist fiir die chemische U ntersuchung eine Probe von 
mindestens 'I. Uter (1 Flasche zu etwa 3/. Liter oder 
was den Vorzug verdient, 1 Flasche zu 1 Liter) zu ent· 
nehmen. Diese Menge geniigt fiir die in der Regel aus· 
zufilhrenden Bestimmungen (Nr. 10). Der Mehrbedarf 
fur anderweite Untersuchungen ist von der Art der 
letzteren und der besonderen Fragestellung im ein' 
zelnen FaIle abhangig. 

Die Proben sind aus der mittleren Flussigkeits' 
schicht zu entnehmen und mussen von Schalen, Teilen 
der Kamme und dergleichen freibleiben. Sie dUrfen 
nicht fiItriert werden und sind in der Weise haltbar 
zu machen, daB die zu drei Vierteln gefiillten Flaschen, 
nach Entfernung der Kohlensaure durch Schiitteln, 
fest verkorkt, zugebunden und darauf '/2 Stunde im 
Wasserbad auf SO' erhitzt werden. 1st eine gecignete 
Vorrichtung hierzu nicht vorhanden oder sollen die 
Proben auf Rohrzucker nntersucht werden, so sind 

Anlagen. 
1. Begleitschreiben fiir Proben zur chemlschen 

Untersuchung. 
2. Tafel I. Ermittlung des Alkoholgehalts (Gramm 

in 1 Liter) aus dem spezifischen Gewichte des 
DestiUats, bezogen auf Wasser von 4 '. 

3. Tafel II. Umrechnung der Gramm Alkohol in 
1 Liter auf MaBprozente. 

4. Tafel III. Ermittlung des Extraktgehalts 
(Gramm in 1 Liter) aus dem spezifischen Ge· 
wichte des aufgefiiIlten DestiUationsruckstandes, 
bezogen auf Wasser von 4'. 

5. Tafel IV. Ermittlung des Zuckergehalts (Gramm 
Invertzucker in 1 Liter) aus den Ergebnissen der 
maBanalytischen Bestimmung. 

6. Tafel V. Ermittlung des Invertzuckergehalts 
aus der gewogenen Kupferoxydmenge. 

7. Tafel VI. Ermittlung des Glucosegehaits aus der 
gewogenen Kupferoxydmenge. 

S. Tafel VII. Tafel zur Berechnung des Fruktose· 
gehalts. 

9. Tafel VIII. Tafel zur Berechnung des Glucose· 
gehalts. 

der Flusslgkeit in jeder Flasche 6 Tropfen atherisches 
Senfiil zuzusetzen. 

Von der Haltbarmachung darf abgesehen werden, 
wenn die Proben ohne gr6Beren Zeitverlust an die 
Untersuchungsstelle abgeliefert werden konnen, ferner 
wenn sie nicht mehr deutlich garen und keinen siiBen 
Geschmack zeigen. 

o. Die Flaschen sind mit reinen, ungebrauchten 
Korkstopfen zu verschlieBen und so zu versiegeln, daB 
ein Entfernen des Stopfens, ohne das Siegel zu ver· 
letzen, nicht moglich ist. Zu diesem Zwecke ist die 
Flaschenmiindung fest zu umschniiren und das Siegel 
auf dem trockenen Korkstopfen so anzubringen, daB 
der Stopfen und der auf ihm liegende Teil der Schnur 
von dem Siegellack vollstandig bedeckt werden. Die 
beiden Enden der Schnur sind zu verknoten und 
gleichfalls mit einem Siegel zu versehen. 

6. Jede Flasche ist mit einem Zettel, der angeklebt 
wird, oder was den Vorzug verdient, mit einem 
Schildchen aus Pappe oder dergleichen, das angebnn· 
den wird, zu versehen. Auf dem Zettel oder Schildchen 
sind die zur Festlegnng des Inhalts der FJaschen not· 
wendigen Angaben etwa nach folgendem Muster an· 
zubringen: 

Nummer der Probe: 103; 2 te Flasche. 
Entnommen am: 20.12.20 in Eheim. 
bei: Schmitz II ausFaB Nr.16. Raumgehalt: 12001. 
Bezeichnung: 1918er Eheimer Kirchu'eg. 
Name des Probeentnehmers: Muller. 
7. Die Proben sind sofort nach der Entnahme an 

die U ntersuchnngsstelle zn befiirdern. 1st dies nicht 
alsbald ausfilhrbar, so sind die Flaschen an einem vc>r 
Sonnenlicht geschutzten kilhlen Orte liegend aufzu· 
bewahren. Bei Jungwein nnd Traubenmost 1st wegen 
ihrer leichten Veranderlichkeit auf besonders schnelle 
BefOrderung Bedacht zu nehmen. 

8. Fiir jede Probe 1st ein Begleitschreiben nach oem 
Muster der Anlage 1 auszufullen und der Sendung bei· 
zufiigen. 

9. Bei der Beurteilung der Erzengnisse ist auf Aus' 
sehen, Geruch und Geschmack Rucksicht zu nehmen. 

a) Der Umfang der Untersuchung bleibt dem Er· 
messen des Sachverstandigen nach Lage des einzelnen 
Falles uberlassen. Bei Beanstandungen von Wein 
sollen die ausznfuhrenden Prufungen und Bestim· 
mungen sich im allgemeinen auf folgende Eigenschaften 
und Bestandteile jeder Probe erstrecken: 

Spezifisches Gewicht, 
AlkohoI, 
Extrakt, 
Asche, 
Gesamtalkalitat der Asche, Alkalitat des in Wasser 

Iiisllchen Antells, 
PhOsphorsaure (Phosphatrest), 
Titrierbare Sauren (Gesamtsaure), 
Fliichtige Sauren, 
Titrierbare nichtfliichtige Sauren, 
Milchsaure (bei trockenen Weinen) 
Weinsaure, 
Glycerin. 
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Zucker, 
Polarisation, 
Fremde Farbstoffe bei Rotwein, 
SchwefelsAure bei Rotwein. 
b) Falls der Ausfall der Priifung gemAll a oder Aus

sehen, Geruch und Geschmack der Proben oder sonstige 
Verdachtsgriinde und Umstll.nde es notwendig erschei
nen lassen, sind die Priifungen und Bestimmungen 
nach Lage des einzelnen Falles noch auf einen oder 
mehrere der nachbezeichneten Stoffe auszudehnen: 

Wasserstoffionen (Sauregrad), 
Fremde rechtsdrehende Stoffe, unreiner Starke-

zucker, Dextrin, 
Fremde Farbstoffe bei Weillwein und Dessertwein, 
Schwefelsaure bei Weillwein und Dessertwein, 
SchwefJige Saure, 
SaJicylsaure, 
Saccharin, 
Gerbstoff und Farbstoff, 
Chlor, 
Salpetersaure, 
Stickstoff, 
Bernsteinsaure, 
Apfelsaure, 
Citronensaure, 
Ameisensaure 
Benzoesaure, 
Zimtsaure, 
Formaldehyd, 
Borsaure, 
Fluor, 
Kupfer, 
Arsen, 
Zink, 
Eisen und Aluminium, 
Calcium und Magnesium, 
Kalium und Natrium. 
Die Priifungen und Bestlmmungen sind nach der 

Anweisung unter II auszufiihren. Sollte in einzelnen 
Fallen, durch besondere Umstande veranlallt, ein 
anderes Verfahren angewendet werden, so ist dies 
zwar zuJassig, das Verfahren ist aber zu bezelchnen 
und seine Anwendung ffir den vorliegenden Fall zu 
begriinden. 

10. Zur Beurteilung von Traubenmost und 
Traubenmaische sind in der Regel die Bestim
mungen des spezifischen Gewichts, des Gehalts an 
Alkohol, titrlerbaren Sauren und Zucker nach der 
Anweisung unter III (beziehungsweise II) auszu
filhren. Erzeugnlsse, die nicht oder nur schwach an
gegoren haben, sind auf Erhaltungsmittel zu priifen, 
sofern ein Verdacht auf deren Anwesenheit besteht. 

Wird die Untersuchung auf andere bei der Unter
suchung von Wein aufgefiihrte Eigenschaften und Be
standteile ausgedehnt, so finden die ffir Wein vorge
schriebenen Verfahren sinngemAlle Anwendung. 

11. Wenn die Untersuchung beiWeln und Trauben
most auf vorstehend nlcht genannte Eigenschaften und 
Bestandteile erstreckt wlrd, so bleibt die Wahl des 
Untersuchungsverfahrens dem Ermessen des Sachver
standigen iiberlassen, jedoch 1st stets das Unter
suchungsverfahren anzugeben. 

12. Es sind alle nachstehend vorgeschriebenen Ab
messungen, sofern nicht ausdriicklich eine andere 
Temperatur vorgeschrieben 1st, bel Hi' vorzunehmen 
und die Ergebnisse darauf zu bezlehen. 

13. Die Proben sind, auBer wenn auf SchwefJige 
Saure gepriift werden soli (vgl. II Nr. 18), von ihrem 
etwalgen Kohlensauregehalte durch wiederholtes 
krD.ftiges Schiitteln moglichst zu befreien (Vfll. II 
Nr. 1). Sind die Proben nicht klar und liegt Ihre 
Temperatur unter 15', so sind sie mit den ungelOsten 
Bestandtellen auf 15' zu erwarmen und umzuschiitteln, 
um die ausgeschiedenen Stoffe in Lasting zu brlngen, 
und alsdann durch ein bedecktes doppeltes Papler
filter zu filtrieren. 1st eine chemlsche oder mikro
skopische Untersuchung des Bodensatzes oder der 
schwebenden Teilchen auszufiihren, so !allt man vor 
dem Filtrieren den groBten Teil dieser Stoffe sich ab
setzen oder schleudert sie abo 

14. Die ermittelten Mengen der Bestandteile 
'Yerden teils in Gramm, teils in Milligramm
Aquivalenten in 1 Liter angegeben, die Menge des 
Alkohols daneben auch in Mallprozenten. 

In Milligramm-A q tli valen ten ausgedriickte 
Werte sind ohne Dezlmalstelle, jedoch bei Betragen 

unter 1 mit einer giiltigen Ziffer hinter dem Komma 
anzugeben. 

In Gramm ausgedriickte Werte sind mit der fol
genden Anzahl von Dezlmalstellen anzugeben: 

ohne Dezimalstelle: Zucker bei 50 g oder mehr in 
1 Liter; 

mit einer Stelle: Alkohol (bei Angabe in Mall
prozenten mit 2 Stellen), Extrakt, titrierbare Sauren 
(GesamtsD.ure), fliichtige Sauren, titrierbare nicht
fliichtige Sauren, MIlchsaure, Weinsaure, Glycerin, 
Zucker bei weniger als 50 g in 1 Liter, Apfelsaure; 

mit zwei Stellen: Asche, Phosphorsaure, Schwefel
saure, Gerbstoff, Chlor, Stickstoff, Bernsteinsaure, 
Calcium, Magnesium; 

mit drei Stellen: Schweflige Saure, Salpetersaure, 
Benzoesaure, Borsaure, Kupfer, Zink, Eisen, Alumi
nium, Kalium, Natrium; 

mit vier Stellen: Salicylsaure; 
mit fiinf Stellen: Arsen. 
Das spezifische Gewicht ist mit vi e r, der Saure

grad mit zwel und die Polarisation mit einer Dezimal
stelle anzugeben. 

15. Die bei der Untersuchung nicht verbrauchten 
Reste der Proben sind erforderlichenfalls durch Er
hitzen oder durch Zusatz eines Erhaltungsmittels halt
bar zu machen und, vor Verderben geschiitzt, 6 Mo
nate aufzubewahren, sofern nicht nach Lage der Um
stande eine !angere A ufbewahrunfl notwendig ist. 

II. Untersuchung des Weines. 
1. Bestlmmung des spezillschen Gewlchts. 
Das speziflsche Gewicht des Weines wird mit Hilfe 

des Pyknometers bestimmt. 
Falls der zu untersuchende Wein merkliche Mengen 

Kohlensaure enthalt, ist er zunachst durch wieder
holtes kraftiges Schiitteln in einem geraumigen Kolben 
und .darauffolgendes Filtrieren durch ein bedecktes 
Faltenfilter moglichst vollstll.ndig von Kohlensaure zu 
befreien. Erforderlicheufalls ist diese Behandlung zu 
wiederholen. 

A1s Pyknometer ist ein durch einen eingeschliffenen 
Glasstopfen verschliellbares oder mit becherformigem 
Ansatz ffir Korkverschlull versehenes F!aschchen von 
etwa 50 ccm Inhalt mit einem etwa 6 cm langen, im mitt
leren Drittel mit einer eingesetzten Marke versehenem 
Ralsevon nichtmehr als 4mm lichterWeite anzuwenden. 

Das Pyknometer wird In reinem und trockenem 
Zustand - bei KorkverschluB nach Abnahme des 
Stopfens") - leer gewogen, nachdem es "/4 biB "/. 
Stunde im Wagekasten gestanden hat. Dann wird es 
bis iiber die Marke mit frisch ausgekochtem destillierten 
Wasser gefiillt, verschlossen und in eln Wasserbad von 
15 0 gestellt. Nach halbstiindigem Stehen in dem 
Wasserbade wlrd das Pyknometer herausgehoben, wo
bei man nur den 0 beren leeren Teil des Raises anfaBt, 
und die Oberflache des Wassers auf die Marke einstellt. 
Dies geschieht zweckmaBig mit Hilfe einer zu elnem 
feinen Raarrohrchen ausgezogenen Glasrohre. Die 
OberfIache des Wassers bildet in dem Raise des Pykno
meters eine nach unten gekriimmte F!ache; man stellt 
die Fliissigkeit in dem Pyknometerhals am besten In 
der Welse ein, dall bei durchfaJlendem Lichte der 
untere Rand der gekriimmten Oberflache die Pykno
metermarke eben beriihrt. Nachdem man den leeren 
Teil des Pyknometerhalses mit Stabchen aus Filtrier
papier gereinlgt hat, setzt man den Stopfen wieder auf, 
trocknet das Pyknometer auBerlich ab, stelIt es 
'I. Stunde in den Wagekasten und wagt. Die Be
stimmung des Wasserinhalts des Pyknometers ist 
drelmal auszufiihren und aus den drei Wagungen das 
Mittel zu nehmen. Nachdem man das Pyknometer 
entleert und getrocknet oder mehrmals mit dem zu un
tersuchenden Wein ausgespiilt hat, fiiJIt man es mit 
dem Weine und verfahrt genau in derselben Weise wie bei 
der Bestimmung des Wasserinhalts des Pyknometers; 
besonders ist darauf zu achten, dall die Einstellung der 
FliissigkeitBoberfiache stets in derselben Weise ge
schieht 

Die Berechnung des spezifischen Gewichts (8), be
zogen auf Wasser von 40, geschieht nach folgender 
Formel: 

8 = O,99913.(C - a). 
b-a 

') Bei Korkverschlull sind auch alle folgenden 
Wa,gungen des gefiillten Pyknometers (II Nr. 1, 2, 3) 
nach Abnahme des Korkstopfens vorzunehmen. 
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Hierbe! bedeutet: 
a das Gewicht des leeren Pylmometers, 
b das Gewicht des bis zur Marke mit Wasser ge

fiillten Pyknometers, 
c das Gewicht des bis zur Marke mit Wein ge

fiillten Pyknometers. 
Der Faktor 0'b99 913 ist bel allen Bestimmungen mit 

-a 
demselben Pyknometer gleich; wenn das Pyknometer 
indessen liingere Zeit im Gebrauche gewesen ist, miissen 
die Gewichte des leeren und des mit Wasser geliillten 
Pyknometers von neuem bestimmt werden, da sich 
diese Gewichte mit der Zeit nicht unerheblich andern 
konnen. 

Liegt der Wert (b - a) zwischen 49,84 und 50,06 g, 
so kann bei trockenen Weinen das spezifische Gewicltt 
(8), bezogen auf Wasser von 4°, in abgekiirzter Weise 
auch nach folgender Formel berechnet werden: 

8 = 0,02'(c - d). 
In dieser Formel ist d glelch (b - 49,9565). 

2. Bestlmmung des Alkohols. 
Der zur Bestimmung des spezifischen Gewichts 

(II Nr.l) 1m Pyknometer enthaltene Wein wird in 
einen Destillierkolben von etwa 200 ccm Inhalt iiber
gefiihrt und das Pyknometer dreimal mit zusammen 
25 ccm Wasser nachgespiilt. Man verbindet den Kol
ben durch Gummistopfen und Kugeirohre mit elnem 
Schlangenkiihler. 

Ais Vorlage benutzt man das Pyknometer, in 
welchem der Wein abgemessen worden ist. 

Nunmehr destilliert man langsam, bis etwa 45 ccm 
Fliissigkelt iibergegangen sind, fiillt das Pyknometer 
mit Wasser bls nahe zur Marke auf, mischt durch 
quirlende Bewegung so lange, bis Schichten von ver
schiedener Dichte nicht mehr wuhrzunehmen sind, 
stellt das Pyknometer 1/2 Stunde In eln Wasserbad 
von 15' und fiigt mit Hute eines Haarrohrchens vor
sichtlg Wasser von 15 ° zu, bis der untere Rand der 
Fliissigkeltsoberfiache die Marke eben beriihrt. Dann 
trocknet man den leeren Teil des Pyknometerhalses 
mit Stabcben aus Filtrierpapier, setzt den Stopfen 
wieder auf, trocknet das Pyknometer aullerlich ab, 
stellt es 1/2 Stunde In den Wagekasten und wagt. Das 
spezifische Gewicht des Destillats, bezogen auf Wasser 
von 4°, wird In der unter II Nr. 1 angegebenen Weise 
berechnet. 

a) EnthAltderWeinln 1 Liter weniger als 1,2 g 
fiiichtige Sauren, berechnet als Essigsaure, so 
werden die dem gefundenen spezifischen Gewicht ent
sprechenden Gramm Alkohol in 1 Liter Wein aus der 
als Anlage beigegebenen Tafel I (S. 958) entnommen. 
Die Umrechnung auf Mallprozente erfolgt nach 
Tafel II (S. 959). (Der Destillationsriickstand dient 
zur Bestlmmung des Extraktgehalts.) 

b) EnthAlt der Wein in 1 Liter 1,2 g oder mehr 
fliichtlge Sauren, so wird das im Pyknometer ent
haltene Destillat nach erfolgter Wagung unter Nach· 
spiilen mit Wasser in einen Kolben iibergefiihrt, in 
diesem bis zum beglnnenden Sleden erhitzt und unter 
Verwendung von Phenolphthalein als Indikator mit 
'/lO·n·A!kalilauge titriert. Die Zahl der verbrauchten 
Kubikzentimeter '/'o·n·Lauge multipliziert man mit 
0,000018 und zieht den gefundenen Wert von dem 
spezifischen Gewichte des Destillats abo Der diesem 
korrigierten spezifischen Gewicht entsprechende 
Aikoholgehalt wird aus Tafel I entnommen. Die 
Umrechnung auf Mallprozente erfolgt nach Tafel II. 

3. Bestlmmung des Extrakts (Gehalts an 
Extraktstoffen) • 

Das fiir die Bestimmung des Extraktgehalts zu 
wahlende Verfahren richtet sich danach, 0 b der Wein 
f1iichtlge SAuren in grollerer Menge als 1,2 g in 1 Liter, 
berechnet als EssigsAure, sowie ob er Rohrzucker ent
halt. 

a) Bei rohrzuckerfreien Weinen mit einem 
geringeren Gehalt an f1iichtigen Sauren als 1,2 g 
in 1 Lit e r wird der Destillationsriickstand von der 
Alkoholbestimmung unter dreimaligem Nachspiilen 
mit Wasser in das gleiche Pyknometer eingefiillt, mit 
dem die Bestimmung des spezifischen Gewichts vorge
nom men worden ist. Das Pyknometer fiillt man mit 
Wasser bis nahe zur Marke auf, mischt durch quirlende 
Bewegung so lange, bis Schichten von verschiedener 
Dichte nlcht mehr wahrzunehmen sind, stellt daB 
Pyknometer 1/. Stunde in eln Wasserbad von 15' und 
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filgt mit Hute eines Haarrohrchens vorsichtig Wasser 
von 15 ° zu, bls der untere Rand der Fliissigkeltsober· 
fiache die Marke eben beriihrt. Dann tr'ocket man den 
leeren Teil des pyknometerhalses mit Stabchen aus 
Filtrierpapler, setzt den Stopfen auf, trocknet das 
Pyknometer aullerlich ab, stellt es 'I. Stunde in den 
Wagekasten und wagt. Das spezifische Gewicht der 
Fliissigkeit, bezogen auf Wasser von 4°, wird in der 
unter II Nr. 1 angegebenen Weise berechnet und der 
dem gefnndenen Werte entsprechende Extraktgehalt 
aus der Tafel III (S. 960) entnommen. 

b) Bei rohrzuckerfreien Weinen, die in 1 Liter 
1,2 g oder mehr fiiichtige Sauren enthalten, zieht 
man den aus der Titration des aikoholischen Destillats 
gemall der Vorschrift unter II Nr. 2b sich ergebenden 
Wert fiir den Gehalt des Destillats an fiiichtigen 
SAuren, ausgedriickt in (J In 1 Liter, von dem Gesamt· 
gehalte des Weines an fiiichtigen SAuren ab, multi· 
pliziert die Differenz mit der Zahl 0,00015'), zieht den 
gefnndenen Wert von dem nach der Vorschrlft unter a 
ermittelten spezifischen Gewichte des Destillations
riickstandes ab und entnlmmt den dem so berechneten 
Werte entsprechenden Extraktgehalt aus der Tafel III. 

c) Bei rohrzuckerhaltlgen Welnen verfahrt 
man wie folgt: 50 ccm Wein werden in einem Pykno
meter bei 15 ° abgemessen, unter N achspiilen mit 
Wasser in einen Destillierkoiben von 250 ccm Inhalt 
iibergefiihrt, mit normaler N atronlauge unter Tiipfein 
auf Lackmuspapier austitriert und nach Erganznng 
der Fliisslgkeit mit Wasser auf 75 ccm auf einem Draht· 
netz iiber freler Fiamme auf etwa 30 ccm eingedampft. 
Der Riickstand wird welter behandelt, wie vorstehend 
unter a angegeben. Die Bestimmung des spezifischen 
Gewichts 1st mit demselben Pyknometer vorzunehmen, 
In dem der Wein abgemessen wurde. Von dem erhal
tenen Werte 1st ab~uziehen: 

(X) das Produkt aus der Gesamtmenge der 1m Welne 
enthaltenen fiiichtigen Sanren, ausgedriickt in Gramm 
in 1 Liter, mit 0,000152), 

ti) das Produkt aus der zur Neutralisation der an
gewandten 50 ccm Wein erforderlichen An~ahl Kubik
zentimeter normaler N atronlauge mit 0,0007. 

Der dem so berechneten Werte entsprechende Ex
traktgehalt 1st aus der Tafel III zu entnehmen. 

Anmerkung 1. Bezeichnet man mit 
8 das nach II Nr. 1 ermittelte speziflsche Gewicht des 

Weines, 
" das nach II Nr. 2 ermittelte spezifische Gewicht des 

alkoholischen Destlllats, 
So darf der nach der Formel 

'. - , - '. + 0,9991 
berechnete Wert von dem vorstehend ermittelten spe· 
zifischen Gewichte des Destlllatlonsriickstandes - abo 
gesehen von dem durch die fliichtigen Sauren be· 
dingten Fehler - um nicht mehr als 3 bls 4 Einheiten 
der 4. Dezimalstelle abzuweichen. 

Anmerkung 2. In dem Untersuchungsergebnls 
1st neben dem Extraktgehalt auch der Gehalt an 
zuckerfrelem Extrakt, d. h. der Gehalt an Extrakt 
abztlglich der 1 g in 1 Liter iibersteigenden Zucker· 
menge anzugeben. 

4. Bestlmmung der Asche. 
50 ccm Wein werden In einer Platinschale auf dem 

Wasserbade eingedampft und erforderlichenialls 
1 Stnnde im Luftbad bel etwa 120 0 getrocknet. Die 
Schale wird in einen Asbestt6ller mit krelsformigem 
Ausschnitt eingesetzt, der Rilckstand vorsichtig ver
kohlt, die Kohle zerdriickt. mit heillem Wasser wieder
holt ausgewaschen und der wasserige Auszug durch 
ein kleines aschenarmes Filter filtriert. Der Anszug 
mull farblos seln; im anderen Faile dampft man ihn 
iiber der Kohle zur Trockne ein, erhitzt gelinde, bis die 
Verkohlung vollstandig 1st und nimmt von neuem 
mit helJ3em Wasser auf. Nachdem die Kohle voll· 
standlg ausgelaugt ist, g1bt man das Filterchen in die 
Platinschale zur Kohle, trocknet den Schaleninhalt 
auf dem Wasserbade und verascht vollstandig. Wenn 
die Asche weill geworden ist, giellt man die filtrlerte 
Losung In die Platinschale zuriick, verdampft zur 

') Werden die Gehalte an fliichtlgen Sauren In 
Milligramm-Aquivalenten in 1 Liter ausgedriickt, so 
1st die Differenz mit 0,000009 zu multiplizieren. 

2) Wird der Gehalt an fiiichtigen Sil uren in MIIIi
gramm-Aquivalenten in 1 Liter ausgedriickt, so 1st mit 
0,000 009 zu multlplizleren. 
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Trockne, gUlht schwach, laBt im Exslkkator erkalten 
und wagt. Nach nochmaligem schwachen Gliihen und 
Erkalten 1m Exslkkator priift man durch wiederholtes 
rasches Wagen das Ergebnis der WAgung nacho 

Bel zuckerreichen Welnen empfiehlt es sich, 
vor der Veraschung die Hauptmenge des Zuckers in 
dem entgelsteten und auf einen Zuckergehalt von etwa 
15°/. verdiinnten Weine mit Spuren von Hefe bel etwa 
30' zu vergAren. Die vergorene Fliissigkelt wird mit 
dem Hefebodensatz in der vorstehend beschrlebenen 
Weise verascht. 

Berechnung: Wurden aus 50 ccm Wein b g Asche 
erhalten, so betragt der Gehalt an Asche aus 1 Liter 
Wein: 

II: = 20·bg. 

5. Bestlmmung der AlkaUtAt der Asche sowle der 
Phosphorsiure (des Phosphatrestes). 

a) Bestimmung der GesamtalkalitAt. 
Die Asche von 50 ccm Wein wird mit wenig Wasser 

angefeuchtet, mit einer gemessenen iiberschiisslgen 
Menge - je nach der Menge der Asche mit 20 bls 
30 ccm - '/lO-n-Schwefelsiure und einem Tropfen etwa 
30"10 Iger Wasserstoffsuperoxydi<isung versetzt und die 
Mischung 'I. Stunde auf dem Wasserbade erhltzt. 
Man bringt den Schaleninhalt alsdann unter mehr
maligem Nachspiilen mit wenig kochendem Wasser in 
eln etwa 150 ccm fassendes Erlenmeyerk<ilbchen aus 
J enaer Glas, taBt erkalten, fiigt einen Tropfen Methyl
orangeJ(isung hinzu, iibersittigt mit einer gemessenen 
Menge, gegenMethylorange eingestellter 'ho-n- Natron
lange und titrlert mit '/ .. -n-Schwefelsiure bis zum 
Umschlag des Methylorange. 

Berechnung: Wurden zusammen /J ccm '/ .. -n
Schwefelsiure und b ccm '/ .. -n-Natroniauge ver
wendet, so betragt die Gesamtalkalitit der Asche aus 
1 Liter Wein: 

II: = 2· (a - b) mg-Aquivalente Alkali 
(= ccm Normallauge). 

b) Bestimmung der Phosphorsiure (des 
Phosphatrestes PO.). 

a) MaBanalytisch. 
Die nach vorstehender Vorschrlft erhaltene, gegen 

Methylorange neutrale und auf 20 bis 30 ccm ein
gedampfte L<isung ncutralislert man erforderlichen
falls nochmal,s in der Kalte gegen Methylorange, ver
setzt mit 30 ccm einer etwa 40"ioigen neutralen 
Calclumchloridi<isung, erhitzt iiber freier Flamme bis 
zum beginnenden Sieden, kiihlt sodann auf 14 bis 15' 
ab, fiigt 2 Tropfen Phenolphthaleinl<isung hinzu und 
titrlert mit m<iglichst carbonatfreier '/ .. -n-Natron
lange') bls zur deutlichen RotfArbung. 

Nunmehr laBt man 2 Stunden 1m verschlossenen 
Kiilbchen bei 14 bls 15' stehen und titrlert die in
zwischen wieder entfarbte L<isung nacho 

Berechnung: Wurden c ccm '/ .. -n-Natronlauge 
verbraucht, so sind in der Asche aus 1 Liter Wein ent
halten: 

II: = 0,0941· c g Phosphatrest (PO.). 
Anmerkung 1. 
a) Bleibt bel dem Behandeln der Asche mit 'I..-n

Schwefelsiure ein erheblicher unI<islicher Riickstand, 
so filtriert man durch eln klelnes Filter, wischt mit 
wenig Wasser nach und tltrlert das FIltrat nach dem 
fibersittigen mit einer gemessenen Menge '/,,-n-Na
troniauge gemaB II Nr. 5a. Der Riickstand wlrd nach 
dem Veraschen des Filters In mogllchst wenig konzen
trierter Salzsiure In der WArme geliist und die Lilsung 
mit dem gemaB II Nr. 5a gegen Methylorange einge
stellten Filtrate verelnigt; hlerauf wlrd von neuem 
wie bei Bestlmmung der Gesamtalkalitit gegen 
Methylorange neutralislert. Die hierbel auftretende 
Abscheidung wlrd auf elnem kleinen Filter abfiltrlert, 
drelmal mit wenig Wasser nachgewaschen und die 1m 
Riickstand enthaltene Phosphorsiure nach Aufi<isung 
in Trinatriumcltratl<isung gemAB der Vorschrift unter 
II Nr. 37b titriert. 1m Filtrat 1st der Rest der Phos
phorsaure nach II N r. 5 b zu ermitteln. 

fJ) Blelbt bei dem Behandeln der Asche mit '/,.-n
Schwefelsiure kein erheblicher unI<islicher Riickstand, 

') Zur Kontrolle der Carbonatfreihelt der Lauge 
dient folgende Priifung: Auf 20 ccm '/,.-n-Schwefel
siure sollen Yom Farbumschlage des Methylorange in 
gelb bis zur Riitung des Phenolphthaleins Mchstens 
0,15 ccm '/ .. -n-Natronlauge verbraucht werden. 

tritt jedoch bei der N entralisatlon gegen Methylorange 
elne Abscheldung ein, so filtriert man den Nieder
schlag auf einem kleinen Filter ab, wascht ibn drelmaJ 
mit wenig Wasser nach und titriert die in dem Riick
stand enthaltene Phosphorsaure nach Aufi<isung 
In TrinatriumcitratJ(isung gemaB der Vorschrift unter 
II Nr. 37b. 1m Flltrat 1st der Rest der Phosphorsaure 
nach II Nr. 5 b zu ermitteln. 

Anmerkung 2. Aus den gemaB der vorstehenden 
Vorschrift unter a und b ermittelten Werten a b und c 
lliBt slch die "eigentliche" Alkalitit berechne~. Hler
unter wlrd verstanden die Alkalitat gegen Methyl
orange, vermindert um den von den Phosphaten her
riihrenden Antell. Sie betrigt fur die Asche aUB 1 Liter 
Weln: 

II: = 2· (a - b - 0,99'c) mg-Aqulvalente Alkali 
(= cem Normallauge). 

fJ) GewichtsanaJytisch. 
Zur Ausfiihrung der Bestimmung werden die folgen

den Reagenzien verwandt. 
Molybdanl<isung. 195 g Ammonlnmmolybdat 

werden in einer Mischung von 400 ccm 1O"Ioiger Am
moniaklilsung (spez. Gew.0,96) und 145 ccm Wasser 
geJ(ist. Die'Lilsung wird unter Umriihren in 1400 ccm 
Salpetersiure yom spez. Gew. 1,21 elngegossen. 

Waschfliisslgkeit. 100 g Ammoniumnitrat wer
den in kaltem Wasser gel<ist. Man setzt 50 ccm Sal
petersaure yom spez. Gew. 1,21 hinzu und erganzt 
mit Wasser auf 2 Liter. 

Die Bestlmmung wird wie folgt vorgenommen. 
Von trocknen Welnen und von mABlg zucker

relchen SiiBweinen verwendet man 50 ccm, von sehr 
zuckerrelchen SiiBwelnen 25 ccm und verascht diese 
Menge, bei SiiBwein zweckmABig nach vorausgegange
ner VergArung mit Spuren von Hefe (vgl. II Nr.4). 
Die Asche In der PJatinschaJe versetzt man mit 10 ccm 
Wasser und 2,5 ccm Salpetersaure yom spez. Gew. 
1,40 und fiihrt den Inhalt der Schale unter N ach
spiilen mit Wasser, erforderliehenfalls mit Hilfe einer 
Gummifahne, in ein Becherglas iiber. In diesem er
gAnzt man die Fliissigkelt mit Wasser auf etwa 50 ccm, 
bedeckt das BechergJas und erhltzt 'I. Stunde zum 
beginnenden Sieden. Alsdann laBt man erkalten, 
fiigt 75 cem Molybdant<isung hlnzu, mischt gut durch 
und liBt unter wiederholtem Umsehwenken 24 Stunden 
bei Zimmertemperatur stehen. 

N aeh dleser Zeit gieBt man die iiber dem Nieder
sehlage stehende Fliisslgkeit durch ein Filter von 
40 mm Halbmesser klar ab und bringt den Nleder
schlag, anfangs dekantierend, unter N aehwaschung 
mit der angegebenen Waschfiilsslgkeit volistindig auf, 
das FIlter. Das Auswaschen 1st beendet, wenn die yom 
Filter laufende Fliissigkelt auf Zusatz von Kalium
ferrocyanidi<isung keine BraunfArbung mehr zeigt. 

Das Filter wird mit dem Niederschlage naa in 
einen gewogenen Porzellantiegel gebracht und darin 
iiber einem sehr klein brennenden Argandbrenner') 
getroeknet. Dann verkohlt man bel etwas gesteigerter 
Temperatur und erhltzt bel noch etwas vergr<iBerter 
Flamme unter wiederholtem Umriihren mit einem 
dicken Platindraht, bls sleh kelne zusammengebaeke
nen TeUchen mehr 1m Innern des Kuehens finden und 
die FIlterkohle vollig verbrannt ist. Das F,rhitzen 
setzt man elnige Zeit fort, bis die anfangs sehwarzen 
GliihrilckstAnde mehr oder weniger gelblieh-weiB ge
worden sind. Ein zu starkes Erhltzen. bel dem eine 
Sublimation der Phosphormolybdansiure eintrltt, 1st 
zu vermelden. Der Tlegel mit dem so behandelten 
Nlederschlage wird naeh dem Erkalten 1m Exsikkator 
.gewogen. 

Berechnung: Bedentet 
/J die angewandte Menge Wein in KUbikzentimetern 
b das Gewieht des Niederschlags (P.O.· 24 Mo 0 3) In 

GramIll;, 
so sind in 1 Liter Wein enthalten: 

II: = 52,83' ~ g Phosphatrest (PO.). a 

') Die erforderliehen Argandbrenner sind Speek
stelnrundbrenner von 22 mm Durehmesser, die mit 
leuchtender Flamme brennen. Sie sind mit elnem 
19 cm hohen Zyllnder von gebranntem Tone versehen. 
Der Tlegel wird in ein passendes Drahtdreieck ein
gesetzt und auf elnem Stativring unmittelbar iiber das 
obere Ende dieses Zylinders gestellt. 
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c) Bestimmung der AlkalitD.t des In Wasser 
liisl\chen An tells der Asche. 

Die Asche von 50 cem Weln wIrd mit wenig Wasser 
angefeuchtet, mit 20 cem heiBem Wasser iibergossen 
und mit einer Gummifahne sorgflUtig von den Schalen
wandungen losgeliist. Die erhaltene Fliissigkeit wird 
mit den ungeliisten Aschente\Ien unter wiederholtem 
Naehspiilen mit kleinen Mengen heiBem Wasser in 
ein 50 cem fassendes MeBkiilbehen iibergefiihrt und in 
diesem naeh Abki1hlung auf 15' mit Wasser zu 50 cem 
aufgefiillt. Die erhaltene Liisung wird durch eln 
kleines troekenes Filter In einen trockenen Kolben 
fIltriert. Man versetzt 40 eem dieses wiLsserigen 
AsehenausZDgsin elnem etwa 150 eem fassenden Erlen
meyerkiilbchen aus J enaer GIas vorslehtig mit 15 bis 
25 eem '/,.-n-SehwefelsiLure und verflUlrt weiter wie 
vorstehend unter a. 

Bereehnung: Wurden zusammen deem '!t.-n
Sehwefelsl1ure und e eem '!t.-n-Natronlauge ver
wendet, so betrigt die AlkalitD.t des in Wasser liisIiehen 
Antells der Asehe aus 1 Liter Wein: 

II: = 2,5·(d - e) mg-Aquivalente Alkali 
(= eem Normallauge). 

6. Bestlmmung der tltrlerbaren SAuren 
(GesamtsAure). 

Bei der Bestimmung der titrierbaren SAuren wird 
Laekmuspapier verwendet, das wie folgt hergestellt 
wlrd. 

100 g gepuiverter Lackmus werden am RiiekfluB
klihler 1/. Stunde mit 500 ccm Alkohol von 90 MaB
prozent ausgekocht. Man filtriert alsdann ab und 
troeknet den Riickstand bel mABlger, 100' keinesfalis 
iibersteigender WArme. Den getrockneten Riiekstand 
verrelbt man In einer Reibschale innlg mit 500 ccm 
kaltem Wasser, liBt - unter wiederholtem Umri1hren 
- 24 Stunden In der KlUte stehen und filtriert. Von 
dem Filtrate sondert man einen kleinen Anteil ab und 
sittigt darauf in der Hauptmenge das freie Alkali ab, 
indem man wiederholt mit einem in Schwefelsl1ure 
vom spez. Gew. 1,11 eingetauehten GIasstab um
rlihrt, bis die Farbe ausgesproehen rot erschelnt. Dann 
kocht man die Mlschung auf und erhlUt, unter Ersatz 
des verdampfenden Wassers, 1t. Stunde 1m Sieden. 
Schligt hlerbei der rote Farbenton wieder in violett 
oder blau um, so stellt man ibn In der angegebenen 
Welse mittels des mit Schwefelsl1ure benetzten GIas
stabs wieder her und wiederholt dies so lange, bis der 
gewi1nschte Farbton erreicht ist. Man priift auf den
selben durch Tiipfeln auf ein Streifchen des Papiers, 
das mit der Lackmusiiisung getrAnkt werden soil. 
Hierbel ist zu beachten, daB der Ton des Papiers beim 
Troeknen in der Regel blauer ist als unmitteibar nach 
dem Trinken. Sollte bei dieser Behandiung die Fliissig
keit versehentllch zu stark angesiLuert werden, also zu 
lebhaft rot geworden sein, so kann man den Fehler 
durch Zusatz einer entspreehenden Menge des anfangs 
zuriickbehaltenen blauen Antells wieder verbessem. 
1st der gewiinschte Farbenton erreicht, so zieht man 
dureh die erkaltete und erforderllchenfalis fIltrlerte 
Fliissigkelt StreHen feinen ungeleimten Papiers - be
sonders geeignet 1st das Flltrlerpapier Nr. 1403 der 
Firma SOHLEICHER&SCHULL in Di1ren-hlndurch und 
hangt sie In elnem von SAure- und AmmouiakdD.mpfen 
!reien Raume fiber FAden zum Trocknen auf. Auch 
das fertige Papier ist belm Aufbewahren vor Labora
torlumsdimpfen und Licht zu schiltzen. Von den ge
trockneten Streifen schlleBt man den obersten Tell, 
in dem Verunreinlgungen von blAuiichem Farbenton 
angerelchert sind, von dem Gebrauch aus. Da sich der 
Farbenton beim Trocknen des Paplers hAuflg ganz un· 
erwartet Andert, empfiehlt es sich, zunAchst nur einen 
Probestrelfen zu firben und zu trocknen und, je nach 
A usfall der FArbung, die Liisung nach Bedar! so lange 
mit etwas mehr Schwefelsiure oder etwas zuriick
behaltener blauer Lackmusiiisung zu versetzen, bls 
die Farbe eines emeut gefirbten Paplerstreifens nach 
dem Trocknen befrledigend ausgefallen ist. Das 
fertige Papier muB eine ausgesprochen rlltllche FAr
bung mit einem gerlngen Stlche ins Violette aufwelsen. 
Eln Tropfen elner Mischung von 50 ccm kochendem 
Wasser und einem Tropfen 1h-n-Lauge muB belm 
Aufbrlngen auf das Papier einen deutllchen blauen 
Ring hervorrufen. 

Die Bestimmung wird wie folgt vorgenommen: 
25 cem Wein werden bis zum beglnnenden Sieden 

erhltzt; die helBe Fliissigkelt wird sodann mit elner 

Alkalilauge, die nlcht schwAcher als l/.-n ist, titrlert. 
Der SAttigungspunkt ist erreicht, wenn ein auf das 
nach vorstehender Vorschrift bereltete Lackmuspapier 
aufgesetzter Tropfen einen blauen Ring hervorbrlngt. 

Berechnung: Wurden zur SAttigung von 25 ccm 
Weln a ccm '/.-n-Alkalilauge verbraucht, so sind In 
1 Liter Wein enthalten: 

II: = 0,75' a g titrlerbare Sliuren (GesamtsAure), 
als WeinsAure berechnet. 

Bei Verwendung von '/s-n-Alkalllauge lautet die 
Formel: 

II: = a g titrlerbare Siuren (GesamtsiLure), als 
Welnsl1ure berechnet. 

Der Gehalt an tltrlerbaren Siuren (Gesamtsaure) 
In 1 Liter Wein entspricht: 

11 = lO·a mg-Aquivalenten Siure (- ccm Normal
siure). 

Bel Verwendung von '/.-n-Alkalllauge lautet die 
Formel: 

11 = ~ . a mg-Aquivalente SAure (= cem Normal

siure. 

7. Bestlmmung der fliiehtlgen SAuren und 
Bereohnung der tltrlerbaren nlchtfluohtlgen 

SAuren. 
A. Bestlmmung der fliichtlgen SAuren. 

Zur Bestimmung der fliichtigen SAuren verwendet 
man elnen Rundkolben von 200 ccm Inhalt, der durch 
elnen Gummlstopfen mit 2 Durchbohrungen verschlos
sen 1st. Durch die erste Bohrung fiihrt ein bis auf den 
Boden des Kolbens relehendes, oben stumpf
wlnkllg umgebogenes GIasrohr von 4 mm lichter Welte, 
das unten etwas stumpfwlnkllg gebogen 1st und elne 

Abb.188. 

kurze, 1 mm welte Ausstrllmungsspltze besltzt. Durcb 
die zweite Bohrung fiihrt ein Hakenaufsatz, dessen 
Form und Abmessungen Abb. 188 zelgt, und der mit 
einem gut wirkenden Ki1hler verbunden 1st. Als 
Destillationsvoriage dient ein 300 ccm fassender, hoher 
Erlenmeyerkolben, welcher an der einem Raumlnhalte 
von 200 cem entsprechenden Stelle elne Marke trigt. 

Man liBt zunAchst durch das auf den Boden des 
Kolbens fwende Glasrohr elnen lebhaften Wasser
dampfstrom eintreten und etwa 10 Mlnuten durch 
den gesamten Apparat bei nlcht gefiilltem Ki1hler 
stromen. Sodann unterbrlcht man das Elnlelten des 
Wasserdampfes, setzt den Ki1hler in Titigkelt, brlngt 
50 ccm Wein In den Destnnerkolben und leltet In 
diesen einen lebhaften Strom von Wasserdampf. 
Durch gielchzeltiges Erhltzen des Destililerkoibens 
mit elner Flamme engt man unter stetem Durchlelten 
von Wasserdampf den Wein auf etwa 25 ccm ein und 
trigt dann durch zweckmliBlges Erwirmen des Kol
bens dafiir Sorge, daB die Flusslgkeitsmenge sich 
nicht mehr lindert. Man unterbrlch t die Destlllation 

59* 
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wenn 200 ccm Fliissigkeit iibergegangen sind. Die 
Destlllation ist so zu leiten, da13 dies 50 Minuten nach 
Beginn des Einleitens der Fall ist'). Alsdann erhitzt 
man das Destillat bls znm beginnenden Sieden, setzt 
einige Tropfen PhenolphthaleinlCisung hinzn und 
titriert mit '/lO-n-Alkalllauge. 

Berechnung: Sind zur Sf.ttigung der fliichtlgen 
Sauren aus 50 ccm Wein a ccm '/lI-n-Alkalllauge ver
braucht worden, so sind in 1 Liter Wein enthalten: 

x = O,12'a g fliichtige Sauren, als Essigsaure 
(CH,COOH) berechnet, 
oder es entspricht der Gehalt an fiiichtigen Sauren in 
1 Liter Wein: 

y = 2·a mg-Aqulvalenten Sf.ure (= ccm Normal
saure). 

8. Bestlmmung des Sf.uregrads (der 
Wasserstofflonen). 

Unter dem Sauregrade des Weines versteht man die 
Konzentration der in Ihm enthaltenen Wasserstoff
ionen. Sie wird ermlttelt durch Messung der In
versionsgeschwindigkelt von Rohrzucker, der 1m Weine 
gel1ist wird. Vor dem AuflCisen des Zuckers miissen 
die im Weine in der Regel vorhandenen in vertierenden 
Stoffe unwirksam gemacht werden. Dies geschieht in 
folgender Welse'). 

Ein Erlenmeyerkolben aus J enaer Gerateglas von 
etwa 150 ccm Inhalt wird mit dem zu untersuchenden 
Weine bis fast zum Rande angefiillt und mit einem 
Gummistopfen verschiossen, durch dessen Bohrung 
ein etwa 4 cm langes, oben in elner engen ()ffnung 

l(iihl8r filr tI,. 
SiHlflussigk,./ 

Abb.189. 

B. Berechnung der titrlerbaren nlch tfliichtlgen 
Sauren. 

Bedeutet: 
a die Gramm titrierbare Sauren in 1 Liter Wein, 

als Welnsaure berechnet. 
b die Gramm fliichtige Sauren in 1 Liter Weln, 

als Essigsaure berechnet, 
x die Gramm titrierbare nichtfliichtige Sf.uren in 

1 Liter Wein, als Weinsiure berechnet, 
so sind in 1 Liter Wein enthalten: 

x = (a - 1,25' b) g titrierbare nichtfliichtige Siuren 
als Weinsiure berechnet. 

Bedeutet: 
c die mg-Aqulvalente titrierbare Siuren in 1 Liter 

Wein, 
d die mg-Aqulvalente fliichtige Siuren in 1 Liter 

Wein, 
y die mg-Aqulvalente titrierbare nichtfliichtige 

Siuren in 1 Liter Wein, 
so elltspricht der Gehalt an titrierbaren nichtfliichtigen 
8iuren in 1 Liter Wein: 

y = (c - d) mg-Aqulvalenten Siure (= ccm Nor
malsiure). 

I) Der Riickstand kann zur Bestimmung der Milch
siure und Bernsteinsiure verwendet werden. 

endlgendes Glasrohr fiihrt; der Stopfen wird am 
Kolbenhalse festgebunden. Man spannt den KOlben 
alsdann in einen Gefi13halter und setzt diesen in den 
WasserbehMter elnes auf etwa 76° angeheizten Thermo
staten, dessen Siedefliisslgkeit aus Kohienstofftetra
chiorid oder absolutem Alkohol2) besteht. Ein zweck
mi13iger Apparat ist durch Abb. 189 wledergegeben"). 

') Vg!. die Fu13note zu II Nr.8 vorletzter Absatz. 
2) Es empfiehlt sich, den Alkohol vor dem Ein

bringen in den Thermostaten elnige Tage iiber frisch 
gebranntem Kalk stehen zu lassen. Auch ist das U
Rohr auf dem Kiihler mit frisch gebranntem Kalk zu 
beschicken. 

') Ein kleinerer Thermostat zur Polarisation 
wihrend der Zuckerinversion bei hCiherer Temperatur 
ist von TREODOR PAUL beschrieben und abgeblldet in 
der Zeitschr. f. physikal. Chem. 91, 745. 1916. Der 
Thermostat besteht aus einem Nickelblechkasten, 
in dem in der Verlf.ngerung der Achse des Polarisations
apparates das aus durchsichtigem Quarzglas oder 
chemisch reinem Silber gefertigte Polarisatlonsrohr In 
einem mit Wasser gefiillten, gut abgedichteten Mantel· 
rohre liegt. 1m Innern des mit Wasser gefiillten 
Thermostaten ist eln Riihrer angebracht, der durch 
eine Wasserturbine in Bewegung gebalten wird. Die 



Vinum. 933 

Der GefABhalter muB so aufgestellt werden, daB 
die OberfiAche des Weines im Kolben sich etwas unter
halb der OberflAche der Badfliissigkeit befindet. Nach 
halbstiindlgem Verwellen im Thermostaten wird der 
Kolben mit Wasser auf Zimmertemperatur abgekiihIt. 

A usfilhrung des Inversionsversuchs. 
Von dem abgekiihIten Weine filtriert man unter 

Verwerfung der ersten Tropfen eine ausreichende 
Menge durch ein kleines FaJteufilter in ein 100 mm
Polarisationsrohr und erm1ttelt den Drehungswinkel 
nach der Vorschrift unter II Nr. 13, indem man aus 
3 Ablesungen das Mittel nimmt. Alsdann wAgt man 
in elnem MeBkolben von 100 ccm Inhalt 10,00 g reinen, 
gepulverten, ungeblauten Hutzucker ein, gibt unter 
wiederholtem Umschiitteln den vorbehandelten Wein 
hinzn, fiillt mit diesem nach dem Losen des Zuckers znr 
Marke auf und mischt gut durch. Von dieser Losung 
filtriert man unter Verwerfung der ersten Tropfen eine 
ausrelchende Menge durch ein kleines Falteufilter in 
das Polarisationsrohr, bringt den Rest der Losnng un
verziiglich in einen Erlenmeyerkolben aus J enaer 
GerAteglas von etwa 250 ccm Inhalt und verschlieBt 
dlesen mit einem zweimal dnrchbohrten Gnmmi
stopten. Durch die eine Bohrung des Stopfens fiihrt 
eln etwa 4 cm langes. oben durch einen kleinen Kork
stopfen verschlossenes Glasrohr von 6 bis 8 mm lichter 
Weite und dnrch die andere Bohrung ein ungefAhr 
gleich langes, oben in elner sehr feinen Offnung endi
gendes und rechtwinklig nmgebogenes Glasrohr. Der 
Gummlstopfen wird am Kolbenhalse festgebnnden. 
Man spannt den Kolben sodann in elnen GefiiBhalter 
(vergleiche Abb. 190) und stellt dlesen In dem auf etwa 
76' angeheizten Thermostaten so auf, daB die Bad
fliissigkeit den Kolben bis dlcht an den oberen Rand 
nmspiilt. 

Ais Beginn des Inversionsvorganges gilt der Zeit
punkt, zu welchem der Kolben in den Thermostaten 
eingestellt wlrd. Man vermerkt dlesen Zeitpunkt so
wie die Temperatur der Badfliissigkeit und bestimmt' 
nun den Drehungswinkel des in das Polarisationsrohr 
eingefiillten, mit Zncker versetzten Weines, indem 
man aus 3 Ablesungen das Mittel nimmt. 

Nach etwa l'/.stiindigem Verweilen des Kolbens 
1m Thermostaten schiebt man dessen Deckel etwas 
beiselte, entfemt solort den kleinen Korkstopfen Yom 
Glasrohr des Kolbens, fiihrt durch dleses eine 10 ccm 
fassende Pipette in den Kolben ein, entnimmt etwa 
10 ccm Fliissigkeit, setzt sodann den kleinen Kork
stopfen und den Deckel moglichst schnell wieder auf 
und IABt unverziiglich den Pipetteninhalt in einen mit 
Eiswasser gekiihlten Erlenmeyerkolben von etwa 
50 ccm Inhalt flieBen. Man vermerkt den Zeitpunkt, 
zn welchem der letzte Tropfen aus der Pipette aus-

winkel. In gleicher Weise werden noch 2- bls 3 mal In 
Zeitabstil.nden von je etwa 'I. Stunde Proben der In
verslonsfliisslgkeit entnommen und deren Drehungs
winkel bestimmt. 

Berechnung: Es empfiehlt slch, die fUr die Be
rechnung erforderlichen Zahlen In Form des unten
stehenden Beispiels aufznzeichnen. 

Spalte 1 entMlt das Datnm, Spalte 2 die Tageszelt, 
Spalte 3 die ZeltrAume, in Minuten gemessen, welche 
selt dem Einbringen der Rohrznckerlosung In den 

Thermostaten verstrichen sind, und Spalte 4 die Tern
peratur der Badfliisslgkeit mit Angabe der Zehntel
grade. In Spalte 5 werden die abgelesenen Drehungs
winkel der Inversionsfiiissigkeit, in Spalte 6 die 

Beispiel tilr die Aufzeichnung eines Inversionsversuchs zur Bestlmmung des SAuregrads des 
Weines. 

Drehungswinkel des Weines vor dem Znckerzusatze + 0,150 (Krelsgrade); Korrektion + 0,140 • 

Zeit t in Drehungs- Relative Inverslonskonstante 

Zeit der Minuten Tempera- Abgelese- winkel der Konzentra- k = log co-log Ct 
seitBeginn tur des ner Zucker- tlon des 

Datum Ent- des Inver- Thermo- Drehungs- IOsung Rohrzncker 
0,4343' t 

nahme sions- staten winkel allein in der bei der Ire ... ", .w vorganges Losung Beobacht.-
76,00 00 Kreisgrade Kreisgrade temperatur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16.12.14 12,28 N 0 75,9 + 6,76 + 6,62 8,87 -

I 
-.. 2,08 " 100 75,9 + 4,38 + 4,24 6,49 0,00313 0,00316 

.. 2,39 .. 131 76,0 + 3,69 + 3,55 5,80 0,00325 0,00325 
3,08 " 160 76,1 + 3,16 + 3,02 5,27 0,00325 0,00322 .. 
3,30 .. 182 76,1 + 2,76 + 2,62 4,87 0,00329 0,00326 .. 

Berechnete Enddrehung der Zuckerlosung allein: - 0,34·6,62 = - 2,25°. Mittelwert km = 0,00322 

geflossen ist. Nach dem Abkiihlen auf 20' filtriert 
man die Fliissigkeit durch ein kleines Faltenfilter in 
das Polarisationsrohr und bestlmmt den Drehungs-

Erhltznng des Wassers erfolgt mit einer elektrischen 
Heizvorrichtung, die es ermoglicht, die Versuchs
temperatur Innerhalb weniger H undertstel Grade ein
znhaJten. 

Drehungswinkel nach Abzng der durch den Wein ver
ursachten Drehung, in Spalte 7 die aus den Drehungs· 
winkeln berechneten relativen Konzentrationen des 
zn den einzeinen Beobachtungszeiten noch nicht inver· 
tierten Rohrznckers, In Spalte 8 die berechneten In· 
verslonskonstanten bei der Versuchstemperatur und 
in Spalte 9 die Inversionskonstanten nach Reduktion 
auf die Temperatur 76,0' elngetragen. 
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Der In Spalte 6 angegebene Drehungswinkel (1m 
Belsplelin ZeUe 1 + 6,62°) wird aus dem abgelesenen 
Drehungswinkel in Spalte 5 (tm BeIspiel + 6,76 0) be· 
rechnet, indem man von Ihm die Korrektion (1m Bei· 
spiel + 0,14') abzleht. Letztere erhAlt man durch 
MuitipHkatlon des Drehungswinkels des nicht mit 
Rohrzucker versetzten Weines (1m Belsplel + 0,16') 
mit 0,94, d. h. mit der Konzentrationllverminderung 
des Weines belm Auflosen des Zuckers. Die End· 
drehung der ZuckerUisung allein wird gefunden durch 
MuitipHkation des Drehungswinkels der Zuckerlosung 
in Spalte 6 v 0 r Beginn des Erhltzens (1m Beispiel 
+ 6,62') mit - 0,34. Zieht man von dem Drehungs· 
winkel der ZuckerUisung die Enddrehung unter Be· 
rl1cksichtigung des Vorzeichens ab, so erhAlt man die 
relative Konzentration des Rohrzuckers in der Losung 
(Spalte 7, 1m Beispiel 8,87). 

Bedeutet: 
t die Zeit in Minuten selt Beginn des Inversions· 

vorganges, 
Co die relative Konzentration des Rohrzuckers bel 

Beginn des Versuchs, 
c, die relative Konzentration des Rohrzuckers In 

der Losung nach t Mlnuten, 
so betrltgt die Inversionskonstante bel der Versuchs· 
temperatur: 

k~logCo-logCt 
O,4343·t . 

Die flir die Versuchstemperatur berechneten In· 
verslonskonstanten (Spalte 8) werden auf die Tempera
tur von 76,0' umgerechnet, indem man fI1r jeden 
Zehntelgrad, den die Versuchstemperatur fiber 76,0° 
Hegt, 0,9"10 des gefundenen Wertes abzleht und den 
glelchen Wert flir jeden Zehntelgrad zuzlthlt, wenn die 
Versuchstemperatur niedrlger als 76,0' Hegt'). 

Berechnung des Slturegrads: Bezelchnet 
man mit km den Mtttelwert der Inverslonskonstanten 
bel 76,0', so 1st der Slturegrad, d. h. die Konzentratlon 
der Wasserstofflonen, In 1 Liter WeIn: 

_ km um. I') 
II) - 0,00374 J1U1llmo • 

9. Bestlmmung der Mllchslure. 
(Nur bel trockenen WeInen ausfllhrbar.) 

Man brlngt 60 cem Wein In einen Rundkolben von 
200 ccm Inhalt und destilHert die fll1chtigen SAuren 
nach der Vorschrift unter II Nr. 7 im lebhalten Wasser
dampfstrom abo 

Der Destlllationsriickstand wird unter Verwendung 
von kleInen Mengen Wasser zum NachspUien in eine 
Porzellanschale iibergefiihrt, mit eintgen Tropfen 
Phenolphthaleinlosung, sodann mit kalt gesitttigter 
BarytIange bis zur schwachen Rotfltrbung und mit 
6 ccm 10"/olger wasseriger Barlumchlorldlasung ver· 
setzt. U m etwa vorbandenes Milchsitureanhydrld zu 
verseifen, gibt man noch 2 bis 3 ccm Barytlauge hinzu, 
erwltrmt das Gemisch 10 Minuten auf dem siedenden 
Wasserbade, wobei die Rotfltrbung bestehen blelben 
muB, neutraHsiert durch Einleiten von Kohlendioxyd 
und engt auf dem Wasserbade auf etwa 10 ccm ein. 

Der Schaleninbalt wird in einem mit einem Glas· 
stopfen verschHeBbaren MeBzyHnder von 100 ccm In· 
halt I1bergefllhrt und die Scbale mit helBem Wasser 
nachgespiilt, bls die FlI1sslgkeitsmenge 1m ZyHnder 
durch die Zugabe des Spiilwassers auf 25 ccm gebracht 
1st. Unter bestiindigem Umriihren gibt man sodann 
in diinnem Strahle neutral reagierenden Alkohol von 
96 MaBprozent hinzu, bis der ZyHnder nahezu 100 ccm 
enthAlt, stellt diesen eine halbe Stunde in ein Wasser· 
bad von 16°, fiillt alsdann mit Alkohol von gieicher 
Stiirke auf 100 ccm auf und lltBt den ZyHnder 2 Stunden 
stehen, wlthrend welcher Zeit wiederholt krMtig um· 
geschiIttelt w1rd. Die Fliisslgkeit wird nun durch ein 
bedecktes, trockenes, glattes Filter in ein trockenes 

') Es kann in seltenen Fitilen vorkommen, daB die 
gefundenen Inverslonskonstanten erheblich von· 
einander abweichen. In diesem Faile 1st der Inver· 
sionsversuch mit der Abweichung zu wiederholen, daB 
der Wein vor dem Zusatz des Zuckers 'I. Stunde In 
elnem Wasserbade bel 90° erhltzt wird. Bei Trauben· 
mosten ist dies stets erforderlich. 

.) Die Zahl 0,00374 gilt fIlr WeIne mit dem mitt
leren Alkohoigehalte von 80 g in 1 Liter. Die Ande· 
rungen dieser Zahl bel abweichendem Alkoholgehalte 
sind a ber nlcht wesentlich. 

GetItB filtrlert und aut eine Temperatur von 16' ge· 
bracht'). Von dem FUtrat werden 76 ccm In eIn KOlb· 
chen plpettlert und mit 25 cem 6°/.lger Natrium· 
suifatiosung versetzt. Man schl1ttelt die Mischung 
gut um und IABt sle verkorkt ',. Stunde stehen. Die 
Flfissigkeit w1rd sodann durch ein bedecktes, trockenes 
FaltenfUter in ein trockenes GemB fUtriert unfl auf eine 
Temperatur von 16 ° gebracht. 

76 ccm dieses FUtrats werden in eine Platlnschale 
plpettlert und auf dem Wasserbade unter Vermeldung 
des Siedens zur vollstltndigen Trockne eingedampft. 
Der Rl1ckstand wird auf einem Asbestdrahtnetze vor' 
sichtig verkohlt, die Kohle mit einem kleinen, unten 
flachen Glasstab fein zerrieben und stark geglllht. 
Nach dem Erkalten werden 20 ccm '!.·n·SalzsAure 
(die in der Regel ausrelchen) hlnzugesetzt und die mit 
einem Uhrglas bedeekte Schale 6 Minuten auf dem 
Wasserbad erhltzt. Man spUit sodann das Uhrglas 
mit Wasser ab und tltrlert die Flfisslgkelt mit 
'!.·n·AIkallIauge unter Verwendung von Phenol· 
phtbaleIn bis zur beginnenden RotfArbung. 

Berechnung: Wurden acem '!.·n·Salzsiture und 
b ccm '/4·n·A\kaJilange verwendet, so sind in 1 Liter 
Wein enthalten: 

II) - O,8'(a - b) g Milchslture, 
oder es entsprlcht der Gehalt an MilchsAure In 1 Liter 
Wein: 

80 
11 = I)' (a - b) mg'Aquivalenten Slture 

(= ccm NormalsiLure). 

10. BestImmung der Welnslure. 
100 cem WeIn werden in einer Porzellanschale auf 

dem Wasserbad entgeistet. Der Rl1ckstand wird mit 
Wasser in eIn Bechergias gespiilt, das bei 100 ccm eine 
Marke tritgt, und auf das urspriingHche MaB wieder 
aufgefiillt. Die Fliisslgkelt versetzt man mit 2 cem Eis· 
essig, 0,6 cem einer 20 0 / 0 igen Kaliumacetatiosung und 
16 g gepulvertem reinen Kallumchlorld. Letzteres 
brlngt man durch Umriihren nach MogHchkelt in Lo· 
sung und fiigt dann 20 cem A1kohol von 96 MaB· 
prozent hinzu. Naehdem man durch starkes, etwa 
1 Minute anhaltendes Relben elnes Glasstabes an der 
Wand des Beehergiases die Abseheldung des WeIn· 
steins eingeleltet bat, liBt man die Mtschung wenig· 
stens 16 Stunden bellO bis 15 ° stehen und fUtriert 
dann den krlstallinischen Niederschlag dureh eInen mit 
PapierfUterstoffO) beschlckten Goochtlegel aus Platin 
oder Porzellan oder durch eIne in gleicher Weise be· 
schlckte WITTsche Porzellanslebplatte mit HUfe der 
Wasserstl'8hlpumpe ab'). Zum Auswaschen des Nie· 
derschlags bedient man sieh einer Losung von 15 g 
Kaliumchlorld in 20 ccm Alkohol von 96 MaBprozent 
und 100 cem Wasser. Zunltchst spiilt man das Beeher· 
glas mit einem kleinen Antell dieser LOsung aus, gibt 
die Flfisslgkeit auf das FUter, lItBt das Becherglas gut 
abtropfen und wiederholt dies etwa zweimal. Sodann 
werden Filter und Nlederschlag durch dreimaliges Ab· 
splilen und AufgleBen von wenigen Kublkzentimetem 
der Waschfll1ssigkeit ausgewaschen. Von letzterer 
miissen 1m ganzen genau 20 ccm verwendet werden. 
Der PapierfUterstoff wird nebst Niederschlag mit sie· 
dendem alkalifrelem Wasser in das Becherglas ZU· 
riickgesplilt und die erhaltene LOsung In der Siede· 
hltze mit 'i4·n·A1ka1ilauge unter Verwendung von 
empfindlichem roten Lackmuspapier (vg!. II Nr. 6) 
titrlt'rt. 

Berechnung: Wurden bel der Titration a cem 
'!.·n·Alkalilauge verbraucht, so sind In 1 Liter Weln 
entbalten: 

II) = O,375'(a + 0,6) g Weinsiture, 
oder es entsprlcht der Gehalt an Welnsiure In 1 Liter 
Wein: 

11 - 6· (a + 0,6) mg'Aquivaienten Siure 
(= cem Normalsaure). 

') Der Rl1ckstand kann zur Bestimmung der Bern· 
stelnslture nach II Nr. 26 verwendet werden. 

Z) Zur Herstellung des Papierfilterstoffs schl1ttelt 
man 30 g Filtrierpapier mit 1 Liter Wasser unter Zu· 
satz von 50 ccm 25·,.iger Salzslture stark durch. til· 
trlert auf der Nutsehe ab und wischt bis zur neutraJen 
Reaktion mit heiBem Wasser aus. Man verteilt den 
Brei auf 2 Liter Wasser und verwendet jedesmal 
60 ecm des aufgesehfitte\ten Breies. 

I) Das Filtrat kann zum Nachweis der Cltronen· 
saure nach II Nr. 27 verwendet werden. 
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Anmerkung. Bel Jungwelnen und Trauben
mosten ist die FAllung der WeinsAure zu wiederholen. 
Zu dlesem Zwecke versetzt man die titrlerte Losung 
des Niederschlags mit elner solchen Menge '/4-n-Salz
sAure, wie der verbrauchten Alkalllauge entsprlcht. 
Alsdann brlngt man die Fliissigkeit durch Zusatz von 
Wasser auf 100 ccm und fAllt die WelnsAure nach der 
vorstehenden Vorschrlft aus. 

Berechnung: Wurden bei der 2. Titration a ccm 
'/4-n-Alkalilauge verbraucht, so sind in 1 Liter Weln 
enthalten: 

a: = 0,375· (a + 1,2) g Weinsaure, 
oder es entspricht der Gehalt an Weinsaure in 1 Liter 
Wein: 

71 = 5· (a + 1,2) mg-Aquivalenten Saure 
(= ccm Normalsaure). 

11. Bestlmmung des GlYcerins. 
Die Wahl zwischen den folgenden beiden Ver

tamen (A, B) blelbt dem Ermessen des SachverstAn
dlgen iiberiassen. Das Verfamen unter B ist jedoch 
nlcht anwendbar auf Welne, die Mannlt enthalten. 
Mannlt kann wie folgt nachgewiesen werden. Man 
lilLlt elnlge Kubikzentimeter Weln bei nledrlger Tem
peratur auf einem Ubrglas langsam verdunsten. Bei 
Anwesenheit von mindestens 1 g Mannlt in 1 Liter 
Wein krlstaIlisiert der Mannlt innerhalb von 24 Stun
den in Form von sehr feinen seidenartigen Nadeln aus. 

In dem Untersuchungsbefund 1st das Verfamen 
zu bezelchnen, nach welchem das Glycerin bestlmmt 
worden 1st. 

A. Kalkverfahren. 
a) In Welnen mit weniger als 20 g Zucker in 

1 Liter. 
Man dampft 100 ccm Weln in elner Nickelschale 

von 150 ccm Inhalt auf dem Wasserbad auf etwa 
10 ccm ein und versetzt den Riickstand mit etwa 1 g 
Quarzsand und mit Kalkmilch von 400 /0 Calciumhydr
oxyd bls zur stark alkalischen Reaktlon. Sodann 
wird das Gemisch unter bestAndigem Umriihren und 
A bstreichen der an der Schalenwand haftenden Teile 
mit elnem Spatel zu elnem zlihen Schlamme eln
gedampft und nach Erkalten mit Hilfe des Spatels 
nnter Zusatz von 5 ccm absolutem Alkohol zu elnem 
felnen Brei zerrleben. Man erwilrmt die Schale als
dann auf dem Wasserbade, setzt unter Umriihren 
10 bls 12 ccm Alkohol von 96 MaLlprozent hlnzu, er
hitzt bis zum beglnnenden Sieden des Alkohols und 
gleBt die triibe alkoholische Fliissigkeit durch elnen 
kleinen Trlchter In ein 100-ecm-KOlbchen. Der In der 
Schale zuriickbleibende pulverlge Riickstand wird 
unter Umriihren mit 10-12 cern Alkohol von 96 MaB
prozent wiederum heiB ausgezogen, der Auszug In das 
100-eem-KOlbchen gegossen und dieses Verfahren so 
lange wiederholt, bis die Menge der Ausziige etwa 
il5 eem betrilgt; der unlOsliehe Rilekstand verbleibt 
In der Sehale. Dann spiilt man das auf dem KOlbchen 
sltzende Trlehterehen mit Alkohol von 96 MaBprozent 
ab, kiihlt den alkoholischen Auszug auf 15 0 ab und 
fiillt ihn mit Alkohol von gleieher Starke auf 100 cern 
auf. Nach tiiehtigem Umschiitteln fiitriert man den 
alkoholischen AliBzug dureh ein bedeektes, trocknes 
Faltenfilter in einen eingeteilten Glaszylinder. 90 cern 
des Filtrats oder, wenn dessen Menge nieht ausreieht, 
80 eem werden in eine Porzellansehale iibergefiihrt 
und auf dem Wasserbad unter Vermeiden des Siedens 
des Alkohols eingedamplt. Der Ruekstand wirdmit 
kleinen Mengen absolutem Alkohol aufgenommen, die 
Losung in einen eingeteilten Glaszylinder von 50 ccm 
I nhalt mit eingeschliffenem Glasstopfen gego~sen und 
die Schale mit kleinen Mengen absolutem Alkohol 
naehgewasehen, bis die alkohoJisehe Losung genau 
15 cern betragt. Zu der Losung setzt man dreimal ie 
7,5 cern absoluten Ather und sehUttelt naeh jedem 
Zusatz tiiehtig dureh. Der versehlossene Zylinder bleibt 
so lange stehen, bis die alkohoJiseh'atherisehe Losung 
kIar geworden ist. Hierauf gieBt man die LOsung in 
eln Wageglilsehen mit eingesehlifienem Glasstopfen. 
(Elne geeignete Form zeigt Abb. 191.) Nachdem 
man den Glaszylinder mit etwa 5 ccm elner 
Mischung von 1 Raumteil absolutem Alkohol und 
1'1. Raumteilen absolutem Ather nachgewaschen und 
die Waschfliissigkelt ebenfalls in das Wageglaschen 
gegossen hat, verdunstet man die Fliisslgkelt auf 
clnem gesehlossenen heiBen, aber nlcht kochenden 
Wasserbade, wobel wallendes Sieden der Losung zu 

vermelden 1st. Nachdem der Riickstand im WAge· 
glAschen dickfiiissig geworden 1st, brlngt man das 
WAgegliischen In elnen Trockenscmank mit 5 cm 
hohen, je 10 cm tiefen und breiten Zellen, zwischen 
dessen Doppelwandungen destilllertes Wasser lebhaft 
siedet. J ede Zelle wird dureh elne Tiir verschlossen, 
welche oben und unten je drei Zugoffnungen von 2 mm 
Durehmesser besitzt. N aeh einstlindigem Trocknen 
des Wageglasehens laBt man es im Exslkkator er
kalten und wagt. 

Berechnung: Wurden bei Verwendung von 
90 cem Filtrat a g Glycerin gewogen, so sind In 1 Liter 
Wein enthalten: 

a: = 11,11· a g Glycerin. 
Bei Verwendung von 80 ccm Filtrat lautet die 

Formel: 
a: = 12,5'a g Glycerin. 

b) In Weinen mit 20g oder mehr Zucker In 
1 Liter. 

Man dampft 50 ccm Weln in einer Nickelschale von 
150 ecm Inhalt auf dem Wasserbad auf etwa die Hillfte 
eln und setzt Atzkalk bls zur stark alkalisehen Re
aktion hinzu. Die Fliissigkeit wird unter Verwendung 
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Abb. 191. 

von klelnen Mengen heiLlem Wasser zum Nachspiilen 
In einen geraumigen Kolben iibergefiihrt. Nach dem 
Erkalten setzt man alsdann unter Umschwenken 
150 ccm Alkohol von 96 MaLlprozent In kleinen Anteilen 
hlnzu, schiittelt krattig dureh, saugt den Nlederschlag 
auf elner Porzellannutsche mit Hilfe der Wasserstrahl
pumpe ab und wi1scht ihn memere Male mit Alkohol 
von 96 MaBprozent gut aus. Das Filtrat wird auf 
etwa 10 cem eingedampft, mit etwa 1 g Quarzsand 
und einer hlnrelchenden Menge Kalkmilch versetzt 
und nach der Vorscmift unter a welterbehandelt. 

Berechnung: Wurden bel Verwendung von 
90 ccm Filtrat a g Glycerin gewogen, so sind In 1 Liter 
Wein enthalten: 

a: = 22,22'a g Glycerin. 
Bei Verwendung von 80 ccm Filtrat lautet die 

Formel: 
a: = 25·a g Glycerin. 

B. J odid verfahren. 
Das Glycerin wird mit J odwasserstoffsAure In 

Isopropyliodid iibergefiihrt, dieses durch Silbernitrat
IOsung zersetzt und die Menge des entstandenen Silber
iodids bestimmt. 

Elnen zweckmaBigenApparat fiir die Ausfiihrung 
der Bestimmung zeigt Abb. 192, A-F. Er besteht 
aus dem etwa 40 ccm fassenden SiedekOlbchen A 
mit dem eingeschllffenen Kiihirohr B; in dieses ist eln 
Gaseinleitungsrohr eingeschmolzen, das bis auf den 
Boden von A reicht. Das obere Ende des Kiihlroms 
ist durch das lose aufzusetzende, oben geschlossene 
Rohrchen a als WaschgetaB ausge bildet und trAgt 
mittels eines Giasschliffs das aus den Teilen D und E 
bestehende ZersetzungsgetaB. F zeigt den zusammen
gesetzten Apparat. 

Zur Ausfiihrung der Bestimmung werden die folgen
den Reagen tien verwendet: 

1. JodwasserstoffsAure vom spez. Gew.l,96; 
2. Aufschwemmung von rotem Phosphor') in der 

zehnfachen Menge Wasser; 

') Die Brauchbarkeit des Phosphorsist durch einen 
blinden Versuch festzustellen. Bildet sich hierbel in 
der Zersetzungsvornchtung ein schwarzer Beschlag 
- ein lelchter brauner Anflug kann vernachlassigt 
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3. alkoholische Sllbernitratl6sung, erhalten durch 
Auflosen von 40 g Silbernitrat in 100 ccm Wasser und 
AuffiiIlen mit reinem absoluten A1kohol auf 1 Liter'). 

Die Bestlmmung selbst wlrd wie folgt vorgenom
men: 

100 ccm Weln werden in einen Rundkolben von 
200 ccm Inhalt gebracht und mit einer k1einen Menge 
Tannin und Bariumacetat - von letzterem geniigen 
In der Regel 2 ccm einer etwa 30'/,igen Losung -
versetzt. Alsdann destilliert man unter Verwendung 
von Korkstopfen 70 ccm ab, fiihrt den Rllckstand 
unter Nachspiilen mit Wasser in ein MeBkiilbchen von 
50 ccm (bel SiiBwein von 100 ccm) Inhalt iiber und 
fiiIlt mit dem Wasser bel 15' bls zur Marke auf. 

Nach dem Absetzen des Niederschlags werden 
5 cem der iiber dem Nlederscblage stehenden klaren 
Fliissigkelt und 15 ccm J odwasserstoffsiure in das 
Sledekoibehen gebracht, naehdem das WasehgefiB 
mit 5 cem der durchgesehiittelten Phosphoraufsehwem-
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Abb. 192. 

mung besehlckt und das ZersetzungsgefiB mit etwa 
50 ccm k1arer alkoholiseher SlIbernitratiosung gefiillt 
worden 1st. Sodann wlrd der Apparat zusammen
gefligt, dureh das Gaseinleitungsrohr gewaschenes und 
getrocknetes Koblendioxyd - etwa 3 Blasen in der 
Sekunde - eingeleltet und der Inhalt des Kolbchens, 
zweckmiBIg mittels eines Phosphorsiurebades oder der
gleichen, zum langsamen Sleden gebracht. Der Slede
ring soli allmiblleh bis zur halben Rohe des Kiiblrohres 
emporsteigen. Zum Erhltzen bedient man sleh zweek· 

werden -, so 1st der Phosphor in folgender Weise zu 
reinlgen: 10 g roter Phosphor werden in einer braunen 
Flasehe mit etwa 500 cem Wasser iibergossen und naeh 
dem Absetzen mit 10 ccm einer wisserigen Jod
Kaliumjodid·Losung, die 0°'. freles Jod enthalt, ver
setzt. Darauf wird sofort kriftlg umgeschiittelt. Man 
wiederholt das Zusetzen der J odiosung nach jedes· 
maligem Absetzen des Phosphors und das Umsehiittein 
etwa 10 mal. Nacb dem Abhebem der iiberstehenden 
Losung und drelmaligem Auswaseben mit Wasser 1st 
der Phospbor gebrauebsfertig. 

') 1st die Losung nlcbt volllg klar, so muB sie fiI
triert werden. 

miBlg eines genau regulierbaren Brenners, dessen 
Miindung mit einem Kupferdrahtgewebe bedeekt ist, 
damit die Flamme aucb bei der k1elnsten Elnsteliung 
nicht zuriickscblagen kann. 

In der Regel 1st aUes Glycerin in lsopropyljodid 
iibergefiihrt, wenn 1m ZersetzungsgefaB eine Ab
scheldung von SlIberjodid nicht mehr wahrzunehmen 
1st. Dies ist bei trocknen Weinen in der Regel schon 
1'/2-2 Stunden, bei SllBweinen etwa 3 Stunden nach 
Beginn des Versuchs der Fall. Man unterbricht den 
Versuch bel trockenen Weinen nach 2'/., bei SiiB
weinen nach 4 Stunden. 

Die Silbernltratlosung und der Niederscblag werden 
unter N acbspiilen mit Wasser in ein Becherglas von 
etwa 600 ccm Inhalt iibergefiihrt und die Fliissigkelt 
nach Zusatz von 5 -10 Tropfen verdiinnter Salpeter
sAure mit Wasser auf ungefahr 500 ccm gebracht. 
Man erhltzt das Gemisch eine halbe Stunde auf dem 
Wasserbade, IiBt es an einem vor Licht geschlltzten 
Orte erkalten und filtriert durch einen bel 130· bls zum 
g1eicbLMbenden Gewlchte getrockneten Goochtlegel 
mit Asbesteinlage oder elnen Platinfiltertlegel oder ein 
glelcbbehandeltes Asbestfllterrohrchen. Der Nieder
schlag wlrd mit salpetersiurehaltlgem Wasser, sodann 
mit relnem Wasser bls zum Verschwinden der saUren 
Reaktion, scblleBlich mit A1kohol ausgewascben und bei 
130· bls zum gleichblelbenden Gewichte getrocknet. 
Alsdann liBt man 1m Exslkkator erkalten und wagt. 

Berecbnung: Wurden a g Silberjodld gewogen, 
so sind in 1 Liter Wein enthalten: 

bel trockenem Weine z = 39,21'ag, 
bel SiiBwein z = 78,42'a g 

Glycerin. 
12. Bestlrnmung des Zuckers. 

Die Bestimmung des Zuckers geschiebt bei Weinen 
mit nicht mehr als 0 g Zucker In 1 Liter maBanalytisch 
oder gewichtsanalytlsch. Bel hoberem Zuckergehalt ist 
das gewicbtsanalytiscbe Verfahren anzuwenden. 

Randelt es slch um die Feststellung, ob ein Weln 
Rohrzucker enthillt, so 1st die Priifung auf dessen Vor
handensein unverzllglich vorzunehmen oder bel 
trocknen Weinen das Fortschrelten des Inversions
vorganges in der Weise aufzuhalten, daB der Wein 
genau neutrallslert und In elner zu • J. gefiiUten, fest 
verkorkten und zugebundenen Flasche 1m Wasserbade 
15 Mlnuten auf etwa 80' erhitzt wird. 

Anmerkung: Bel Verwendung derart haltbar 
gemachten Weines finden die folgenden V orscbriften 
zur Bestimmung des Zuckers und der Polarisation 
sinngemiBe Anwendung. Die durch die Neutrali
sation des Weines bewlrkte Raumvermehrung 1st zu 
beriicksichtlgen. Dies geschleht zweckmiBig, lndem 
man bel der Abmessung der bel den elnzelnen Bestim
mungen vorgeschriebenen Mengen Wein 11nd zunichst 
auch bel .ler Ausrechnung der Ergebnisse so verfahrt. 
als lige unverinderter Wein vor, und dann das Ergeb
nis, wenn bel der Haltbarmachung zu 1000 ccm Wein 
a ccm Lauge zugefligt wurden, mit (1 + O,OOl·a) 
multipliziert. 

A. Bestlmmung des Zuckers In trockenen 
Welnen. 

a) MaBanalytlsches Vertahren. 
Zur Ausfiihrung der Bestimmung werden die folgen

den Losungen verwendet: 
Natrlumtblosulfatlosung. Man lOst 24,8 g 

reines, kristallisiertes Natriumthlosulfat In Wasser 
und flillt zu 1 Liter auf. Diese Losung wird gegen eine 
Kaliumdichromatlosung, die 4,9033 g wiederholt um
kristallisiertes Kaliumdichromat In 1 Liter enthilt, 
in folgender Weise eingestellt: Man gibt 15 ccm einer 
10"iolgen jodatfreien Kaliumjodidiosung in eln Kiilb
cben mit eingescbliffenem Glasstopfen von etwa 
250 ccm Inhalt, tiigt 5 ccm Salzsiure vom spez. Gew. 
1,12, femer 100 ccm Wasser und unter tiichtigem Um
schiittein 20 ccm der Kallumdichromatlosung hlnzu. 
Nach viertelstiindigem Stehen des verschlossenen 
Kolbchens liBt man unter Umschiittein von der Na
trIumthlosu\fatlosung zuflieBen, wodurch die antangs 
stark braune Losung Immer heller wird, setzt, wenn 
sie nur noch gelbllch 1st, etwas Stirkelosung hlnzu 
und liBt unter jeweillgem kriftigen Schiittein noch 
80 vie! N atrlumtlliosulfatlosung vorsicbtig zuflieBen, 
bls der letzte Tropfen die Blaufirbung der Jodstirke 
eben zum Verschwlnden brlngt. 

FehIingsche Losung. Zur RersteUung von 
Fehllngscber LOsung dienen die folgenden LOsungen: 
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KuptersulfatHlsung. 69,2 g reines, einmal 
aus salpetersAurehaltlgem, dann noehmals aus nleht 
angesAuertem Wasser umkristalllsiertes Kupfersuifat 
(CuSO"5 H 20) werden mit Wasser zu elnem Liter 
gelOst. Die Losung 1st erforderlichenfalls zu filtrieren. 

Alkallsche SeignettesalzlOsung. 346 g relnes 
Kaliumrl'atriumtartrat und 100 g festes, mit Alkohol 
gerelnlgtes Atznatron werden mit Wasser zu 1 Liter 
gelOst und die Losung unter moglichstem Abschlul3 
von Luft durch Asbest filtriert. 

Die beiden Losungen sind getrennt aufzube
wahren. 

Die Einstellung des Titers der Fehlingschen Lo
sung wird in folgender Weise vorgenommen: 10 ccm 
Kupfersulfatlosung und 10 ccm aikallsche Seignette
salzlosung werden In elnem Erlenmeyerkolben von 
etwa 250 ccm Inhalt mit 20 ccm Wasser versetzt und 
unter Benutzung eines Drahtnetzes und einer darilber
gelegten Asbestpappe mit krelsiOrmigem Ausschnltt 
von 6,5 cm Durchmesser rasch zum Sieden erhltzt. 
Sobald die Fliissigkeit krAftlg siedet, wird die Flamme 
verkielnert und die Fliisslgkelt genau 2 Minuten 1m 
Sleden erhalten. Nach Ablauf dleser Zeit wird die 
Fliissigkelt unter fliel3endem Wasser schnell und voll
standlg abgekiihlt, dann mit 20 ccm 100 / oiger jodat
freler Kaliumjodldlosung und hierauf mit 15 ccm 
SchwefelsAure vom spezlflschen Gewicht 1,11 versetzt. 
Sotort, nachdem diese Zusatze erfolgt sind, titriert 
man das ausgeschledene Jad mit der Natriumthlo
sulfatlOsung. Hierbel glbt man gegen Schlul3 ein wenig 
SMrkelosung zu. Der Endpunkt ist erreicht, sobald 
die schmutzlg blaue Farbe der J odstarke In reines 
Rahmgelb umschlAgt und auch nach Umschwenken 
binnen einiger Minuten nlcht wiederkehrt. 

Die Bestimmung des Zuckers selbst wird wie 
folgt vorgenommen: 

50 ccm Wein werden mit 5 ccm Bleiessig') versetzt. 
Nach kriiftlgem Durchschiitteln trennt man die Flfissig
kelt von dem Nlederschlage durch Abschleudem oder 
Flltrleren. Von der kiaren Flfissigkeit miBt man in 
einem 50 ccm fassenden eingeteilten Mel3zyllnder 
27,5 ccm ab, versetzt sle mit einer zur vollstandigen 
FAIlung des Bleliiberschusses ausreichenden Menge 
kaitgesAttlgter NatriumsulfatlOsung und fiiIlt nach 
3-4 Stunden mit Wasser auf 50 ccm auf. Nach dem 
Umschiitteln filtrlert man oder trennt durch Ab
schleudem von dem Niederschlage. 

20 ccm der so gewonnenen Fliissigkeit (ent
sprechend 10 ccm Weln) gibtman In elnen Erlenmeyer
kolben von etwa 250 ccm Inhalt zu einem Gemische 
von 10 ccm Kupfersuifatlosung und 10 ccm aikalischer 
Selgnettesalzlosung. Alsdann verfahrt man weiter, 
wie dies vorstehend bei der Einstellung des Titers der 
Fehllngschen LOsung beschrieben worden 1st, nur 1st 
der Zusatz von 20 ccm Wasser zu unterlassen. 

Berechnung: Wurden verbraucht: 
a ccm NatrlumthlosulfatlOsung zur Bestlmmung 

des Titers dleser Losung gegen 20 ccm Kallumdlchro
matlosung, 

b ccm Natriumthlosuifatiosung zur Bestlmmung 
des Titers von 20 ccm der Fehllngschen Losung, 

c ccm NatriumthiosuifatlOsung bei der Titration 
des vorbereiteten Welnes, 
so entsprechen dem Zuckergehalte von 10 ccm Wein: 

20·(b - c) 
II! = a ccm '/'0 -n-Jodiosung. 

Der dem gefundenen Werte z entsprechende In
vertzuckergehalt, ausgedriickt in Gramm in 1 Liter, 
1st aus Talel IV (S. 960) zu entnehmen. 

b) Gewichtsanalytisches Verfahren. 
a) Vorbereitung des Welnes zur Bestimmung des 

reduzierenden Zuckers. 
100 ecm Wein werden mit elner Pipette in elne 

Porzellanschale eingemessen und, sofem der Wein nicht 
berelts vor der Haltbarmaehung neutralisiert wurde, 
mit derjenlgen Menge Alkalilauge genau neutralisiert, 
die sleh aus der bel der Bestlmmung der tltrierbaren 
SAuren (Gesamtsaure) verwendeten Menge Alkalilauge 
(II Nr. 6) erglbt. 

Die Flfisslgkeit wird auf dem Wasserbad auf etwa 
'/. ihrer Menge elngedampft. Den Sehalenlnhalt spiilt 
man mit Wasser in ein 100-ccm-Mel3kolbchen, glbt 
nach dem Erkalten 5 ccm l/.-n-Ess!gsilure und 10 ccm 

') Nach der Vorschrift des Deutschen Arznel
bnches 5 dargestellt, spez. Gew. 1,23-1,24 (s. S.49S). 

Bleiessig zu, fiil1t mit Wasser bei 150 zur Marke auf, 
schiittelt um und fIltriert durch eln trockenes Filter 
oder schleudert ab. 50 ccm des Filtrats brlngt man in 
eln 100-ccm-Mel3kOlbchen, versetzt mit elner zur voll
standlgen Filllung des Bleliiberschusses ausreichenden 
Menge kaltgesAttigter N atriumsulfatlOsung, fiil1t nach 
3 - 4 Stun den zur Marke auf, schiittelt urn und filtriert 
aufs neue. Das letzte Flltrat, von welchem 50 ccm 
25 ccm Wein entsprechen, dlent zur Bestimmung des 
reduzlerenden Zuckers'). 

Anmerkung: Euthillt der zu untersuchende 
Weln mehr als 10 g Zucker In 1 Liter, so miissen 
50 ccm des zuletzt elhaltenen Filtrats verdiinnt wer
den. Das Mal3 der Verdiinnung berechnet man, in
dem man von dem Extraktgehalte des Welnes in 
1 Liter die Zahl20 abzleht, die Differenz durch 10 divl
diert und das Ergebnis nach oben auf eine ganze Zahl 
abrundet. Enthlelt Z. B. der Weln 37,2 g Extrakt in 
1 Liter, so ist auf das 1,72fache oder, abgerundet, auf 
das zwelfache MaI3 zu verdiinnen. Dies geschieht, in
dem man 50 ccm des Filtrats bei 15' In elnem Mel3-
kolben von 100 ccm Inhalt mit Wasser zur Marke auf
fiillt. 50 ccm der so erhaltenen, gut durchmlschten 
Fliissigkeit dlenen zur Bestimmung des reduzierenden 
Zuckers. 

fI) Bestimmung des reduzlerenden Zuckers. 
In einem etwa 300 ccm fassenden Erlenmeyerkolben 

werden 25 ccm Kupfersulfatiosung, 25 ccm Selgnette
salzlosung und 50 ccm des nach der vorstehenden V or
schrift unter a erhaltenen Filtrate gemischt. Hierauf 
wird die Flfissigkelt sofort unter Benutzung eines 
Drahtnetzes und einer darfibergelegten Asbestpappe 
mit kreisiOrmigem Ausschnltt von 6,5 cm Durchmesser 
so rasch zum Sieden erhitzt, dal3 das Anwilrmen 
hochstens 3'/.-4 Minuten in Anspruch nlmmt. So
bald die Flfisslgkeit kraftlg siedet, wird die Flamme 
verkieinert und die Flfissigkeit genau 2 Minuten im 
Sleden erhalten. N ach Ablauf dleser Zeit wird die 
Flfissigkeit In dem Kolben sofort mit 100 ccm luft
frelem kalten Wasser verdiinnt und sogleich unter 
Verwendung elner Saugpumpe durch eln gewogenes 
Asbestfilterrohrchen oder einen Goochtlegel fIltriert. 
1st die iiber dem Nlederschlage stehende Fliissigkeit 
nlcht mehr deutllch blau gefilrbt, so 1st die Bestim
mung unter Verwendung einer entsprechend gerin
geren Menge des vorbereiteten Welnes zu wieder
holen. 

Den Nlederschlag bringt man mit kaltem Wasser 
auf das Filter, wilscht Ihn dann mit heil3em Wasser 
und zuletzt mit Alkohol und Ather aus. Durch das 
Filterrohrchen saugt man zunilchst unter gelindem, 
dann unter stilrkerem Erhitzen einen krilftlgen Luft
strom. Bei Verwendung elnes Goochtlegels wird dleser 
In einen Platlnschnh oder Porzellantlegel gesetzt und 
auf einem Tondreieck erhitzt. 

Nach dem Erkalten 1m Exslkkator wird das ent
standene Kupferoxyd gewogen, die seiner Menge ent
sprechende Menge Invertzucker aus Tafel V (S. 961) 
entnommen und auf 1 Liter Wein umgerechnet"). 

l) Bestlmmnng des Rohrzuckers. 
Die Bestimmung des Rohrzuckers braucht bei 

trocknen Weinen nur dann ausgefiihrt zu werden, 
wenn die Prfifung gemill3 der Vorschrift nach II Nr. 14a 
auf die Gegenwart fremder rechtsdrehender Stoffe 
schllel3en lill3t. 

100 ccm Wein werden mit elner Pipette In elne Por
zellanschale eingemessen, und, sofem der Weln nlcht 
bereits vor der Haltbarmachung neutrallslert wurde, 
mit der berechneten Menge Alkalilauge (vgl. II Nr. 6) 
genau neutralisiert. Die Fliissigkeit wird auf dem 
Wasserbad auf etwa 'I. Ihrer Menge eingedampft und 
mit Wasser in eln 100-ccm-Mel3kOlbchen gespfilt, das 
auch bei 75 ccm eine Marke trilgt. Nach dem Erkalten 
ffigt man elne der zugesetzten Menge Alkalilauge 
ilqulvalente Menge n-Salzsilure hinzu, ffillt mit Wasser 
zn 75 ccm auf, setzt 5 ccm Salzsaure vom spez.Gew. 1,19 
hinzu und erwArmt in einem etwas fiber 70' warmen 

') Der nlcht verbrauchte Tell des Flltrats wird zur 
Polarisation verwendet. Vgl. II Nr. 13. 

2) Die Reinlgung des Asbestfilterrohrchens oder 
Goochtiegels geschleht durch Auflosen des Kupfer
oxyds in heWer konzentrierter Salzsaure, Auswaschen 
mit Wasser, Alkohol und Ather, Trocknen und Er
hltzen (beim Asbestfllterrohrchen 1m Luftstrom). 
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Wasserbad auf 67-70', wozu 2'/.-5 ¥Inuten er
forderllch sind. Auf dleser Temperatur wird der 
Kolbeninhalt noch 5 Minuten unter~ Mufigem Um
schwenken erhalten. Alsdann stellt man den Kolben 
in kaltes Wasser, kiihlt schnell auf 15' ab und fiillt 
bei dieser Temperatur zu 100 ccm auf. Die invertlerte 
Fliissigkeit gieBt man in elnen groBeren trockenen 
Kolben, liigt 1,5 g in einem Porzellantiegel frisch aus
gegliihte Knochenkoble') hinzu, schiittelt um und til
triert nach einigen Minuten. 50 ccm des klaren Fil
trats bringt man in ein 100-ccm-MeBkOlbchen, neu
tralisiert genau mit normaler Natronlauge, fiigt 
3 Tropfen gesattigte N atriumcarbonatlOsung blnzu, 
schiittelt um und fiillt zu 100 ccm auf. Von dleser 
Fliissigkeit oder - wenn nach Zusatz der Natrium
{larbonatlOsung eine Triibung entsteht - von ihrem 
Filtrate werden alsbald zur Bestlmmung des Invert
zuckers gemliB der vorstehenden Vorschrift unter b fJ 
50 ccm (entsprechend 25 ccm Wein) verwendet. Der 
Rest der Fliissigkeit dlent zur Bestimmung der Polari
sation gemllB der Vorschrift unter II Nr.13. 

Anmerkung: Enthliit der zu untersuchende Wein 
mehr als 10 g Zucker in 1 Liter, so miissen 50 ccm 
der znletzt erhaltenen Fliissigkelt gemaB der Vor
schrift in der Anmerkung zu II Nr. 12A b a verdlinnt 
und von der verdiinnten Fliissigkeit 50 ccm zur Be
stimmung des Invertzuckers verwendet werden. 

Berechnung: Man rechnet die nach der Inversion 
des Rohrzuckers mit Salzsilure erhaltene Kupfer
oxydmenge auf Gramm Invertzucker in 1 Liter Wein 
um. 

Bezelchnet man mit 
a die Gramm Invertzucker in 1 Liter Weln, welche 

vor der Inversion mit Salzsilure gefunden wurden, 
o die Gramm Invertzucker in 1 Liter Wein, welche 

nach der Inversion mit Salzsilure gefunden wurden, 
so sind in 1 Liter Wein enthalten: 

z = 0,95·(0 - a) g Rohrzucker. 
Der Nachweis fiir die Anwesenheit von Rohrzucker 

ist nur dann als erbracht anzusehen, wenn auch das 
Ergebnis der Polarisationsmessung dafiir spricht und 
auch nur dann, wenn nach beiden Ver!ahren Rohr
zuckerwerte von niindestens 2 g in 1 Liter Wein ge-
funden werden. ' 

B. Bestimmung des Zuckers in SiiBweinen. 
(Gewichtsanalytisches Ver!ahren,) 

a) VorbereItung des Weines zur Bestimmung 
des reduzierenden Zuckers. 

Enthliit der SiiBwein e g Extrakt in 1 Liter, so 
bringt man etwa 5000 ccm Wein in ein tariertes WIIge-

e 
glas mit eingescbliffenem Stopfen, wllgt genau ab und 
berechnet die Raummenge des Weines, indem man 
sein Gewicht durch das auf Wasser von 4' bezogene 
spezifische Gewicht des Weines bei 15' teilt. 

1) Die Knochenkohle muB fein gemablen und 
mit Sliure vollstllndlg ausgewaschen sein. Sie dar! 
feuchtes blaues Lackmuspapier nlcht roten; eine Aus
kochung der Kohle mit Salpetersilure dart mit Am
moniummolybdatlOsung keine Reaktlon auf Phosphor
sllure geben. Die Knochenkoble muB ferner foigenden 
Anforderungen geniigen: 13,000 g reiner Rohrzucker 
(vgI. Anmerkung 1 zu II Nr, 13) werden in Wasser 
gelOst und nach Zusatz von 5 ccm '/.-n-Essigsilure und 
1 ccm 20·/.iger Kaliumacetatiosung zu 100 ccm auf
gefiiUt. Zu der Losung gibt man 1,5 g der in elnem 
bedeckten Porzellantiegel frisch ausgegliihten Knochen
koble und liIBt die Mischung unter zeltweiligem Um
schlitteln 3 Stunden in elnem verscblossenen KOlbchen 
stehen. Dann filtriert man und bestimmt die Polari
sation des Filtrats im 200-mm-Rohr; der Drehungs
winkel muB wenigstens + 17,2 Kreisgrade oder + 411,7 
Ventzkegrade betragen. AuBerdem invertiert man 
eine Losung von 13,000 g reinem Rohrzucker in 
75 ccm Wasser nach der obigen Vorschrift unter;' mit 
8alzsllure, fiillt die Losung nach dem Erkalten auf 15 0 

zu 100 ccm auf und versetzt sle mit 1,5 g der frisch aus
gegliihten Knochenkoble. Man IIIBt die Miscbung 
unter zeitweiligem Umschiittein in einem verscblosse
nen KOlbchen 24 Stun den stehen. Dann tiltriert man 
und bestimmt die Polarisation des klaren ~FUtrats im 
200-mm-Rohre bel 20'. Der Drehungswinkel muB 
- 5,7 Kreisgerade oder - 16,3 Ventzkegrade be
tragen. 

Die gewogene ,Weinmenge bringt man unter Nach
spillen mit Wasser 1n eine Porzellanllchale und~ neu
traIisiert den Wein genau mit der berechneten Menge 
Alkalilauge (vgI. II Nr. 6). Die Fliisslgkeit wird so
dann auf dem Wasserbad auf etwa '/3 Ihrer Menge 
eingedampft und mit Wasser in ein 100-ccm-MeB
kOlbchen gespillt. N ach dem Erkalten gibt man 5 ccm 
'/.-n-Esslgsllure und ie nach Bedar! '/10-'14 der an
gewandten Raummenge des Weines an Bleiessig zu, 
fiillt mit Wasser bei 15' zur Marke auf, schiittelt urn 
und filtrlert durch ein trockenes Filter oder schleudert 
abo 50 ccm des Filtrats bringt man in ein 250-ccm-MeB
kOlbchen, versetzt mit einer zur vollstandlgen Fliliung 
des Bleiiiberschusses ausreichenden Menge kaltge
sllttlgter NatriumsuifatlOsung, fiillt nach 3 - 4 Stunden 
zur Marke auf, schiittelt um und filtriert aufs neue 
oder scbleudert ab., Das letzte Filtrat, von welchem 
25 ccm dem 20. Teil der angewandten Weinmenge ent
sprechen, dlent zur Bestlmmung des reduzlerenden 
Zuckers. 

b) Bestlmmung des reduzlerenden Zuckers. 
25 ccm des nach der vorstehenden V orschrift er

haltenen Filtrats werden nach Zusatz von 25 ccm 
Wasser nach der unter II Nr. 12AbfJ gegebenen Vor
schrift behandelt. 

Berechnung: Die dem gewogenen Kupferoxyd 
entsprechende Menge Glucose entnimmt mall der als 
Anlage belgegebenen Tafel VI (S. 962). Durch Multi
pllkation dleser Menge mit der Zabl 20 findet man 
den der angewandten Weinmenge entsprechenden 
Glucosewert. Dieser 1st auf 1 Liter Wein umzurechnen. 

Bezeichnet man mit 
a den auf 1 Liter Wein bezogenen Glucosewert, 
pa die gemllB der Vorschrift unter II Nr.13 ge-

fundene direkte Polarisation des Weines, 
PI die gemllB der gleichen Vorschrift gefundene 

Polarisation des Weines nach der Inversion, 
so ist, unter Beriicksichtigung der Vorzeichen der 
Polarisationen, der Gehalt an reduzierenden Zucker
arlen in Gramm in 1 Liter Wein: 

z = 1,03·a - O,07'Pd - O,23,pl. 
In der Regel, d. h. wenn der SiiBwein keinen Rohr

zucker entillllt, sind die Werte Pd und Pi einander 
praktisch gleich. In diesem Faile ist 

z = 1,03 a - 0,3 pd. 

c) Bestimmung des Rohrzuckers. 
EntMlt der SiiBweln e g Extrakt in 1 Liter, so wllgt 

man etwa 5000 ccm Weln In der vorstehend unter a 
e 

beschriebenen Weise ab und berechnet die Raummenge 
des Woines. 

~ Die gewogene Weinmenge bringt man unter Nach
spillen mit Wasser in eine Porzellanschale und neu
traIisiert den Weln genau, wie vorstehend unter a vor
geschrleben. Die Fliissigkelt wird auf etwa '/. ihrer 
Menge eingedampft und mit Wasser In ein 100-ccm
Mef3kOlbchen gespillt, das auch bei 75 ccm elne Marke 
trllgt. Nach dem Erkalten fiigt man eine der zu
gesetzten Menge Alkalilauge lIquivalente Menge 
normale Salzsllure hinzu, fiillt mit Wasser Zll 75 ccm 
auf und invertiert mit Salzsaure nach der unter II 
Nr. 12A b l gegebenen Vorschrift, 

Von der zu 100 ccm aufgefiillten invertierten 
Fliissigkeit werden 50 'ccm In einen MeBkolben von 
~OO cern Inhalt eingemessen. Alsdann werden 32 ccm 
normale SilbernltratlOsung und auBerdem eine solche 
Menge dleser Losung zugesetzt, wle der Hillfte der zu
gesetzten Menge normaler Salzsllure entspricht, N ach 
dem Umschiitteln IIIBt man absitzen und gibt so lange 
tropfenwelse normale SilbernitratlOsung zu, wie noch 
ein sichtbarer Niederscblag entsteht; Jedoch ist ein 
gro/3erer 'OberschuB ~ vermeiden. Man fiillt bis zur 
Marke auf, setzt noch 1 ccm Wasser hinzu, Bchiittelt 
um und filtriert oder schleudert abo 

125 ccm des Filtrats werden in einem 200-ccm
MeBkolben mit 20 cern normaler N atronlauge versetzt, 
Man priift mit Lackmuspapier, ob kelne alkalische Re
aktion eingetreten ist. Sollte dies der Fall sein, so l!etzt 
man sofort tropfenweise verdiinnte Salpetersllure bis 
Zur eben schwach sauren Reaktion hinzU. Die neutrali
sierte FlI!ssigkeit versetzt man alsdann mit 2 - 3 ccm 
BJeiessig, fillit zur Marke~auf, schiitteItmm und fIltriert 
nach einiger Zeit oder schleudert abo Von diesem 
Filtrate werden wlederum 125 ccm in einen 200,ecm
¥eBliolben iibergefiihrt, nilt einer zur vollstandigen 
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FllJlung des tiberschiissigen Silbers nnd Bleles aus
relchenden Menge 100 / oiger Dinatrlumhydrophospbat
Illsung versetzt nnd mit Wasser auf 200 ccm auf
gefillIt. Von dem Filtrate verwendet man 60 ccm zur 
Bestlmmnng des Zuckers gemiU3 der Vorschrlft nnter 
II Nr. 12A b P. 

Berechnung: Die dem gewogenen Kupferoxyd 
entsprechende Menge Glucose entnimmt man der als 
Anlage belgegebenen Tafel VI. Durch MuItlpllkation 
dieser Menge mit der Zahl 20,48 findet man den der 
angewandten Weinmenge entsprechenden Glucose
wert, der auf 1 Liter Wein umzurechnen 1st. Bezelchnet 
man mit 

11 den auf 1 Liter Wein bezogenen Glucosewert, 
PI die gemiB der Vorschrlft nnter II N r. 13 ge

fundene Polarisation des Weines nach der Inversion, 
80 1st, nnter Berllckslchtlgung des Vorzelchens der 
Polarisation, der Gehalt an reduzlerenden Zucker
arten in 1 Liter des invertlerten Weines 

11 = 1,03·11 - O,3pl. 
Bezeichnet man weiter mit 
:II die Gramm reduzlerende Zucker&rten in 1 Liter 

Weln, gefunden nach der Vorschr!ft nnter b, 
11 die Gramm reduzierende Zuckerarten in 1 Liter 

invertierten Weines, gefunden nach der Vorschrlft 
nnter c, 
80 sind in 1 Liter Weln entbalten: 

z = 0,95 • (u - :II) g Rohrzucker. 
Der Nachweis ffir die Anwesenheit von Rohrzucker 

1st nur dann als erbracht anzusehen, wenn auch das 
Ergebnis der Polarlsatlonsmessung dafilr sprlcht, 
und auch nur dann, wenn nach beiden Verfahren 
Rohrzuckerwerte von mlndestens 4 gin 1 Liter Wein 
gefnnden werden. 

d) Berechnung des Gehalts an Fructose und 
Glucose. 

Bel rohrzuckerfrelen Weinen: Bezeichnet man 
mit 

a den auf 1 Liter Wein bezogenen Glucosewert, 
gefunden nach der Vorschrlft unter b, 

p die gemiB der Vorschrlft nnter II Nr.13 ge
fnndene direkte Polarisation des Welnes, 
80 sind, nnter Berllcksichtigung des Vorzelchens der 
Polarisation, in 1 Liter Weln enthalten: 

f - 0,37211 • a - 3,5440 . p g Fructose, 
g = 0,65915 . a + 3,2463 . p g Glucose. 

Belrohrzuckerhaltlgen Weinen:Man berechnet 
zunichst den Fructose- nnd Glucosegebait des in
vertierten Welnes nach den vorstehenden Formein, in 
welchen bedeutet: 

a den Glucosewert, der nach der Vorschrift nnter c 
ffir 1 Liter invertlerten Weln aus der gewogenen 
Kupferoxydmenge berechnet 1st, 

p die gemiB der Vorschrift nnter II Nr.13 ge
fundene Polarisation des invertierten Weines. 

Von den so ermlttelten Fructose- nnd Glucose
gehalten sind alsdann die dem Rohrzuckergehalte des 
Weines entsprechenden Fructose- nnd Glucosemengen 
abzuzlehen. 

Anmerkung. Zur Erlelchterung der vorstehen
den Berechnnngen dienen die als Anlagen belgegebenen 
Tafein VII nnd VIII (S. 963 u. 964), aus denen die 
in den Formeln vorkommenden Produkte 
0,37211 • a, 3,5440· p, 0,65915· a nnd 3,2463' p 
entnommen werden konnen. 

Zusatz zu Zlfler12 (nicht in der amtIichen Anwelsnng 
enthalten) : 

Die qualitative Prtifung auf Rohrzucker 
(Saccharose) kann nachRoTHENFUSSER in folgender 
Weise geschehen: 

Von Most erhltzt man 5 ccm mit einem Gemlsche 
von 6 g Barlumhydroxyd, In 25 ccm heiBem Wasser 
geJijst, nnd 25 ccm einer 3' /oigen Wasserstoffsuper
oxydlOsnng 20 Minuten auf dem Wasserbade. Wenn 
Gelbfirbnng elntritt, setzt man noch tropfenwelse 
etwas Wasserstoffsuperoxyd bls zur Entfarbnng hinzu, 
flltrlert dann, setzt zu 5 ccm des Filtrats 5 ccm des 
Dlphenylamlnreagenses (20 ccm einer 100/ oigen alko
bollschen DlphenylamInIosnng, 60 ccm Eisessig nnd 
120 ccm konz. Salzsiure) nnd stellt dleses Gemlsch in 
ein koohendes Wasserbad. Bei Anwesenhelt von 
Saccharose trItt nach 7 - 8 Minuten Blaufirbung elo. 
- Von trockenen Welnen erhitzt man 10 ccm mit 
iO ccm einer 5°/.lgen Barytlauge und' 10 ccm elner 
SO/.Igen Wasserstoffsuperoxydiosnng nnd verfahrt 

1m tibrlgen wie bel Most. - Von StiBwelnen schftttelt 
man 10 ccm mit 50 ccm Aceton 1/. MInute, setzt dann 
etwas Infusorlenerde hinzu nnd fIltriert nach aber
maligem Schfttteln. 30 ccm des FIltrats werden zur 
Entfernnng des Acetons mit 30 ccm Wasser auf dem 
Wasserbade erhitzt nnd dann mit 6 g Barlumhydroxyd 
und 25 ccm 3'/ oiger Wasserstoffsuperoxydiosnng wie 
nben weiterbehandelt. 

13. Bestlmmung, der Polarisation. 
Unter "Polarisation" des Welnes versteht man den 

In Krelsgraden anzugebenden Wiukel, um den elne 
200 mm lange Schicht des entsprechend vorberelteten 
nnverdiinnten Weines die Ebene eines polarlsierten 
Lichtstrahls von der Wellenlilnge des Natrlumlichts 
bel 20' ablenkt. Die erwahnte Vorbereitnng besteht 
in der Entfemnng des Alkohols nnd in einer moglichst 
weitgehenden Ausscheidnng der die PolarisationsebellP. 
drehenden, aber nicht zu den Kohlenhydraten gehoren' 
den Bestandtelle des Weines. 

Zur Prftfung des Welnes sind nur groBe Apparate 
zu verwenden, deren optische Bauart so vollkommen 
1st, nnd deren Skala nnd Nonius so eingetellt sind, daB 
die Beobachtungen mit elner GenauIgkelt von 0,05 
Krelsgraden oder 0,1 Ventzkegraden angestellt werden 
konnen. 1m allgemelnen sind Halbschattenapparate 
den Instrumenten mit SA V ART'scher Doppelplatte nnd 
den Farbenapparaten vorzuzlehen. Bel Verwendnng 
eines Polarlsatlonsinstruments mit drehbarem Analy· 
sator muB die Beobachtung bel Natrlumlicht, bel Ver· 
wendnng eines Saccharlmeters mit Quarzkeilkompen· 
satlon bel Petroleumlicht oder gewohnlichem Gasllcht 
oder bel Auerlicht erfolgen, das durch elne 1,5 cm dicke 
Schlcht elner 6%Igen Kaliumdlchromatlosnng ge· 
reln!gt 1st. Die Angaben der mit der Ventzkeskala 
versehenen Halbschattensaccharlmeter sind durch 
MuItiplikation mit dem Faktor 0,347 auf Kreisgrad I' 
und Natrlumllcht umzurechnen. 1st der absolute Wert 
des Polarlsatlonswinkels nicht groBer als 1°, so kann, 
falls nicht erhebllche Mengen rechtsdrehender Stoffe 
zugegen sind, die Beobachtnng bel Zimmertemperatur 
vorgenommen werden. In allen anderen FillIen 1st die 
Ablesnng bei 20° vorzunehmen und diese Temperatur 
mit elner Genauigkelt von ± 0,3 ° elnznhalten. Man 
bedient slch hierbel eines Polarlsatlonsrohrs mit 
Wassermantel. Wenn das in die Polarlsatlonsfliissig· 
kelt elngesenkte Thermometer die erwiinschte Tem· 
peratur anzeigt, wird es vorslchtlg herausgezogen; 
dann nimmt man die Ablesnng vor. 

Die Skala des Polarlsatlonsapparats nnd erforder· 
IIchenfalls die Lilngen der Beobachtnngsrohren sind 
von Zeit zu Zeit auf Ihre Richtlgkelt zu prtifen. Die 
rlchtige Lage des NuIlpnnktes der Skala ermlttelt man 
durch Einlegen elnes mit relnem Wasser gefiillten 
Polarlsationsrohrs, weltere Skalenpunkte kontrolliert 
man durch die Untersuchnng von Zuckerlosungen von 
bekanntem Gehalte 1). 

&) Ausftihrung der polarimetrischen 
Prufung bei trockenen Weinen. 

a) Direkte Polarisation. 
Man liiBt den Rest des letzten Filtrats, das ge' 

miiB der Vorschrift unter II Nr. 12 A b a Abs. 2 er
halten wird, 24 Stnnden in einem verschlossenen 
Kolbchen stehen, fiillt die Flilssigkeit in ein 200-mm
Rohr und bestimmt die Polarisation, falls erforder
lich, nnter Innehaltnng der Temperatur von 20°. 

Der abgelesene Drehnngswinkel ist durch Multi
plikation mit 2 auf die Konzentration des unver· 
dftnnten Weines zurftckzuberechnen. 

War bei Rotwein das Filtrat yom BleisuIfatnieder
schlage nicht vollig entfllrbt, so versetzt man es noch 

1) Eine Losnng, die in 100 ccm 26,000 g reinen 
Rohrzucker enthalt, muB 1m 200·mm·Rohr 100,0 
Ventzkegrade oder 34,7 Kreisgrade anzeigen. Den 
ffir diese Prtifnng erforderlichen chemlsch reinen Rohr
zucker stellt man nach folgendem Verfahren dar: 1 kg 
gemahlene felnste Raffinade wird In 500 g siedendem 
Wasser gelOst nnd die filtrlerte noch heiBe Liisnng in 
einer Porzellanschale allmiihlich mit 2,5 Liter abso
lutem Alkohol versetzt nnd unter Umrfthrell erkalten 
gelassen. Der hlerbel als Krlstallmehl slch ausschel· 
dende Zucker wird auf einer Nutsche abgesaugt, an
fangs mit Alkohol von 85 MaBprozent, dann mit abso
Intem Alkohol nnd hlerauf mit Ather ansgedeckt nnd 
schlleBlIch bel 60' getrocknet. 
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mit 0,6 g frisch ausgegUlbter Knochenkohle, liSt das 
Gemisch 10 Mlnuten 1m verschlossenen Killbchen 
stehen, f1ltriert und benutzt das klare Flltrat zur 
Polarisation. 

fJ) Polarisation nach der Inversion. 
Die Bestimmung der Polarisation nach der In

version braucht bel trockenen Weinen nur dann vorge
nommen zu werden, wenn die Prflfung nach der Vor
schrlft unter II Nr. 14a einen Verdacht auf die Gegen
wart fremder rechtsdrehender Stoffe rechtfertigt. 

Von der filr die gewichtsana1ytlsche Bestlmmung 
gemi13 der Vorschrlft unter II Nr. 12A b r vorbel\lite
teten und mit Knochenkohle behandelten Losung be
wahrt man den Rest In einem verschlossenen Killbchen 
24 Stunden lang auf. Dann bestlmmt D;I&Il die Polari
sation der klaren F1ilsslgkelt im 200-mm-Rohre, falls 
erforderlich, unter Innehaltung der Temperatur 
von 20'. 

b) Ausfllhrung der polarimetriBchen Prl1fung 
bel SIlSwelnen. 

a) Direkte Polarisation. 
Von Wein mit weniger als 200 g Extrakt in 1 Liter 

miSt man 100 ccm, von solchem mit hOherem Extrakt
gehalte 50 ccm In einem Me13kolben bel 20' genau ab 
und bringt Ihn unter N achsptllen mit W!I88Ilr in eine 
Porzellanschale. In dleser neutralislert man den Wein 
genau mit der berecOOeten Menge A1Jgilllauge (vgl. II 
Nr. 6) und dampft die Flilsslgkelt auf dem Wasserbad 
auf etwa 'I. Ihrer Menge eln. Den 8ebalenlnhalt sptllt 
man mit Wasser in ein 100-ccm-MeSkolbchen, g1bt 
nach dem Erkalten I) ccm ~ 1.-n-EsBigsllure und 2 ccm 
2O'1.lge Kaliuma~etatlosung hlnzu und fl1llt bel 20' 
mit Wasser zur Marke auf. 

Nach dem Umschiitteln g1eSt man die F1iisBigkelt 
In elnen etwas groSeren trockenen Kolben, fiigt 1,5 g 
frisch ausgegliihte Knochenkohle hInzu, fIltriert nach 
10 Mlnuten und liSt das Flltrat In elnem verschlossenen 
Killbcben 24 Stunden stehen. Nach dleser Zeit wird 
die Polarisation der Fliisslgkelt 1m 200-mm-Rohre bel 
20' bestlmmt. Wurden 50 ccm Weln angewendet, so 
1st der abgelesene Drehungswinkel mit 2 zu multlpli
zleren; bel Benutzung von 100 ccm 1st elne weltere 
Umrecl1nung nicht erforderlich. 

fJ) Polarisation nach der Inversion. 
Von Wein mit weniger als 200 g Extrakt in 1 Liter 

miSt man 100 ccm, von solchem mit hliherem Extrakt
gehalte 50 ccm In elnem MeSkolben bel 20' genau ab 
und bringt Ihn unter N achsptllen mit Wasser In elne 
Porzellanschale. Dann neutrallslert und entgelstet 
man In der vorstehend unter a besehr1ebenen Weise. 
Man bringt den Rl1ckstand sodann unter Nachspl1len 
mit Wasser In eln 100-ccm-Me13killbchen, das auch bel 
75 ccm eine Marke trigt. Nach dem Erkalten fl1gt 
man elne der zugesetzten Menge A1Jgilllauge iquiva
len te Menge normale Salzsiure h1nzu, fl1llt mit Wasser 
zu 75 ccm auf und Invertiert mit Salzsiure nach der 
nnter IT Nr. 12A b r gegebenen Vorschrlft. Man fiiIlt 
bel 20' zu 100 ccm auf, schiittelt urn und verfihrt 
welter, wle dies vorstehend unter b a 1m Abs. 2 vor
geschrieben 1st. 

c) Berechnung des Rohrzuckergehalts aus der 
Polarisation. 

Bezelcooet man mit pd die dlrekte Polarisation des 
Welnes 1m 200-mm-Rohre bel 20', mit pi seine Polari
sation nach der Inversion, so erglbt slch der Gehalt an 
Rohrzucker in 1 Liter Weln zu 

II: - 5,65· (pd-pi) g. 
Der Nachweis fIIr die Anwesenhelt von Rohrzucker 

1st nur dann als erbracht anzusehen, wenn auch das 
Ergebnis der Rohrzuckerbestlmmung nach der Vor
schrlft unter II Nr.12 dafilr spricht, und auch nur 
dann, wenn nach belden Verfahren Rohrzuckerwerte 
bel trockenen Weinen von mlndestens 2 g, bel SiiS
welnen von mlndestens 4 gin 1 Liter Wein gefunden 
werden. 

14. Naohwels fremder reohtsdrehender Stoffe, 
Insbesondere des unrelnen Stirkezuokers, duroh 

Bestlmmung der Polarisation. 
a) Vorprilfung auf fremde rechtsdrehende 

Stoffe. 
a) Hat man bel der Zuckerbestlmmung noeh II 

Nr. 12 hochstens 1 g reduzlerenden Zucker In 1 Liter 

Weln gefunden und dreht der Wein bel der gemilS 
II Nr. IS ausgefiibrten Polarlsatlonsmessung nach 
Hnks oder gar nlcht Oller hOchstens O,S· nach rechts, 
so sind nachwelsb&re Mengen fremder rechtsdrehender 
Stoffe 1m Welne nlcht vorhanden. 

fJ) Hat man bel der Zuckerbestlmmung nach II 
Nr. 12 h6chstens 1 g reduzlerenden Zucker In 1 Liter 
Weln gefunden und dreht der Wein mehr als O,S' bis 
hochztens 0,6' nach rechts, so kann der Wein fremde 
reehtsdrehende Stoffe entbalten. Die weltere Unter
suchung erfolgt nach der folgenden Vorschrlft unter b. 

r) Hat man bel der Zuckerbestlmmung nach II 
Nr.12 hlichstens 1 g reduzlerenden Zucker in 1 Liter 
Wein gefunden und dreht der Wein mehr als 0,6' nach 
rechts, so ist die Gegenwart fremder rechtsdrehender 
Stoffe nachgewiesen. Eine nli.here Untersuchung dleser 
Stoffe kann nach der Vorschrlft unter b vorgenommen 
werden. 

d) Hat man bel der Zuckerbestlmmung nach 
II N r. 12 mehr als 1 g reduzierenden Zucker in 1 Liter 
Wein gefunden und 1st der zu untersuchende Wein 
keln SilSwein, so berecooet man nach der Formel 

[a) D = 1000 a 
20 

das scheinbare spezlflsche Drehungsvermogen der re
duzlerenden Stoffe. In dleser Formel bedeutet a den 
Drehungswinkel des nach der Vorschrtft unter II Nr. IS 
vorberelteten Welnes 1m 200-mm-Rohre und 0 die 
Gramm dlrekt reduzlerenden Zuckers in 1 Liter Weln. 
1st der absolute Wert fIIr [a) D bel negativem Vor
zeichen gro13er als 40', so sind nachwelsbare Mengen 
fremder rechtsdrehender Stoffe 1m Weine nlcht vor
handen. Llegt hingegen der Wert filr [a) D zwischen 
- 40 und O' oder 1st er posltlv, so kann der Wein 
fremde rechtsdrehende Stoffe enthalten. Die weite.rl! 
U ntersucbung erfolgt nach der Vorschrtft unter b. 

.) Llegt der Wert [a) D bel Sii13weinen zwischen 
- 5 und O' oder 1st er positlv, so 1st die Gegenwart 
fremder rechtsdrehender Stoffe erwlesen; andemtalls 
1st die Abwesenheit solcher Stoffe nur dann nachge
wiesen, wenn der Wert bel negatlvem Vorzelchen 
gloSer 1st aIs 90 D. 

b) Unterscheldung der tremden 
rechtsdrehenden Stotfe, Insbesondere 
Nachweis des unrein en Stirkezuckers. 
Die elnzeinen rechtsdrehenden Stoffe, auf welche 

die vorstehend beschriebenen Priifungen h1nwelsen, 
sind vor altem Rohrzueker, Dextrine 1m allgemelnen 
und die unvergirbaren Stoffe des unreinen Stll.rke
zuckers 1m besonderen. Sofem vorstehend in den 
Fillen fJ, d und. die angegebenen Merkmale eine Ent
scheldung nlcht gestatten, 1st die weltere qualitative 
Prilfung auf die genannten Stoffe nach Ma13gabe der 
folgenden Geslchtspunkte erforderllch. Sle empflehlt 
slch aueh in dem Falle y. 

a) Der Nachweis und die Bestlmmung des Bohr
zuckers erfolgen nach der Vorschrlft unter II Nr. 12. 

fJ) Der Nachweis von Dextrlnen erfoigt nach der 
Vorschrlft unter II Nr. 15. 

r) Der Nachweis der unvergirbaren Stoffe 
des unrein en Stirkezuekers in trockenen Welnen 
- auf SI113wein 1st das Verfahren nlcht anwendbar -
geschleht auf folgende Weise: 

210 cem Wein werden auf dem Wasserbad auf etwa 
ein Drlttel elngedampft. Der Riickstand wlrd mit 
Wasser auf 100-150 ccm verdiinnt. Die Flilsslgkelt 
bringt man in elnen Kolben, der nieht mehr als zu 
einem Drlttel gefl1llt sein darf, verstopft Ibn mit 
einem Wattebausch und sterilisiert bel 100·. N ach 
dem Abkilhlen versetzt man mit etwa S ccm diinn
brellger, frischer und gli.rkriftlger Relnzucht-Wein
hete'), verschUe13t den Kolben mit dem Wattebausch 
und liSt 100 bei 25 - SO 0, zweckmi131g in elnem Brut
schrank bls zur Beendigung der Garung stehen. 

Tritt die Gil.hrung nlcht oder nur unvollkommen ein, 
so 1st, falls Zucker vorhanden, mit der Anwesenhelt 
girungshemmender Stoffe zu recOOen. 

') Die Welnhefestammkulturen bewahrt man In so
genannten Freudenreich-Kolbchen, d. h. mit Watte
bausch und G1asklappe verschlossenen KOIbchen auf, 
die nach der Beschlckung mit 15°/.lger Rohrzucker
IOsung steriUslert worden sind. Vor dem Gebrauch 1st 
die Hefe in sterilem Trauben- oder Apfelmost oder in 
entgelstetem und dann gezuckertem Welne ZU ver· 
mehren. 
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Die vergorene FUisslgkelt wird mit 1,5 cem 
20'1.lger Kaliumacetatllisung versetzt und In elner 
Porzellansehale auf dem Wasserbade zu elnem d iinn e n 
Sirup elngedampft. Zu dem Riickstand setzt man 
unter bestAndigem Umriihren allmb.hlich 200 ccm 
Alkohol von 90 MaBprozent. Naehdem sleh die FUisslg
kelt geklll.rt hat, wird der alkoholische Auszug In einen 
Kolben filtrlert, Riickstand und FIlter mit wenig 
Alkohol von 90 MaBprozent gewasehen und der 
Alkohol graBtenteils abdestilliert. Der Rest des Alko
hols wird auf dem Wasserbade verdampft und der 
Riiekstand dureh Wasserzusatz auf etwa 10 cem 
gebraeht. Dann setzt man 2-3 g In Wasser auf
gesehli!.mmte Knoehenkohle hlnzu und liBt elnige Zeit 
unter wlederholtem U mriihren stehen. Hierauf filtriert 
man die entfirbte Fhissigkeit in elnen klelnen einge
tellten Zyllnder und wiseht die Knochenkohle mit 
helBem Wasser aus, bls das auf 15° abgekiihlte Flitrat 
30 cem betragt. Zelgt dieses 1m 200-mm-Rohre elne 
Reehtsdrehung von mehr als 0,5', so enthilt der Wein 
die unvergirbaren Bestandtelle des unreinen StArke
zuekers. Betragt die Drehung gerade + 0,5 0 oder 
nur wenig flber oder unter dieser Zahl, so wird die 
Knoehenkohle aufs neue mit heiBem Wasser ausge
waschen, bis das auf 15' abgekiihlte Flitrat 30 cem 
betragt. Die bel der Prdfung dieses FIltrats 1m 200-mm
Rohre gefundene Reehtsdrehung wird der zuerst ge
fundenen hlnzugezahlt. Wenn das Ergebnis der zwel
ten Polarlsationsmessung mehr als den ffluften Tell 
der ersten betragt, muB die Kohle noeh eln drlttes Mal 
mit heiBem Wasser bls auf 30 cem ausgewasehen und 
das Flitrat polarlmetrlsch geprfift werden. 

16. Naohwels von Dextrin. 
25 cem Wein werden mit 2 cem Bleiessig versetzt; 

die Misehung wlrd gut umgesehflttelt. Naeh Zugabe 
von etwa 0,1 g Natriumehlorld wird elnige Minuten auf 
dem Wasserbade erwarmt und tlltriert. 1m Flitrat 
wlrd das Blel durch Elnlelten von Sehwefelwasserstoff
gas ausgefiilt. Zu 1 ecm des klaren FIltrats vom Blel
nlederschlage werden 2 Tr. Salzsaure vom spez. Gew. 
1,19 und alsdann 10 eem absoluter Alkohol hlnzu
gegeben. Bel Gegenwart von Dextrlnen des un
relnen Stirkezuekers trltt alsbald elne mliehlge Trfi
bung auf. Bel Abwesenhelt dieser Dextrine blelbt die 
LBsung vBlllg klar. 

Bel trockenen Welnen kann der Nachweis auBerdem 
noch nach folgendem Verfahren erbraeht werden: 

100 cem Weln werden auf 10 eem e!ngedampft. 
Dem erkalteten Rflekstand setzt man unter Um
rf1hren allmahlleh 90 eem absoluten Alkohol hlnzu. 
Nach 2 Stunden filtrlert man den entstandenen Nle
dersehlag ab, w8seht Ihn mit wenig Alkohol von 
90 MaBprozent aus und lBst 1hn In helBem Wasser. Die 
LBsung brlngt man in ein 100·eem-MeBk6lbehen, fillit 
sle In dlesem auf etwa 50 cem auf und tflgt 5 cem Salz
saure vom spez. Gew. 1,12 hlnzu. Man verschUeBt das 
K6lbchen mit elnem Stopfen, dureh den ein 1 m langes, 
belderselts offenes Rohr fiihrt und erhltzt 2'/. Stunden 
1m kochenden Wasserbade. Naeh dem Erkalten wlrd 
die Fllisslgkelt neutralisiert - hlerzu sind ungefihr 
36 cem normale Natronlauge erforderlieh - und zur 
Marke aufgefilllt. Man filtriert, falls erforderlieh, und 
verwendet 25 eem des FIltrats naeh Zusatz von 25 ccm 
Wasser zur Zuekerbestlmmung nach der Vorsehrlft 
unter IT Nr. 12A b fl. 

Die dem gewogenen Kupferoxyd entsprechende 
Menge Glucose entnimmt man der als Anlage bei
gegebenen Tafel VI (S. 962). Etwa gefundener Zucker 
1st aus Dextrinen geblldet worden. Welne, die solche 
nlcht enthalten, geben Mehstens Spuren elner 
Zuekerreaktion. 

16. Nachweis fremder Farbstoffe. 
Zur Prfifung auf Teerfarbstoffe kBnnen die folgen

den Verfahren dienen: 
a) Wollprobe. 

50 cem Weln werden mit 5 cem einer 10ol.igen 
LBsung von Kallumblsulfat versetzt und mit mehreren 
Faden welBer entfetteter Woile 10 Minuten lang 1m 
bedeckten Becherglase gekoeht. Die WoiIfaden w8seht 
man mit Wasser gut aus. Sind sie alsdann deutlleh 
gefirbt, so 1st der Farbstoff durch halbstllndiges Er
wArmen mit l'l.lger Ammonlakl6sung von der Wolle 
loszulosen. Die AmmonlaklBsuug wIrd alsdann mit 
Kallumblsulfat bls zur sauren Reaktlon versetzt und 

10 Minuten mit drel entfetteten WoiIfaden 1m be
deekten Beehergiase gekocht. Nehmen die Faden hler
bel elne dentl1che Farbung an, so deutet dies auf die 
Anwesenhelt von Teerfarbstoffen. 

Das Verhalten der angef&rbten WoiIfaden gegen 
Mineralsauren, Ammonlak, Alkalilauge und andere 
Reagenzien erlaubt meist elne nihere Kennzeiehnung 
des Farbstoffs. 

b) Baumwollprobe. 
50 eem Weln werden mit der bereehneten Menge 

Alkalllauge (vgl. II Nr. 6) genau neutralisiert und als
dann mit 10 cem elner LBsung versetzt, die In 1 Liter 
44 g wasserfreles N atrlumsulfat (entsprechend 100 g 
G1aubersalz) und 5 g wasserfreies Natrlumcarbonat 
enthlUt. Man erwarmt die Mischung auf dem Wasser
bade, fiigt bei etwa 50' eIn Stflckehen gewaschenen 
Baumwoilstoff oder elnlge gewaschene Baumwoil
faden hlnzu, steigert die Temperatur allmll.hUeh bis 
nahezu zum Sleden und erhilt hierbel etwa 10 Minuten. 
Nlmmt die Faser elne deutl1ehe beim Spillen mit 
kaltem Wasser bestil.ndige Firbung an, so deutet dies 
auf die Anwesenheit substantlver Baumwollfarbstoffe. 

Das Verhalten der angefirbten Faser gegen Mineral
sll.uren, Ammoniak, Alkalliauge und andere Reagenzlen 
erlaubt meist elne nihere Kennzelchnung des Farb
stoffs. 

c) Blelesslgpro be. 
Man versetzt 20 cem Weln mit 10 ccm Bleless\g'), 

erwArmt die Misehung sehwach, schiittelt gut um und 
fIltriert. 1st das Flitrat deutlieh gef&rbt, so deutet dies 
auf das Vorhandensein von Teerfarbstoffen. Es ist 
jedoeh zu beaehten, daB aueh sehr tieffarblge siid
lll.ndisehe Rotwelne eln gefll.rbtes Flitrat geben kGnnen. 

d) Amylalkoholprobe. 
Man macht den Weln ammonlakalisch und sehiittelt 

Ihn mit Amylalkohol aus. Elne deutl1ehe Firbung des 
letzteren deutet die Gegenwart von Teerfarbstoffen an. 

e) Quecksllberoxydprobe. 
10 eem Weln werden mit 10 cem elner kaltge

sll.ttlgten Quecksllberchlorldiosung gesehiittelt, sodann 
mit 1 cem elner KalIlauge vom spez. Gew. 1,27 ver
setzt und von neuem geschiittelt. Naeh dem Absetzen 
des Queeksllberoxyds wIrd die Fliisslgkeit durch eln 
drel- oder vlerfaehes, angefeuehtetes FIlter filtrlert 
und das klare Flitrat mit Essigsaure versetzt. Eine 
deutl1ehe Firbung der Fliisslgkelt deutet auf die 
Gegenwart von Teerfarbstoffen. 

Bel tleffarblgen Rotwelnen 1st - sofem das Filtrat 
rot gefirbt ersehelnt - der Versuch mit dem FlItrat 
zu wlederholen. 

Die belm Nachweis von Teerfarbstoffen 1m eInzeI
nen befolgten Verfahren sowle die Verfahren zum 
Nachweis anderer fremder Farbstoffe (Zuekereouleur, 
Reldelbeerfarbstoff, Kermesbeerenfarbstoff und dar
glelchen) sind stets anzugeben. 

17. Bestlmmung der SchwefelsAure 
(des Sulfatrestes). 

a) Vorprobe. 
Soll bel elnem Welne nur festgestellt werden, ob 

er weniger Sehwefelsll.ure In 1 Liter enthilt, als 2 g 
neutralem schwefelsauren Kalium entsprlcht, so 1st 
wle folgt zu verfahren: 

Man versetzt In elnem klelnen Beeherglase 10 cem 
zum Sleden erhitzten Weln mit 5 ccm elner Losung, 
die 5,608 g kristallisiertes Barlumchlorld (BaCI. 
+ 2 R.O) und 50 cem konzentrierte Salzsll.ure in 
1 Liter enthilt, liBt die Fliissigkeit 1m bedeckten 
Bechergiase mehrere Stunden auf dem Wasserbade 
stehen, gleBt vom Nlederschlag ab und versetzt die 
Flflssigkelt mit einlgen Tropfen verdiinnter Sehwefel
saura. Entsteht 1m VerIauf elner Stunde eln Nieder
schlag, so enthilt der Weln In 1 Liter weniger Schwefel
sAure, als 2 g neutralen schwefelsauran Kaliums ent
sprlcht. Entsteht kein Nlederschlag, so 1st die genaue 
Bestimmung der Schwefelsll.ure naeh dem folgenden 
Verfahren auszuffihren. 

b) Bestimmung der Sehwefelsiture. 
50 cern Wein werden In elnem Becherglase mit 

elnigen Tropfen Salzsaure versetzt, auf einem Draht
netz erhltzt und unter Ergll.nzung der verdampfenden 

') Naeh dem Deutschen Arznelhuch (s. S.493). 
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Fliissigkeit etwa 5 Minuten 1m Sieden erhalten, wobel 
Kohlendioxyd auf die Fliissigkeitsoberf1Ache geleitet 
wird. Dann fiigt man einige Tropfen Ammoniak hlnzu 
und versetzt in einem Gull mit koehend heiller Barium
ehloridilisung (5,608 g kristallisiertes Bariumehlorid 
und 50 eem konzentrierte Salzsaure zu 1 Liter Wasser 
gellist). Ein zu groller "ObersehuB an Bariumchlorid 1st 
zu vermeiden. Man JaBt den Niedersehlag absitzen 
und priift durch Zusatz eines Tropfens Bariumchlorid
Wsung zu der iiber dem Nledersehlage stehenden 
klaren Fliissigkeit, ob die Sehwefelsaure vollstandig 
ausgefallt ist. Hierauf koeht man das Ganze noch
mals auf und JaBt es 6 Stunden, mit einem Uhrglas 
bedeckt, auf dem heiBen Wasserbade stehen. Dann 
giellt man die klare Fliissigkelt durch ein Filter von 
bekanntem Aschengehalt und wascht den im Becher
glase zuriiekbleibenden Niederschlag wiederholt mit 
heiBem Wasser aus, indem man jedesmal absitzen laBt 
und die klare Fliissigkeit durch das Filter giellt. Zu
letzt bringt man den Nlederschlag auf das Filter und 
wascht mit heiBem Wasser aus. Filter und Nieder
schlag werden getroeknet, in einem gewogenen Platin
tiegel verascht, gegliiht und naeh dem Erkalten 1m 
Exsiccator gewogen. 

Wenn das auf dem Filter beflndliche Bariumsulfat 
dunkel gefarbt ist, wild es zunilchst mit verdiinntem 
Ammoniak, dann mit verdiinnter Salzsaure und 
sehlieBlich mit heiJ3em Wasser gewasehen. AJsdann 
wird welter verfahren, wie vorstehend beschrieben. 

Bereehnung. Wurden aus 50 ecm Wein a g 
Bariumsulfat erhalten, so sind In 1 Liter Weln ent
halten 

z = 8,231 . a g Sulfatrest (SO.). 
Diesem Gehalt an SuIfatrest entspreehen: 

'V = 14,93 . a g Kaliumsulfat (K.SO.) 
in 1 Liter Wein. 

18. Bestlmmung der Schwelllgen SAure 
(des Bisullltrestes). 

a) Bestlmmung der gesamten Schwefligen 
Saure (des gesamten Bisulfitrestes HSO·). 

a) Gewichtsanalytisehea Verfahren. 
Zur Ausfiihrung des Verfahrens bedient man sleh 

folgender Vorriehtung: 
Eln Destillierkolben von 500 ccm Inhalt wird mit 

elnem zweimal durchbohrten Stopfen verschlossen. 
Durch die eine Bohrung fiihrt elne Glasrlihre bis auf 
den Boden des Kolbens, die andere nimmt ein Rohr 
mit Tropfenfanger auf, das oberhalb der Kugel des 
letzteren im Knie abgebogen und mit selnem absteigen
den Teile durch einen Kork dieht mit elnem Liebig
Behan Kiihler verbunden ist. Das Rohr des Tropfen
filngers reicht eln erhebliches Stiick In das Kiihlrohr 
hinein. An das untere Ende des letzteren sehllellt sleh 
luftdlcht mittels durchbohrten Stopfens eine tUbuIierte 
Vorlage an, an deren Tubus - wiederum luftdieht 
mittels durehbohrten Stopfens - eine kugellg auf
geblasene U-Rlihre (sogenannte Peligotsche Rlihre) 
angeschaltet ist. 

Man leitet durch das bis auf den Boden des Kolbens 
fiihrende Rohr reines gewasehenes Kohlendloxyd, bis 
aile Luft aus dem Apparat verdrilngt 1st, bringt dann 
in die Vorlage etwa 45 cem, in die Pellgotsehe Rlihre 
etwa 5 ccm Jodilisung (erhalten durch AufHisen von 
5 g reinem Jod und 7,5 g Kaliumjodid in Wasser zu 
1 Liter), liiftet den Stopfen des Destillierkolbens und 
llillt 200 ccm Wein, der einer vollen, unmittelbar vor
her entkorkten Flasehe entnommen und nicht filtriert 
ist, aus einer Pipette in den Kolben fliellen. N achdem 
noeh 10 ccm Phosphorsaure yom spez. Gew. 1,30 zu
gegeben sind und der Kolben wieder versehlossen 1st, 
erhitzt man den Wein vorsichtig und destilliert ihn 
unter stetigem Durehleiten von Kohlendioxyd ab, bis 
die Hillfte der Fliissigkeit iibergegangen 1st. 

Man bringt nunmehr die J odilisung, die noch braun 
gefarbt gain muB, unter N achspiilen mit Wasser in ein 
Beeherglas, setzt etwas Salzsilure zu, erhillt die Flilssig
keit bis zur Entfernung des grliBten Teiles des Jods im 
Sieden und fallt die entstandene Schwefelsilure mit 
Bariumchloridilisung aus. Der Nledersehlag von 
Bariumsulfat wird genau In der unter II Nr. 17 vor
geschriebenen Weise weiter behandelt. 

Bereehnung: Wurden a g Bariumsulfat ge
wogen, so sind in 1 Liter Weln enthalten: 

z = 1,372 . a g gesamte Schweflige Silure (SO.) 
'V = 1,737 . a g gesamter Bisulfitrest (HSO.). 

(J) MaBanalytisches Verfahren. 
(Bel Rotweinen und dunkel gefilrbten Dessertweinen 

nicht ausfiihrbar.) 
Man bringt In eln Klilbchen von ungefahr 200 ccm 

Inhalt 25 ccm einer annahernd normalen AlkaJilauge 
und lilllt 50 eem Weln, der einer volIen, unmittelbar 
vorher entkorkten Flasche entnommen und nicht fil
triert 1st, so zu der Lauge fliellen, dall die Pipetten
spitze wahrend des Auslaufens in die Lauge taucht. 
Nach mehrroaligem vorsichtlgen Umschwenken lltllt 
man die Mischung 15 Minuten stehen. Hierauf fiigt 
man zu der alkalischen Fliissigkeit 15 ccm verdiinnte 
Schwefelsilure yom spez. Gew. 1,11, sowio einige 
Kublkzentlmeter StarkelOsung und titriert unverziig
lich die Fliisslgkeit mit '/o.-n-Jodilisung. Man lliBt die 
J odilisung zlemllch rasch, jedoch vorsichtig unter 
Umschwenken hinzufiiellen, bis die Blaufarbung min
destens 'I. Minute lang anhl!.lt. Sollte man itber
titriert haben, so 1st ein Zuriickmessen mit Natrium
thiosuIfatWsung nieht statthaft. 

Berechnung: Wurden auf 50 cem Weln a ccm 
'/.,-n-JodlOsung verbraueht, so sind in 1 Liter Wein 
enthalten: 

z = 0,0128 . a g gesamte Sehweflige Silure (SO.). 
'V = 0,0162 . a g gesamter Bilsufitrest (HSO.). 
Anmerkung. Das Verfahren, nach welehem die 

gesamte Schweflige Silure bestimmt wurde, ist anzu
geben. 

b) Bestimmung der frelen Sehwefllgen 
Silure (des frelen Bisuifitrestes HSO.). 

(Bei Rotweinen und dunkel gefltrbten Dessertweinen 
nicht ausfiihrbar.) 

Man leitet in ein Kijjbchen von etwa 100 eem In
halt 10 Minuten lang reines gewaschenes Kohlen
dioxyd und lilllt aus einer Pipette 50 ccm Weln, der 
einer volIen, unmittelbar vorher entkorkten Flasehe 
entnommen und nicht filtriert 1st, in das mit Kohlen
dioxyd gefiilIte Klilbehen flieBen. Alsdann tltriert man 
unverziiglIch die Fliisslgkeit naeh Zusatz von 10 ccm 
verdiinnter Schwefelsilure vom spez. Gew. 1,11 In der 
vorstehend unter a (J beschriebenen Weise mit '/ •• -n
Jodjijsung 

Bereehnung: Wurden auf 50 eem Wein a cem 
'/ •• -n-Jodilisung verbraucht, so sind in 1 Liter Wein 
enthalten: 

z = 0,0128 . a g frele Schweflige Saure (SO.), 
'V = 0,0162 . a g freler Bisulfitrest (HSO.). 
Anmerkung. Bel Rotwelnen und dunkel ge-

filrbten Dessertweinen kann die Menge der freien 
Schwefligen Silure aus den nach den Vorsehriften unter 
a a und c ermlttelten Werten" ffir den Gehalt an 
gesamter und gebundener Schwefliger Silure berechnet 
werden. 

c) Ermittlung der gebundenen 
Sehwefllgen Silure (des gebundenen 

Bisulfitrestes HSO.). 
Der Unterschled zwischen dem gefundenen Ge

halte des Welnes an gesamter und freier Schwefliger 
Silure (gesamtem und freiem Bisulfitrest) ergibt den 
Gehalt des Welnes an gebundener Schwefliger Saure 
(gebundenem BisuIfitrest). 

Anmerkung. Bei Rotweinen und dunkel gefarb
ten Dessertweinen kann die gebundene Schweflige 
Saure nach folgendem Verfahren bestimmt werden: 

Vorversueh. Man leitet in ein KijJbchen von 
etwa 50 ecm Inhalt 10 Minuten lang reines gewaschenes 
Kohlendloxyd und lilllt aus einer Pipette 10 cem Wein, 
der einer volIen, unmittelbar vorher entkorkten Flasche 
entnommen und nicht filtriert ist, in das KijJbchen 
flieBen, setzt 2 ccm verdiinnte Sehwefelsaure Yom 
spez. Gew. 1,11 hinzu und titriert hierauf mit 't..-n
J odilisung, bis ein Tropfen der Mischung, mit Starke
llisung zusammengebracht, diese deutlich blau filrbt. 

Bestlmmung. Zur Bestimmung der gebundenen 
Schwefligen Saure bedient man sieh der glelehen Vor
richtung wle zur Bestimmung der gesamten Schwefligen 
Saure (vgl. unter a a). N achdem reines gewaschenes 
Kohlendioxyd durch den Apparat geleitet worden ist, 
bls aIle Luft verdriingt ist, laBt man 100 ccm Wein aus 
einer Pipette In den Destillierkolben flieLlen, unter
bricht das Einlelten des Kohlendioxyds, fiigt 2 cem 
Salzsaure yom spez. Gew. 1,12 und damuf die 10fache 
Menge der bei dem Vorversuche verwendeten '/ •• -n
J odllisung aus elner Biirette hlnzu, lilllt 5 Minut~n 
stehen nnd setzt dann 25 eem o·/.Ige Natriumhydro-
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carbonatiilsung und soglelch soviel Kublkzentimeter 
elner Natriumarsenitloaung' ), die auf die Jodioaung 
eingestellt 1st, hinzu, als man zu vor Kublkzentlmeter 
Jodiilsung hinzugegeben hat. Man leitet nun 10Mlnuten 
lang Kohiendioxyd durch den Apparat. Nachdem dann 
nooh 7,5 ccm Phosphorsl!.ure yom spez. Gew. 1,15 zu
gegeben sind, erhitzt man die FUlsslgkeit vorslchtlg 
und destllllert 1m Kohiendioxydstrome die HiUfte in 
die vorgelegte J odiosung abo 

Mit der J odiosung verfiihrt man alsdann welter, 
wle dies vorstehend unter a " beschrleben worden 1st. 

Berechnung: Wurden a g BariumsuIfat gewogen, 
so sind In 1 Liter Weln enthalten: 

z = 2,745 . a g gebundene Schweflige Sl!.ure (SO.), 
11 = 3,473 . a g gebundener Blsulfitrest (HSO.). 

19. Naohwels und Bestlmmung der SaUeyleiure., 
a) Nachweis der Salicylsl!.ure. 

50 ccm Wein werden In einem zylindrlschen 
Scheidetrichter mit einlgen Tropfen SchwefelsAure 
yom spez. Gew. I,ll versetzt und mit 50 ccm e1nes 
Gemisches aua glelchen RaumteUen Ather und leicht
siedendem Petrolather ausgeschiittelt. Man trennt die 
Schichten und wl!.scht die Ather-Petroll!.therschicht 
zwelmal mit je 25 ccm Wasser aus. Dann ftltriert man 
das Ather-Petromthergemlsch durch eln trockenes 
FUter und laBt es In einer Porzellanschale nach Zusatz 
von 10 ccm Wasser auf elnem warmen Wasserbad 
unter zeltweiligem Umschwenken langsam abdunsten. 
Nach dem Erkalten versetzt man den wl!.sserigen 
Riickstand vorsichtig tropfenweise mit e1ner Ferri
chioridiosung, die man durch Verdiinnen einer kIaren 
LOsung yom spez. Gew. 1,28 im VerMltnis 1 : '600 kurz 
vorher bereltet hat. Eine auftretende Rotviolett
fi!.rbung zelgt die Gegenwart von SalicylsAure an. 

Entsteht e1ne schwl!.rzIlche, blaugriine oder 
schmutzlggriine Fl!.rbung, so versetzt man mit elnlgen 
Tropfen SchwefelsAure yom spez. Gew. I,ll, verdiinnt 
mit Wasser auf 50 ccm und wiederholt mit dieser 
Llillung den Ausschiittelungsversuch In der beschrle
benen We1se. 

b) Bestimmung der Sallcylsl!.ure. 
500 ccm Weln werden mit 50 ccm doppelt normaler 

N atronlange versetzt und nach der Hlnzugabe elniger 
Siedestelnchen 1 Stunde am RiickfluBkiihier gekocht. 
Die abgekiihlte und mit 30 ccm SchwefelsAure Yom 
spez. Gew. I,ll versetzte FHlssigkeit bringt man In 
elnen zylindrlschen Scheldetrichter und schiittelt sle 
erst elnmal mit 200 ccm, dann noch zweimal mit je 
100 ccm eines Gemlsches aus glelchen RaumteUen 
Ather und leicht sledendem Petroll!.ther aus. Die ver
eln1gten - erforderUchenfalis ftltrierten - Ather
Petromtherlosungen werden zwelmal mit je 50 cem 
Wasser gewaschen. Dann schiittelt man sie elnma! 
mit 50 ccm Wasser aus, denen 5 ccm, und eln welteres 
Mal mit 50 cem Wasser, denen 2 ccm normale Natron
lange zugesetzt sind. Die belden zuletzt gewonnenen 
alkallschen Ausschiittelungen verelnlgt man in einem 
kIelnen zyllndrlschen Scheldetrlchter. Man sAuert mit 
etwa 3 ccm Schwefelsaure Yom spez. Gew. I,ll an und 
schiittelt zwelmal mit je 50 ccm elnes Gemisches aus 
glelchen RaumteUen Ather und lelchtsiedendem Petrol
I!.ther aus. Die vereinlgten - erforderllchenfalls 
ftltrierten - Ather-Petroll!.therausschiittelungen") mBt 
man in e1nem weithalsigen Kolben nach Zusatz von 
20 ccm Wasser auf elnem warmen Wasserbad unter 
zeitweillgem Umschwenken langsam abdunsten, fiihrt 

') Die Natriumarsenitlosung wlrd wle folgt be
reltet: 1 g Arsentrioxyd (AsIO.) wlrd in 10 ccm 
15 °1. iger N atronlauge gellist; hierauf setzt man 
200 ccm 5°/01ge Natrlumhydrocarbonatlosung, sodann 
6 ccm Salzsl!.ure yom spez. Gew. 1,12 hinzu, fiillt mit 
5°/oiger Natriumhydrocarbonatlosung zu 1 Liter auf 
und stellt die Losung genau auf '/ .. -n-Jodiosung ein. 

2) Sind die Ausschlittelungen - wie bel zucker
reichem Weine - sti!.rker gefl!.rbt als hochstens ganz 
schwach gelbllch, so schiittelt man sie noch einmal mit 
25 ccm Wasser aus, denen 5 ccm, und ein weiteres Mal 
mit 25 ccm Wasser, denen 2 ccm normale NatronIange 
zugesetzt sind. Die vere1nigten alkalischen Aus
schiittelungen sauert man wieder mit etwa 3 ccm 
SchwefeIsAure yom spez. Gew. I,ll an und schiittelt 
zwe1maI mit je 50 ccm des Ather-Petroll!.thergemlsches 
aus. Mit diesen Ausschiittelungen verfAhrt man welter 
wie oben beschrleben. 

die zuriickblelbende wi!.sserlge LOsung Bach dem Er
kalten unter Nachspiilen mit Wasser In e1n 100-cem
MeBkiilbchen iiber und fiillt mit Wasser zur Marke 
auf. 

Fiir den Farbenverglelch bereitet man sich folgende 
Llisungen: 0,4000 g reine, bei 100° getrocknete Sallcyl
sl!.ure werden in 5 ccm AIkohol von 96 MaBprozent ge
lost und diese Losung durch EingleBen In vie! Wasser 
und weltere Zugabe von Wasser auf genau 1 Liter ver
diinnt. 100 ccm dieser Losung werden dann weiter auf 
1 Liter verdiinnt, so daB man auf diesem Wege eine 
VergIeichsiosung gewinnt, von der je 25 ccm 1 mg 
SalicylsAure enthalten. 

Die FarbenvergIeichung wird In foigender Weise 
vorgenommen: Man bringt In elnen Hehnerschen 
Farbenverglelchszylinder 50 ccm') von der aus dem 
Weine stammenden, auf 100 ccm gebrachten und gut 
umgeschiittelten Losung; den zugehlirigen zwelten 
Zyllnder beschickt man mit 50 ccm Vergleichslilsung. 
In beiden Zyllndem fiigt man der darIn enthaltenen 
Fliissigkeit unter Umschwenken oder Auf- und Ab
riihren mlttels elnes unten hakenformig umgebogenen 
Glasstabs vorsichtlg so viel von der unter a angegebe
nen, frisch verdiinnten Ferrichioridiosung zu, bis eln 
einfallender Tropfen kelne Veranderung der Rot
violettfD.rbung mehr hervorrnft. merauf fiillt man In 
belden Zylindem mit Wasser auf 100 ccm auf, riihrt 
mit den Glassti!.ben gut um und mBt nunmehr aus dem 
Zylinder, der die dunklere FUisslgkelt enthil.lt, so vie! 
ablaufen, bls - bel Durchslcht von oben - Farben
glelchheit erreicht 1st. Dann liest man den Stand der 
Fliissigkeit ab und iiberzeugt slch nachtragllch davon, 
daB ausre1chende Mengen Ferrichiorldiosung verwen
det worden sind. ,Das geschieht, Indem man erst der 
Fliissigkelt in dem einen, dann der in dem anderen 
Zyllnder etwas von der verdiinnten Ferrichioridiosung 
zuglbt und durch Umriihren mischt. Die "Oberelnstim
mung der Farbsti!.rke dart weder durch den ersten 
noch durch den zweiten Zusatz gestort werden. 

Hat man bel der beschrlebenen Arbeltswelse so 
dunkle FD.rbungen erhalten, daB die Durchfiihrung 
der Farbenvergleichung erschwert 1st, so wiederholt 
man den Versuch mit einer entsprechend gerlngeren 
Menge der Llisung. 

Berechnung: Wurden 
a ccm von der aus dem Welne stammenden, auf 

100 ccm aufgefiillten Llisung In den ersten Zyllnder, 
b ccm Verglelchsllisung In den zwelten Zyllnder 

gebracht, und betrug Bach beendigter Elnstellung auf 
Farbenglelchhelt der Fliisslgkeitsstand 

c ccm In dem ersten Zyllnder, 
II ccm In dem zweiten Zylinder, 

so sind In 1 Liter Weln enthalten: 
z = 0,008 . b· II g SalicylsAure. 

a·c 

20_ Naohwels des Saocharlns. 
500 cem Weln werden auf etwa die HiI.lfte eln

gedampft, mit Wasser auf etwa 450 ccm aufgefiillt und 
nach dem Erkalten mit etwa 5 cern - bel sehr asche
relchen Weinen mit etwas mehr - SchwefelsAure Yom 
spez. Gew. I,ll versetzt. Dann schiittelt man zuerst 
mit 60 ccm und hierauf nochmals mit 25 ccm Ather 
aus. Man verwlrft die I!.therischen Ausschiittelungen, 
dampft den ausgeschflttelten We1n auf etwa 200 cern 
e1n und schiittelt ihn nach dem Erkalten entweder 
dreimal mit je 200 ccm Ather aus oder perforlert Ihn 
mit Ather In elnem Extraktionsapparat. Aus der er
haltenen Atherlschen, erforderllchenfalls flltrierten 
Losung wird die Hauptmenge des Athers durch De
stillation und der letzte AnteU durch vorslchtiges V pr
dunsten In elner Porzellanschale entfemt. Der Riick
stand wlrd mit 50 cern Wasser aufgenommen und die 
Losung zur Trockne verdampft. Diese Behandiung 
wird wiederholt. Dann nimmt man den Rlickstand 
mit sehr verdiinnter Lange auf - melst genbgen 5 ccm 
'/.-n-Natronlauge -, erhitzt die alkaIlsche Losung 
aufdem Wasserbad und setztin kIelnen AnteUen 5°loige 
Kaliumpermanganatiosung so lange hinzu, bls die Rot
fD.rbung mebrere Minuten bestehen blelbt. merauf 
sAuert man mit SchwefelsAure an und fiihrt, falls 
hierbei die Rotfarbung wieder verschwlndet, mit dem 
Permanganatzusatz fort, bls die Rotfl!.rbung mebrere 

1) Wenn trotz Wiederholung der Ausschiittelung 
noch e1ne erhebllehere GeIbfArbung zurfickgebllebpn 
1st, verwendet man nur 25 eem. 
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MInuten bestehen bleibt. A1sdann versetzt man vor
Bichtig, unter Vermeidung elnes 1l'berschusBe8, mit 
wasseriger Schwefeldioxydiosung, bls das iiber
schiisBige Permanganat zersWrt und das ausgeschiedene 
Mangandioxyd In Losung gebracht 1st. Die kIare 
FliisBigkelt wIrd jetzt drelmal mit der g1eichen Raum
menge Ather ausgeschiittelt. Von der atherlschen 
Losung destllliert man die Hauptmenge des Athers 
ab; den Rest verdunstet man nach Zusatz von 1 ccm 
Wasser vorBichtig bel nlcht zu hoher Temperatur. 
Nach vollstAndiger Entfemung des Athers kostet man 
einen Tropfen der erkalteten FliisBigkeit. Ein sf1J3er 
Geschmack derselben sprlcht fiir die Anwesenheit von 
Saccharin 1m Weine. 

In diesem Faile 1st noch folgende Priifung vorzu
nehmen: Der siil3schmeckende Riickstand wIrd mit 
einlgen Tropfen sehr verdiinnter Natronlauge aufge
nommen und die Fliisslgkelt In elnem SUbertiegel 
nahezu zur Trockne elngedampft. 80bald der Tlegel
Inhalt gerade noch f1lel3t, werden Ibm 0,5 g gepuIvertes 
Atznatron zugegeben; dann stellt man den Tlegel 
'I. Stunde lang In ein auf 260· angehe1ztea Luftbad, 
16st a1sdann den Tlegeilnhalt In etwa 30 cem Wasser 
auf, sauert die L6sung mit etwa 6 ccm Schwefelsaure 
YOm spez. Gew. I,ll an und schlitteIt sle hierauf mit 
60 ccm Ather aus. Die gewonnene itherlsche Losung 
verdunstet man bel Gegenwart von etwa 3 cem Wasser 
und prlift dann nach der Vorschrlft unter II Nr. 19a 
mit frisch verdiinnter Ferrichiorldiiisung auf Salleyl
saure. 

War Saccharin 1m Welne vorhanden, 80 trltt die 
Reaktlon auf SalicyIsiure ein. 

21. Bestlmmung des GerbstoUs und FarbstoUs. 
a) Erforderliche Losungen und Reagenzlen. 

Kallumpermanganatiosung. Man liist 1,33 ~ 
Kallumpermanganat In 1 Liter Wasser auf. Vor jedes
mallgem Gebrauche dieser Losung ist ihr Wirkungs
wert zu ermltteln, Indem Bie gagen 10 ccm '/,.-n-OxaI
saure elngestellt wIrd. 

Indlgolosung. 3 g synthetischer Indigo werden 
mit 20 cem konzentrlerter Schwefelsaure sehr fein an
gerleben und 6 Stunden bel 40-60· unter hiufigem 
Umrlihren stehengelassen. Nach dem Erkalten g1eBt 
man die FIiisBigkeit In 1 Liter Wasser, filtr1ert durch 
eln Paplerfllter und stellt In der nachstehend fiir die 
Tltrlerung des Welnes beschriebenen Weise fiir 20 cem 
des FUtrate den Verbrauch an Kallumpermanganat-
16sung fest. Hierauf verdiinnt man mit 80 vlel Wasser, 
dal3 20 ccm der verdiinnten Indlgolosung eine zwischen 
7 und 9 ccm lIegende Menge Kallumpermanganat-
16sung verbrauchen. 

Knochenkohle-Aufschwemmung. Knochen
kohle von der unter II Nr. 12A b y beschriebenen Be
schafienhelt wIrd mit Wasser zu elnem di!nnfliisBigen 
Brei angerleben. 

b) Ausfiihrung der Bestlmmung. 
60 ccm Rotwein oder 100 cem WeiBwein werden 

- letzterer In zwei gesonderten Anteilen zu je 60 cern
auf dem Wasserbad auf die HiIfte eingedampft, 8Ofort 
in e1n 100-cem-Mel3kOlbchen iibergefiihrt und nach 
dem Erkalten mit Wasser zur ll{arke aufgefWIt. Von 
der gut durchgemlschten FliisBigkeit fiihrt man 60 cem 
In elnen l-Llter-Mel3kolben ilber, 1iigt elnlge Kubik
zentlmeter der Knochenkohle-Aufschwemmung h1nzu 
und ml3t unter zeltweillgem Umschiitteln mehrere 
Stunden stehen. 1st die Fliissigkeiteschlcht ilber der 
Knochenkohle vollig entfirbt, so fOOt man mit Wasser 
zu 1 Liter auf, schiittelt um und filtr1ert durch eln 
trockenes FUter. War die FlilBBlgkelt iiber der Knochen
kohle nicht vollig entfirbt, 80 ist vor dem AuffOOen 
zu 1 Liter eln weiterer Zusatz der Aufschwemmung er
forderllch. 

Man brlngt nunmehr In eine glOl3e glasierte Por
zellanBchale 1 Liter destllliertes Wasser, fiigt 10 ccm 
SchwefeIBiure Yom spez. Gew. I,ll h1nzu und lal3t 
aus elner Pipette bel WelBwein 20 cem, bei Rctweln 
30 ccm Indigolosung zufIIel3en. Dann glbt man aus 
einer Pipette 20 cern des entgeisteten, ZU 100 ccm auf
gefWlten und noch nlcht mit Knochenkohle behandel
ten Weines h1nzu. In die FliisBigkeit mSt man sodann 
aus elner Glashahnbilrette unter stetigem Umrilhren 
die KaIIumpermanganatiosung tropfenweise elnfllel3en. 
Die blaue Farbung der Losung geht hlerbel allmihllch 
In dunkelgriin, hellgri!n und schlieSlich griingelb, a1s
dann durch Zusatz elnes weiteren Tropfens der Kalium-

permanganatlosung In ein gIanzendes Goldgelb iiber. 
Kurz vor diesem Umschlsg mul3 die Kallumpermanga
natliisung In einzelnen, slch langsam folgenden Tropfen 
zugesetzt werden. Die Titration 1st zweimal auszu
filhren. 

Dann tltrlert man In g1elcher Weise den mit 
Knochenkohle behandelten Weln. Man verwendet 
400 ccm der flltrlerten Fltlssigkeit, brlngt Bie In eine 
Porzellanschale, erginzt mit Wasser auf 1 Liter und 
setzt 10 cem Schwefelsaure Yom spez. Gew. I,ll, sowie 
bei WelBwein 20 cem, bel Rctwein 30 ccm Indigo
liisung hInzu. Auch dieaer Versuch ist zu wiederholen. 

Berechnung: Wurden verbraucht: 
/I cern KaIIumpermanganatiosung zur Titration 

von 10 ccm '/,.-n-OxaIsaure, 
b cern der g1eichen Losung zur Titration des mit 

Indigo16sung versetzten, mit Knochenkohle nicht 
behandelten entgeisteten Welnes, 

c cem der g1eichen Losung zur Titration des mit 
Indlgo16sung versetzten, mit Knochenkohle behandel
ten entgelsteten Weines, 
so Bind In 1 Liter Wein enthalten: 

b-c 
bei Well3wein II: = 2,8 . ----a- g, 

b-c bei Rctwein II: = 4,16 • -/1- g 

Gerbstoff und Farbstoff. 

22. Bestlmmung des Chlors. 
Man ml3t 60 cem Weln - von sehr chiorarmen 

Weinen 100 ccm - aus einer Pipette In eine geriumlge 
Platlnschale f1ieOen, macht Ibn mit elner LOsung von 
Natrlumcarbonat a1ka11sch, bedeckt die Schale mit 
einem Uhrglas und erwirmt die FliisBigkeit bls zum 
Aufhoren der Kohlendioxydentwicklung. Den Inhalt 
der Schale dampft man ein und trocknet erforder
Iichenfalls den Rilckstand eine Stunde im Luftbad bei 
etwa 120·. Der Rilckstand wird vorsichtig verkohit, 
die Kohle zerdrilckt, mit helOem Wasser wiederholt 
ausgewaschen und der wiisserige Auszng durch eiD 
k1eines aschenarmes FUter fUtriert. Der Auszug muD 
farblos seln; 1m anderen Faile dampft man Ibn iiber 
der Kohle zur Trockne eln, erhitzt gellnde, bls die 
Verkohlung voIistAndig 1st und nlmmt von neuem mit 
heil3em Wasser auf. Nachdem die Kohle voIistAndig 
ausgelangt ist, g1bt man das FUterchen in die Platln· 
schale zur Kohle, trocknet den Schalenlnhalt auf dem 
Wasserbad und verascht voIistindig. 

Man nlmmt die Asche mit etwas Wasser und 
einlgen Tropfen SalpeterBiure auf und filtrlert durch eln 
k1elnes FUter, Indem man das FIltrat zu dem erst er
haltenen wisserlgen Auszug f1iel3en Iil3t. Die ver
einlgten FUtrate werden mit verdiinnter Salpetersaure 
versetzt, bls die FlilsBigkeit sauer reaglert. Soda.nn 
wird zu der L6sung sofort unter U mri1hren so lange 
SUbernitratiosung (1 TeU SUbernitrat in 20 Teilen 
Wasser geliist) h1nzugesetzt wle noch ein Nlederschiag 
enteteht. Man erhltzt das l.i8m1sch kurze Zeit auf dem 
Wasserbade, mOt es an elnem vor Licht geschiltzten 
Orte erkalten und fUtriert durch einen bei 130' bls zum 
glelchbleibenden Gewichte getrockneten Goochtlegel 
mit Asbestelnlage oder einen PIatInfUtertlegel oder 
ein glelch behandeltea AsbestfUterrllhrchen. Der Nle
derschlag wIrd mit sallleterBiurehaltigem Wasser, 
sodann mit relnem Wasser bls zum Verschwinden der 
sauren Reaktlon, schliel3lich mit A1kohol ausge
waschen und bei 130· bls zum g1eichbleibenden Ge
wiahte getrocknet. A1sdann ml3t man 1m Exslkkator 
erkalten und wigt. 

Berechnung: Wurden aus 50 ccm Wein /I g 
SUberchlorid erhalten, so sind In 1 Liter Wein ent
halten: 

II: = 4,948 • /I g Chlor. 
Diesem Gehalt an Chlor enteprochen: 

1/ = 8,167 • /I g Natrlumchlorld 
In 1 Liter Wein. 

23. Nachweis und Bestlmmung der Salpotersiure 
(des Nltratrostes). 

a) Nachweis der Salpetersiure. 
a) Bel Well3weln. 

In elne Porzellanschale brlngt man elnige Komchen 
DiphenyIamin und elnige Kublkzentlmeter konzen
trlerte SChwefelsaure. Man fiigt vorsichtig 2 - 3 Trop
fen Wauer hInzu und bewegt das Schilchen etwas. 
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Hierbel geht daB Diphenylamin in Losung. Man s~ut 
alsdaiul einige Kornehen fein gepuIvertes Natrium· 
chiorld auf die Sehwefelsaure und mischt dureh Be
wegung des ScMlchene. Nach Beendigung der Salz
saureentwiekiung Ia13t man vorsichtig eine geringe 
Menge Wein am Randa des ScMlehens auf die Ober
mehe der Dlphenylamln-Sehwefelsaure auffliaJ.len. 
Naeh einigen Minuten ruhigen Stehens wird das 
Sehalehen ganz leleht und vorsiehtig umgesehwenkt. 
Man la13t dann wieder einige Minuten stehen und 
wiederholt das lelehte Umschwenken. 

Bel Gegenwart von Salpetersaure zeigen sleh hier
bel deutliehe, oft tief dunkie blaue Farbstrelfen in der 
Fliissigkeit; bei groJ.leren Mengen farbt sieh die ganze 
Fliissigkeit blau. 

P) Bel Rotwein. 
Etwa 10 eem Wein werden mit etwa 0,2 g dureh 

Auskochen mit Wasser von Nltraten vollstandlg be
£reIter, gemahiener Knoehenkohie bls nahezu zur 
Trockne elngedampft und alsdann mit Wasser wieder 
auf ungefahr den urspriingllchen Raumgehalt gebracht. 
Man IaJ.lt die Knochenkohie sich absetzen oder schieu
dert ab und verfahrt mit der iiberstehenden klaren 
und farblosen Fliissigkeit weiter, wie vorstehend 
unter a. 

b) Bestimmung der SalpetersAure. 
10 cem Wein werden mit etwa 0,2 g Knoehenkohie 

der vorstehend besehriebenen Art auf dem Wasserbade 
bis nahezu zur Troekne eingedampft. Naeh dem Er
kalten bringt man den Riickstand unter Zusatz von 
1 ccm gesattigter Natriumehioridlosung und 5 ecm 
Elsessig mit nitratireiem Wasser auf 50 ccm •. Nach 
dem UmschiitteIn laJ.lt man die Knochenkohie sich 
absetzen oder schieudert abo 

Von der kiaren Fliissigkelt bringt man 1 ccm in ein 
Problerrohr und vermischt sie mit 4 ccm Diphenyl
amin-SchwefelsaurelOsung'). Welterhin bereltet man 
folgende Vergielchsiosungen: 0,1631 g bel 100' ge
trocknetes, reines KaUumnltrat werden In nitrat
freiem Wasser zu 1 Liter gelost. Von dieser Losung 
miJ.lt man 0,2, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 und 2,5 ccm je In. ein 
100-ccm-Me13kOlbchen ein, fiigt je 2 cem gesll.ttigte 
N atriumchioridlosung und 10 cem Eisessig hinzu und 
fOOt dann mit Wasser zur Marke auf. Man bringt nun
mehr von jeder dieser sechs LOsungen je 1 ccm in ein 
Problerrohr und versetzt mit je 4 ccm Diphenylamln
Schwefelsaurelosung. Nach kurzem, kraftlgem Durch
schiitteln kiihlt man sofort unter flie13endem Wasser 
ab und Ia13t unter mehrmaIigem UmsehiitteIn 'I. bis 
'14 Stuode stehen. 

Nach dieser Zeit stellt man fest, mit welcher Ver
gleichslOsung die Farbe der aus dem Weine berelteten 
Losung ilberelnstimmt. Sollte die letztere dunkier 
sein als die dunkelste VergleichslOsung, so setzt man 
einen neuen Versuch an, bel dem man von dem vor
bereiteten Weine weniger als 1 ccm (je nach dem Aus
fall der ersten Probe etwa 0,2 oder 0,5 ccm) verwendet, 
ihm zunll.chst die an 1 ccm fehiende Raummenge einer 
Mischung von 88 ccm Wasser, 2 ccm gesattigter 
N atriumchiorldlosung und 10 ccm Eisessig hinzufiigt, 
dann 4 ccm Diphenylamin-SchwefeisaurelOsung zu
gibt und im iibrigen in der vorstehend beschriebenen 
Weise verf&hrt. . 

Die verwendeten Reagenzien (Knochenkohie, Na
triumchioridlosung, Eisessig und Wasser) sind durch 
Anstellung blinder Versuche daraufhln zu priifen, ob 
sie frei von Nitraten sind. AuJ.lerdem untersucht man 
eine wAsserlge Losung von bekanntem Nltratgehalt 
- etwa 0,005 g Nitratrest In einem Liter") - In der 
beschriebenen Weise. Fiudet man hierbei ein richtiges 

') Die Diphenylamin-Schwefelsaurelosung wird wie 
folgt bereltet: 0,085 g DIphenylamin werden in einem 
500-ccm-MeBkolben mit 142,5 ccm doppelt destilllertem 
Wasser iibergossen; sodano wird konzentrierte Schwe
felsAure Yom spez. Gew. 1,84 zugegeben und um
geschiittelt. Dabei erwarmt sich die Fliissigkeit so 
stark, da13 das DIphenylamin schmilzt und sich lOst. 
Man fiillt mit konzentrierter Schwefelsaure bls fast zur 
Marke auf; nach dem Abkiihien wird mit konzentrier
ter Schwefelsaure genau bis zur Marke aufgefiillt und 
gemischt. Die Losung 1st, in einer geschlossenen 
Flasche aufbewahrt, lange Zeit haltbar. 

.) Eine solche Losung bereitet man durch Ver
diinnen der zur Herstellung der VergleichsJosungen 
dienenden KalIumnitratIOsung im VerhiUtnis 1 : 20. 

Hager, Handbuch II. 

Ergebnis, so 1st dies ein Beweis dafiir, daB die ver
wendete Knochenkohie ke1ne Nitrate adsorblert. 

Berechnung: Wurden accm des vorberelteten 
Weines mit Diphenylamin-SchwefelsaureIOsung ver
setzt und betrug die .Menge der Kallumnitratiosung. 
die auf 100 ccm gebracht werden mu13te, um nach Zu
satz von Diphenylamin-Schwefelsaureiosung dieselbe 
FArbung zu geben, wie der Wein, b ccm, so sind ent
halten in 1 Liter Wein: 

z.= 0,005 • b g Nltratrest (NO.). 
a 

24. Bestlmmung des Stlckstoffs. 
100 ccm Wein - Sii13wein nach Vergll.rung des ver

diiunten Weines gema13 II Nr.4 - werden in einem 
Kjeldahlkolben von etwa 500 ccm InhaJt zum Sirup 
eingedampft, zweckma13ig, indem man den Kolben in 
ein siedendes Wasserbad einMngt und die Wasser
dimpfe durch eine Wasserstrahipumpe absaugt. 
Nach dem Abkiihlen setzt man 20 ccm konzentrierte 
stickstofffreie Schwefelsaure und etwa 0,1 g Kupfer
sulfat hinzu und erhitzt zunll.chst mit ganz kieiner 
Flamme, alsdann stll.rker, bis zur LOsung der organi
schen Stoffe und nach Entiarbung der Fliissigkeit 
noch etwa 30 Minuten. Nach dem Erkalten versetzt 
man mit etwas Wasser und 100 ccm stickstofffreier 
40'I,Iger Natronlange (spez. Gew. 1,30) und destilllert 
unter Zugabe einiger lJimssteinstiickchen das ent
standene Ammonlak abo Als Vorlage verwendet man 
50 ccm '/~-n-Schwefels&ure, die nach beendeter De· 
stillation mit '/~-Ii-Natronlange unter Verwendung 
von .Methylorange als Indikator zuriicktitriert werden. 

Anmerkung. Sii13wein und zuckerhaltige Weine 
miissen nach erfolgter Vergii.rung zusammen mit der 
gebildeten Hefe nach vorstehender Vorschr1tt ver
arbeitet werden. 

Berechnung: Wurden a ccm '/4-n-Schwefelsaure 
vorgelegt und zum Zuriicktitrieren b ccm '/4-n-Natron
lauge gebraucht, so sind in 1 Liter Wein enthalten: 

z = 0,035 • (a - b) g Stickstoff. 

21). Bestlmmung der BemstelnsAure. 
. Die Bestimmung der Bernsteins&ure wird zweck

mi13lg mit der Bestlmmung der MiJchs&ure (II Nr. 9) 
verbunden. 

Der Riickstand, welcher bel der Filtration der 
alkohoUschen LOsung des milcbsauren Bariums auf 
dem ]'Ilter zuriickbleibt, wird, nachdem die in dem 
Me13zylinder von 100 ccm Inhalt zuriickgebliebenen 
Teile des Niederschiags mit Alkohol von 80 Ma13-
prozent gieichialls auf <ilJ.s Filter gespiiIt worden sind, 
mit etwa 80 cem Alkohol gJeicber Starke aUIIge
waschen. Darauf wird der Eilterriickstand mit hei13em 
Wasser in eine etwa llOU ccm fassende .I'orzeIlanscbale 
iibergefiihrt und der Schaleninhalt auf dem Wasser
bad auf etwa 30 ccm eingeengt. Unter standlgem Er
hitzen auf dem Wasser bade wird die Fliissigkelt so
dann mit je 5 ccm gesattigter Ka1iumpermanganat
IOsung so lange versetzt, bis die rote Farbung der 
Fliissigkelt 5 Minuten bestehen bleibt. Man glbt 
weitere 5 ccm Permanganatlosung hinzu und m13t 
diese 15 Minuten einwlrken. Verschwindet wabrend 
dieser Zeit die Rotfarbung,. so ist der Zusatz der 
KaUumpermanganatlOsung so oft zu wiederbolen, bis 
die Farbung bei 15 Minuten langem Stehen der .l!'liissig
kelt nicht mehr verscbwindet. Man lal3t nun erkaiten 
und zerswrt den O"berscbu13 an Permanganat durcb 
Zusatz von festem Natriumbisulfit. Nach dem Ver
schwinden der Rotfarbung sauert man vorsichtig mit 
25'I,iger Schwefetsaure an, wobei man die Scbale mit 
einem Uhrgias bedeckt Mit, und setzt Natriumblsulflt 
in kieinen Anteilen zu, bis das ausgeschledene Mangan
dioxyd in Losung gegangen ist. Die mit einem Uhr. 
gias bedeckte Scbale wird sodann auf dem siedenden 
Wasserbad· erhitzt, bis die Gasentwickiung aufhOrt. 
Man entiemt das Uhrglas, spiiIt es mit Wasser ab und 
dampft den Schaleninhalt auf etwa 30 ccm ein. Der 
Riickstand wird mit Wasser in einen gut wirkenden 
Ather-Perforationsapparat gespiiIt und mit 40'I,Iger 
Schwefelsaure versetzt, bis die Fliisslgkeit etwa 10'1. 
frele Schwefelsaure enthalt. Nacb lU-12stiindigem 
Perforieren mit Ather destllllert man die Halfte des 
Athers aUs dem PerforatlonskOlbchen ab, glbt .10 bis 
20 ccm Wasser hinzu und trelbt den Ather vollig abo 
Unter Verwendung von Phenolphthalein wird die 
wasserige Losung der Bernsteinsaure mit balogen-

60 
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f re1er Barytlauge alkaUsch gemacht und 10 Minuten 
auf dem Waeserbad erwArmt. Verschwindet hlerbe1 
die RotfArbung, so wiederholt man den Zusatz von 
Barytlauge und das ErwArmen so oft, bis die Farbung 
bestehen ble1bt. Man leitet sodann Kohlendioxyd bis 
zur EntfArbung in die Fliiesigkeit e1n und erhitzt etwa 
10 Minuten auf dem Wasserbade. Nach dem Erkalten 
fIltriert man die FUisslgke1t durch e1n kle1nes glattes 
Filter in e1n Mellklllbchen von 100 ccm Inhalt und 
wAecht mit so viel Wasser nach, dall Flltrat und Wasch
waeser etwa 76 cem betragen. BJerauf g1bt man in das 
Mellklllbchen 20 ccm '/lO-n-Sllbernitratiiisung, fiillt 
bel 160 mit Wasser bis zur Marke auf und schiittelt 
tilchtig durch. Nach mindestens 2stiindigem Stehen 
flltriert man durch e1n trockenes Faltenfllter und 
titriert in 60 ccm des Flltrats nach Zusatz von Sal
petersiure und EisensmmoniumalaunlHsung mit 'I.o-n
Ammoniumrhodanidliisung das iiberschiiBBige Sliber
nitrat zuriick. 

Berechnung: Wurden zum Zuriicktltrieren a ccm 
'/,o-n-Rhodanammoniumliisung verbraucht, so sind in 
1 Liter Wein enthalten: 

II) = 0,286 . (10 - a) g Bernsteinsiure, 
oder es entepricht der Gehalt an Bernsteinsl1ure in 
1 Liter Wein: 

11 = 4 . (10 - a) mg-Aquivalenten SAure 
(= ccm NormalsAure). 

26. Bestimmung der ApfelsAure. 
Man scheidet zunAchBt die WeinsAure aus dem 

Weine nach folgendem Verfahren ab: 
In einem Becherglase, das bei 20 ccm e1ne Marke 

trAgt, werden 60 ccm We1n auf dem Wasserbad auf 
etwa 10 cem eingeengt. Man g1bt sodann weitere 
60 ccm We1n hinzu und engt auf 20 ccm e1n. In der 
noch warmen FliiBslgkeit werden 8 g gepulvertes 
re1nes Kaliumchlorid unter U mriihren geliist und als
dann 0,6 ccm Eisessig, 0,6 cem einer 20'1.lgen Kalium
acetatiiisung sowie 6 cem Alkohol von 96 Mallprozent 
hlnzugesetzt. Nachdem man durch starkes, etwa 
1 Minute anhBltendes Reiben eines Glasstabs an der 
Wand des Becherglases die Abscheidung des Wein
steins e1ngeleitet hat, IAllt man die Mlschung 15 Stun
den bel 10-16' stehen und fIltriert dann den Nleder
schlag durch e1nen mit Paplerfllterstoff beschlckten 
Goochtlegel aus Platin oder Porzellan oder durch e1ne 
In gielcher Weise beschlckte Wlttsche Porzellansieb
platte mit H1lfe der Wasserstrahlpumpe abo Flltrat 
nnd Waschwl1sser werden In e1nem 100-cem-Mell
klllbchen aufgeiangen. Zum Auswaschen des Nieder
schlags bedient· man slch e1ner Liisung von 16 g 
KaUumchlorid in 20 ccm Alkohol von 96 Mallprozent 
und 100 ccm Wasser. ZunAchst spiilt man das Becher
glas mit einem kle1nen Antell dieser Liisung aus, g1bt 
die Fliieslgkelt auf das Filter, IAllt das Becherglas gut 
abtropfen und wiederholt dies etwa zweimal. Sodann 
werden Fllter und Nlederschlag durch dre1ma11ges Ab
spiilen und Aufglellen von wenlgen Kubikzentimetern 
der WaschfliiBsigke1t ausgewaschen. Von letzterer 
miiBsen 1m ganZen genau 20 ccm verbraucht werden. 

Flltrat und WaschwAsser werden mit Wasser bel 
16' auf 100 ccm aufgefiillt und gut durchmischt. 
60 ccm dieser FliiBslgke1t werden In einer 200 ccm 
fassenden Porzellanschale mit 6 ccm e1ner 10b/,Igen 
Barlumchloridlosung versetzt und auf dem Wasser
bade fast bls zur Trockene eingedampft, wobel man 
die entetehenden KristaIlkrusten mit e1nem kleinen 
Giasplstlll zerdriickt. Sobald ein Geruch nach Eeslg
sAure nicht mehr wahrzunehmen ist, versetzt man den 
Rilckstand mit ein1gen Tropfen Phenolphthalein
liisung, sodann bls zur RotfArbung mit kalt gesAttlgtst 
Barytlauge, g1bt aIsdaun noch 2-8 cem der Lauge 
binzu, erwArmt das Gemisch 10 Minuten auf dem 
siedenden Wasserbade, neutralislert alsdann durch 
EInle1ten von Kohlendioxyd und engt auf dem Wasser
bad auf etwa 10 cem ein. Der Schaleninhalt w1rd in 
einen mit einrm Glasstopfen verschliellbaren MeB
zylinder von 100 cem Inhalt iibergefiihrt und die 
Sehale mit helBem Wasser nachgespfllt, bis die FliiBsig
ke1temenge 1m ZyUnder durch die Zugabe des Spiil
wassers auf 25 cem gebracht ist. Unter bestAndlgem 
Umriihren g1bt man sodann In diinnem Strahle Alkohol 
von 96 Mallprozent hInzu, bis der Zylinder nahezu 
100 cem enthAlt, stellt 1hn 'I. Stunde in e1n Wasserbad 
von 16', fiiUt mit AIkohol glelcher Starke auf 100 ccm 
auf und Il1llt den Zylinder 2 Stunden stehen, wAhrend 
welcher Zeit wiederholt krAftlg umgeschiittelt wird. 

Die Fliieslgkelt wird sodann durch e1n bedecktes 
trockenes, glattes Filter fIltriert, wobel man zunAchst 
die klare Fliiesigkslt aufglellt und dann den Nleder
schlag aufbrlngt. Zylinder und Nlederschlag werden 
mit etwa 100 ccm Alkohol von 80 Mallprozent nach
gewaschen. Der Nlederschlag wird- nunmehr mit 
he1Bem Wasser in eine Porzellanschale gesprltzt und 
der Schalenlnhalt bis eben zur Troekene verdampft. 
Den Riickstand verre1bt man nach dem Erkalten je 
nach seiner Menge sorgfAltig mit 1 bis hOehBtens 8 ccm 
40 01,lger Schwefelsliure und setzt alsdann unter 
stetem Riihren - erforderUchenfalls, um e1ne ll'ber
hitzung zu vermelden, in entsprechenden Zwischen
raumen - aus e1ner Pipette 1-1,6 ccm konzentrierte 
SchwefeIsaure tropfenwelse zn. Man verrelbt den 
8chaleninhalt mit etwa 10 g feingepulvertem ent
wAsserten Natriumsulfat, das man in kle1nen Antellen 
zusetzt, IAIlt die 8chale einlge 8tunden 1m Exsiccator 
stehen, vermischt sodann mit welteren 10-20 g Na
triumsuliat von der gle1chen Beschaffenhelt und belABt 
das Gemisch wAhrend der Nacht 1m Exsiccator. 

Der nunmehr trockene Schaleninhalt wird zu einem 
lockeren, nicht zu feinen Pulver verrieben und In eine 
ExtraktionshiJ.lse iibergefiihrt, die mit e1nem losen 
Wattebausche verschlossen wird. Durch etwa 6stiin
diges Extrahleren mit Ather 1m 80xhletapparat ent
zieht man dem Gemische die BernstelnsAure und 
ApfeisAure. Aus der Atherischen Liisung destllUert 
man sodann etwa die HAifte des Athers ab,versetzt mit 
10-20 ccm Wasser, treibt den Ather vollstAndlg ab, 
erwiirmt den Riickstand auf dem Wasserbad und g1bt 
unter Verwendung von Phenolphthalein so viel ge
sAttlgte Barytlauge hlnzu, bis nach 6 Minuten langem 
ErwAmien die RotfArbung bestehen blelbt. Sodann 
wird Kohlendioxyd bis zum Verschwinden der Rot
fArbung elngeieitet, die Fliisslgkeit knrze Zeit auf dem 
Wasserbad erwArmt, nach dem Erkalten auf etwa 
20-30' durch ein klelnes glattes Fllter in eine etwa 
150 cem fassende Platinschale flltriert und daS Kiilb
chen nebst Filter mit warmem Wasser nachgewaschen, 
bls die Menge des Flltrats etwa 100 ccm betriigt. 

Nach dem Elndampfen des Filtrate auf dem 
Wasserbade zur Trockne w1rd der Riickstand auf einem 
Asbestdrahtnetze vorsichtlg verkohlt, die Kohle mit 
e1nem kle1nen, unten flachen Glasstab fe1n zerrleben 
und stark gegliiht. Nach dem Erkalten wird eine ge
massene i1berschiisslge Menge '/.-n-8alzsAure hInzu
gesetzt und die mit einem Uhrglas bedeckte 8chale 
6 Minuten auf dem Wasserbad erhltzt. Man spfllt so
dann dasUhrglas mit Wasser ab undtltriert die FliiBsig
kelt mit l/4-n-AikaUlauge unter Verwendung von 
Phenolphthalein bls zur beginnenden RotfArbung. 

Berechnung: Bezelchnet man mit b den Gehalt 
des Weines an BernsteinsAure, ausgedriickt In Kubik· 
zentlmetern NormalsAure in 1 Liter (II Nr. 25), und 
worden bei der Titration c ccm 'J.-n-8alzsAure und 
zum Zuriicktltrieren dccm '/.-n-Alkalllaugeverwendet, 
so sind in 1 Liter Weln enthalten: 

II) = 0,067 . (5 c - 5 d - b) g ApfeIsaure, 
oder es entspricht der Gehalt an Apfeisiiure in 1 Liter 
We1n: 

11 = 6 c - 6 d - b mg-Aquivalenten 8Aure 
(= ccmNormaisaure). 

27. Nachweis der C1tronensAure. 
60 cem We1n werden mit Ammoniak schwaeh 

alkalisch gemacht und mit 8 ccm Alkohol sowie 
einigen Kublkzentlmetem 10"!oiger Bariumchlorid
IHsung versetzt. 

Vortellhafter benutzt man das Flitrat, das man bel 
der Bestlmmung der WeinsAure (II Nr.10) erhAlt. 
Man macht dleses - unter Ausschlul3 der Wasch
fliissigkeit - mit Ammoniak schwach alkalisch und 
versetzt gielchfa1ls mit 10'1,lger Bariumchlorid
losung. 

Nach 12-18stiindigem 8tehen w1rd der ent· 
standene Nlederschlag auf eln kleines Fllter abflltriert. 
Nach gutem Abtropfen des Trichters stiillt man ----i.lhne 
zuvor auszuwaschen - das Filter durch und spfllt den 
Nlederschlag mit MchBtens 15 ccm Wasser in das zur 
Fi1llung benutzte Kiilbchen zurilck. Die so erhaltene 
Anfschwemmung wird zum Sieden erhltzt und tropfen
wsise mit e1ner Miechung glelcher Telle SchwefelsAure 
Yom spez. Gew.1,1l und Wasser versetzt. Ein ll'ber
schull an 8chwefeisAure 1st zu vermeiden. Man fIltriert 
von dem Bariumsuliat ab, versetzt das Flltrat mit 1,5 
bls 2 cem Eisesslg und der glelchen Menge gesattlgter 
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BleiacetatlOsung, kocht auf und filtriert heW. Eine 
milchlge Triibung des Filtrats beim Erkalten deutet 
auf die Gegenwart von Citronensaure hin. 

Ein erst spater slch ausscheldender sandiger Nie
derschlag von grUnlicher Farbe kann von Bleitartrat 
herriihren. 1st ein solcher entstanden, so kocht man 
nochmals auf, filtriert heW und beobachtet abermals 
das Verhalten des Filtrats belm Erkalten. Eine jetzt 
eintretende milchige Triibung kann als Hinweis auf 
die Gegenwart der Citronensaure angesehen werden. 

Der endgWtige Beweis fiir die Gegenwart der 
Citronensaure wird durch folgende Nachpriifung er
bracht: 

Der entstandene Bleiniederschlag wird nach dem 
Erkalten der FliIssigkeit abfiltriert und mebrmals mit 
50·/.igem Alkohol ausgewaschen. Dann spult man 
ibn nach DurchstoBung des Filters mit mbglichst 
wenig Wasser in ein Kolbchen und zerlegt ihn durch 
Einleiten von Schwefelwasserstoff in die Aufschwem
mung. Man filtriert vom ausgeschledenen Bleisuliid 
ab, erhitzt das Flltrat zunachst kurze Zeit zur Ent
femung des Schwefelwasserstoffs, macht dann, unter 
Zusatz eines Tropfens Phenolphthaleiniosung, mit 
Ammoniak schwach alkalisch und versetzt mit etwas 
CalclumchioridlOsung. Man engt hierauf bis auf 
1 ccm eln und erhitzt dlese eingeengte Losung in einem 
Probierrobr, das man in kochendes Wasser einstellt. 
N ach langerem Erhitzen scheiden sich Kristalle von 
Calciumcitrat aus, die unter dem Mikroskop die 
charakterlstischen Wetzsteinformen oder die aus feinen 
Wetzsteinen bestehenden Kristallbiischel erkennen 
lassen. 

Hat man nur einen sehr geringen Niederschlag von 
Blelcitrat erhalten, so kann dleser mikrochemische 
Nachweis unter Umstanden versagen. In solchem 
Faile stellt man emeut aus 50 ccm Wein in der eln
gangs beschriebenen Weise einen Bariumniederschlag 
her und versetzt ihn mit verdiinnter Schwefelsaure. 
Das Filtrat vom Bariumsulfat, das bariumirei sein 
mull, neutralisiert man, unter Zusatz von Phenol
phthalein, mit Ammonlak, versetzt mit Calciumchlorld
IOsung, filtrlert von einem etwa entstehenden Nieder
schlag ab und verarbeitet das Filtrat in der beschrie
benen Weise auf Kristalle. 

28. Nachweis der AmeisensiLure. 
Der Priifung auf Ameisensaure muB eine Priifung 

auf Formaldehyd gemaB der Vorscbrift unter II Nr. 31 
vorausgehen. 

100 ccm Wein werden mit 1-2 ccm Schwefelsaure 
vom spez. Gew. I,ll angesauert und zweimal mit je 
100 ccm Ather ausgeschiittelt. Bilden sich hierbel 
Emnisionen, so gibt man etwas Alkohol zu. Die ver
einigten Atherausztige werden durch ein mit Ather 
befeuchtetes Filter filtriert und alsdann mit einer 
Mischung von 10 ccm Wasser und 5 ccm normaler 
Natronlauge ausgeschiittelt. Die gewonnene Aus
schiittelung, die noch schwach alkalisch reagieren 
mull - andernlalls ist mehr Lauge zu verwenden -, 
wlrd auf dem Wasserbade zur Trockene verdampft. 
Der Riickstand wird, wenn die Priifung auf Formal
dehyd positiv ausgefallen war, nach einstiindigem Er
hitzen auf 130', 1m andem Faile obne weiteres mit 
10 ccm Wasser und 5 ccm Salzsaure vom spez. Gew. 
1,12 aufgenommen und die Losung in einem kleinen, 
mit einem Ubrglas bedeckten KOlbchen nach und nach 
mit 0,4 g Magnesiumspanen versetzt. Eine wesentliche 
Temperaturerhohung ist hierbei zu vermeiden. Nach 
zweistfrndlger Einwirkung des Magnesiums werden aus 
der Losung unter Verwendung eines kleinen Kiihlers 
5 ccm in ein geraumiges Probierrobr iIberdestilliert 
und das Destillat nach der Vorschrift unter II Nr. 31 
mit MIlch und eisenhaltiger Salzsaure auf Formal-
dehyd gepriift. ' 

Waren Ameisensaure oder deren Salze oder Ver
bindungen im Weine vorhanden, so filrbt slch die 
Fliissigkeit oder wenigstens das unmittelbar nach Be
endigung des Kochens sich abscheidende EiweiB 
violett. 

29. Nachweis und Bestimmung der Benzoesliure. 
II) Nachweis der Benzoesaure. 

Abscheldung der Benzoesaure. 
100 ccm Wein werden mit verdiinnter Natron

lauge schwach alkalisch gemacht und auf dem Wasser
bad auf 10 ccm eingedampft. Der Riickstand wird mit 

verdiinnter Schwefelsaure angesauert und in einen 
Scbeldetrichter tibergefiihrt. Die Fliissigkeit wird 
mit (0 ccm Ather kriiftig ausgeschtittelt, die atherische 
Losung zweimal mit je 5 ccm Wasser gewaschen und 
mit 5 ccm '/2-n-Alkalilange ausgeschiIttelt. 

Die alkalische wasserige Losungl) erwarmt man In 
einer Porzellanschale auf dem Wasserbad und setzt 
tropfenweise 5°/.ige Kaliumpermanganatlosung so 
lange hinzu, bis die Rotfilrbung mebrere Minuten be
stehen bleibt. Sodann zerstOrt man das iiberschiissige 
Permanganat durch tropfenweisen Zusatz einer ge
sattigten Losung von Natriumbisuliit, sauert mit ver
dlinnter Schwefelsaure an und bringt das ausgeschie
dene Mangandloxyd durch welteren vorsichtigen Zu
satz von NatriumblsulfitlOsung gerade in Losung. 

Die klare farblose Fliissigkeit wlrd mit 25 ccm 
Ather ausgeschuttelt, die atherische Losung zweimal 
mit je 5 ccm Wasser gewaschen und mit 2 ccm '/2-n-
N atroniauge ausgeschtittelt. 

Erkennung der Benzoesaure. 
Der Nachweis der Benzoesaure in dem alkalischen 

Auszug 1st nach einem der beiden folgenden Verfabren 
zu fiIbren. 

a) Der alkalische Auszug wird in einem Probier
robr bel 110-115' zur Trockene eingedampft. Man 
erhitzt alsdann den erkalteten Riickstand mit O,5c cm 
eines Gemisches aus 40 Teilen konzentrierter Schwefel
saure vom spez. Gew. 1,840 und 20 Teilen Salpeter
saure vom spez. Gew. 1,480 20 Minuten 1m siedenden 
Wasserbade, setzt 1 ccm Wasser hinzu und uber
sattigt nach dem Erkalten mit Ammoniak. Das Ge
misch wird aufgekocbt, abgekuhlt und tropfenweise 
mit einer 10·/.igen Losung von reinem Natriumsuliid 
iiberschichtet. Waren Benzoesaure oder deren Salze 
oder Verbindungen im Weine vorhanden, so farbt sich 
die Fliissigkeit stark rot. 

P) Der alkalische Auszug wird in einem Silbertiegel 
(Gewicht etwa 28 g, Hohe 4 cm, Bodenweite 2 cm) auf 
dem siedenden Wasser bade zur Trockene elngedampft. 
Man gibt alsdann 2 g grobgepulvertes Atzkali hinzu, 
stellt den Tiegel so tief in ein Tondreieck, da/3 der 
Tiegelboden von der Offnung eines Bunsenbrenners 
bei 3 cm hoher Flamme 2' / 2 cm entfernt ist und die 
Flammenspitze beinahe die ganze Bodenflache be
riihrt. Nachdem das Atzkali unter Umriihren mit 
einem starken Platindraht innerhalb 35-45 Sekunden 
geschmolzen 1st, wird die Schmelze weitere 2 bis 
hochstens 2'/2 Minuten erhitzt, sodann in Wasser ge· 
lOst, die Losung mit verdiinnter Schwefelsaure an
gesauert und mit 25 ccm Ather ausgeschiittelt. Die 
litherlsche Losung wird zwelmal mit je 5 ccm Wasser 
gewaschen und in einer Porzellanschale nach Zusatz 
von 1 ccm Wasser bei maBiger Warme verdunstet. 
Den Riickstand priift man nach der Vorschrift unter 
~I Nr. 19a mit frisch verdiInnter FerrlcWoridlosung 
auf Salicylsaure. Waren Benzoesaure oder deren Salze 
oder Verbindungenim Weine vorhanden, so farbt slch 
die Fliissigkeit deutlich violett. 

b) Bestimmung der Benzoesaure. 
100 ccm Wein werden mit verdiinnter Natronlauge 

schwach alkalisch gemacht und auf dem Wasserbad 
auf etwa 10 ccm eingedampft. Der Riickstand wird 
mit verdiinnter Schwefelsaure angesauert und unter 
N achspiilen der Schale mit Wasser In einen Scheide
trichter iibergefiihrt. Die Fliissigkeit wird mit 40 ccm 
Ather kraftig durchgeschiittelt. Nachdem sich die 
Schichten scharf getrennt haben, wird die saure Flus
sigkeit abgelassen, die atherische Losung zweimal mit 
je 3 ccm Wasser gewaschen, das Waschwasser mit der 
sauren Fliissigkeit verelnigt und die atherische Losung 
alsdann mit 10 ccm '/.-n-Alkalilauge ausgeschiittelt_ 
Man trennt die alkalische Losung vom Ather, flihrt 
mit diesem noch weitere vier Ausschiittelungen der 
sauren Fliissigkeit aus und verfiihrt mit den so erhal
tenen atherischen Losungen unter Verwendung der 
gleichen Lauge in derselben Weise wie vorher. 

Man lallt nun die wasserige alkalische Lange in eine 
Porzellanschale ab, wascht den Ather noch zweimal mit 
je 3 ccm Wasser, gibt das Waschwasser zu der alkali
schen Fliissigkeit und erwarmt diese auf dem Wasser
bade. Man setzt dann tropfenweise so lange gesattigte 

1) Phenolphthalein darf der Fliissigkeit zur Prii
fung auf Ibre alkalische Reaktion nicht zugesetzt 
werden. 

60* 
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Kaliumpermanganatllisung zu, bls die RotfArbung 
mehrere Minuten bestehen blelbt, zersWrt das uber
sehiisslge Permanganat duroh tropfenwelsen Zusatz 
elner gesittigten L1isung von N atrlumblsulfit, Biiuert 
mit verdiinnter SehwefelBiiure an und brlngt das aus
gesehledene Mangandloxyd dureh welteren vorslch
tlgen Zusatz von Natrlumblsulfitllisung gerade In 
LOsung. Die klare, farblose FliissIgkelt wIrd vlerma! 
mit je 16 ccm Ather ausgesehiittelt. Die vereln!gten 
Atherausziige wii.seht man zwelmal mit je 6 eem 
Wasser, liBt sle In elnem troekenen Becherglas 
'I. Stunde absetzen und fIltriert sodann die Llisung 
dureh einen in ein Trichterrohr elngesehobenen 2 cm 
langen entfetteten Wattestopfen In eIn Destlll1er
klilbehen. Hierauf destill1ert man den Ather aus elnem 
Wasserbade von 37-3S· ab, spiilt den Riickstand mit 
8-lO cem Ather In eIn Problerrohr von 16 em Lange 
und 1'1. em lichter Welte und destill1ert den Ather 
naeh Zngabe elnlger Staubchen Blmssteinpulver aus 
dem Wasserbade bei 37-3S· abo Der trockene Riick
stand wIrd alsdann mit 2 g troekenem reinen Seesand 
bedeckt, von dem oberen Teile des Glases durch elne 
etwa 12-13 cm tief elngeschobene Scheibe Filtrler
papier getrennt und In folgender Weise sublimiert: 

Ais Helzbad verwendet man eIn 7 cm hohes und 
3'/. em weltes Wagegiaschen, welches 4 cm hoch mit 
fliisslgem Paraffin gefiillt wIrd. Die Offnung des Wage
glaschens bedeekt man mit elner Scheibe von Kanen
pappe, in der slch zwel passende Ausschnltte fiir das 
Probierrohr und eln Thermometer beflnden. Das Helz
bad ste1lt man auf eln mit Asbestein1age versehenes 
Drahtnetz, hangt das mit elnem Uhrglas bedeekte 
Problerrohr senkrecht etwa 4 cm tief In das Parafflnlil 
und erhitzt eine Stunde auf 1So-190'. Nach Beendl
gung der Sublimation saubert man das Probierrohr von 
auBen, macht etwa 1 cm unterhalb des Sublimat
ansatzes elnen scharfen FeUstrich und sprengt den 
unteren Tell des Glases durch elnen giiihenden Glas
stab abo Alsdann l1ist man das Subllmat In neutralem 
Alkohol und titriert unter Zusatz von Phenolphthalein 
mit 'I .o-n-Aikalilange. 

Berechnung: Wurden bel der Titration a ccm 
'/,.-n-Alkalilauge verbraucht, so sind In 1 Liter Wein 
enthalten: 

a: = 0,122 . a g Benzoesaure. 

30. Nachweis der ZlmtsAure. 
100 ccm Weln werden mit verdiinnter Natroniange 

schwach alkaliseh gemacht und auf dem Wasserbad 
auf etwa 10 ccm elngedampft. Der Riiekstand wIrd 
mit verdiinnter Schwefelsaure angeBiiuert und In einen 
Scheldetrichter iibergefiihrt. Die FliissIgkelt wIrd mit 
40 cem Ather krii.ftig durehgesehiittelt, die atherlsche 
L1isung zwelmal mit je 6 eem Wasser gewaschen und 
sehlleBlich mit 6 eem '/.-n-AikalUauge ausgeschiittelt. 
Die wisserige alkaUsche L1isung wIrd kurze Zeit auf 
dem Wasserbad erwirmt und nach dem Erkalten mit 
etwa 1 cem l°/.lger Permanganatllisung versetzt. 

Waren ZimtBiiure oder deren Salze oder Verbln· 
dungen 1m Welne vorhanden, so 1st nach einlgen Se
kunden eIn Geruch nach Benzaldehyd deutlieh wahr
zunehmen. 

31. Nachweis des Formaldehyds. 
Von 25 eem Weln werden nach Zusatz von 2,6 g 

Kochsalz und 0,1-0,2 g WeinBiiure etwa 5 eem ab
destilliert. Das DestlUat wIrd sodann mit 2 ecm 
Milch') und 7 cem 25°/,lger Salzsiure, die auf 100 cem 
0,2 cem elner 10o/.igen Ferriehloridllisung enthilt, 
In elnem geraumigen Probierrohr erhitzt und elne 
Minute lang In lebhaftem Sieden erhalten. 

Waren Formaldehyd oder Stoffe, die bel ihrer Ver
wendung Formaldehyd abgeben,lm Welne vorhanden, 
so firbt sich die Mlschung violett. 

32. Nachweis und Bestlmmung der BOlsAure. 
a) Nachweis der Borsiure. 

50 ccm Wein - SiiBwein nach Verglirung des ver
dlmnten Welnes gemaB II Nr. 4 - werden mit Natron· 
lange deutUch aikalisch gemacht und gemAB der Vor
schrift unter II Nr. 4 veraseht. Die Asche wird mit 
10 ccm 10"lolger Salzsiiure aufgenommen und die 

') Durch Vorversuche ist festzustellen, elnerselts, 
<l aB die Milch frei von Formaldehyd 1st, anderselts, 
daB sie auf Zu~tz von Formaldehyd die Reaktion glbt. 

L1isung mit Kurkumlnpapler') foigendermaBen ge
priift: Eln etwa S em langer und 1 cm brelter Strelfen 
gegiittetes Kurkumlnpapier wIrd bls zur halben Linge 
mit der Fliisslgkelt durchfeuchtet und auf elnem Uhr
glas von etwa 10 cm Durchmesser bei 60-70' ge
trocknet. Zeigt slch kelne slchtbare Verinderung der 
urspriingllchen gelben Farbe, so enthilt der Weln 
kelne BorBiiure. 1st dagegen elne rlitUche oder orange
rote Firbung entstanden, dann betupft man das In 
der Farbe veranderte Papler mit elner 2Dfoigen Llisung 
von wasserfrelem Natriumcarbonat. Entsteht hier
durch ein rotbrauner Fleck, der slch In selner Farbe 
nicht von dem rotbraunen Flecke unterseheidet, der 
durch die Natriumcarbonatllisung auf reinem Kurku
mlnpapier erzengt wIrd, oder elne rotvtolette Firbung, 
so enthillt der Weln ebenfalls kelne Borsaure. Entsteht 
dagegen durch die Natriumcarbonatilisung eIn blauer 
Fleck, so 1st die Gegenwart von BorBiiure nachgewiesen 
Bei blauvloletten Firbungen und in Zweifelsflillen 1st 
der AusfaU der Flammenreaktlon ausschlaggebend. 

Die Flammenreaktlon 1st In folgender Weise auszu
fiihren: Die saizsaure L!isung der Asche wlrd mit 
Natroniange deutllch alkalisch gemacht und zunichst 
auf dem Wasserbad, alsdann bel 120· zur Trockene 
gebracht. Der Riickstand wIrd mit elnem erkalteten 
Gemische von 6 cem Methylalkohol und 0,6 ccm kon
zentrlerter SchwefelBiiure sorgfiUtig verrieben und 
unter Benutzung weiterer 5 eem Methylaikohol In 
elnen Erlenmeyerkolben von 100 ccm Inhalt gebracht. 
Man li13t den verschlossenen Kolben unter mehr
malIgem Umschiitteln 'I. Stunde lang stehen, alsdann 
wIrd der Methylalkohol aus elnem Wasserbade von 
S0-85' vollstandlg abdestill1ert. Das Destillat wIrd 
In eIn Glii.schen von 40 ccm Inhalt und etwa 6 cm 
Hlihe gebracht, durch dessen Stopfen 2 Glasr1ihren 
In das lunare fiihren, die elne bls auf den Boden des 
Glii.schens, die andere nur bls In den Hals. DaB ver
jiingte iu13are Ende der letzteren Rllhre wird mit 
elner durchlochten Platlnspltze, die aus Platlnblech 
hergeste1lt werden kann, versehen. Durch die Fliisslg· 
kelt wIrd hierauf eln getrockneter Wasserstoffstrom 
derart geleitet, daB die angeziindete Flamme 2-3 cm 
lang 1st. 1st die bel zerstreutem Tageslichte zu be
obachtende Flamme griin gefirbt, so 1st der Nachweis 
von BOrBiiure oder Boraten 1m Welne erbracht. 

b) Bestlmmung der Borsiure. 
50 ccm Weln - Sii13weln nach Vergarung des ver

diinnten Welnes gemaB II Nr. 4 - werden mit Alkali
lange alkalIsch gemacht und nach der Vorschrift unter 
II Nr.4 verascht. Die Asche wIrd mit wenig Wasser 
und etwa 0,5 cem SalzBiiure vom spez. Gew. 1,12 an
gerieben und nach Zusatz von 15 ccm Wasser 2 Mi
nuten auf dem Wasserbad erwirmt. Die Fliisslgkeit 
wIrd sodann durch eIn kieines Filter fUtriert und dleses 
mit weniger Wasser naehgewaschen. Nach dem Er
kalten setzt man zu der etwa 25 ccm betragenden 
Fliisslgkelt odie glelche Raummenge einer 40'lolgen 
neutralen Trinatriumcltratllls1lllJl:'), elDen Tropfen 
1 "!Olge Phenolphthalelnilisung und so vtel normale, zu
letzt'/lO"n-Alka1ilange hlnzu, bls die Fliise!gkeit eben 
deutUch ger1itet 1st. Aisdann glbt man relnen Mannit In 
solcher Menge hInzu, daB die L!isung bei Beendigung 
der nun folgenden Titration etwa 10"10 davon enthillt, 
tltrlert mit '/,.·n-AlkalUauge, bls die Fliissigkelt 2 Mi
nuten deutilch ger1itet bleibt, Ii1Bt 10-20 Mlnuten 
stehen und tltriert die etwa wieder entfarbte Fliis
slgkeit nacho 

Berechnung: Wurden nach dem Mannltzusatz 
II cem lft.-n-AikalUange verbraucht, so sind in :( Liter 
Wein enthaiten: 

a: = 0,1252 . a g Borsaure (BOaH.). 

') Das Kurkumlnpapler wIrd durch elnmaliges 
Tri1nken von weiBem Filtrierpapler mit einer Llisung 
von 0,1 g Kurkumln In 100 ccm Alkohol von 90 Ma13-
prozent bereitet. Das getrocknete Kurkumlnpapier 
1st In gut verschlossenen Gefa13en vor Licht geschiitzt 
aufzubewahren. 

Das Kurkumin wird nach dem Bd. I S. 1153 an
gegebenen Verfahren dargestellt. 

') Zur Herstellung der Llisung wlrd Trinatrium
cltrat In der 1'/.fachen Menge ausgekochtem helBen 
Wasser gellist. 25 ccm dleser Lllsung, mit 25 ccm aus
gekochtem Wasser, 1 Tropfen Phenolphthaleinilisung 
und 1 Tropfen 1/,,-n-Aikalliauge versetzt, miissen nach 
20 Minuten iangem Stehen bel Zimmertemperatur 
noch eben ger1itet seln. 
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33. Nachweis des Flnors. 
100 cern Weln werden In elnem MeBzylinder mit 

'/._1 ccm elner 20·I.igen NatrluInSulfatliisung ver· 
setzt, In der KiiIte mit 10 ccm 10 Ofolger Barlumacetat
liisung kraftig geschiittelt, iiber Nacht stehengelassen 
und die klare Fliissigkeit abgehebert. Dann wird mit 
heiBem Wasser auf ungefahr 100 ccm aufgefiillt und 
der Nlederschlag nochmals absitzen gelassen. 1st die 
Fliisslgkeit iiber dem Niederschlage kIar, so wlrd sle 
abgehebert, der Riickstand mit heiBem Wasser auf 
etwa 50 ccm aufgefiillt nnd durch ein doppeltes Falten
filter fIltrlert; war die Fliissigkeit jedoch, auch nach 
liingerem Stehen, nicht Jdar geworden, so wird un
mittelbar filtriert. 

Niederschlag und FiJt,er werden mit heiBem Wasser 
ausgewaschen, getrocknet und in einem Platintiegel 
iiber einem Pilzbrenner bei dunkler Rotglut verascht. 
Der Rfickstand wird mit reiner konzentrierter Schwefel· 
saure iibergossen und der Tiegel sofort mit einem 
Erlenmeyerkiilbchen bedeckt, das auf der Unterseite 
mit einer stell en weise durch Elnritzen nnterbrochenen 
Wachsschlcht iiberzogen ist. Der Tiegel wird nnter 
Kiihlung des Kiilbchens durch f1ieBendes Wasser erst 
schwach und spater starker, im ganzen etwa elne 
Stnnde erhitzt, bis Schwefelsauredampfe zu ent
welchen beglnnen, nnd alsdann noch langere Zeit 
stehengelassen. War Fluor im Weine enthalten, so 
zeigt sich das Glas nach Abliisung der Wachsschicht 
an den vorher wachsfreien Stellen angeatzt; jedoch 
1st der Nachweis des Fluors nur dann als erbracht 
anzusehen, wenn die AtzUng schon ohne Anhauchen 
slchtbar ist. 

34. Nachweis nnd Bestlmmnng des Knpfers. 
a) Nachweis des Kupfers. 

100 ccm Weln - SiiBweln nach Vergarung des ver
diinnten Weines gemaB II Nr.4 - werden in elner 
Porzellanschale auf dem Wasserbade elngeengt und 
verascht. Die Asche wlrd mit wenig Wasser und 
einigen Kubikzentimetern verdiinnter Salpetersaure 
erwarmt und das Gemisch filtriert. Man wascht mit 
Wasser nach, engt das Filtrat auf 5 ccm ein, macht mit 
Ammonlak alkalisch, erhltzt zum Sleden, filtrlert, 
neutralislert das Filtrat mit verdiinnter Salzsaure und 
setzt einlge Tropfen KaIiumferrocyanldliisung hlnzu. 
War Kupfer im Weine vorhanden, so farbt slch die 
Fliisslgkeit rotbraun. 

b) Bestlmmung des Kupfers. 
Die gemaB der vorstehenden Vorschrift unter a er

haltene Asche wlrd mit wenig Wasser und elnigen 
Kublkzentlmetern verdiinnter Salpetersaure erwarmt 
und das Gemisch filtriert. Man wascht mit Wasser 
nach, macht mit Ammoniak alkalisch, erhitzt zum 
Sieden, fIltriert In einen MeBzylinder, neutralislert 
mit verdiinnter Salzsiiure und fiillt mit Wasser zu 
50 (oder 100) ccm auf. Man setzt zu der Losung einlge 
Tropfen Kaliumferrocyanidliisung und vergleicht die 
Farbstarke mit derjenlgen von je 50 (oder 100) ccm 
von Kupfersulfatliisungen von bekanntem Kupfer
gehalte, denen die gleichen Mengen Kaliumferro
cyanldliisung zugesetzt worden sind. 

35. Bestlmmnng des Arsens. 
200-1000 ccm Weln werden, je nach dem Extrakt

gehalte des Welnes, In einer oder mehreren ungefahr 
200 ccm fassenden Porzellanschalen auf dem Wasser
bade zu einem diinnen Sirup elngedampft. Der Riick
stand wird nach dem Erkalten je nach dem Zucker
gehalte des Weines mit der 2-5fachen Raummenge 
konzentrlerter Salpetersaure versetzt, wobel durch 
Kiihlung mit Wasser oder Eis eine Erwarmung des 
Gemlsches zn verhiiten 1st. Das Gemisch bringt man 
anteilweise In einen Tropftrlchter mit einem zweimal 
gebogenen AusfluBrohre. Inzwischen erhltzt man In 
einem langhaJsigen Kjeldahlkolben 50 ccm konzen
trlerte Schwefelsaure zum Sleden und HiBt aus dem 
Tropftrlchter das Gemlsch langsam eintropfen. Durch 
Zusatz von Schwefelsaure oder Salpetersaure oder 
durch zeitwelliges Unterbrechen des Zutropfens leitet 
man die eintretende Reaktion so, daB sich 1m Kolben 
mliglichst wenig Kohle abscheidet. 

Sobald die Gesamtmenge des Gemisches In den 
Kolben elngetragen ist, spiilt man die Schalen, in 
denen der Weln eingedampft worden 1st, sowie den 
Tropftrlchter mit Salpetersaure aus und fiihrt anch 

dlesen Antell der Saure mit Hilfe des Tropftrlchters 
In den Kolben iiber. Nunmehr erhitzt man,lndem man 
erforderlichenfalls aus dem Tropftrlchter relne Sal
petersiiure zuflieBen liiflt, so lange, bis die FI iissig
keit farblos geworden ist. SrhJiefllich vertreibt man 
durchErhitzen die Salpetersa ure moglichst vollstiindig 
aus der Fliisslgkeit, fiihrt den Riickstand aus dem Kol
ben, den man zweimal mit je 5 ccm konzentrierter 
Schwefelsaure nachspiilt, In eine gewogene Platin
schale iiber und verjagt die Schwefelsaure durch Er
hitzen auf einer Asbestplatte bis auf etwa 10-20 ccm. 
Man spiilt sodann den Kjeldahlkolben mit Wasser aus 
und glbtdas Spiilwasser in die Platinschale, bls der Scha
leninhalt 75-100 ccm betragt. Hierauf engt man die 
Fliissigkeitauf dem Wasserbad ein und erhitzt vorsich
tig auf der Asbestplatte, bis von neuem Schwefelsaure
dampfe entweichen. Das Verdiinnen mit Wasser und 
das Eindampfen wiederholt man 3-4 mal, bls die 
Fliisslgkeit als salpetersaurefrei') betrachtet werden 
kann. rst die Entfernung der organischen Stoffe nicht 
vollstiindig gelungen, so miissen diese durch starkes, 
vorsichtiges Erhitzen der Platinschale ganzlich zer
stort werden, erforderlichenfalls unter Zugabe von 
Salpetersaure, die dann wieder zu entfernen ist. 
SchlieBlich stellt man das Gewicht der Fliissigkeit fest. 
Betriigt es mehr als 36 g, so verdampft man den "Ober
schuB durch vorsichtiges Erhitzen der Schale; betragt 
es weniger, so erganzt man es durch Zugabe von 
konzentrierter Schwefelsaure auf das angegebene Ge
wicht. Durch Zusatz von Wasser wird alsdann auf 
100 ccm aufgefiillt. 

Mit der so hergestellten Fliissigkeit wird die Be
stimmung des Arsens im Marshschen Apparate Darb 
dem Verfahren von POLENSKE2) vorgenommen. 

36. Bestimmnng des Zinks. 
500 ccm Wein - SiiBweln nach Vergarung des ver

diinnten Weines gemafl II Nr.4 und unter Mltver
arbeitung der abgeschiedenen Hefe - werden mit 
verdiinnter Alkalilauge, die aus festem Atzkaliin einer 
Platin- oder Quarzschale frisch zu bereiten ist, schwach 
alkalisch gemacht, sodann in einer Quarzschale ein
gedampft und verascht. Die Asche versetzt man mit 
25 ccm konzentrierter Salzsaure und dampft auf dem 
Wasserbade zur Trockne ein. Der Riickstand wird mit 
4 ccm konzentrlerter Salzsaure verrieben und mit etwa 
100 ccm Wasser In ein Becherglas aus moglichst zink
freiem Glase (kein denaer Geriiteglas) iibergespiilt. 
Man leitet sodann 1 Stunde lang Schwefelwasserstoff 
in die Fliisslgkelt ein, filtriert durch eln kIelnes Filter 
in ein Becherglas aus moglichst zlnkfreiem Glase und 
wiischt mit einlgen Kubikzentlmetern einer mit 
Schwefelwasserstoff gesattlgten Losung von 4 ccm 
konzentrierter Salzsaure in 100 ccm Wasser nacho 
Das Filtrnt wlrd mit einigen Tropfen einer O,050f0lgen 
MethylorangelOsung und - zuletzt tropfenweise -
mit 100f0i!(er NatrlumsulfidlOsung versetzt, bls der 
Farbumschlag in gelb erfolgt oder die Fliissigkelt In
folge der Abscheidung eines schwarzen Nlederschlags 
dunkel gefiirbt wird. Sofern die Fliissigkeit vor dem 
Farbumschlage verblaBt, fiigt man erneut einige 
Tropfen MethylorangelOsung hinzu. Zu der Fliissig
keit gibt man alsdann tropfenweise konzentrlerte Salz
saure, bis sie deutlich rosa gefarbt ist. Erforderlichen
falls muB die Fliissigkeit bis zum Verschwlnden der 
schwarzen Fallung - etwa 't. Stunde - stehen 
blelben und erneut ein Tropfen Salzsaure bis zur Rosa
farbnng hinzugesetzt werden. 

Der verbleibende hell gefarbte Nlederschlag wird 
nun auf ein kleines aschenarmes Filter abfiltrlert, mit 
wenig gegen Methylorange neutralem Schwefelwasser
stoffwasser nachgewaschen, das noch feuchte Filter mit 
dem Niederschlag In einem kleinen Quarzschalchen ver
ascht nnd 1 Stunde lang mit einem gewohnlichen Bun
sen brenner erhitzt. Der Riickstand wird sodann mit 
wenig Wasserangefeuchtet, nach Zugabe elniger Tropfen 
MethylorangelOsung mit wenig '/,.-n-Salzsaure ver
setzt und sorgfaltig verrieben. Verschwindet hierbel 
die Rosafarbung, so setzt man erneut eine kleine 
Menge '/1O-n-Salzsaure hlnzu und wiederholt das Ver-

') Bei der Priifung mit Diphenylamin-Schwefel
sllure kann wegen der Anwesenheit von Ferrlsalzen 
das Vorhandensein von Salpetersaure vorgetauscht 
werden. 

2) Arbeiten aus dem Relchsgesundheitsamte Bd. 5 
(1889) S.357, 



950 Vinum. 

Tellien und den Zusatz von Salzsaure so lange, bls die 
Rosaiarbung mlndestens 5 Mlnuten bestehen bleibt. 
Nach dem weiteren Zusatz einiger Tropfen '/,o·n·Salz
saure erhitzt man 5 Minuten auf dem Wasserbade, laBt 
erkalten und gibt zu der Fliissigkeit 5 ccm einer Lo
sung von 6 g wasserfreiem Natriumdlhydrophosphat 
in 1 Liter Wasser und so viel '/,o-n-Alkalilauge hlnzu, 
bis die Farbe der Fhisslgkeit eben in gelb umschiagt, 
worauf mit '/,o-n-Salzsaure wieder auf rosa eingestellt 
wird. Man filtriert in ein Becherglas aus moglichst 
zinkfreiem Glase, wascht Schiilchen und Filter mit 
wenig Wasser nach, stellt die Losung mit '/,o-n-Alkali
lauge auf den Farbumschiag des Methylorange In gelb 
genau ein und leitet etwa 10 Mlnuten durch Alkalilauge 
und Wasser gereinigten Schwefelwasserstoff in die 
Fliisslgkeit eln. N ach weiterem Zusatz von Methyl
orangelOsung, der beim Verblassen der Farbe zu 
wiederholen 1st, gibt man zu der Fliisslgkelt so viel 
'/,o-normale, gegen Methylorange elngestellte Alkali
lauge hinzu, daB sie noch schwach sauer blelbt, filtrlert 
- sofern es sich nicht um elnen sehr geringen Nieder
schlag handelt, in welchem Faile die Filtration unter
bleiben kann - durch ein kleines Filter, wascht mit 
wenig gegen Methylorange neutralem Schwefelwasser
stoffwasser nach und titriert auf den Farbumschiag 
des Methylorange in gelb zu Ende. 

Berechnung: Wurden bel der Titration a ccm 
'/,o-n-Alkalilauge verbraucht, so sind In 1 Liter Weln 
enthalten: 

x = a . 0,00654 g Zink. 

37 _ Bestlmmnng des Elsens und Alumlnlums_ 
Die Bestimmung des Eisens erfolgt nach der folgen

den Vorschrift unter a. Soli daneben auch der Gehalt 
an Aluminium bestimmt werden, so wird zuniichst, 
nach der Vorschrift unter a das Elsen, nach der 
Vorschrift unter b'die Menge des an Eisen und Alu
minium gebundenen Phosphatrestes bestimmt und die 
Menge des Aluminlums nach der Vorschrift unter c 
berechnet. Die Bestimmung des Alumlniums kann 
auch nach der Vorschrift unter d gewichtsanalytisch 
vorgenommen werden. 

a) Bestimmung des Eisens. 
200 ccm Weln - SiiBwein nach Vergiirung des ver

diinnten Weines gemaB II Nr.4 - werden nach der 
Vorschrift unter II Nr.4 behandelt, jedoch mit dem 
Unterschlede, daB man den wiisserigen Auszug der 
Kohle nlcht in die Platlnschale zuriickgibt, sondern 
den Riickstand In der Schale nach der vollstiindlgen 
Veraschung in starker elseufreier Salzsaure lOst, diese 
Losung unter N achspiilen mit Wasser in eine gut
glasierte Porzellanschale bringt und den wiisserigen 
Auszug der Kohle hinzugibt. Man verdampft die 
Fliissigkeit nach Zusatz von 3-4 ccm 3°/oiger salpeter
saurefreierWasserstoffsuperoxydlOsung auf dem Wasser
bade zur Trockne, nlmmt mit wenig Wasser auf und 
bringt wiederum zur Trockne. Dann durchfeuchtet 
man mit 0,3 ccm eisenfreier Salzsaure YOm spez. Gew. 
1,19 und spiilt den Schaleninhalt mit moglichst wenig 
Wasser in eine 200 ccm fassende Glasflasche mit ein
geschliffenem Glasstopfen. Man setzt der Fliissigkeit, 
deren Raummenge 20 ccm nlcht iibersteigen soli, 
1-1,5 g festes jodatfreles Kaliumjodld zu, verschileBt 
die Flasche und erwarmt 5-10 Minuten auf 60 0 • Als
dann versetzt man mit 100 ccm kaltem Wasser und 
StiirkelOsung und titriert die Menge des ausgeschiede
nen Jods mit '/lOo-n-N'ltriumthlosulfatlOsung bls zum 
erstmaligen Verschwinden der Farbe der Jodstiirke. 

Berechnung: Wurden zur Titration a cern '/,.o-n
NatriumthlosulfatlOsung verbraucht, so sind In 1 Liter 
Wein enthalten: 

x = 0,00279 . a g Eisen. 

b) Bestimmung des an Eisen und Aluminium 
gebundenen Phosphatrestes. 

200 ccm Wein - SiiBwein nach Vergarung des ver
diinnten Weines gemaB II Nr.4 - werden nach der 
Vorschrift unter II Nr. 4 verascht. Die Asche wird mit 
wenigen Kubikzentimetern Wasser, 1 cem konzen
trierter Salzsiiure sowie 1 Tropfen etwa 30° 1,Iger 
WasserstoffsuperoxydlOsung versetzt und, falls notig, 
auf dem Wasserbad erwiirmt, bis etwa noch ungelOstes 
Eisen in Losung gegangen 1st. Die kalte, mit 1 Tropfen 
MethylorangelOsung versetzte Losung wird zunachst 
mit '/.-n-Alkalilauge neutralisiert, 5 Minuten auf dem 
Wasserbad erwiirmt und - falls sie nach dem Ab-

kiihien auf etwa 15 0 nlcht schon sauer reagiert - bis 
zur deutlichen Rotfiirbung mit einlgen Tropfen 'I,,-n
Salzsaure versetzt. Den Niederschlag filtriert man auf 
einem kleinen Filter ab, wascht dreimal mit wenig 
Wasser nach, bringt Ihn samt Filter in eln Kolbchen, 
fiigt 30 ccm 40°/olge neutrale TrinatrlumcitratlOsung') 
hinzu und erwiirmt 20 Minuten auf dem Wasserbade. 
Man kilhlt die Losung in Eiswasser, setzt 1 Tropfen 
Phenolphthaleinlosung hinzu und titriert mit '/,,-n
Alkalllauge bis zur deutllchen Rotfarbung. 

Berechnung: Wurden a ccm '/,,-n-Alkalilauge 
verbraucht, so sind In der Asche aus 1 Liter Wein ent
haltBn: 

y = 0,0475 . a g an Eisen und Aluminium ge
bundene Phosphorsaure (PO I)' 

Bel Verwendung von 50 ccm Wein (vgl. II Nr.5 
Anmerkung 1) Iautet die Formel: 

y = 0,19 . a g an Eisen und Aluminium gebundene 
Phosphorsiiure (PO.). 

e) Berechnung des Aluminlums. 
Wurden nach der Vorschrift unter a x g Elsen in 

1 Liter Wein gefunden und bei der Bestimmung unter b 
a ccm '/lO-n-Alkalilauge verbraucht, so sind enthalten 
in 1 Liter Wein: 

z = 0,01355 . a - 0,4853 . x g Aluminium. 

d) Bestimmung des Aluminiums. 
500 ccm Wein - SiiBwein nach Vergiiruug des ver

diinnten Weines gemaB II Nr. 4 - werden In folgender 
Weise verascht. Zunachst wird etwa der dritte Teil des 
Welnes nach der Vorschrift unter II Nr.4 verascht, 
mit dem Unterschiede jedoch, daB man den wiisserigen 
Auszug der Kohle nlcht in die Platinschale zuriick
glbt, sondern In dleser das zweite Drittel des Weines 
eindampft. verkohlt und die Kohle mit Wasser aus
zieht. Die zuriickblelbende Kohle wird nach dem 
Trocknen welB gebrannt. Dem Riickstand filgt man 
das letzte Drittel des Weines hinzu und verfahrt 
wiederum in der beschrlebenen Weise. SchlleLlllch 
wird der gesamte Riickstand in der Platinschale mit 
konzentrierter Salzsaure aufgenommen; dann fiigt 
man die gesamten wiisserigen Ausziige hinzu, dampft 
auf dem Wasserbade zur Trockne und erhitzt den 
Riickstand auf dem Wasserbade, bis kein Gerneh 
nach Salzsiiure mehr wahrzunehmen ist, durchfeuchtet 
den Riickstand mit konzentrierter Salzsiiure, fiigt 
nach kurzem Stehen etwas Wasser hinzu und brlngt 
von neuem in der beschrlebenen Weise zur Trockne. 

Der erhaltene Riickstand wird mit wenig konzen
trierter Salzsiiure durchfellchtet und nach kurzem 
Stehen mit Wasser aufgenommen. Man filtriert die 
ausgeschledene Kieselsiiure ab und wiischt sle mit 
kochendem Wasser gut aus. Filtrat und Waschwasser 
werden In elnem Becherglase gesammelt und nach 
dem Erkaltenzunachst mit 5 ccm 10 o,.iger Ammonium
ehloridlOsung, hierauf mit einigen Tropfen Methyl
orangelOsung und znletzt vorsichtlg mit Ammoniak 
bis zur eben noch merkllchen sauren Reaktion versetzt. 
Zu der etwa 60 ccm betragenden Fliissigkeit gibt man 
20 ccm 10'l.ige AmmoniumacetatlOsung hinzu, erhltzt 
langsam auf 70-80 0 und filtriert den ausgeschiedenen 
Niederschlag ab, sobald er flockig geworden ist"). 

Der Niedersehlag wird zweimal mit kochendem 
Wasser ausgewaschen und dann einschileBlich der im 
Becherglase haften gebliebenen Anteile auf dem Filter 
in wenig kochender, stark verdiinnter Salzsiiure gelOst. 
Alsdann wascht man das Filter mit wenig kochendem 
Wasser vollstiindlg aus, sammelt Losung und Wasch
wasser in einem klelnen Erlenmeyerkolben, fiigt nach 
dem Erkalten 2 ccm 10o/.ige AmmoniumchloridHisung 
sowie 0,3 g Cltronensiiure hlnzu, macht mit Ammoniak 
alkalisch und laBt einlge Zeit stehen. Tritt wiihrend 
dieser Zeit ein Nlederschlag auf, so brlngt man Ihn 
durch vorsichtigen Zusatz von Salzsaure in Losung, 
fiigt noch etwas Citronensaure hinzu und macht wieder 
mit Ammoniak alkalisch. 1st der Zustand erreicht, bei 

') Zur Herstellung der Losung wird Trinatrium
eitrat in der P/.fachen Menge ausgekochtem helBen 
Wasser gelOst. 20 ccm der Losung, mit 1 Tropfen 
PhenolphthaleinlOsung versetzt, miissen nach 20 MI
nuten langem Stehen in Eiswasser farblos sein, aber 
durch 1 Tropfen '/,,-n-Natronlauge gerotet werden. 

') Sollen auch Calcium und Magnesium be
stimmt werden, so 1st die Fiillung zu wiederholen (vgl. 
n Nr.311). 
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welchem die alkallsche Fliissigkelt dauemd klar blelbt, 
so versetzt man sie mit elner nicht zu grol3en, aber zur 
Fallung des Eisens slcher ausrelchenden Menge Am
moniumsulfidli:isung, verstopft das KOlbchen und stellt 
es an einen warmen Ort. 

Nachdem das ausgeschiedene Ferrosuifid sich gut 
zusammengeballt hat, wird es abfiltriert und sehr gut 
mit heil3em, ammoniumsuifidhaltlgem - und im An
fang auch ammoniumchloridhaltigem - Wasser aus
gewaschen'). 

Filtrat und Waschwasser sauert man deutlich mit 
verdiinnter Schwefelsaure an. Hierbei mul3 man so 
viel Schwefelsaure verwenden, dal3 spater belm Ein
dampfen alles Chlor des vorhandenen Ammonium
chlorids als Salzsaure entwelchen kann. 

Man erhltzt sodann zum Kochen, bis der aus
geschledene Schwefel zusammengeballt ist, filtrlert 
diesen ab und wascht ihn aus. Das Filtrat und die 
Waschwasser Yom Schwefel werden in einer Platin
sCAale zur Trockne eingedampft; der Trockenriick
stand wIrd verkohlt und die Kohle nach Moglichkeit 
weil3 gebrannt. Man durchfeuchtet den Verbrennungs
riickstand mit starker Salzsaure, fiigt nach einigem 
Stehen Wasser hinzu, filtrlert von etwaigen Kohle
flittem ab und bringt das klare Filtrat und die Wasch
wasser unter Nachspiilen mit Wasser in ein Becherglas. 
In dlesem versetzt man sie zunachst mit einigen 
Tropfen Dlnatriumhydrophosphatlosung, dann mit 
elnigen Tropfen Methylorangeli:isung und schliel3lich 
vorsichtlg mit Ammoniak bls zur eben noch wahr
nehmbaren sauren Reaktion. Dann gibt man 20 ccm 
100/01ge Ammoniumacetatlosung hinzu und erhitzt 
iangsam auf 70-80°. Den abgeschledenen Nieder
schlag filtriert man, sobald er fiockig geworden 1st, ab, 
wascht ihn vollstandig mit kochendem Wasser aus 
und wagt ihn schliel3lich nach der Veraschung des 
Filters. 

Berechnung: Wurden a g Aluminiumphosphat 
(AIPO') gewogen, so sind in 1 Liter Wein enthalten: 

x = 0,444 . a g Aluminium. 

38. Bestlmmung des Calclums und Magneslums. 
a) Bestlmmung des Calciums. 

250 ccm Wein - Siil3weln nach Vergarung des ver
diinnten Weines gemal3 II Nr.4 - werden genau in 
der unter II Nr.37d angegebenen Weise bls eln
schliel3l1ch der Filtration des durch Erwarmen der 
acetathaltigen LOsung erhaltenen ersten Niederschlags 
behandelt. Der Niederschlag wird auf dem Filter zwel
mal mit kochendem Wasser ausgewaschen; Filtrat und 
Waschwasser werden in einem Becherglas aufgefangen 
und zunachst aufbewahrt. 

Den Niederschlag elnschliel3lich der im Becher
glase haften gebliebenen Anteile lOst man in wenig 
kochender, stark verdiinnter Salzsaure und wascht das 
Filter mit kochendem Wasser gut aus. Filtrat und 
Waschwasser versetzt man in einem klelnen Becher
glase nach dem Erkalten zunachst mit einigen Tropfen 
DinatriumhydrophosphatlOsung, dann mit elnigen 
Tropfen MethylorangelOsung und schliel3lich vorsichtlg 
mit Ammoniak bis zur eben noch merklichen sauren Re
aktion. Dann glbt man 20 ccm 100/oige Ammonium
acetatli:isung hinzu und erhitzt langsam auf 7(}-80 0. 
Den abgeschiedenen Niederschlag filtriert man ab, so
bald er flockig geworden ist, wascht ihn mit kochen
dem Wasser gut aus und vereinigt Filtrat und Wasch
wasser mit dem zuvor erhaltenen, aufbewahrten Fil
trate von der ersten AcetatfiUlung. 

Sollen auch Eisen und Aluminium bestimmt werden, 
so verfahrt man genau in der beschrlebenen Weise, 
jedoch unter Verwendung von 500 ccm Wein. In dem 
ausgewaschenen zweiten Acetatniederschlage werden 
dann nach II Nr. 37d Eisen und Aluminium ermittelt. 
Soli aul3er Calcium und Magnesium nur noch das Eisen 
bestimmt werden, so kann dies - auch bel Verwen
dung von nur 250 ccm Wein - in der salzsauren 
Losung des zweiten Acetatnlederschlags nach II 
Nr. 37a geschehen. 

Fiir die CalciumbeBtimmung versetzt man die 
verelnigten Filtrate und Waschwiisser von beiden 
Acetatniederschliigen nach dem Erkalten mit 5 '/oiger 
Ammoniumoxalatli:isung, bis alles Calcium ausgefallt 

1) Der ausgewaschene Niederschlag kann in Salz
saure geli:ist und seine Liisung zur Eisenbestimmung 
nach dem vorstehend unter a beschrlebenen Verfahren 
benutzt werden. 

1st. Nach mehrstiindigem Steheniassen bringt man den 
Nlederschlag auf ein dichtes Papierfilter und wascht 
Ihn mit kochendem Wasser gut aus. Dann verascht 
man das Filter in einem Platintlegel und gliiht den 
Niederschlag 10 Minuten vor dem Geblase, lal3t 1m 
Exsiccator erkalten, wagt und priift das Gewicht nach 
emeutem, 5 Minuten wahrendem Gliihen vor dem 
Geblase nacho Dies wiederholt man bis zum gleich
blelbenden Gewichte. 

Berechnung: Wurden bel Verwendung von 
250 ccm Wein a g Calciumoxyd gewogen, so sind In 
1 Liter Wein enthalten: 

x = 2,859 . a g Calcium. 

b) Bestimmung des Magnesiums. 
Filtrat und Waschwasser Yom Calciumoxalatnieder

schlage werden in einer bauchigen Porzellanschale von 
12 cm Durchmesser auf dem Wasserbade, zuletzt unter 
standigem U mriihren, vollstandig zur Trockne ver
dampft. Hierauf erhitzt man die Schale auf einem 
eisemen Dreieck vorslchtig mit fachelnder Flamme, 
bls aile Ammoniumsalze abgeraucht sind. 

Den Riickstand nlmmt man mit wenig verdiinnter 
Salzsaure und etwas heil3em Wasser auf, filtriert die 
Fliissigkeit durch ein ·kleines Filter und wascht dieses 
mit kochendem Wasser gut aus. Das Filtrat mit den 
Waschwassern erganzt man in einem klelnen Becher
glase zu 60 ccm, fiigt 10 ccm 100/oige Ammonlum
chloridliisung hinzu und erhltzt zum Sieden. 1st der 
Sledepunkt erreicht, so versetzt man tropfenweise mit 
10 ccm Ammoniak yom spez. Gew. 0,925 und erhltzt 
von neuem bis zum beginnenden Sieden. Hlerauf fiigt 
man unter Umschwenken tropfenweise 15 ccm 100/01ge 
Dinatrlumhydrophosphatliisung hinzu und lal3t unter 
hilufigem Umschiitteln erkalten. 

Nach vierstiindigem Stehen wird das Magneslumam
moniumphosphat abfiltriert und mit kaltem 2,5°/,lgen 
Ammonlak bis zum Verschwinden derChlorreaktlon gut 
ausgewaschen; etwa am Becherglase festhaftende Teile 
des Niederschlags lockert man mit elner Federfabne. 
Dann verascht man das Filter In elnem Platintiege\ 
und gliiht iiber dem Bunsenbrenner oder - falls der 
Nlederschlag hierbel nlcht wei13 wird - iiber dem Ge
bliise bis zum gleichbleibenden Gewichte. 

Berechnung: Wurden bei Verwendung von 
250 ccm Weln a g Magnesiumpyrophosphat gewogen, 
so sind in 1 Liter Wein enthalten: 

x = 0,874 . a g Magnesium. 

39. Bestimmung des Kallums und Natrlums. 
Die Bestimmung des Kaliums erfolgt nach der 

folgenden Vorschrift. Soli daneben auch der Gehalt 
an Natrium bestlmmt werden, so ist nach der Vor
schrlft unter b zu verfahren. 

a) Bestimmung des Kaliums. 
125 ccm Wein - Siil3wein nach Vergarung des ver

diinnten Welnes gemal3 II Nr. 4 - werden unter Aus
ziehen der Kohle mit Wasser vollstandig verascht. 
Inder Asche wird in derunter II Nr. 37d beschrlebenen 
Weise die Kieselsiiure zunachst uniiislich abgeschleden, 
dann der Riickstand mit 0,5 ccm Salzsiiure yom spez. 
Gew. 1,19 durchtrankt und nach kurzem Stehen mit 
Wasser aufgenommen. 

Man filtriert in einen Mel3kolben von 100 ccm In
halt und wascht den Riickstand gut mit heil3em 
Wasser aus. Den Kolbeninhalt versetzt man mit einem 
Tropfen Phenolphthaleinliisung und so viel diinner, 
aus frisch gegliihtem reinen Calciumearbonat berei
teter Kalkmilch, bis eben deutliche Rotfarbung ein
tritt. Nach elnigen Minuten wird so vlel normale 
Oxalsaure zugegeben, bis die Fliissigkeit entfarbt wird 
und die rote Farbe auch beim Umschwenken nicht 
wiederkehrt. Nach vollstandigem Erkalten flillt man 
zur Marke auf, schiittelt gut urn, filtriert nach einigen 
Stunden und benutzt 80 cem des klaren Filtrats (ent
spreehend 100 ccm Wein) zur Kaliumbestimmung. 
Man dampft die Fliissigkeit in einer Platinschale ein, 
gliiht den Riickstand einige Zeit schwach und nlmmt 
ihn dann mit salzsaurehaltigem Wasser auf. DIe 
Losung, die sauer reagieren muB, filtriert man In eine 
gut glasierte, geraumige Porzellanschale und versetzt 
sle - je nach der Aschenmenge des Weines - mit 
5-10 ccm Platinchlorwasserstoffsaureliisung, die in 
10 ccm etwa 1 g Platin enthiilt. Dann verfahrt man, 
bls einschliel3lich der Wagung des Platins, genau in der 
nnter b beschriehenen Weise. 
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Bereehnung: Wurden ag Platln gewogen, so 
sind In 1 Liter Wein enthalten: 

II: = 3,992 . a g Kalium. 

b) Bestlmmung des Kaliums und Natriums. 
250 eem Wein - SiiLlweln nach Vergiirung des ver· 

diinnten Weines gemiiLl II Nr.4 - werden in der 
unter II Nr. 37d beschriebenen Weise verascht. Die 
Asehe wird in der dort angegebenen Weise bis zur Ab· 
seheidung der Kleselsiiure weiter behandelt. 

Der erhaltene Eindampfungsriickstand wird mit 
0,5 cem Salzsiiure vom spez. Gew. 1,19 durehtriinkt 
und nach kurzem Stehen mit Wasser aufgenommen. 
Man filtriert in einen MeLlkolben von 250 cem Inhalt 
und wiiseht den Riickstand gut mit heiLlem Wasser 
aus. Zu dem Kolbeninhalt bringt man nach dem Er· 
kalten elne Anrelbung des frisch hergestellten G1iih· 
riickstandes von 2,5 g - bei SiiLlwein von 3 g -
alkallfreiem Calclumcarbonat') in Wasser und fiillt 
alsdann mit kaltem Wasser zu 250 ccm auf. Man 
schiittelt 'I. Stunde lang kriiftlg um, liiLlt 1-2 Stlln. 
den unter zeitweiligem Umschiitteln stehen und iii· 
triert durch ein trockenes Filter. 

Von dem Filtrate werden 200 eem (entsprechend 
der gleichen Menge Weln) mit .elnem Tropfen Phenol· 
phthalelnlosung versetzt und mit normaler Oxalsiiure 
austitrlert. Hierbei sollen etwa 9 ccm verbraucht 
werden; bel wesentlichem Mlnderverbrauche mull man 
dem elngeengten Filtrate noehmals ein wenig Kalk· 
milch zusetzen, nach etwa 'I,stiindigem Stehen fiI· 
trieren und mit Kalkwasser auswaschen. 

Zu dem austltrierten Filtrate glbt man noch 15 ccm 
- bel SiiLlwein 20 ccm - normale Oxalsiiure hinzu 
und versetzt hierauf vorsichtig mit Ammonlak bis zur 
eben elntretenden alkalischen Reaktion. Hat slch der 
Nlederschlag vollig abgesetzt und der Zusatz elnes 
Tropfens Ammoniumoxalatli:isung auch nach Verlauf 
einiger Zeit kelne Triibung hervorgerufen, so filtriert 
man ab und wiischt mit schwach ammoniumoxalat· 
haltlgem kalten Wasser aus, bls 2 Tropfen des Filtrats 
auf elnem blanken Platlndeckel verdampft nach 
sehwachem G1iihen kelnen Riickstand mehr 'hinter· 
lassen. Das erhaltene Filtrat wird unter Zusatz elner 
zur "Oberfiihrung siimtlicher Salze In Sulfate aus· 
reichenden Menge Schwefelsiiure - bel trockenem 
Welne geniigen meist 7,5 cem, bel SiiLlweln 9 ccm 
Siiure vom spez. Gew. I,ll - in elner gewogenen 
PlatinschaIe auf dem Wasserbad eingedampft. Dann 
erhitzt man die Schale auf elnem moglichst groLlen 
Tondreleck iiber elnem mit klelner FIamme brennen· 
den Pilzbrenner, bls Schwefelsiiure zu entwelchen be· 
glnnt. Tritt dies nicht eln, so hat es an Schwefelsiiure 
gefehlt, und das Elndampfen ist unter Zusatz von 
etwas Schwefelsiiure zu wiederholen. 1st die frele 
Schwefelsiiure verdampft, so erhitzt man allmiihlich 
stiirker bls zur deutlichen Rotglut und sorgt dafiir, 
daLl hlerbei aile Stellen der Schale nacheinander der 
Glut ausgesetzt werden. Die voIllg welLle Salzmasse 
IiiLlt man bedeckt erkalten und bringt sle mit etwas 
heif3em Wasser in Losunll. Die Losung mull vollig 
klar seln und gegen blaues Lackmuspapier sauer 
reagieren. Man setzt nun, wenn notlg nach vomus· 
gegangener Filtration, Ammoniak In geringem "Ober
schull zu, dampft eln, trocknet und gliiht schwach 
iiber elnem Pilzbrenner. Zur UmwandIung etwaiger 
HydrosuIfate in einfache Sulfate raucht man, unter 
Bedeekung der SchaIe, mit festem unverwttterten 
Ammoniumcarbonat ab und wiederholt dies, bis der 
Jlesiiuberte Deckel kelnen Anflug mehr aufwelst und 
der Schalenlnhalt nlcht mehr zum Sintern neigt. 
Dann bringt man die Schale bedeckt in den Exslccator 
wiigt sie nach dem Erkalten, bedeckt und prilft da~ 
gefundene Gewlcht nach Wiederholung des G1iihens 
mit Ammonlumcarbonat nochmals nacho 

Die gewogene Mischung der Sulfate von Kalium 
und Natrium wird in Wasser geIost, die klare Losung 
gepriift, ob sle neutrale Reaktlon zeigt und dann in 
einer gut gIasierten, geriiumigen PorzelIanschaIe mit 
einigen Tropfen Salzsiiure und mit einer Losung von 
Platinchlorwasserstoffs/iure versetzt. Fiir je 0,1 g 
gewogener Sulfate ist 1,4 ccm einer Losung zuzugeben, 
die In 10 ccm etwa 1 g Platln enthiilt. Man dampft auf 

') Man erhitzt das Calclumcarbonat zuniichst kurze 
Zeit zur Rotglut, driickt es dann mit einem G1asplstill 
fest an den Tiegelboden an und gliiht noch 5 Minuten 
vor dem Gebliise. 

dem Wasserbade so weit ein, bls eine merkllche Ver· 
f1iichtigung nicht mehr stattfindet, und liiLlt erkalten. 
Der Elndampfungsriickstand wird mit 1 cern Wasser 
durchfeuchtet und sorgiiiltig mit elnem am Ende brelt 
gedriickten G1asstab zerrleben; dann setzt man wenig· 
stens 30 ccm Alkohol von 96 MaLlprozent In Anteilen 
von je 10 ccm h1nzu und verreibt nach jedem Zusatz 
griindllch mit dem Glasstab. Wenn die Salzmasse hart 
und kristallinisch geworden 1st, liiLlt man noch 
'I, Stunde unter zeltweIllgem Verreiben stehen. Sodann 
filtriert man durch einen Platin·Goochtlegel mit 
AsbesteinIage oder besser durch elnen N eubauertiegel 
ab, indem man zuniichst die iiberstehende Fliissigkeit 
aufgief3t and den Riickstand mit Alkohol von 96 Mall· 
prozent unter sorgfiiltigem Verreiben mit dem G1as· 
stab gut auswiischt. Alsdann spiilt man die gesamte 
Salzmenge mit Alkohol In den Tiegel und verdriingt 
die letzten Reste von Alkohol durch AufgleLlen von 
etwas Ather, den man schlieLlllch durch msches Durch· 
saugen von Luft zur Verdunstung bringt. 

N unmehr gliiht man den Niederschlag In einer 
Leuchtgasatmosphiire aus. Zu diesem Zwecke leitet 
man Leuchtgas durch ein Porzellanrohr, ziindet das 
ausstrllmende Gas zuniichst an und stellt den Gashahn 
so ein, daLl die Flamme etwa 2 cm lang ist. Dann loscht 
man die Flamme aus, indem man den Gasschlauch zu· 
sammendriickt, und fiihrt das Rohr durch eine ent· 
sprechende Offnung im Tlegeldeckel In den Tiegel ein, 
dessen Siebboden zuvor mit dem zugehorigen Platin· 
schuh verschlossen wurde. Man erwiirmt den Tiegel 
zuniichst mlttels ganz kleiner Flamme; dlese ver· 
gri:iLlert man nach 5 Minuten eln wenIg, so daLl der 
Boden des Tiegels, also der angesetzte Platlnschuh, 
In der Mitte nur eben sichtbare, ganz dunkele Rotglut 
zeigt. Hierbel beliiLlt man es wenigstens 20 Minuten, 
dann stellt man das Gas ab und liiLlt den Tiegel erkalten. 

Der Tlegel wird, nach Abnahme des Platlnschuhs, 
gut mit helLlem Wasser ausgewaschen und sodann in 
eln PorzeIlangefiiLl gesteIlt, das mit einer Mischung 
gleicher RaumteUe Salpetersiiure vom spez. Gew. 1,20 
und Wasser beschickt ist. In das GefiiLl und den Tiegel 
wird so vlel Salpetersiiure gegossen, daLl der Tiegel 
etwa zu '1. In der Siiure steht. Dann erhitzt man da. 
bedeckte GefiiLl'I. Stunde auf dem siedenden Wasser· 
bade'). Nach dem Erkalten spritzt man den Tiegel 
zuniichst iiuLlerIlch mit kaltem Wasser ab, wiischt 
seinen Inhalt griindIlch mit heiLlem Wasser und zuletzt 
mit Alkohol aus, trocknet, gliiht;und wiigt das erhaltene 
Platin. 

In Ermangelung geeigneter Platinsiebtiegel kann 
auch durch ein Papierfilter abflItriert werden. Dieses 
wird im Porzellantiegel eingeiischert und der Riick· 
stand im Leuchtgasstrome gegliiht. Hierauf wascht 
man mit heillem Wasser aus, kocht sodann mit Sal· 
petersiiure aus, flItriert das zuriickbleibende Platin auf 
eln Paplerfllter ab, verascht dieses in einem Platin· 
tiegel, gliiht und wiigt das erhaltene Platin. 

Die salpetersauren Waschwasser werden einge· 
dampft, der Verdampfungsriickstand wird mit Wasser 
aufgenommen und mit Ammoniumoxalat auf Calcium 
gepriift. Ein etwaiger Niederschlag wird zur Wilgung 
gebmcht und die ihm entsprechende Menge Calcium· 
sulfat von dem zuvor festgestellten Gewichte der Alkali· 
sulfate abgezogen. 

Berechnung: Wurden b g PIatin und c g reine 
Alkallsulfate gewogen, so sind in 1 Liter Weln ent· 
halten: 

x = 1,996 • b g Kalium, 
y = 1,619 . c -1,440 . b g Natrium. 

III. Untersuchung des Traubenmostes. 
1. Bestlmmung des spezlflschen Gewichts (Most

gewlchts). 
Bei nlcht angegorenen Traubenmosten wlrd die Be· 

stimmung des spezifischen Gewichts nach der Flltra· 
tion wie bei Weln mit dem Pyknometer gemiiLl der 

') Bel Verwendung von Asbestflitertiegein (Gooch· 
tiegeln) halten manche Sorten Asbest diese Behand· 
lung nicht ohne Gewichtsverlust aUB. In solchen Fiillen 
wiischt man den Tlegelinhalt erst etwa 15mal mit 
heiLlem Wasser aus, fiiIlt den Tlegel dann mit einer 
Mlschung von 1 Raumteil Salpetersiiure vom spez. 
Gew. 1,20 mit 5 Raumteilen Wasser an und liif3t dlese, 
ohne zu saugen, wenigstens 'I. Stunde lang ein· 
wirken. 
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Vorschrlft unter II Nr. 1 ausgefiihrt. Sle darf auch mit 
einer geprliften OECHSLEschen Mostwage aus G1as oder 
einer auf 4 Dezlmalstellen genauen hydrostatischen 
Wage bei 15° vorgenommen werden. Sofem die An· 
gaben dleser Apparate auf Wasser von 15° als Einheit 
bezogen sind, miissen die erhaltenen Werte durch 
Multlpllkatlon mit 0,99913 auf Wasser von 4° urn· 
gerechnet werden. An Stelle des auf Wasser von 4' 
bezogenen spezlfischen Gewiehts kann auch der urn 1 
vermlnderte und sodann mit 1000 muItlplizlerte Wert 
(Oechslegrade) angegeben werden. 

1st der Traubenmost angegoren, so wird zunachst 
seln speziflsches Gewicht (dlrektes Mostgewicht) be
stimmt. Alsdann wlrd das spezlflsche Gewicht des 
Traubenmostes vor der Angarung (korrigiertes Most
gewicht) berechnet, indem zu den gefundenen Oeehsle
graden des angegorenen Traubenmostes die nach der 
Vorschrift unter III Nr.2 In 1 Liter Traubenmost er
mlttelten Gramm Alkohol hinzugezahlt werden. 

Enthiilt 1 Liter Traubenmost mehr als 2,5 g 
Alkohol, so sind die dlrekten und korrigierten Most
gewichte nebeneinander anzugeben. 

2. Bestlmmung des Alkohols. 
Der Gehalt an Alkohol wlrd wie bel Weln naeh der 

Vorschrift unter II Nr.2 bestlmmt. 

3. Bestlmmung der titrlerbaren Sliuren 
( Gesamtsllure). 

Der Gehalt an tltrierbaren Sauren wlrd wie bel 
Wein nach der Vorschrift unter II Nr.6 bestlmmt. 

4. Bestlmmung des Extrakts (Gehalts an Extrakt
stoffen). 

Bel nlcht angegorenen Traubenmosten wlrd das 
Extrakt gefunden, Indem man die dem spezifischen 
Gewichte des Traubenmostes entsprechende Zahl 
(Gramm Extrakt In 1 Liter Most) der Tafel III ent
nimmt. 

Bel angegorenen Traubenmosten wird der Gehalt an 
Extrakt nach dem fiir Weln unter II Nr.3 vorge
schrlebenen Verfahren bestlmmt. 

Nachweis von Obstweln In Traubenweln 
naeh WBRDER. 

Das Verfahren bernht auf dem Nachweis von 
Sorblt, O,H,(OH)., der bisher stets im Obstweln, 
In reInem Traubenwein aber nur selten In sehr ge
ringen Spuren gefunden worden 1st. 100 cern des 
moglichst vollstandig vergorenen Weines werden 
mit 5-7 g reinster TierkohIe (MERCK) geschiittelt, 
bis zum Sleden erhitzt und dann durch ein Falten
filter in einen etwa 300 cern fassenden Fraktlonier
kolben aus Jenaer G1as filtriert. Zur Vermeidung 
des Siedeverzuges wird der Kolben mit einer G1as
capillare, die durch einen durchbohrten Kautsehuk· 
stopfen geht und mit einem reguIierbaren Quetsebhahn 
versehen ist, versehlossen. Daun wird unter vermin
dertem Druck auf dem Wasserbade destilliertl), bls 
ein dicker Sirup zuriiekbleibt. Nach dem Erkalten 
des Riickstandes werden 4 Tropfen llenzaldehyd und 
1 ccm Schwefelsaure (1: 1) zugegeben und das Ganze 
naeh wiederholtem Schiitteln und Umschwenken iiber 
Nacht an einen kiihlen Ort, besser in den Eisschrank 
gestellt. Man wird nun beobachten, daB der Kolben· 
inhalt bei Gegenwart von Verschnitten mit mindestens 
10'" Obstwein meist zu elnem Kuchen erstarrt 1st, 
wahrend bel geringeren Verschnitten oder reinen 
Traubenwelnen der KolbenlnhaIt fliisslg bIelbt. Nun 
setzt man zu dem Kolbeninhalt allmllhlich und 
unter tiichtlgem Umschwenken 100 cem dest. Wasser 
zu, wobel sleh der entstandene Di benzalsorbit in 
Form von welBen Flocken ausscheldet oder an den 
Kolbenwandungen sitzen blelbt. Bei Verschnltten mit 
mindestens 10',. Obstwein konnen kaum Zweifel dar· 
iiber bestehen, daB der zuriickbleibende Niedersehlag 
aus Dibenzalsorbit besteht. Auf aile FaIle aber 1st 
die Identlfizlerung des entstandenen Nledersehlages 
unerlilBlieh. Sie eriolgt nach WERDER dureh "Ober· 
tiihrung des Dibenzalsorbits In Hexaacetylsorblt 
von Smp. 98°-99'. Naheres s. Zeltschr. fiir Unters. 
d.Lebensm. 1929, 58, S.123ff., ferner aueh V. D. HEIDE 
u. HENNIG, Zeitschr. fiir Unters. d. Lebensm. 1929, 57, 
S. 240ff. und BLEYER u. DREll!A.ffi, Chern. Ztg. 1929, 
S.621-622 u. 641-642. 

') Notfalls geniigt aueh Abdampfen in elner Por
zellansehale auf dem Wasserbade. 

Beurteilung. Hervorzuheben ist zuna(lhst, daB die chemische Analyse ledig
lich daruber AufschluB gibt, ob ein Wein eine solche Zusammensetzung hat, wie sie 
fiir norm ale Erzeugnisse bekannt ist bzw. angenommen wird. - Die Feststellung, ob 
ein Wein ein reiner Naturwein oder gezuckerter Wein ist, laBt sich durch die Analyse 
nicht immer, die Feststellung, ob ein Wein einer bestimmten Reblage oder einem be
stimmten Jahrgange entspricht, laBt sich durch die Analyse uberhaupt nicht er
bringen. Zur Erleichterung der Beurteilung sind, wenn irgend moglich, Vergleichs
analysen von Wein bzw. Most des betreffenden Gebietes und Jahrganges heranzu
ziehen. Derartige Angaben sind besonders in der jahrlich erscheinenden amtlichen 
Deutschen Weinstatistik und ferner auch in der Zeitschrift fur Nahrungs· und GenuB
mittel und in dem Werke von KONIG: Chemie der Nahrungs. und GenuBmittelzufinden. 

Die wesentlichsten Punkte, auf die es bei der Beurteilung ankommt, sind nach
stehend angegeben. Dabei sei aber ausdrucklich bemerkt, daB die angegebenen 
Zahlen in keiner Weise als Grenzwerte anzusehen sind, sondern lediglich Anhalts
punkte fur die Deutung der Analysenergebnisse bieten sollen. Sie durfen auch nie
mals einzeln, sondern stets nur im Gesamtanalysenbilde gewertet werden. Der Apo
theker wird im ubrigen beachten mussen, daB das Arzneibuch lediglich von "Wein" 
im Sinne des Weingesetzes spricht, also naturreinen (nicht gezuckerten) Wein nicht 
vorschreibt. 

Gewllhnliche, vllIlig vergorene Weine. 
Alkohol und Glycerin. Der Alkoholgehalt schwankt zwischen 60 und 120 g im Liter, und 

zwar enthalten Landweine etwa 40-80 g, die gewohnlichen Tischweine 70-90 g, bessere Weine 
80-110 g und Kabinettweine 90-120 g. Wein mit mehr als 150 g Alkohol im Liter ist gespritet. 

Bei geringem Alkoholgehalt bietet das Glycerin.Alkohol.Vp,rhaltnis einen Anhalt fiir einen 
etwaigen SpritzUBatz. Normalerweise pflegt dieses zwischen 7 und 14: 100 zu schwanken und nur 
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ausnahmsweise auf 6 : 100 zu sinken; d. h. also, Weine, die auf 100 g Alkohol weniger als 6 g Glycerin 
enthalten, sind als gespritet anzusehen. 

Beziiglich !lines etwaigen Glycerinzusatzes hat die Kommission fiir Weinstatistik im 
Jahre 1898 fOigenden BeschiuB gefaBt: "Als mit Glycerin versetzt ist ein Wein zu beanstanden, 
wenn bei einem 5 g im Liter iibersteigenden Gesamtglyceringehalt 

a) der Extraktrest (Extrakt vermindert um die nicht fliichtigen Sauren) zu mehr ala zwei 
Drittel aus Glycerin besteht oder 

b) bei einem VerhaItnis von Glycerin: Alkohol von mehr ala 10: 100 der Gesamtextrakt nicht 
mindestens 18 g im Liter oder der nach Abzug des Glycerins vom Extrakt verbleibende Rest nicht 
10 g im Liter betragt. 

Extraktgehalt. Als niedrigster Wert kann im allgemeinen bei naturreinen oder in den 
gesetzlichen Grenzen gezuckerten WeiBweinen 16 g, bei Rotwein 17 g im Liter und ala hochster 
Wert 30 g im Liter und mehr angesehen werden. Meist liegt die Extraktmenge aber zwischen 20 
und 30 g im Liter. GroBere Zuckermengen ala 1 g im Liter sind hierbei in Abzug gebracht. 

Der Extraktrest, d. i. der Extraktgehalt nach Abzug der nichtfliichtigen Sauren und der 
1 g im Liter iibersteigenden Zuckermenge betragt im allgemeinen bei WeiBwein mindestens 11 g, 
bei Rotwein mindestens 12 g im Liter. Unter "totalem Extraktrest" versteht man die nicht be
stimmten Extraktstoffe. Ihre Menge wird gefunden, wenn man von dem Extraktgehalt die Summe 
von Glycerin, Asche und nichtfliichtigen Sauren abzieht. Dieser totale Extraktrest betragt bel 
Naturwein wenigstens 4,5 g, bei vorschriftsmaJ3ig gezuckertem Wein wenigstens 3,5 g im Liter. 

Asche. Der Aschengehalt betragt in der Regel etwa ein Zehntel dep zuckerfreien Extrakts 
(Extrakt - Zucker + 1). Ein einseitig erhiihter Aschengehalt kann auf Tresterwein hindeuten. 
Ein verringerter Aschengehalt kann durch Abscheidung von Weinstein in griiBerer Menge (z. B. bei 
Frostwetter) hervorgerufen werden. Ein hiiherer Chlorgehalt als 0,5 g NaCl im Liter entspricht, 
deutet auf Kochsalzzusatz hin. Der Gehalt an Phosphatrest (P04) schwankt erheblich, namlich 
von 0,053-1,2 g, meist aber nur von 0,2-0,53 g im Liter. "Oberzuckerte und iiberstreckte Weine 
weisen haufig niedrige Phosphatreste auf. 

Ais "Alkalitatszahl" der Asche bezeichnet man die auf 1 g Asche entfallende Gesamtalkalitat. 
Sie pflegt nach SCHAFFER meist zwischen 7 und 12 zu liegen. In iibermaBig geschwefelten Weinen 
sowie in Tresterweinen kann sie erniedrigt sein. Zusatz von organischen Sauren, Alkalica.rbonat 
u. dgl. kann eine ErhOhung herbeifiihren. 

Organische Sauren. Der Gehalt an freier Saure (gesamter titrierbarer Saure) ist fiir die 
Naturreinheit eines Weines kaum zu verwenden, da die natiirlichen Schwankungen zu groB sind, 
namlich 5-9, ausnahmsweise sogar 3-17 g im Liter. Erhebliche Schwankungen (0,4-5,6 g im 
Liter) werden auch bei der Gesamt-Weinsaure beobachtet. - Milchsaure ist neben .i\pfel
saure, Bernsteinsaure und Essigsaure ein normaler Weinbestandteil. Sie entsteht bei der 
Nachgarung durch biologische Zersetzung der Apfelsaure. Ein Zusatz von Milchslture kommt 
kaum in Betracht. - Citronensaure soll spurenweise in natiirlichen Weinen vorkommen. Der 
Nachweis nach der in der amtlichen Anweisung gegebenen Vorschrift deutet aber auf einen Zu
satz oder auf eine Beimengung von Obstwein (Beerenwein) oder Tamarindenwein hin. 

Der Nachweis, ob einem Wein organische Sauren zugesetzt sind, ist im iibrigen sehr schwierig. 
Unter Umstanden fiihrt die Berechnung des urspriinglichen Sauregehalts des Mostes zum Ziel, 
auf die hier jedoch nur verwiesen werden kann. 

Zucker. Vollig vergorene Weine enthalten nicht mehr als 1 g Zucker (reduzierende Stoffel 
im Liter. Der Zuckergehalt spielt daher fiir die Deutung der Analysenergebnisse keine erhebliche 
Rolle. Sollte es gelingen, Reste von Saccharose nach ROTHENFUSSER nachzuweisen, so wiirde dieses 
einen Verdacht auf Trockenzuckerung oder Gallisierung erwecken. Meist wird diese Priifung 
allerdings negativ verlaufen, da selbst bei unvollstandiger Vergarung der zugesetzte Rohrzucker 
durch das Invertin der Hefe invertiert wird. 

Sch wefelsaure. Roter Wein, mit Ausnahme von Dessertwein, der im Liter mehr Schwefel
saure enthalt als 2 g neutralem Kaliumsulfat (= 1,1 g S04 = 0,92 g SOa) entspricht, ist naoh den 
Ausfiihrungsbestimmungen zu § 13 des Weingesetzes vom Verkehr ausgeschlossen. Dieses Ver
bot trifft besonders auslandische gegipste Rotweine. 

Gerbstoffgehalt. Ein hOherer Gerbstoffgehalt als 0,3 g im Liter deutet auf Tannin- oder 
Tresterzusatz hin. 

Bukettstoffe. Kiinstliche Zusatze sind nur durch die Zungenprobe und durch Vergleich 
mit einwandfreiem Wein festzustellen. 

Konservierungsmittel. Hierbei ist auf das natiirliche Vorkommen von Borslture und 
Salicylsaure im Wein Riicksicht zu nehmen. Die natiirlich vorkommenden Mengen sind allerdings 
nur gering, etwa bis zu 0,05 g Borsaure und 0,001 g Salicylsaure im Liter Wein. 

Hinsichtlich der Schwefligen Saure enthalt das Weingesetz (§ 4) die Bestimmung, daB 
beim Schwefeln nur "kleine Mengen" von Schwefliger Saure in den Wein gelangen diirfen. Ala 
maBgebend fiir die Beurteilung haben vorlaufig die von der Kommission fiir amtliche Weinstatistik 
festgesetzten Grenzzahlen zu geIten: 
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,,1. Die Hochstmenge fiir den zulassigen Gehalt der deutschen Konsumweine an Schwefliger 
Saure ist festzusetzen auf 200 mg gesamte und 50 mg freie Schweflige Saure im Liter. 

2. N ur Konsumweine, die in den Verkehr gelangen, sollen von dieser Regelung betroffen werden. 
3. Ala Konsumweine sind diejenigen Weine anzusehen, deren Alkoholgehalt, vermehrt um 

die dem noch vorhandenen unvergorenen Zucker entsprechende Alkoholmenge, nicht mehr als 100 g 
im Liter Wein betragt. 

4. Fiir Weine mit hOherem Alkoholgehalt (Hochgewachse, Ausleseweine u. dgl.), fiir Aus· 
schankweine (d. h. im offenen Anbruch liegende Weinel, sowie fiir auslandische Weine ist vorerst 
von einer Begrenzung des Gehalts an Schwefliger Saure abzusehen, da die bisherigen Erhebungen 
fiir eine Entscheidung hieriiber nicht ausreichen. 

5. Von einer Begrenzung des Gehalts an Schwefliger Saure in Traubenmosten und Trauben· 
maischen ist abzusehen." 

Auch mehrere auslandische Gesetze schreiben Grenzzahlen fiir Gesamt· und freie Schweflige 
Saure vor. Die gesonderte Behandlung der freien Schwefligen Saure ist erfolgt, weil man diese 
gesundheitlich fiir bedenklicher halt als die gebundene. 

Farbstoff. Wein, in dem fremder Farbstoff nachgewiesen ist, ist zu beanstanden. 
Verdorbener Wein. Die haufigste Art des Verderbens von Wein ist der Essigstich. 

Deutsche WeiBweine mit mehr als 1,2 g und deutsche Rotweine mit mehr als 1,6 g fliichtigen 
Sauren im Liter stellen nach MOSSLINGER keine normale Handelsware mehr dar, sind gutachtlich 
in dieser Weise zu bezeichnen und zu beanstanden, auch dann, wenn die Kostprobe nichts Auffalliges 
ergibt. Macht sich der Essigstich auch im Geschmack deutlich bemerkbar, so liegt ein Verdorben. 
sein im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes vor. Deutsche Edelweine und Weine. die langer als 
10 Jahre im Fasse gelagert haben, sind gesondert und von Fall zu Fall zu beurteilen. 

Dessertweioe (Slid. nod SliBweioe). 
Fiir die Beurteiluog dieser Weine hat der Verein Deutscher N ahrungsmittel. 

chemiker nach dem V orschlage von GRUNHUT folgende Grundsatze aufgestellt (vgl. 
hierzu auch S. 12): 

I. Gruodsatze fUr die Beurteiluog. 
1. Erzeugnisse, die nicht wenigstens einen Teil ihres Alkoholgehaltes einer hinreichenden 

eigenen Garung verdanken, Rind nicht als "Wein" im Sinne des § 1 des deutschen Weingesetzes und 
der Ausfiihrungsbestimmungen zu § 13 desselben Gesetzes anzusehen. Als hinreichend vergoren im 
Sinne dieser Bestimmungen geiten Dessertweine mit weniger ais 60 g Alkohol in 1 Liter (z. B. 
Tokaier.Essenz) nur daIin, wenn sie ihren gesamten Alkoholgehalt, solche mit mehr Alkohol nur 
dann, wenn sie wenigstens 60 g Alkohol in 1 Liter der eigenen Garung verdanken. 

2. 1m Inlands diirfen Dessertweine nur unter Zuhilfenahme von Trockenbeeren oder von 
getrockneten Beeren (nach dem Strohweinverfahren) innerhalb der sonstigen, durch das Weingesetz 
festgelegten Grenzen hergestellt werden. 

3. Dessertweine auslandischen Ursprungs sind, unbeschadet der folgenden Bestim· 
mungen, zum Verkehr zugelassen, wenn sie den fiir den Verkehr innerhalb des Ursprungslandes 
geltenden gesetzlichen Vorschriften geniigen. 

Nicht verkehrsfahig sind: . 
4. Dessertweine. bei deren Herstellung Zucker oder Rosinen verwendet wurden. Rosinen 

(in manchen Gegenden auch Zibeben genannt) im Sinne dieser Bestimmung sind die nach absicht· 
licher Knickung der Stiele oder nach erfolgter Aberntung eingetrockneten Beeren des Weinstocks 
von hoherem Eintrocknungsgrade. Auch eingetrocknete Beeren von geringem Eintrocknungs. 
grade sind ihnen zuzurechnen, sobald sie auBerhalb des Weinbaugebietes gewonnen wurden, in 
dem der Dessertwein bereitet wird, oder sobald sie alter sind als Trauben der letzten Ernte. 

Korinthen sind Rosinen im Sinne dieser Begriffsbestimmung. 
5. Dessertweine, bei deren Herstellung die nachbezeichneten Stoffe zugesetzt oder sonst ver· 

wendet wurden: Alkalicarbonate (Pottasche oder dgl.), losliche Aluminiumsalze (Alaun u. dgl.), 
Bariumverbindungen, Borsaure, Eisencyanverbindungen (Blutlaugensalze), Farbstoffe mit Aus· 
nahme von kleinen Mengen gebrannten Zuckers (Zuckercouleur), Fluorverbindungen, Formal· 
dehyd und solche Stoffe, die bei ihrer Verwendung Formaldehyd abgeben, Glycerin, Kermesbeeren, 
Magnesiumverbindungen, organische Sauren oder deren Salze (Ameisensaure, Benzoesaure, Oi. 
tronensaure, Oxalsaure, Salicyisaure. Weinsaure, Zimtsaure, Weinstein, neutrales weinsaures 
Kalium u. dgl.), unreiner (freien Amylalkohol enthaltender) Sprit, unreiner Starkezucker, Starke· 
sirup, Strontiumverbindungen, kiinstliche SiiBstoffe, Wismutverbindungen, Zinksalze, Salze und 
Verbindungen der vorbezeichneten Sauren sowie der Schwefligen Saure (Sulfite, Metasulfite u. dgl.). 

Ais verfalscht, nachgemacht, verdorben oder irrefiihrend bezeichnet sind anzu· 
sehen: 

6. Dessertweine, die im Inlands Zusatze erfahren haben, die nicht innerhalb des Rahmens der 
erlaubten Kellerbehandlung zulassig sind. 

7. Den Dessertweinen ahnliche Getranke, die aus Fruchtsaften, Pflanzensaften oder Malz· 
ausziigen hergestellt und nicht mit solchen Wortverbindungen bezeichnet sind, welche die Stoffe 
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kennzeichnen, aus denen eie hergestellt sind. Die betreHenden W ortverbindungen miissen den 
deutschen Namen dee verwendeten Ausgangsetoffes unveritndert enthalten (z. B. "Malzwein" und 
nicht "Maltonwein"). 

8. Dessertweine, die unter Verletzung der geeetzlichen Vorschriften ihres Ursprungelandes 
hergeetellt worden sind. 

9. Dessertweine, deren Zusammensetzung und Beschaffenheit nicht der normalen Zu. 
sammensetzung und normalen Beschaffenheit der Erzeugnisse entspricht, mit deren Namen sie 
belegt sind. 

10. Deesertlfeine, die infolge von Eseigstich oder anderen Weinkrankheiten oder von un· 
geeigneter Behandlung oder aus anderen Ursachen zum Genusee ale Wein nicht mehr geeignet sind. 

U. Deeeertweine, deren Bezeichnung andeutet, daB der Wein Wachetum eines bestimmten 
Weinbergbesitzers sei, und die nicht unter AusschluB jeden Alkohol. und Zuckerzusatzee aus Most, 
eingekochtem Most, Trockenbeeren oder getrockneten Beeren der Ernte des genannten Beeitzers 
hergeetellt sind. 

12. Dessertweine, die als Medizinalweine bezeichnet oder sonet mit einem Namen belegt 
sind, der auf besondere heilende oder starkende Eigenschaften hindeutet. 

Ferner gelten folgende Bestimmungen: 
13. Dessertwein darf im Iolande nicht mit weiBem Weine anderer Art verschnitten werden. 
14. 1m gewerbsmii.Bigen Verkehr mit Dessertwein diirfen geographische Bezeichnungen 

nur zur Kennzeichnung der Herkunft verwendet werden. Die Benutzung der Namen einzelner Ge
markungen oder Weinbergslagen ist nur zullissig bei Erzeugnissen, die unter AusschluB jeden 
Alkohol· und Zuckerzusatzes aus Most, eingekochtem Most, Trockenbeeren oder getrockneten 
Beeren der betreffenden Gemarkung bzw. Lage hergestellt sind. Dabei bleibt es jedooh gestattet, 
die Namen einzelner Gemarkungen oder Weinberglagen, die mehr als einer Gemarkung angehoren, 
zu benutzen, um gleichartige und gleichwertige Erzeugnisse benachbarter oder nahegelegener Ge
markungen oder Lagen zu bezeichnen. - Diese Bestimmungen gelten auch fiir die indirekte Ver
wendung geographischer Bezeichnungen zur Bezeichnung der Art, wie z. B. "Portweinart", "Ersatz 
flir Portwein", .. frlihere Bezeichnung Portwein", "griechischer Portwein" usw. 

15. Ein Verschnitt von Dessertwein mit Dessertwein oder mit Wein anderer Art darf nur 
dann nach einem der AnteiIe allein benannt werden, wann dieser in der Geeamtmenge liberwiegt 
und die Art bestimmt. Ausgenommen sind die unter Ziff. 16 und 17 aufgezii.hlten Flille. 

16. Dessertweinverschnij;te, die Anteile enthaIten, die nicht der Tokaier Weingegend entstam
men, diirfen keinesfalls als Tokaier, Tokaier Wein, Tokaier Ausbruch, Hegyaljaer, Szamorodner, 
MII.sIII.s oder unter sonst einer auf die Tokaier Weingegend oder eine dazu gehorende Gemeinde oder 
Lage hinweisende Bezeichnung in Verkehr gebracht werden. 

17. Dessertweinverschnitte, die Anteile enthalten, die nicht den betreffenden portugieeischen 
Bezirken dee Douro bzw. der Insel Madeira entstammen und liber die Hafen von Porto bzw. Funchal 
verschifft worden sind, diirfen im inneren Verkehr des deutschen Reiches nicht als Porto (Oporto, 
Portwein oder lihnliche Zusammensetzungen wie z. B. red Port, white Port, royal Port, PortH, 
Portoletta usw.) bzw. als Madeira (Madeirawein oder lihnIiche Zusammensetzungen) verkauft 
werden. 

18. Dessertweine oder Deseertweinverschnitte, die ohne geographische Herkunftbezeichnung 
in Verkehr gebracht werden, miissen den Anforderungen des Deutschen Weingesetzee an inIlindische 
Erzeugnisse entsprechen. Die Bezeichnung "Sherry" ist im Sinne dieeer Bestimmung und des 
Satzes 14 als geographische Herkunftsbezeichnung fiir Jerezweine anzusehen. 

II. Deutung der Ergebnisse der chemischen Analyse. 
Die chemische Analyse der Dessertweine vermag Aufschliisse liber die Herstellungsweise der 

untersuchten Erzeugnisse zu geben und damit Unterlagen fiir die Anwendung der vorstehenden 
Beurteilungsgrundslitze zu gewlihren. 

a) Konzentriarte SliBweine. 
1. Konzentrierte SliBweine besitzen einen verhiiltnismaBig hohen Gehalt an zuckerfreiem 

Extrakt, an Mineralstoffen und an Phosphatrest. Sie enthaIten wenigstens '29 g zuckerfreies Ex
trakt (Gesamtextrakt nach der Rohrzuckertafel - Zucker + I) und wenigstens 0,40 g Phosphat
rest (PO~) in 1 Liter. 

2. Diese Grenzzahlen sind nur maBgebend fiir die Beurteilung der Frage, ob ein Wein liber
haupt als konzentrierter SliBwein anzusehen ist. 1m librigen kommt den einzelnen Sorten der kon. 
zentrierten SftBweine ein sehr verschiedenartiger Grad der Konzentration zu. Mit dem Konzentra
tionsgrade steigen im allgemeinen die Werte fiir zuckerfreies Extrakt und Phoaphatreet an; sie 
stehen demnach in Beziehung zu dem urspriinglichen Extraktgehalt des Mostes, aus dessen Ver
gii.mng der Dessertwein hervorging. 

3. Demnach empfiehlt es sich, bei der Begutachtung der konzentrierten SliBweine den ur
sprftnglichen Extraktgehalt des Moates zu berechnen. Das geschieht, indem man nach der Formel 
d + 0,001 A das urspriingliche spezifische Gewicht ermittelt und den zugehorigen Extraktgehalt der 
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Rohrzuckertafel entnimmt. Hierin bedeutet d das spezifische Gewicht des Weines bei 15°, bezogen 
auf Wasser von 4°, und A den Alkoholgehalt in Gramm in 1 Liter Wein. Bei Wein, der einen 
Alkoholzusatz erfahren hat, trifft eine derartige Berechnung nicht zu. 

4. Die Herbeiziehung noch anderer Merkmale als der unter 1. und 2. genannten ist fiir die Be· 
urteilung der Frage, ob ein konzentrierter SiiBwein vorliegt, und fiir die Ermittlung des Grades der 
Konzentration zu erstreben. Insbesondere wird in Zukunft mehr als bisher auf den Gehalt der 
Dessertweine an nicht fliichtigen Simren und an Milchsaure und auf den aus diesen beiden Werten 
abzuleitenden urspriinglichen Sti.uregehalt des Mostes zu achten sein. 

5. Konzentrierte SiiBweine, die durch Vergaren von Traubensaft von besonders hoher Kon· 
zentration nach den Verfahren a bis c und e bereitet sind, zeigen ein merklich hoheres Fructose. 
Glykose- Verhaltnis als 1: 1. 

6. Konzentrierte SiiBweine, die Fructose und Glykose nahezu im VerhiiJtnis 1: 1 enthalten, 
hatten ihre Gti.rung bereits vollendet, ehe der darin enthaltene Zucker ihnen einverleibt wurde, 
sind also nach Verfahren d bereitet. 

7. Ob Trockenbeeren, getrocknete Beeren oder eingekochter Most bei der Herstellung eines 
konzentrierten SiiBweines oder ob statt dessen Rosinen verwendet wurden, lti.Bt sich meist nicht 
aus den Ergebnissen der Analyse erkennen. Doch wird man - mit Ausnahme von rheinischen 
Trockenbeerenauslesen und Tokaieressenz - bei einem Erzeugnis, dessen Zusammensetzung auf 
ein Ausgangsmaterial von mehr als 460 g Extrakt in 1 Liter hinweist, im allgemeinen die Vcr
wendung von Trockenbeeren oder von getrockneten Beeren fiir ausgeschlossen und diejenigen von 
stiLrker eingetrockneten Rosinen fiir wahrscheinlich halten konnen. 

b) Gespritete Dessertweine (Likiirweine). 
8. Dessertweine, bei denen auf 100 Gewichtsteile Alkohol weniger als soohs Gewichtsteile 

Glycerin kommen, haben einen Alkoholzusatz erhalten und sind als gespritete Dessertweine anzu· 
sehen. - Glycerin im Sinne dieser und der folgenden Bestimmung ist das nach einem solchen 
analytischen Verfahren ermittelte, das tatsachlich reines Glycerin finden lii.Bt. 

9. Gespritete Dessertweine sollen wenigstens 3,6 g Glycerin in 1 Liter enthalten; anderenfalls 
sind sie nicht Wein im Sinne des Deutschen Weingesetzes. 

10. Gespritete Dessertweine, die durch Alkoholzusatz zu nicht vollstti.ndig vergorenem Most 
gewiihnlicher Trauben oder zu nicht vollstii.ndig vergorenem Trockenbeermost, Most von ge
trookneten Beeren oder eingekochtem Most hergestellt sind, zeigen einen wesentlichen "OberschuB 
des Fructosegehaltes iiber den Glykosegehalt. 

11. Gespritete Dessertweine, bei denen das Verhaltnis von Fruotose zu Glykose nicht wesent
lich von 1: 1 abweicht, sind durch Alkoholzusatz zu trockenem Wein oder zu gewiihnliohem Most 
oder zu konzentriertem Traubensaft oder zu Mischungen von trockenem Wein mit gewohnliohem 
Most oder konzentriertem Traubensaft bereitet, ohne daB nach der Vermischung bzw. nach dem 
Alkoholzusatz eine weitere wesentliche Gti.rung stattgefunden hti.tte. 

12. Zur Entscheidung der Frage, ob bei der Herstellung eines gespriteten Dessertweines einar
Beits gewohnlicher Most oder andererseits Trockenbeeren oder getrocknete Beeren oder einge· 
kochter Most verwendet wurden, kann der Gehalt an zuckerfreiem Extrakt, an Mineralstoffen, an 
Phosphatrest, an niohtfliiohtigen Sauren, an Milchsaure und sehr wahrsoheinlioh auoh an Stick. 
stoff hera.1lgezogen werden. 

c) Gezuckerte Erzeugnisse. 
13. Erzeugnisse, die unter Verwendung von Zucker hergestellt wurden, sind in der Regel 

an einem niedrigeIf Gehalt an zuckerfreiem Extrakt, an Mineralstoffen, an Phosphatrest und an 
niohtfliichtigen Sauren kenntlich. Diese Merkmale treten unter Umstii.nden nur dann hervor, 
wenn man sie in Beziehung zu dem Extraktgehalt setzt, den das Ausgangsmaterial vor der Ver
gti.rung aufgewiesen haben miiBte. Manohmal enthalten die hierher gehorenden Erzeugnisse noch 
unverii.nderte Saccharose. 

d) Beurteilung der einzelnen Sorten. 
14. Die Frage, ob ein vorliegender Dessertwein die normale Zusammensetzung der Sorte be

Bitzt, der er seiner Benennung na.ch angehOren will, ist von Fall zu Fall an der Hand des statistischen 
Materials zu entscheiden. . •• 

e) Einzelne Gesichtspunkte. 
15. Mit Beziehung auf den Gehalt der Dessertweine an fliichtigen Sii.uren ist zu beachten, 

daB die fiir einheimische trockene Weine geltenden Beurteilungsgrundsatze nicht auf das vor
liegende Gebiet iibertragen werden konnen. Bis auf weiteres sind die von HAAs aufgestellten 
Normen zu benutzen. Danaoh sind Dessertweine mit einem Gehalt von 1,7 g fliichtigen S1iuren in 
1 Liter, berechnet als Essigs1iure, nioht zu beanstanden. Dessertweine, in welchen die Sinnenprobe 
keinen Geruch oder Geschmack na.ch Essigsti.ure wahrnehmen lii.Bt, konnen auch bei mti.Biger 
"Oberschreitung der angegebenen Grenzzahl nioht als essigstichig bezeichnet werden. 
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16. Mit Beziehung auf den Gehalt der Dessertweine an Sulfatrest ist zu beachten, daB ein 
groBerer Gehalt hieran bei manchen Sorten der normalen Zusammensetzung entspricht. 

17. Eine Beurteilung der Dessertweine auf Grund des unter Nr.14by der amtlichenAnweisung 
fUr die Untersuchung des Weines beschriebenen Verfahrens zum Nachweis der unvergarbaren 
Stoffe des unreinen Starkezuckers ist in der Regel nicht zulassig. 

Beispiele fur verflilscbte bzw. nacbgemacbte Weine. 
NEUFELD gibt in seinem Buche "Der Nahrungsmittelchemiker als Sachverstan-

diger" folgende Beispiele an: . 

Spez. Gewicht bei 15 ° C. . 
In 100 ccm Wein sind ent-

haIten (g): 
Alkohol 
Extrakt 
Asche 
Alkalitat der Asche in ccm 

N.L. 
Gesamte titrierbareSaure (aIs 

Weins.) 
Fliichtige Sauren . 
N ichtfliichtige Sauren . 
Gesamt-Weinsaure 
F reie Weinsaure 
Saurerest 2) n. MOSSLINGER. 
Glycerin . 
Phosphorsaure (P2Oij) 
Invertzucker 

ohrzucker. 
lkohol : Glycerin . 

R 
A 
Z 
T 

uckerfreies Extrakt 
eerfarbstoff . 

Gerbstoff. 
P olarisa tion ./ 

Gespriteter 
Rotweln 

1,0032 

9,94 
5,01 
0,27 

-
0,55 
0,109 
0,410 

-
-
-

0,522 
0,02 
0,81 
0 

100: 5,25 
-
-
-
±O 

"UbermiU3ig.' 
gallisierter 
WeiJ3wein 
mit Zusatz Tresterwein 
von kiinstl. (WeiJ3wein) 

Bukett-
stofien 1) 

I 0,9916 I 0,9984 

8,46 6,80 
1,362 1,51 
0,111 0,236 

I 

- 2,23 

0,505 0,44 
0,099 0,06 
0,382 0,370 
0,113 0,292 

- 0 
- 0,22 

0,495 0,460 
0,011 -
0,10 0,05 

- -
100: 5,85 100: 6,76 

- -
- -
- 0,03 

I ±O -
I 

Tafel I. 

I Mit Wasser 
und Sprit 'Ober- Kiinstlicher verschnitte· 8treckter 

ner, kiinst- WeiJ3wein Siidwem 
Hch aufg,,- mit Glyce- (als Madeira 
flirbter Rot- rinzusatz bezeicbnet) 

wein 

0,9901 I 0,9983 0,9858 

I 

9,80 6,50 10,06 
1,514 1,82 11,95 
0,174 0,12 0,118 

- - -
0,395 0,480 0,195 
0,06 0,096 0,02 
0,32 0,360 0,170 
0,13 0,228 --
- 0 -
- 0,24 --

0,48 0,93 0,16 
0,015 - 0,02 
- 0,14 10,33 
- - 0 

100: 4,9 100: 14,3 100: 1,59 
- - 1,63 
+ - -
- - --

I 
- -

I 
-

Ermittlung des Alkoholgehalts (Gramm in 1 Liter) aus dem spezifischen Gewich t 
des Destillats, bezogen auf Wasser von 4°. 

Speziflsches 4. Dezlmalstelle des spezifischen Gewichts des Destillats 
Gewicht des 

Destlllats 9 I 8 
I 

7 I 6 I 5 I 4 
I 

3 
I 

2 
I 

1 I 0 bis zur 
3. Dezlmal-

stelle g Alkohol in 1 Liter 

0,999 - - - - - - - - 0,2 0,7 
8 1,2 1,8 2,3 2,8 3,4 3,9 4,4 5,0 5,5 6,1 
7 6,6 7,1 7,7 8,2 8,7 11,3 9,8 10,3 10,8 11,4 
6 11,9 12,5 13,0 13,5 14,0 14,6 15,2 15,7 16,3 16,8 
5 17,3 17,9 18,4 19,0 19,5 20,1 20,6 21,2 21,8 22,3 
4 22,9 23,5 24,0 24,6 25,2 25,7 26,3 26,9 27,4 28,0 
3 28,5 29,1 29,7 30,3 30,8 31,4 32,0 32,6 33,2 33,7 
2 34,3 34,9 35,5 36,1 36,7 37,2 37,8 38,4 39,0 39,6 
1 40,2 40,8 41,4 42,0 42,5 43,1 43,7 44,3 44,9 45,5 
0 46,1 46,7 47,3 I 47,9 48,5 49,1 49,7 50,3 

I 
51,0 51,6 

1) Der Gehalt an kiinstlichen Bukettstoffen ist durch einen Zungensachverstandigen fest
gestellt. 

2) D. i. nichtfliichtige Sauren, vermindert um die freie und die Halfte der halbgebundenen 
Weinsaure (Weinstein). 
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Tafel I. (Fortsetzung.) 

S pezifisches 4. Dezimalstelle des spezifischen Gewichts des Destillats 
Gewicht deB 

Destillats 9 
I 

8 
I 

7 
I 

6 I 5 I 4 
I 

3 
I 

2 
I 

1 I 0 bls zur 
3. Dezimal-

stelle g Alkohol in 1 Liter. 

0,989 52,2 52,8 

I 
53,5 

I 
54,1 54,7 55,3 56,0 56,6 

I 

57,2 57,8 
8 58,5 59,1 59,7 60,4 61,0 61,7 62,3 63,0 63,6 64,3 
7 64,9 65,6 66,2 66,9 67,5 68,2 68,8 69,5 70,1 70,8 
6 71,5 72,2 72,11 73,6 74,3 75,0 75,6 76,3 77,0 77,7 
5 78,4 79,1 79,8 80,5 81,2 81,8 82,5 83,2 83,9 84,6 
4 85,3 86,0 86,7 87.4 88,1 88,8 89,5 90,2 90,9 91,6 
3 92,4 93,1 93,8 94,5 95,3 96,0 96,7 97,4 98,2 98,9 
2 99,7 100,4 101,1 101,8 102,6 103,4 104,1 104,9 105,6 106,4 
1 107,1 107,8 108,6 109,4 110,1 110,9 111,6 112,4 113,1 113,9 
0 114,6 115,4 116,1 116,9 117,7 118,4 119,2 120,0 120,7 121,5 

0,979 122,3 123,0 123,8 124,6 125,3 126,1 126,9 127,6 128,4 129,2 
8 130,0 130,8 131,6 132,4 133,2 134,0 134,8 135,6 136,4 137,2 
7 138,0 138,8 139,6 140,4 141,2 142,0 142,8 143,6 144,4 145,2 
6 146,0 146,8 147,6 148,3 149,1 149,9 150,7 151,5 152,3 153,1 
5 153,9 154,7 155,5 156,3 157,1 157,8 158,6 159,4 160,2 161,0 
4 161,8 162,6 163,4 164,2 165,1 165,9 166,7 167,5 168,3 169,0 
3 169,8 170,6 171,4 172,2 173,0 173,8 174,6 175,3 176,1 176,9 
2 177,7 178,5 179,3 180,1 180,9 181,7 182,5 183,3 ]84,1 184,9 
1 185,7 186,5 187,2 188,0 188,8 189,5 190,3 1111,1 191,8 192,6 
0 193,4 194,2 194,9 195,7 196,4 197,2 197,9 198,7 199,4 200,2 

0,969 201,0 201,7 202,5 203,2 204,0 204,7 205,5 206,2 206,9 207,7 
8 208,4 209,2 209,9 210,6 211,4 212,1 212,11 213,6 214,4 215,1 
7 215,9 

I 

216,6 217,3 218,1 218,8 219,6 220,3 221,1 221,8 222,6 
6 223,2 223,9 224,6 225,3 226,0 226,6 227,3 228,0 228,7 229,4 
5 230,1 230,7 231,4 232,1 232,8 233,5 234,2 234,9 235,6 236,2 

Tafel II. 
Umrechnung der Gramm Alkohol in 1 Liter auf MaBprozente. 

Gramm Alkohol in 1 Liter, Elner 
Gramm Alkohol 

In 1 Liter 
0 I 1 

I 
2 

I 
3 

I 
4 I 5 I 6 

I 
7 i 8 

I 
9 I 

i 

Runderterl Zehner MaBprozente Alkohol 

- 0 0 0,13 0,26 0,38 0,50 0,63 

I 
0,76 0,88 1,01 1,13 

- 1 1,26 1,39 1,51 1,64 1,76 1,89 2,02 2,14 2,27 2,39 
- 2 2,52. 2,65 2,77 2,90 3,02 3,15 3,28 3,40 3,53 3,65 
- 3 3,78 3,91 4,03 4,16 4,28 4,41 4,54 4,66 4,79 4,91 
- 4 5,04 5,17 5,29 5,42 5,55 5,67 5,80 5,92 6,05 6,18 
- 5 6,30 6,43 6,55 6,68 6,81 6,93 7,06 7,18 7,31 7,44 

- 6 7,56 7,69 7,81 7,94 8,07 8,19 8,32 8,44 8,57 8,70 
- 7 8,82 8,95 9,07 9,20 9,33 9,45 9,58 9,70 9,83 9,96 
- 8 10,08 10,21 10,33 10,46 10,59 10,71 10,84 10,96 11,09 11,22 
- 9 11,34 11,47 11,59 11,72 11,85 11,97 12,10 12,22 12,35 12,48 
1 0 12,60 12,73 12,85 12,98 13,11 13,23 13,36 13,48 13,61 13,74 

1 1 13,86 13,99 14,11 14,24 14,37 14,49 14,62 14,74 14,87 15,00 
1 2 15,12 15,25 15,37 15,50 15,63 15,75 15,88 16,00 16,13 16,26 
1 3 16,38 16,51 16,63 16,76 16,89 17,01 17,14 17,26 17,39 17,52 
1 4 17,64 17,77 17,89 18,02 18,15 18,27 18,40 18,52 18,65 18,78 
1 5 18,90 19,03 19,15 19,28 19,41 19,53 19,66 19,78 19,91 20,04 

1 6 20,16 20,29 20,41 20,54 20,67 20,79 20,92 21,04 21,17 21,30 
1 7 21,42 21,55 21,68 21,80 21,93 22,05 22,18 22,31 22,43 22,56 
1 8 22,68 22,81 22,94 23,06 23,19 23,31 23,44 23,57 23,69 23,82 
1 9 23,94 24,07 24,20 24,32 24,45 24,57 24,70 24,83 24,95 25,08 
2 0 25,20 25,33 25,46 25,58 25,71 25,83 25,96 26,09 26,21 26,34 

2 

I 

1 26,46 26,59 26,72 26,84 26,97 27,09 27,22 27,35 27,47 

I 

27,60 
2 2 27,72 27,85 27,98 28,10 28,23 28,35 28,48 28,61 28,73 28,86 
2 3 28,98 29,11 211,24 29,36 29,49 29,61 29,74 29,87 29,99 30,12 
2 4 30,24 30,37 30,50 30,62 30,75 30,87 31,00 31,13 31,25 31,38 
2 i 5 31,50 31,63 31,76 31,88 32,01 32,13 32,26 32,311 32,51 32,64 

Einschalttafel. 

Gramm Alkohol I MaBprozente Gramm Alkohol I MaBprozente Gramm Alkohol MaBprozente 
In 1 Liter, Alkohol In 1 Liter, Alkohol in 1 Liter, Alkohol 
Dezlmale Dezlmale Dezlmale 

0,1 I 0,01 0,4 I 0,05 0,7 0,09 
0,2 0,03 0,5 0,06 0,8 0,10 
0,3 0,04 0,6 0,08 0,9 0,11 
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Tafel m. 
Ermittlung des Extraktgehalts (Gramm in 1 Liter) aus dem spezifischen 

Gewich te des aufgefiillten Destillationsriickstandes, bezogen auf Wasser von 4 0 

Spezifisches 3. Dezimalstelle des spezifisehen Gewichts 
Gewieht 

I I I I I I I I I bis zur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Dezimal· 

stelle g Extrakt in 1 Liter 

0,99 

I 
- - - - - -' - - 0,0 

1,00 2,3 4,8 7,4 10,0 12,6 15,2 17,7 20,3 22,9 25,5 
01 28,1 30,7 33,2 35,8 38,3 40,9 43,5 46,0 48,6 51,2 
02 53,8 56,4 59,1 61,7 64,3 66,9 69,5 72,1 74,7 77,3 
03 79,9 82,5 85,1 87,7 90,3 92,9 95,5 98,1 100,7 103,3 
04 105,9 108,5 111,1 113,7 116,3 118,9 121,5 124,1 126,7 129,3 
05 131,9 134,5 137,1 139,7 142,3 144,9 147,6 150,2 152,8 155,4 

1,06 158,0 160,6 163,2 165,8 168,5 171,1 173,7 176,3 178,9 181,5 
07 184,1 186,8 189,4 192,0 194,6 197,2 199,9 202,5 205,1 207,7 
08 210,4 213,0 215,6 218,2 220,9 223,5 226,1 228,7 231,3 234,0 
09 236,6 239,2 241,8 2440,5 247,1 249,7 252,4 255,0 257,6 260,3 
10 262,9 265,5 268,2 270,8 273,5 276,1 278,7 281,4 284,0 286,6 

I,ll 289,3 291,9 294,6 297,2 299,8 302,5 305,1 307,8 310,4 313,1 
12 315,7 318,4 321,0 323,6 326,3 329,0 331,6 334,3 336,9 339,6 
13 

I 
342,2 344,9 347,5 350,2 352,8 355,5 358,1 360,8 363,4 366,1 

14 368,8 371,4 374,1 376,7 379,4 382,1 384,7 387,4 390,1 3112,7 
15 395.4 398,1 400,7 403,4 406,1 408,7 411,4 414,1 416,7 419,4 

Einschalttafel. 

Fiir die spezifischen Gewiehte von I Fiir die spezifischen Gewichte von 
4. Dezimalstelle 

0,91190 - 0,9999 11,0000 -1,1599 
4. Dezimalstelle 

0,9990 - 0,9999 1 1,0000 -1,1599 des spezlflsehen des spezifisehen 
Gewichts Gewichts 

I g Extrakt in 1 Liter g Extrakt in 1 Liter 

0 - 0,0 5 1,0 1,3 
1 0,0 0,3 6 1,3 1,6 
2 0,2 0,5 7 1,5 1,8 
3 0,5 0,8 8 1,8 2,1 
4 0,7 1,0 9 2,0 2.3 

Tafel IV. 
Ermittlung des Zuckergehalts (Gramm Invertzucker in 1 Liter) aus den 

Ergebnissen der maBanalytischen Bestimmung. 

Anzahl der 
Anzahl der '/" ccm '/10 -n-JodHisung 

gauzen cem 0 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I II '/10 ·n-Jod· 
losung 

g Invertzucker In 1 Liter 

0, 0, 0,04 0,1 
I 

0,1 0,2 I 0,2 0,3 

I 
0,3 0,3 0,4 

1, 0,4 0,5 0,5 I 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 
2, 0,7 0,8 0,8 I 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 
3, 1,1 1,1 1,1 

1 
1,2 1,2 1,2 1,2 

I 
1,3 1,3 1,3 

4, 1,4 1.4 1,4 

I 

1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 

I 

1,6 1,7 
5, 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 

1 
1,9 2,0 2,0 

6, 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 

I 

2,3 
I 

2,3 2,3 
7, 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 
8, 2,7 2,7 2,7 

1 
2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 

9, 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 
I 

3,2 3,3 3,3 
10, 3,3 3,4 3,4 

I 
3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 

11, 3,7 3,7 3,7 I 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 
12, 4,0 4,0 4,1 

I 

4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 
13, 

I 
4,3 4,4 4,4 4,4 

I 

4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 
14, 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 
15 I 5,0 5,0 5,0 

I 
5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3 
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Tafel V. 
Ermittlung deB InvertzuckergehaltB aUB der gewogenen Kupferoxydmenge. 

Kupfer- gInvert- Kupferoxyd In Gramm, 3. Dezlmalstelle 
oxyd in Elnschalt-
Gramm, zucker, 

I I I I I I I I I 
tafeln fiir die 1. u. 2. 0 1 2 S 4 5 6 7 8 9 1. u. 2. Dezima!- 4. Dezlmal-

Dezimal- stelle stelle 
stelle g Invertzucker, 3. und 4. Dezimalstelle 

0,00 0,00 - - - - - 29 33 37 42 45 
01 49 53 57 61 65 70 74 78 82 86 
02 90 94 98 °02 °06 "10 °14 018 °22 "26 
03 0,01 30 34 S8 42 46 1>1 55 59 63 67 
04 71 75 79 83 87 91 95 99 °03 "07 
05 0,02 11 15 19 23 27 32 36 40 44 48 

0,06 52 56 60 64 68 73 77 81 85 P.9 
4 07 93 97 °01 "06 °10 °14 018 "22 027 °31 

08 0,03 35 39 43 47 51 56 60 64 68 72 
1 0,4 09 76 80 84 89 93 97 "01 °05 "10 °14 

10 0,04 18 22 26 30 34 S9 43 47 51 55 2 0,8 
3 1,2 

59 63 67 71 80 84 88 92 96 
4 1,6 

0,11 75 5 2,0 
12 0,05 00 04 08 13 17 21 25 29 34 38 6 2,4 
13 42 46 50 55 59 6S 67 71 76 80 7 2,8 
14 84 88 93 97 °01 °06 010 "14 °18 023 8 3,2 
15 0,06 27 31 36 40 44 49 53 57 61 66 9 3,6 

0,16 70 74 78 83 87 9J 95 99 004 "08 
17 0,07 12 16 21 25 29 S4 S8 42 46 61 
18 65 59 64 68 73 77 81 86 90 95 
19 99 °03 "08 °12 °16 "21 °25 "29 °SS °38 
20 0,08 42 46 51 55 59 64 68 72 76 81 

0,21 85 89 94 98 "OS "07 "11 016 020 025 
22 0,09 29 33 S8 42 46 61 55 69 6S 68 

5 23 72 76 81 85 90 94 98 "03 °07 "12 
24 0,10 16 21 25 30 34 S9 4S 48 52 57 

1 0,5 25 61 66 70 75 79 84 88 93 97 "02 
2 1,0 

0,26 0,11 06 11 15 20 24 29 33 38 42 47 
3 1,6 
4 2,0 27 51 56 60 65 69 74 78 83 87 92 5 2,5 28 96 "01 "05 °10 "14 019 °24 028 "3S "37 6 3,0 29 0,12 42 47 51 56 60 65 69 74 78 83 7 . S,5 

30 87 92 96 °01 "05 010 015 "19 °24 "28 8 4,0 
9 4,6 

O,Sl 0,13 33 S8 42 47 51 56 61 65 70 74 
32 79 84 88 93 97 "02 "07 "11 "16 "20 
33 0,14 25 30 S4 S9 4S 48 52 57 61 66 
S4 70 75 79 84 89 94 98 °OS "08 °12 
S5 0,15 17 22 27 31 S6 41 46 51 55 60 

0,36 64 69 74 78 83 88 93 98 "02 °07 
37 0,16 12 17 22 26 31 36 41 46 50 55 
S8 60 65 69 74 79 84 88 93 98 °02 
S9 0,17 07 12 16 21 26 31 35 40 45 49 

6 40 54 59 64 68 73 78 83 88 92 ,97 

0,41 0,18 02 07 12 17 22 27 31 S6 41 46 
1 0,6 
2 1,2 

42 51 56 61 65 70 75 80 85 89 94 S 1,8 
4S 99 "04 "09 °13 °18 "23 028 "33 "S7 °42 4 2,4 
44 0,19 47 52 67 61 66 71 76 81 85 90 5 3,0 
45 95 °00 "05 010 °15 "20 025 "SO °35 "40 6 3,6 

7 4,2 
0,46 0,20 45 50 65 60 65 71 76 81 86 91 8 4,8 

47 96 °01 "06 "11 °16 °21 °26 "31 °S6 °41 9 5,4 
48 0,21 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 
49 96 "01 °06 °11 "16 °21 "26 °Sl °S6 "41 
50 0,22 46 52 57 63 69 75 80 86 92 97 

0,51 0,23 03 09 14 20 26 S2 37 48 49 54 
52 60 66 71 77 82 88 94 99 "05 °10 
5S 0,24 16 22 27 SS 88 44 49 55 60 66 

Hager, Handbuch II. 61 
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Tafel VI. 
Ermittlung des Glucosegeha1ts aus der gewogenen Kupferoxydmenge. 

-
KupfE'r- g Ku-pferoxyd in Gramm, 8. DezimalsteUe 
oxyd in Glucose, 

Elnschalt-
Gramm, 1. u. 2. 0 I 1 I 2 I 8 I 4 I 6 I 6 I 7 I 8 I 'Il 

tafeln ffir di e 
1. u. 2. DezimaJ-

4. Dezlmal-
Dezlmal- stelle 

stelle 
stelle g Glucose, 8. und 4. Dezimalstelle 

0,00 0,00 - - - - - 30 34 38 42 46 
01 60 64 68 62 66 70 74 78 82 86 
02 90 94 118 *02 *06 *10 *14 *18 *22 *26 
03 01 30 34 38 42 46 60 64 68 62 66 
04 70 74 78 82 86 90 93 97 *01 *06 
05 02 09 18 17 21 26 29 33 37 41 46 3 

0,06 49 63 67 61 65 69 72 76 80 84 1 0,3 
07 . 88 92 96 *00 *04 *08 *12 *16 *20 *24 2 0,6 
08 0,08 28 82 86 40 44 48 52 66 60 64 8 0,9 
09 68 72 76 80 84 88 92 96 *00 *04 4 1,2 
10 04 08 12 16 20 24 29 83 37 41 46 6 1,6 

6 1,8 
0,11 49 58 67 61 66 69 78 77 81 85 7 2,1 

12 
0;05 

81l 98 117 *01 *05 *09 *18 *17 *21 *25 8 2,4 
18 21l 88 87 41 46 49 58 67 61 65 9 2,7 
14 69 78 77 81 85 90 94 98 *02 *06 
16 06 10 14 18 22 26 81 35 39 43 47 

0,16 51 65 51l 63 67 72 76 80 84 88 
17 92 96 *00 *04 *08 *13 *17 *21 *25 *29 
18 0,07 83 87 41 45 41l 54 58 62 66 70 
19 74 78 82 87 91 95 99 *03 *08 *12 
20 08 16 20 24 28 82 37 41 45 41l 53 

0,21 57 61 65 70 74 78 82 86 III 95 4 
22 99 *08 *07 *12 *16 *20 *24 *28 *33 *37 
28 O,OIl 41 45 49 ,63 57 62 66 70 74 78 1 0,4 
24 82 86 90 95 Illl *03 *07 *11 *16 *20 2 0,8 
25 10 24 28 33 87 41 46 50 54 58 63 3 1,2 

71 76 80 84 89 93 *01 
4 1,6 

0,26 67 117 *06 5 2,0 
27 0,11 10 14 18 23 27 81 85 89 44 48 6 2,4 
28 52 56 60 65 69 73 77 81 86 90 7 2,8 
29 114 98 *03 *07 *11 *16 *20 *24 *28 *83 8 3,2 
30 12 37 41 46 50 54 59 68 67 71 76 Il 8,6 

0,81 80 84 89 93 97 *02 *06 *10 *14 *19 
32 0,18 23 27 82 36 40 45 49 53 57 62 
88 66 70 76 71l 88 88 112 116 *00 *05 
84 14 09 18 18 22 27 81 85 40 44 49 
85 68 57 62 66 71 76 79 84 88 113 

0,86 97 *01 *06 *10 *15 *19 *28 *28 *82 *87 
87 0,15 41 45 60 54 69 63 67 72 76 81 5 
88 85 89 94 118 *08 *07 *11 *16 *20 *25 
811 16 29 83 88 42 47 61 56 60 64 69 1 0,5 

40 78 78 82 87 91 116 *00 *05 *09 *14 2 1,0 
8 1,6 

0,41 0,17 18 22 27 81 86 '40 44 41l 58 68 4 2,0 

42 62 67 71 76 80 85 89 114 118 *08 5 2,5 

48 18 07 12 16 21 25 80 84 811 43 48 6 8,0 

44 52 57 61 66 70 75 79 84 88 98 7 8,6 

45 97 *02 *06 *11 *15 *20 *25 *29 *34 *89 8 4,0 
9 4,5 

0,46 0,19 48 48 52 57 61 66 71 75 80 84 
47 89 94 98 *03 *07 *12 *16 *21 *25 *80 
48 20 84 39 43 48 62 57 62 66 71 75 
49 80 85 89 94 98 *03 *08 *12 *17 *21 
50 21 26 81 85 40 44 49 54 68 63 67 

0,61 72 77 81 86 90 95 *00 *04 *09 *13 
1i2 0,22 18 28 27 82 87 42 46 iiI 56 60 
53 65 70 74 79 84 89 98 98 *03 *07 
54 28 12 17 21 26 31 36 40 45 50 54 
55 59 64 68 73 78 88 87 92 97 *01 

0,56 0,24 06 11 16 20 25 30 35 40 44 49 
0,57 54 59 68 68 73 78 82 87 92 96 
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Tafel VII. 
Tafel zur Berechnung des Fruktosegehalts. 

0,37211· a. 

Hunderter und 
Zehner 

~,72 I 
7,441 11,16 

14,88 
18,61 
22,33 
26,05 
29,76 
33,49 

1 I 

37,21 
40,93 
44,65 
48,37 
52,10 
55,82 
59,54 
63,26 
66,98 
70,70 

2 

74,42 
78,14 
81,86 
85,59 
89,31 
93,03 
96,75 

100,47 
104,19 
107,91 

Hunderter und 
Zehner 

o 

o 
6,59 

13,18 
19,77 
26,37 
32,96 
39,55 
46,14 
52,73 
59,32 

1 I 2 

65.92 
72,51 
79,10 
85,69 
92,28 
98,87 

105,47 
112,06 
118,65 
125,24 

131,83 
138,42 
145,01 
151,61 
158,20 
164,79 
171,38 
177,97 
184,57 
191,16 

o 

• 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

o 
3,54 
7,09 

10,63 
14,18 
17,72 
21,26 
24,81 
28,35 
31,90 

o 
0,37 
0,74 
1,12 
1,49 
1,86 
2,23 
2,60 
2,98 
3,35 

j 0,04 
I 0,41 

0,78 
1,15 
1,53 
1,90 
2,27 

t 2,64 

I 3,01 
3,39 

Ganze 

1 

35,44 
38,98 
42,53 
46,07 
49,62 
53,16 
56,70 
60,25 
63,79 
67,34 

Einer und Dezimale 

0,07 0,11 I 0,15 
0,45 0,48 0,52 
0,82 0,86 0,89 
1,19 1,23 1,27 
1,56 1,60 1,64 
1,93 1,97 2,01 
2,31 2,34 2,38 
2,68 I 2,72 2,75 
3,05 3,09 3,13 
3,42 3,46 3,50 

3,5440· p. 

0,19 
0,56 
0,93 
1,30 
1,67 
2,05 
2,42 
2,711 
3,16 
3,53 

0,22 
0,60 
0,97 
1,34 
1,71 
2,08 
2,46 
2,83 
3,20 
3,57 

• Dezimale 

2 

70,88 
74,42 
77,97 
81,51 
85,06 
88,60 
92,14 
95,69 
99,23 

102,78 

Tafel Vill. 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

o 
0,35 
0,71 
1,06 
1,42 
1,77 
2,13 
2,48 
2,84 
3,19 

Tafel zur Berechnung des GlucosegehaltB. 
0,65915 . a. 

• 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

o 
0,66 
1,32 
1,98 
2.64 
3,30 
3.95 
4,61 
5,27 
5,93 

Ganze 

0,07 
0,73 
1,38 
2,04 
2,70 
3,36 
4,02 
4,68 
5,34 
6,00 

Einer und Dezimale 

0,13 
0,79 
1,45 
2,11 
2,77 
3,43 
4,09 
4,75 
5,41 
6,06 

3 

0,20 
0,86 
1,52 
2,18 
2,83 
3,49 
4,15 
4,81 
5,47 
6,13 

3,2463· p. 

4 

0,26 
0,92 
1,58 
2,24 
2,90 
3,56 
4,22 
4,88 
5,54 
6,20 

• 

0,33 
0,99 
1,65 
2,31 
2,97 
3,63 
4,28 
4,94 
5,60 
6,26 

0,40 
1,05 
1,71 
2,37 
3,03 
3,69 
4,35 
5,01 
5,67 
6,33 

Dezimale 
---- I 0 I 1 I 2 

0 32,46 64,93 0 0 
3,25 35,71 68,17 1 0,32 
6,49 38,96 71,42 2 0,65 
9,74 42,20 74,67 3 0,97 

12,99 45,45 77,91 4 1,30 
16,23 48,69 81,16 5 1,62 
19,48 51,94 84,40 6 1,95 
22,72 55,19 87,65 7 2,27 
25,97 58,43 90,90 8 2,60 
29,22 61,68 94,14 9 2,92 

Anmerkung zu den Tafeln VII und VIII siehe S. 964. 

0,26 
0,63 
1,00 
1,38 
1,75 
2,12 
2,49 
2,87 
3,24 
3,61 

0,46 
1,12 
1,78 
2,44 
3,10 
3,76 
4,42 
5,08 
5,73 
6,39 

963 

8 i 9 

0,30 i 0,33 
0,67 0,71 
1,04 1,08 
1,41 1,45 
1,79 1,82 
2,16 2,20 
2,53 2,57 
2,90 2,94 
3,27 3,31 
3,65 3,68 

8 I 9 

0,53 
1,19 
1,85 
2,50 
3,16 
3,82 
4,48 
5,14 
5,80 
6,46 

61* 

0,59 
1,25 
1,91 
2,57 
3,23 
3,89 
4,55 
5,21 
5,87 
6,53 
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Anmerkunll zu den Tafeln VII und VITI. Die links von Spalte * stehenden Werte der oberen TeUe 
der Tafeln VII und VIII betreffen die Runderter und Zehner der Werte /I. Die links von Spalte * stehenden Werte 
der unteren Teile der Tafeln betreffen die vor dem Komma stehenden SteUen der Polarlsationsgrade p. Man 
B1Icht zunlchst die Runderter In der "Oberscbr!ft der Vertlkalspalten, dann die Zehner In den mit • llberschrlebenen 
Spalten auf und f1ndet In der Kreuzung der bierdurch angezeigten Rorizontalspalte das zugehOrige Produkt. 
In IUmlicher We1se f1ndet man In der rechten Rilfte jeder Tafel das den Elnern und DezimalsteUen enteprechende 
Produkt; man hat bier die Elner In der Spalte ., die DezimalBteUe alB "Oberscbrlft einer Vertlkalspalte aufzusuchen. 
Die Werte eind zu addieren. 

Beispiel: Gefunden seien 

/I - 195,711 In 1 Liter und p - - 11,50• 

In der Tafel VII flndet man zunlchst filr die Runderter und Zehner von /I (1 und 9) auf der Kreuzung 
von 1 (vertlkallinks) und 9 (horizontal) 70,70, filr die Elner und die DezimalsteUe (5 und 7) auf der Kreuzung von 
5 (horizontal) und 7 (vertikal rechte) 2,12; also fiir 195,7: 70,70 + 2,12 - 72,82. 

Ahnlich ergibt slch fiir die Polarisation (11,5): 38,98 + 1,77 - 40,75. 

Der Fructosegehalt ist folglich 
- 72,82 - (- 40,75) - 114 g in 1 Liter We1n. 

In glelcher Weise flndet man fiir den Glucosegehalt: 

125,24 + 3,76 - 35,71 - 1,62 = 92 II In 1 Liter We1n. 

Weinahnliche Getranke. Obst· und Beerenwelne. Fruehtweine. Malzweln. 
Nach § 9 des Weingesetzes (s. S. 916) ist es verboten, Wein nachzumachen; 

unter dieses Verbot fiiJIt a.ber nach § 10 des Weingesetzes nicht die Herstellung 
von dem Wein ihnlichen Getranken a.us Fruchtsaften, Pflanzensaften und Ma.lz
ausziigen. FUr die Herste1lung dieser Getranke ge1ten die weiteren Bestimmun
gen des § 10 des Weingesetzes und die dam gehOrigen Ausfiihrungsbestimmungen 
(s. S. 921). 

1m Verkehr diirfen diese Getranke nur mit solchen Wortverbindungen bezeich
net werden, we1che die Rohstoffe kennzeichnen, die bei der Herste1lung verwendet 
wurden, also z. B. Apfelwein, Birnenwein, Johannisbeerwein, Ma.lzwein (die Bezeich
nung Maltonwein fUr Ma.lzwein ist unzulassig). 

HeJ'stellung. Die Herstellung weinii.bnlicher Getrii.nke aus FrUohten (im folgenden kurz 
ala Fruohtweine bezeiohnet) zerfl!Jlt wie die Gewinnung des Weines aus Trauben in die Berei tung 
des Mostes und Vergarung des letzteren. Zur Herstellung von Fruohtweinen kiinnen die Sil.fte 
fast aIler eJ3baren Obst- und Beerenarten verwendet werden: auJ3erdem lassen sioh weiniLhnliche Ge
trii.nke auoh aus aaure- und zuckerhaltigen Pflanzensil.ften, wie aus dem Sa.ft der Rhabarberblatt
atiele, aus Birkensaft, Zuokerriibensaft, aus Honigliisungen und aus Malzausziigen oder Liisungen 
von Ma.lzextrakt herstellen. 

Bereitung des Mostes. Aus frisohen FrUohten wird der Most in gleicher Weise wie der 
Traubenmost durch Auspressen na.oh dem Zerstampfen oder Mahlen in einer Traubenmiihle ge
wonnen. Das Auspressen wird erleiohtert, wenn man die zerquetsohten Friichte einige Tage gii.ren 
la.J3t. GefaBe und Gerate aua Eisen, Zink und verzinktem Eisen sind zu vermeiden. Zur Erzielung 
eines gut schmeokenden, wirklioh weiniLhnliohen Getrii.nkes ist es niitig, den Gehalt des Mostes an 
Saure und Zucker dem des Trauhensaftes miigliohst anzupassen. 

Der Saft sUBer Apfel und Birnen enthll.lt in der Regel bei nioht zu hohem Sauregeha.lt so viel 
Zuoker, daJ3 er einen guten, wenn auoh verhlLltnismaBig alkoholarmen Wein (4,5-6,0 g in 100oom) 
liefert. Zur Erhiihung des .Alkoholgeha.ltes wird der Apfel- und Birnensaft (auoh beide gemischt) 
mit Zuoker (Rohrzuoker oder teohnisoh reinem Starkezuoker) versetzt. 

Fruohtsil.fte, die mehr Saure entha.lten ala der Traubensaft, miissen bis zu dam fiir Trauhen
wain angemessenen Sauregeha.lt mit Wasser verdiinnt werden. Der Zuckergeha.lt ist bei den meisten 
Fruohteii.ften nioht hooh genug, besonders nioht nsch dem Verdiinnen mit Wasser. Der Most muJ3 
deshalb einen Zuokerzusatz erha.lten, dar dem gewiinschten .Alkoholgeha.lt entspreohend zu be
messen ist. Bei vollstii.ndiger Vergii.rung geben 2 T. Zucker 1 T • .Alkohol, doch bleibt besonders bei 
hohem Zuokergeha.lt des Mostes meist ein Teil des Zuckers unvergoren. Bei geringem Zuokergeha.lt 
ist die Vergii.rung meist vollst&ndig. Der hiichste .Alkoholgeha.lt, der duroh Gii.rung erzeugt werden 
kann, betragt etwa 14%, d. h. 14 g .Alkohol in 100 com Wein. 

In na.chstehender Zusammenstellung na.ch NESSLER ist der durchschnittliohe Saure- und 
Zuokergeha.lt einer Reihe von FrUchten angegeben, sowie die Wasser. und Zuokermenge, die dem 
Fruohtsaft zur Bereitung von Wein in 4 versohiedenen Starken zuzusetzen ist. Der Zuokergeha.lt 
des Mostes betrli.gt bei I etwa 120 g, bei II etwa160 g, bei ill etwa 200 g und bei IV etwa 300 g im 
Liter. Die Vorsohriften II und III sind am meisten zu empfehlen. Die Zuokermengen kiinnen 
natiirlioh auoh etwas abgeil.Jldert werden. 
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Gehalt in 100 Teilen Zusatz zu 10 Liter FruchtBaft 
Friichten 

Friichte 
Zucker I Saure Wasser I Zucker 

% I % Liter I kg I kg I kg I kg I 

I II 

I 

III IV 

J ohannis beeren 6,4 2,1 30 4,2 5,8 7,4 13,0 
Stachel beeren 7,0 1,4 18 2,7 3,7 5,1 8,0 
Brombeeren1) 4,0 0,2 0 0,8 1,2 1,6 3,0 
Heidel beeren 5,0 1,7 24 3,6 5,0 6,3 11,0 
Himbeeren 3,9 1,4 18 3,0 4,1 5,2 9,1 
Erdbeeren 6,3 0,9 8 1,6 2,3 3,0 5,5 
PreiBelbeeren 1,6 2,3 35 5,3 7,1 8,9 15,2 
Weichselkirschen 7,5 

I 
1,3 16 

I 
2,4 

I 
3,4 4,5 8,1 

SiiBe Kirschen 10,0 0,4 0 0,2 0,6 1,0 2,4 
Zwetschen 6,1 I 0,8 6 I 1,3 I 2,0 2,6 4,8 

ZweckmiWig ist es, den Sauregehalt durch Titrieren festzustellen und den Saft dann mit 
Wasser so weit zu verdiinnen, daB der Sauregehalt, ala Weinsaure berechnet, fiir Tischwein etwa 
6-8 g, fiir SiiBwein 10-12 g im Liter Most betragt. Bei der Vergarung des Mostes kann allerdings 
auch ein erheblicher Ruckgang an Saure eintreten (vgl. S. 911). 1st der Sauregehalt des fertigen 
Weines zu gering geworden, so kann man ihn durch Zusatz von Weinsaure oder Citronensaure 
wieder erhiihen. 

Vergarung des Mostes. Ala GargefaBe verwendet man fiir kleinere Mengen Flaschen von 
5-10 Liter, fiir griiBere Mengen Glasballone oder WeinfiLsser. Die GefaBe miissen sorgfaItig ge
reinigt werden. FiLsser werden nach dem Spiilen ausgeschwefelt oder mit einer Liisung von Natrium
sulfit unter Zusatz von Salzsaure gespiilt und nachher zur Beseitigung des die Garung hindernden 
Schwefeldioxyds mit Wasser angefiillt und ausgespiilt. Da nach Beendigung der Hauptgarung das 
GefaB spundvoll nachgefiillt werden muB, empfiehlt es sich, neben dem HauptgefaB ein kleineres, 
etwa den 10. Teil fassendes GefaB zu verwenden. 

Die Garung des Mostes tritt von selbst ein, weil alle Fruchte mit Hefepilzen behaftet sind. 
Sie wird nach einigen Tagen sehr stark (stiirmische Garung) und laBt allmahlich nacho 

Da die Eigenschaften eines Fruchtweines nicht nur durch die Art des Fruchtsaftes, sondern 
in hohem MaBe auch von der Art der Hefe bedingt werden, so ist bei der Vergarung des Mostes 
durch "wilde" Hefen die Beschaffenheit des Erzeugnisses sehr vom Zufall abhangig. Will man 
Fruchtweine vom Charakter bestimmter Traubenweine erzielen, so setzt man dem Most rein ge
zuchtete Weinhefen2 ) bestimmter Art in einer solchen Menge zu, daB sie die zunachst nur in geringer 
Menge vorhandenen wilden Hefen uberwuchern und die Hauptrolle bei der Garung spielen. 

Man kann die wilden Hefen auch dadurch unschadlich machen, daB man die Fruchte vor;dem 
Pressen mit einem Teil des zuzusetzenden Wassers heW uberbriiht. Der Most wird dann mit reiner 
Weinhefe versetzt. 

Wie andere Pflanzen beniitigt die Hefe zur Entwicklung Mineralstoffe und Stickstoffver. 
bindungen. Diese Hefenahrstoffe sind in unverdunnten Fruchtsaften im allgemeinen in geniigender 
Menge vorhanden. Wenn aber bei stark sauren Fruchtsaften ein groBer Wasserzusatz niitig ist, 
kann die Menge der Nahrstoffe, besonders der Stickstoffverbindungen, zu gering werden. Man setzt 
deshalb in solchen Fallen dem Most Ammoniumsalze zu, etwa 1-2 g Ammoniumchlorid, .sulfat, 
-nitrat oder ·carbonat auf 10 Liter Most. Bei der Herstellung von Heidelbeerwein ist ein Zusatz 
von 2-4 g Ammoniumsalz auf 10 Liter stets erforderlich. Auch ein Zusatz von 2-4 g,tKalium. 
tartrat auf 10 Liter Most bef6rdert die Entwicklung der Hefe. <1 

Die GargefaBe werden mit dem Most randvoll gefiillt und zunachst nur durch Bedecken mit 
einem leinenen Lappen verschlossen. Die Garung wird bei einer Temperatur von 15-20° in einigen 
Tagen sehr stiirmisch. Bei den meisten Fruchtsaften tritt dabei eine starke Schaumbildung ein. 
Der ausgestoBene Schaum wird taglich beseitigt; dabei werden die GargefaBe durch nasses Ab· 
wischen von dem iibergeflossenen Schaum sorgfaItig gereinigt. 

Wenn das AusstoBen von Schaum aufgehiirt hat, wird das groBe GargefaB aus dem gleich. 
zeitig angesetzten kleinen GargefaB oder auch mit Wasser nachgefiillt und mit einem~Garver. 
schluB versehen, der den Austritt dE's Kohlendioxyds gestattet, aber den Zutritt von Luft ver· 

1) Nur ganz reife Brombeeren haben den angegebenen geringen Sauregehalt. Wenn die 
Beeren nicht ganz reif sind, setzt man auf 10 Liter Saft 5 Liter Wasser zu underhiiht die angegebene 
Zuckermenge auf das Il/2fache. ~- r, . 

2) Reinkulturen von Weinhefen Hefern z. B. die staatliche Versuchsstation fiir Weinbau in 
Geisenheim und FRIEDR. SAUER in Gotha (s. Bd. I S.1232). 



966 Viola. 

hindert. Der einfachste GarverschluB ist ein n-formig gebogenes Glasrohr, das mit einem Schenkel 
mit einem durchbohrten Korkstopfen auf das GargefaB gesetzt wird; den zweiten Schenkel laBt 
man in ein mit Wasser zu 3/, gefiilltes Arzneiglas tauchen. Je nach Art des Mostes und nach der 
Temperatur dauert die Garung etwa 1-3 Monate. Man erkennt das Ende der Garung daran, daB 
die Kohlendioxydentwicklung fast ganz aufgehOrt hll:t, und der Wein klar oder fast klar geworden 
ist. (Bei undurchsichtigen GargefaBen entnimmt man zur Feststellung der Klarheit eine Probe 
mit einer Pipette oder einem Stechheber.) Der Wein wird dann durch Abziehen mit einem Heber 
von der abgesetzten Hefe getrennt. Die Hefe gieBt man auf ein Faltenfilter oder ein dichtes Tuch. 
Der abgezogene und der von der Hefe abfiltrierte Wein werden dann in das gut gereinigte und ge
schwefelte GargefaB zuriickgegeben, letzteres mit Wein aus dem kleinen GargefaB oder notigenfalls 
mit Wasser nachfiillt und mit dem GarverschluB verschlossen einige Monate im Keller stehen ge
lassen. Der Wein ist dann in der Regel vollig klar geworden und kann nun mit einem Heber auf 
Flaschen gefiiUt werden. 

Weitere Anleitungen und Einzelvorschriften fiir die Herstellung von Fruchtweinen fiir den 
Hausbedarf finden sich in dem kleinen Heft "Das neue Weinbuch" von FRIEDR. SAUER in Gotha, 
das in den Verkaufsstellen der SAuERSchen Vierka-Hefen zu haben ist. 

Viola. 
Viola odorata L. Violaceae- Violeae. Heimisch in Europa, Amerika und dem 
tropischen Asien, vielfach kultiviert. 

Flores Violarum. VellchenbInten. Sweet (Purple) Violet Flowers. Fleurs de 
violette odorante (de mars). Flores Violae odoratae. 

Die im Mii.rz und April gesammelten, vom Kelche befreiten, vorsichtig getrockneten Bliiten. 
Es kommen dunklere und hellere Bliiten vor, zum pharmazeutischen Gebraueh dienen nur die 
dunkleren. Die 5 Kelchblatter langlich, stumpf, mit Anhangseln nach unten. Die 5 Blumenblatter 
frisch veilchenblau, trocklm hellblau, das untere groBer, verkehrt·eifiirmig, mehr oder weniger aus
gerandet. kahl, am Grunde in einen Sporn verlangert (eigentlich ist es das obere Blatt, wegen 
der durch die Drehung des Bliitenstieles umgekehrten Stellung der Bliite jedoch nach unten ge· 
wendet), die beiden seitlichen eirund-Ianglich, bebartet, ganzrandig, die beiden untersten (nach 
oben gerkhteten) ahnlich gestaltet wie die seitlichen, jedoch unbebartet und zuriickgeschlagen. 
Die 5 Staubfaden kegeliormig zusammenneigend ohne zu verwachsen, die beiden unteren gespornt. 
Der Fruchtknoten oberstandig, eiformig, einfacherig, behaart, mit 3 wandstandigen Samenlpisten. 
Der etwas gebogene, nach oben verdickte Griffel hakenformig gebogen. Der Geruch ist frisch 
stark veilchenartig; getrocknet sind die Bliiten fast geruchlos, behalten aber bei sehr vorsichtigem 
Trocknen und gutem Aufbewahren in wohl verschlossenen Glasern den Geruch langer bei. Der 
Geschmack ist anfangs siiBlich schleimig, danach etwas scharf. 

Verwechslungen. Bei Viola suavis M. BlEB. sind die Bliiten blasser und um die Halite 
groBer; V. mirabilis (L.) JACQU., V. silvestris LAM. und V. canina L. sind geruchlos und 
besitzen spitze Kelchblatter; V. pal ustris L. hat kleine, geruchlose, kurzgespornte Bliiten. 

Bestandteile. Spuren von Violin (bitter schmeckendes und brechenerregendesAlkaloid), 
ein blauer Farbstoff Cyanin, 20/0 Viola-Rutin, C27H30016 (ein Rhamnoglykosid, identisch 
mit Rutin), bei der Hydrolyse Quercetin, Rhamnose und Dextrose liefernd), Salicylsaure, Ei
weiB, Gummi, Zucker, Schleim. 0,003 0/0 atherisches 01, das unverdiinnt wenig nach 
Veilchen riecht; erst bei einerVerdiinnung von 1:5000-10000 tritt der Veilchengeruch deutlich 
hervor. 

Die Wurzel solI als Ersatz fiir die Ipecacuanhawurzel als Expektorans verwendet werden 
Mnnen in Abkochungen 0,5: 150. 

Nach O. LINDE ist das in der Wurzel das von BOULLEY in der Wurzel vor etwa 100 Jahren 
aufgefundene Veilchen·Emetin oder Violin ein Gemisch von Extraktstoffen, das sehr geringe 
Spnren eines Alkaloids enthalt. 

Sirupus Violae. Veilchensirup. Sirop de violette. - Ergiinzb.: 4 T. frische, ent. 
kelchte Veilchenbliiten iibergieBt man mit 7 T. siedendem Wasser, prefit nach 24 Stunden ab 
und kocht 7 T. Filtrat mit 13 T. Zucker zu 20 T. Sirup. - Gall. 1884: Aus 100 T. durch Absieben 
von Kelchen usw. befreiten Bliiten bereitet man, wie nach Erganzb., 210 T. Filtrat und lOst darin 
380 T. Zucker. - Hisp.: 180 T. frische Veilchenbliiten werden mit 540 T. Wasser gewaschen 
.und durch ein (nicht alkalisch reagierendes!) Kolatorium sanft abgepreBt. Man iibergieBt sie 
dann (in Zinn- oder PorzellangefaB) mit 360 T. kochendem Wasser, liiBt 8 Stunden stehen, er
ganzt die Kolatur auf 360 T. und lost darin bei gelinder Warme 640 T. Zucker. - Siru p us Viola
rum communis (Hisp.). In 360 T. eines 100/0igen Aufgusses aus getrockneten Veilchenbliiten 
werden 640 T. Zucker gelOst. 
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Fiir Erhaltung der Farbe des Veilchensaftes ist es von Wichtigkeit, daB man nur 
Porzellan- oder ZinngeflLBe und besten Zucker verwendet, femer AmmoniakdlLmpfe fernhlLlt, 
den fertigen Sirup durch ungebrauchten Flanell seiht und noch heiB in kleine Flaschen fiillt, die 
vor Licht geschiitzt kiihl aufbewahrt werden. Der Sirup ist violett und wird durch Alkalien griin 
geflLrbt. 

Anwendung. Der Veilohensirup wurde friiher seiner Farbe wegen fiir Mixturen ver
wendet, jetzt wird er nur noch im Handverkauf meist mit anderen Saften zusammen bei Kinder
krankheiten gefordert. 

Viola tricolor L. Heimisch in Europa. Stengel einfach oder astig, niederliegend 
bis aufrecht, dreikantig, hohl. Untere Blatter herz-eiformig, obere langlich-elliptiseh 
bis lanzettlich. Nebenblatter leierformig-fiederspaltig. Die Bliiten sind achselstandig, 
langgestielt, gelblich oder hellviolett; das vordere Blatt der fiinfblattrigen Blumen
krone tragt einen Sporn, das mittlere Blattpaar ist am Grunde gebartet. 

var. vulgaris: Blumenblatter langer als der Kelch, die beiden oberen violett, 
die mittleren hellviolett, das untere gelb, zuweilen auch die mittleren gelb. 

var. arvensis: Blumenblatter kiirzer als dor Kelch, gelbIich-weill, die unteren 
dunkler, die beiden oberen oft teilweise violett. 

Herba Violae tricoloris. Stiefmiitterchen. Heartsease Wort. Pensee 
sauvage. Herba Jaceae (Trinitatis). Freisamkraut. Ackerveilchen. 
Dreifaltigkeitskraut. 

Die ~etrockneten oberirdischen Teile bliihender, wildwaohsender Pflanzen. 
11 Teile msches Kraut = 2 Teile Droge. 

Die Pflanze variiert sehr in GroBe und Farbe der Bliiten und in der Form der 
Stamm- und Nebenblatter. Beschreibung siehe oben. Gesohmaok sohwaoh, siiBlich, 
schleimig, kaum scharf. 

Bestandteile. Spuren des Alkaloids Violin; Viola-Queroetin= Rutin, C27H 300 16; 

Salicylsauremethylester, Gerbstoff, Zuoker, Sohleim. 

Anwendung. In der Volksmedizin als sogenanntes Blutreinigungsmittel bei Hautkrank
heiten der Kinder, im AufguB 10: 100 und in Badem. 

Virgaurea. 
Solidago virga au rea L. Compositae - Tubuliflorae - Astereae. 
Heimisoh in Europa, Ostasien, Nordamerika. 

Herba Virgaureae. Goldrutenkraut. Golden Rod Wort. Herbe 
de la verge. Herba Consolidae saraceniae. Herba Solidaginis virgae 
aureae. Goldenwundkraut. 

Das getrocknete, von der bliihenden Pflanze gesammelte Kraut. Der Stengel 
ist rund, gestreift, gewohnlioh unten violett, wie die Bliitter kahl oder kurz behaart. 
Die Blatter stehen abwechselnd, sind bis 8 und mehr Zentimeter lang, bis 3 em breit, 
die Grundblatter in einen langen, gefliigelten Stiel versohmiilert, oval, am Rande 
gesagt. Nach oben werden die Blatter schmiUer und der Stiel kiirzer, die oberen sind 
fast sitzend. Der Bliitenstand ist traubenformig, die Bliitenkopfohen bis 1 om lang, 
bis 6 mm breit, die Blatter des H iillkelohes mehrreihig, linealIanzettlich mit breitem, 
hiiutigem Rande. Das Kopfohen triigt am Rande eine Reihe weiblioher Zungen
bliiten, deren Zunge lineallanglioh und doppelt so lang wie der H iillkelch. Die zahl
reiohen Soheibenbliiten sind zwitterig, alIe Bliiten goldgelb und mit einem einreihigen 
Pappus. Das Kraut ist geruchlos und von unbedeutendem, etwas zusammenziehendem 
Gesohmack. 
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Mikroskopisches Bild. Das undeutlich bifazial gebaute Blatt hat beiderseits rund
lich~ Spalt6ffnungen und fast geradlinig polygonale Epidermiszellen, die der Oberseite mit stark 
gerunze1ter Cuticula. Die Haare sind Gliederhaare, ihre Zellen lii.ngsstreifig, oft zusammengefallen. 
Das kollaterale GefiBbiindel des Mittelnerven auf heiden Seiten mit einem Belag von Kollenchym. 

Bestandteile. Xtherisches 01, Bitterstoff, Gerbstoff. 

Antoendtmg. Friiher bei Nierenleiden und Wassersuoht, jetzt nur noch als Volksmittel. 

Viscum. 
Viscum album L. Loranthaceae. Heimisohin Europa, Nordasien,Japan usw. 

Ein kleiner, immergriiner, auf Nadel- und Laubbaumen sohmarotzender Strauch. 

Stipites (et Folia) Visci. Mistelstengel. White Mistletoe. Gui de oMne. 

Folia Visoi. Viscum quercinum. Donnerbesen. DrudenfuB. Hexenbesen. Leim
mistel. Weille Mistel. 

Die getrookneten, jiingeren Zweige mit den Blittern. Der Stengel ist holzig, Btielrund, bhI
gelblich.griin, wiederholt gabeIspa.1tig, die GJieder sind bis 8 cm lang, bis 12 mm dick. an den 
Knoten verdickt. Jedes Glied der Gabel endet in einer bliitentragenden Spitze, unter dieser ent
springen in den Achseln zweier Blitter zwei neue Aste. Die Blitter zu zwei gegenstindig, gelblich
griin, lederartig, lanzettlich-spatelf6rmig bis breitzungenfOrmig, ganzrandig, bhI, von 2-3 del
ben Lingsnerven durchzogen. Die Bliiten diozisch, auf kurzen Sprossen oder sitzend am Ende 
der Zweige in den Achseln kleiner Hoohblitter, gekniuelt, ohne Kelch, die Bliitenhiille gelb, 
fleischig, unten verwachsen, oben mit vier Zipfeln. Die mii.nnlichen Bliiten groBer als die weib
lichen, vier Staubfaden; die weiblichen Bliiten mit unterstindigem, einficherigem, rundlichem 
Fruchtknoten mit stumpfer Narbe. Die Frucht eine kugelige, weiBe, durchscheinende, einsamige, 
saftige Beare mit schIeimigem, klebrigem Inhalt. Der Same fast herzformig, zusammengedriickt, 
weiBlichgriin. Der Geruch jiingerer Pflanzenteile ist frisch widerlich, verschwindet beim Trocknen, 
der Geschmack ist anfangs siiBlich, schIeimig, dann widerlich, etwas bitter. Das Holz findet keine 
Verwendung. 

Bestandteile. Ein stark klebriges butschukartiges Weichharz Viscin (6-7%), 
hauptaachlich in der Rinde (und in den Beeren). Ein Alkaloid CsHuN (LEPRINCE 1907), das 
wahrscheinlich mit dem Velledol von ADRIA.N u. Co. in Paris identisch ist. 

Anwendtmg. Als Diureticum, bei Menstruationsstorungen, Himoptoe, Arleriosklerose. 
Ein aus der Mistel hergestelltes Extrakt soIl blutdruckherabsetzend wirken. 

Viscinum, Viscin, ist das stark klebende Weichharz der Mistel. Die abgeschabte Mistelrinde 
wird 12-18 Stunden lang mit Wasser eingeweicht, ofter durchgearbeitet und dann abgepreBt. 
Der PreBkuchen wird mit wenig Wasser zu einer gleichmaBigen Masse zerstoBen, wobei Holz
fasern so weit wie moglich entfernt werden. Das so gewonnene Rohviscin bildet eine sehr zahe 
griinliche Masse. Es wurde friiher zur Bereitung von Vogelleim (Viscum aucuparium) benutzt. 

Gereinigtes Viscin wird aus dem Rohviscin gewonnen. Dieses wird durch Kneten mit 
heiBer Sodalosung von mechanisohen Verunreinigungen und von Siure befreit, dann mit heiBem 
Wasser ausgewaschen, in einer Schale durch Erhitzen auf dem Wasserbad getrocknet, mit Alkohol 
gewasohen und schlieBlich in Benzin gelost. Die sirupdicke dunkelgriine Losung des Viscins 
wird in dichtgeschlossenen Glisern aufbewahrt und dient zur Herstellung von stark klebenden 
Pflastermischungen und anderen Zubereitungen. 

Viscin wird nach LOEBELL auch aus japanischem Vogelleim gewonnen, der von Ilex
arten stammt. Das Rohviscin wird mit Calciumcarbonat durchgeknetet, wobei vorhandene 
Sauren gebunden werden und durch das entweichende KohIendioxyd die Masse aufgelockert wird. 
Dann wird die Masse mit gebranntem Gips durchgeknetet, zur Bindung des Wassers, und mit 
Benzin ausgezogen. Nach dem Abdestillieren des Benzine hinterbleibt das gereinigte Viscin als 
eine stark klebende Masse, die sich mit Wollfett, 01 u. a. mischen liBt und aIs Ersatz fiir Kautschuk 
zur Herstellung von Pflastern dienen soll, auch als Ersatz fiir Guttapercha zur Herstellung von 
Traumaticin. Das nach dam Verfahren von LOEBELL (D.R.P.) gewonnene Viscin kommt unter 
dem Namen Viscolan in den Handel. 

Pulvls Vlacl compoaltus (F. M. Germ.). 
Beruhigungspulver - G1ildenherzpulver 

Pulv. Vlscl albi 
Magnes. carbonlcl 
Pulv. Bad. Paeoniae 
Pulv. Rhiz. !ridis 
Aur. follati 

M 3,0 
1,6 
0,1. 
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Vitis. 
Vitis vinifera L. Vitaceae-Vitoideae. Heimisch vielleicht im ostlichen Mittel
meergebiet und Kleinasien, durch die Kultur friihzeitig und weit verbreitet. 

Veraltet sind die friiher gebrauchten 
Folia Vitis, Weinblatter, Weinlaub, ferner 
Pampini Vitis, Weinranken, woraus ein Extractum Vitis pampinorum 

hergestellt wurde, sowie 
Fructus Vitis immaturi, Agresta, frische, vor der Reife gepfliickte Wein

trauben, aus deren Saft Omphacium man nach Art des Sirupus Cerasi einen Sirup 
bereitete. 

Dagegen finden noch zu Teegemischen Verwendung die getrockneten reifen Wein
beeren: 

Passulae majores. Rosinen. Uvae passae. Zibeben. Raisins sees. 
Sie kommen aus Spanien, Frankreich, Griechenland, Kleinasien in den Handel. 

Als beste geIten die Smyrnaer und Damaszener, besonders die Sorte Eleme. Die 
Sultaniarosinen sind nicht sehr groll, gelblich, ohne Kerne. 

Bestandteile. Durchschnittlich etwa: 22% Wasser, 1,5% Saure, 62% Zucker 
(Dextrose etwa 28%' Lavulose etwa 34%), 

Vitis vinifera var. apyrena L. Jonische Inseln und Morea liefert 

Passulae minores. Korinthen. Uvae corinthiacae. Raisins de Corinthe. 
Curran ts. Sie bilden den Hauptexportartikel Griechenlands. Etwa erbsengroB, 
kernlos, violett. 

Bestandteile. Durchschnittlich etwa: 14% Wasser, 2,5% Saure, 53% Zucker. 

Winterana. 
Winterana can ella L. (Canella alba MURRA.Y). Winteranaceae. WeiDer 
Caneelbaum. Heimisch im siidlichen Florida und auf den Antillen. 

Cortex Canellae albae. Weiller Zimt. Wild Cinnamom Bark. Canelle 
blanche. Canella (Costus) dulcis. Cortex Winteranus spurius. Canellarinde. 
Wei13er Caneel. Falsche Wintersrinde. 

Die Rinde bildet bis 15 em lange rinnen- oder rohrenformige Stiicke von 2-3 em Durchmesser 
und bis 5 mm Dicke. An der AuBenseite gelblich oder rotlichweiB, geschalt, zuweilen mit rotlich· 
weiBem, rissigem Kork, haufig mit etwas vertieften, kreisrunden, weiBlichen Flecken. Die Innen
seite weiB oder gelblich, fast eben, fein langsstreifig: der Querschnitt innen deutlich fein radial 
gestreift, in der breiten weiBen lVIittelrinde zahlreiche gelbe Punkte (Sekretzellen). Der Geruch ist 
zimtartig, der Geschmack stark gewiirzhaft, bitterlich, schleimig. 

1m Handel kommt nicht selten neben den weiBwarzigen Stiicken auch echte Canellarinde vor, 
welche mit rostbrannen Flecken wie dieCinnamodendronrinde (Cinnamodendron corticosum MIERS) 
bedeckt iat. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Die auBere Korkschicht, wenn erhalten, aus zahl
reichen Reihen diinnwandiger Zellen: das Phelloderm aus einer bis 12 Reihen starken Schicht 
nach innen zu sehr stark verdickter, fein geschichteter und getiipfelter Steinzellen von gelbrotlicher 
Farbe. Diese Schicht ist an manchen Stellen unterbrochen, zuweilen auch stellenweise abgeschabt. 
Das Parenchym der breiten Mittelrinde diinnwandig, farblos, starkefiihrend: einzelne Zellen mit 
Kalkoxalat in groBen Drusen, ferner zahlreiche groBe Sekretzellen mit einem citronengelben Harz
klumpen. An der Grenze von Mittel- und Innenrinde sparlich (konnen auch fehlen) kleine Gruppen 
von Bastfasern. Die Markstrahlen der Innenrinde 1-2 Zellen breit, schlangelig verlaufend, nach 
auBen sich verbreiternd, in jeder Zelle eine Druse von Kalkoxalat: die Rindenstrahlen aus tan
gential abwechselnden Schichten von starkefiihrendem Parenchym mit zwischenliegenden groBen 
Sekretzellen und von meist zusammengefallenen Siebelementen. Bastfasern und Steinzellen fehlen 
der sek. Rinde. 

Pul ver. Charakteristisch die groBen gelben Olzellen der Mittel- und Innenwande und die 
gel ben, einzeln liegenden oder in regelmaBigen Reihen zusammenhangenden Zellen des Steinzellen-
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phelloderms. Stiicke der Innenrinde mit Gruppen zusammengefallener Siebrohren, die Siebrbhren· 
fragmente mit seitlichen Siebplatten. Keine oder nur sehr wenige Bastfasern. GroBe Kalkoxalat
drusen. Reichlich feinkornige, einfache oder zusammengesetzte Stii.rke bzw. deren Bruchkorner, 
die kleinen Korner bis 4,5 p, die groBeren bis 7,5 p, die groBten bis 20 p, letztere mit Kernhohle. 
Geruch nach Zimt. 

Verwechslung. Die Wintersrinde von Drimys Winteri FORSTER. 

Drimys Winteri FORSTER var. a magellanica (Wintera aromatic a MURR.). 

Mag no Ii ac e ae -Illi c i e ae. Heimisch von Memo durch das westliche Siidamerika 
bis Feuerland. 

Cortex Winteranus verus. Echte Wintersrinde. Winter's Bark. Ecorce de 
Winter. Cortex Winteri. Cortex magellanicus. 
Magellhanischer Zimt. 

Cinnamomum magellanicum. 

Rohrig eingerollte oder rinnenformige, harte, sprOde, bis 1,5 cm dicke Rindenstiicke, auBen 
ziemlich glatt, stellenweise querrunzelig, hellgrau, braun oder rotbraun, gefleckt, auf der Innenseite 
grobl1i.ngsstreifig, gelbbraun, im Bruch grobkornig. Der Querschnitt zeigt unter der Lupe zahl
reiche, im braunroten Rindengewebe gleichmaBig verteilte, ungleich groBe, zum Teil etwas radial 
angeordnete, helle, gelbe Sklerenchymbiindel. 

Mikroskopisches Bild. Querschnitt. Der Kork aus 4-5 Reihen fast quadratischer 
Zellen mit dunkelbraunem Inhalt, in den inneren Reihen die Wande verdickt. Die schmale Mittel. 
rinde zeigt tangential gestrecktes, nach auBen zu derbwandigeres, nach innenhin schlafferes, spii.rlich 
Starke flihrendes Parenchym, in diesem zerstreut zahlreich Zellen mit atherischem CII. An der 
Orenze von Mittel· zur Innenrinde ein Kreis groBerer, geniiherter oder entfernt stehender Gruppen 
von sehr ungleich groBen und ungleich langen, stark verdickten Steinzellen. Zwischen den Stein· 
zellengruppen hier und da ein kleines Biindel stark verdickter Bastfasern, sonst keine Bastfasern. 
Die Hauptmarkstrahlen dreireihig, die zwischen diesen liegenden breiten Rindenstrahlen durch 
einreihige Nebenmarkstrahlen in schmale radiale Streifen geteilt. In letzteren abwechselnd 
langgestreckte Bastparenchymgruppen, Siebrohren und Reihen weiter, auf dem Langsschnitt 
gestreckter, ziemlich geniiherter Olzellen. In den Markstrahlen nach innen an Umfang abo 
nehmende, radial gestreckte Steinzellengruppen, getrennt durch kleinere Partien unverdickter 
Zellen. Die groben Langsleisten auf der Innenflache der Rinde werden durch am inneren Ende der 
Markstrahlen liegende, keilformig ins Holz vorspringende Steinzellengruppen gebildet. 

Verwechslungen. Friiher kam die Rinde von Cinnamodendron corticosum MIERS, 
Winteranaceae (Canellaceae), Jamaika und benachbarte Inseln, fUr Cortex Winteranus in den 
Handel, desgleichen die Melamborinde von Drimys Winteri FORST. var. granatensis, 
Brasilien, Neugranada. Letztere ist noch schiirfer gewfuzhaft als die echte Wintersrinde. In gleicher 
Weise wird die Rinde von Drimys Winteri var. chilensis, Chile. dort Canelo benannt, 
benutzt. 

Bestandteile. .!therisches 61 etwa 1 %, Harz, Mannit, Starke, Bitterstoff. 
Das 61, spez. Gew. 0,920-0,935, erinnert im Geruch an Nelken· und Cajeputol, es dreht schwach 
Techts, aD = + 10 8'; es enthiilt Eugenol, I.Pinen, Caryophyllen, Cineol. 

Anwendung. Ala Gewiirz, selten ala Stomachikum. 

Wolframium. 
Natrium wolframicum. Natriumwolframat. Wolframsaures Natrium. Na2W04 • 

Mol.·Gew. 330. 
Darstellung. Technisch durch Schmelzen von Wolframerz (Wolframit) mit Natrium. 

carbonat nnd etwas Natriumnitrat, Behandeln der Schmelze mit Wasser, Eindampfen der fil· 
trierten Liisung zur Trockne, Wiederliisen des Trockenriickstandes mit Wasser und Kristallisation. 

Eigenschaften. Farblose Prismen oder rhombische Tafeln von alkalischer 
Reaktion, salzig herb·bitterem Geschmack. Es ist hygroskopisrh, sehr leicht in 
Wasser, nicht in Weingeist loslich. Beim Erhitzen wird es undurchsichtig, schmilzt 
noch vor dem Gliihen und erstarrt dann kristallinisch. Durch Salzsaure wird es in 
das weniger losliche Natriumdiwolframat (Na2W207 + 2H20) iibergefiihrt. Auch 
Kohlensaure wirkt zersetzend. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in dicht schlieBenden Gliisern. 
Anwentlung. In der chemischen Analyse. Ala Flammenschutzmittel fiir Gewebe und 

Holz. Gewebe, Biihnendekorationen usw. werden mit einer wiisserigen Losung von Natrium. 
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wolframat getrii.nkt und wieder getrocknet. Wenn das Natriumwolframat auch das Brennen 
mit Flamme nicht vollig verhindert, so ist doch die Entziindung eine schwerere und das Ver
glimmen ein langsameres. Ala Ersatz der Zinnsa)ze in der Farberei. Mit Campecheholzabkochung 
liefert es eine schwarze FliiBsigkeit, die auch als Tinte verwendet werden kann. 

Wolframbronzefarben bestehen aus Wolframnatriumwolframiaten (oder wolfram
saurem Wolframoxydnatrium) verschiedener Zusammensetzung. Sie werden dargestellt durch 
teilweise Reduktion von Natriumwolframat in der Schmelzhitze mit Wasserstoff, oder mit Zinno 
Die Farbe der Bronzen wechselt mit der Zusammensetzung: z. B. blaue Bronze NaB W 6015' purpur
rote Bronze NaBWaOg, rotgelbe Bronze Na,Wb0 15 , goldgelbe Bronze Na6We0 18• Die Wolfram
bronzefarben finden in gleicher Weise wie Metallbronzefarben Verwendung. 

Xanthium. 
Xanthium spinosum L. Compositae - Tubuliflorae - Heliantheae. 
Heimiseh in Siideuropa, der Levante, Bohmen, jetzt ziemlieh in Mitteleuropa ver
breitet. 

Herba (Folia) Xanthii spinosi. Spltzklettenkraut. Spring Clotbur Wort. Herbe 

de glonteron (de lampourde). 
Das getrocknete, zur Bliitezeit gesammelte Kraut oder nur die Blatter. Letztere wechsel

standig, gestielt, im UmriB langlich-eiformig, eiformig oder spitz-rhombisch, ungeteilt oder drei
lappig, bis 8 cm lang, keilformig in den Blattstiel verschmalert. Die mittleren Lappen verlangert, 
lanzettlich, zugespitzt, ga.nzra.ndig oder entfemt-ausgeschweift-gezahnt und langeI als die beiden, 
meist nach yom etwas gekriimmten Seitenlappen. Die Oberseite griin, zerstreut kurzhaarig, an 
den Nerven weiBfilzig, die Unterseite we'Mmch- oder blaulich-graufilzig. Neben den Blattem je 
ein dreigabeliger, abstehender, bis 3 cm la.nger, glanzend strohgelber Dom. Die Bliiten monbcisch, 
griinlich, achsel- oder gipfelstandig, die mannlichen in einem Kopfchen an den Enden der Zweige, 
die weiblichen in den Blattwinkeln, je zwei in einer ovalen, spater harten, ziemlich dicht mit diin
nen, geraden, an der Spitze hakenformigen Stacheln besetzten Hiille eingeschlossen, dazwischen 
kurzhaarig. 

Anwendung. Das Kraut soIl ham- und schweiBtreibend wirken, in RuBland ist es gegen 
Hundswut empfohlen worden. 

X ant h i u m s t rum a r i u m L. Heimisch in Mitteleuropa. Blatter gestielt, eiherzfOrmig, 
3-5lappig oder ungeteilt, doppelt eckig-gezahnt, unterseits heller als der Stengel, wellig und 
rauh, ohne Stacheln. Fruchthiille eiformig, zerstreut mit geraden, in der Spitze hakenformigen, 
kahlen, gelben Stacheln besetzt, dazwischen kurzhaarig und driiBig. Die Blatter sind als 
Mittel gegen Blutungen nach der Entbindung empfohlen worden. Die Friich te sollen ein 
Glykosid Xanthostrumarin und ein Alkaloid enthalten, sowie 150/ 0 fettes 01. 

Xanthorrhoea. 
Xanthorrhoea-Arten, Liliaceae -Asphodeloideae, Grasbaume, liefarn 

Resina Xanthorroeae, Akaroidharz, Resina Acaroidis. 

Xanthorrhoea australis R. Br., X. tateana MULL., X. Drumondii HARV., 
X. q uadrangulata V.MULL., X. arborea R. Bx. und andere, heimisch in Australien 
und auf diesen Erdteil beschrankt, Hefern Rotes Akaroidharz, Resina Acaroidis, 
Resina Xanthorrhoeae (rubra), 

Xanthorrhoea hastilis R. BR.liefert Gelbes Akaroidharz, ResinaXan thor
rhoeaeflava, Grass Tree Gum, Yellow Gras Tree Gum. ResinaluteaNovae 
Belgiae, GUIDmi Acaroides. Botanybay-Harz, Gelbharz, Erdschellack, Xanthorrhoea
harz. 

Das infolge von Verwundungen aus dem Stocke ausflieJ3ende, am Stamme erhartende und 
von den Eingeborenen gesammelte Har!ll ist mit vielen Rindenstiicken und Stengelstucken ver
unreinigt. Die Handelsdroge ist gewohnlich auBen braunlichgelb, innen opak und reingelb wie 
Gummigutti, nur stets heller als dieses. Mit Wasser velTieben gibt die Droge keine Emulsion. 
Das gel be Har:r kommt in groBen, sprOden, bis 500 g sch",eren Stiicken in den Handel, es riecht 
balsamischer als das rote. Die Tranen (soweit solche in der Droge vorhanden) sind rundlich, auJ3en 
tief rotbraun, der Bruch glan!llllnd, glasartig, in diinnen Splittem vollig durchsichtig. Das rote 
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Harz kommt meist in Tranen von tief rotbrauner, bisweilen auBen hellroter Farbe vor; der Bruch 
-ist glasartig, diinne Splitter sind durchsichtig und rubinrot. Beide sind in Alkohol vollig loslich. 

Bestandteile. Das rote Harz enthaIt als Hauptbestandteil 850/0 Erythroresino
tanno1, C4oH3S0S.0H, vorwiegend als Paracumarsaureester, geringe Mengen Erythro
resinotannolbenzoesaureester, 1-20 freie Paracumarsaure, CSHS03' 0,6 0/0 Para
oxybenza1dehyd; ferner enthaIt es n~ch HAENSEL 0,330/0 rotbraunes, im Geruch an Peru- und 
To1uba1sam erinnerndes atherisches 01, spezifisches Gewicht des 01es bei 20° 0,960; Saure
zahl 47,6, Esterzahl 37,5; es enthalt Styrol, Zimtsaure frei und als Ester. 

Das ge1be Harz enthaIt a1s Hauptbestandteil 800/0 Xanthoresinotannolparacumar
saureester, 4°/0 freie Paracumarsaure, 0,6 0/ 0 Zimtsaure, freie Benzoesaure, 1% 

Styracin. Die Anwesenheit von Bassorin, atherischem 01, Vanillin, Paraoxybenz
a1dehyd und Zimtsaurepheny1propylester ist fraglich. Bei der Destillation des Harzes 
erhielt SCHIMMEL 0,37 0/ 0 atherisches 01 von storaxahnlichem Geruch (spez. Gew. 0,937, 
an = -30 14', Saurezahl 4,9, Esterzahl 69,4). Das atherische 01 enthaIt 20% Zimtsaure. 

Anwendung. Die Akaroidharze werden, besonders in Amerika, als Kolophoniumersatz 
zum Leimen in der Papierfabrikation, ferner zur Bereitung von Lacken und z. T. (gelbes) in der 
Parfiimerie verwendet. Sie sind auch bei uns im Handel und werden in Deutschland z. B. ala 
Kaffeeglasur beniitzt. Rotes Akaroidharz ist ala kiinstlicher Schellack angetroffen worden. In 
Amerika soIl die alkoholische Tinktur (6: 100) in Gaben bis zu 70 g gegen Phthisis und chronische 
Katarrhe gebrauchlich sein. 

Xylolum siehe unter Benzolum B. I, S.664. 

Yohimbe. 
Pausinystalia Yohimbe PIERRE (Corynanthe Yohimbe K. SCHUlIL) 

und andere Arten dieser Gattung. Rubiaceae. Heimisoh in Westafrika (Ka. 

merun, franz. Kongo). Liefern die heutige Yohimbehe-Rinde des Handels. 

Cortex Yohimbe. Yohimberinde. Cortex Johimbe. Yohimbeherinde. Potenzrinde. 

Bis etwa 75 cm lange, mehr oder weniger eingerollte, z. T. auch £lache, 2-10, meist 4-8 mm 
dicke Rindenstiicke. Die haufig noch anhaftende oberflachliche Korkschicht ist hell- bis grau
braun, von vereinze1ten Flechten bedeckt und zeigt auBer zahlreichen Langsrissen sehr zahlreiche 
Querrisse. Die Farbe ist rotlidhbraun, der Querschnitt gleichmaBig hellbraun, die Bruchflii.che 
uneben, sammetartig weich, kurzfaserig. Der Geschmack ist bitter. 

Mikroskopisches BiJ d. Querschnitt. Der Kork, wenn vorhanden, aua in den auBeren 
Schichten diinnwandigen, weiter innen mehr oder weniger stark verdickten, hell- bis dunke1braun 
gefarbten Zellen. Die darunter liegende verhaltnismiWig recht schmale primare Rinde besteht 
zum groBten Teile aus mit charakteristisch rotbrauner Wandung versehenem, meist starkefreiem 
Parenchym, zwischen diesem sehr zahlreiche groBe Kristallsandschlauche. Die auBere primare 
Rinde ohne mechanische Elemente, am Innenrande ganz vereinzelte und unregelmaBig liegende 
Bastfasern. Die sekundare Rinde wird durchzogen von vielen, 3-5 Zellagen breiten primaren 
und sehr vielen einreihigen sekundaren Markstrahlen. Zwischen den Markstrahlen liegen zahl
reiche dicke, gelbweiBe, stark glanzende, auf dem Querschnitt deutlich geschichtete Bastfasern 
in langen Reihen, niemals in Biindeln, sondern jede einzeln fiir sich von dem charakteristisch 
braunwandigen, starkefreien Parenchym vollig umschlossen. Diese sehr auffallende Lagerung 
der Bastfasern der sekundaren Rinde in sehr langen, radialen Reihen ist charakteristisch und als 
hauptsachlichstes Unterscheidungsmerkmal von den anatomisch sehr ahnlichen Chinsrinden 
anzusehen. 

Pul ver. Hauptsachlich die sehr zahlreich vorhandenen, 0,3-1,5 mm langen, zwischen 
20-35 [.L dicken, beiderseits zugespitzten, fast bis zum Verschwinden des Lumens verdickten, 
porenfreien Bastfasern bzw.deren Fragmente; ferner Bruchstiicke dt'r braunwandigen, fast starke
freien Parenchymzellen, Triimmer der dunke1 gefarbten Sekretschlauche, einzeJne Farbstoff
klumpen von roter Farbe, Korkfetzen (dick- und diinnwandig, oft pigmentfrei). Keine Steinzellen. 

Die Rinde von Pa usinystalia Trillesii PIERRE hat groBeAhnlichkeit mit der 
Rinde vonPausinystalia Yohimbe, zeigt aber auf dem Querschnitt folgendesBild. 1. EinedickeKork
schicht, aua helleren und dunkleren Streifen zusammengesetzt; die Zellen, die die letzteren bilden, 
sind mit harzigen Stoffen angefiillt. 2. Eine parenchymatose Schicht, in der Harzliicken zerstreut 
liegen, die sich von ihren Nachbarzellen durch ihre unregelmaBige Form unterscheiden. 3. Eine 
sehr dicke Bastschicht, deren Rindenstrahlen voneinander durch gewundene und unregelmaBige 
Markstrahlen getrennt sind. Reichlich radial angeordnete Fasern mit dicker und lichtbrechender 
Wand und punktformigem oder aeitlich ausgezogenem Lumen. Die Fasern sind an beiden Enden 
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ausgefasert und besitzen groBe Ahnlichkeit mit denjenigen der Chinarinde. Das Alkaloid dieser 
Rinde solI mit Y ohimbin identisch sein. 

Bestandteile. Verschiedene Alkaloide (nach SIEDLER mindeatens vier, darunter als 
wichtigstea das Y ohim bin (a. d.). Gesamtmenge der Alkaloide nach Sl'IEGEL 0,3-1,5°/0" Ferner 
ein besonderer Farbstoff. 

Chemische Erkennung. ..(N ach weis des Y ohim bins.) 2-3 g Rindenpulver 
werden in einer Flasche mit 25 cern Ather, 5 cern Chloroform und 2 cern Ammoniakfiiiasigkeit 
iibergosaen und das Gemisch unter haufigem Schiitteln etwa II, Stunde atehen gelaasen. Man 
filtriert dann in einen kleinen Scheidetrichter ab und achiittelt die Ather-Chloroformmischung 
mit 30 ccm 1 0/oiger wasseriger Salzsaure aus, !aBt diese in ein Kblbchen abflieBen, erwarmt gelinde, 
bis der anhaftende Ather verjagt ist und macht nach dem Abkiihlen der Fliissigkeit diese mit 
Ammoniak achwach alkalisch. Hierbei fallen die Alkaloide als weiBer Niederschlag aus; dieser 
wird abfiltriert und mit wenig Waaser nachgewaschen. Von dem auf dem Filter gesammelten 
Niederschlag gibt man einen Teil auf ein Uhrglaschen, das auf weiBem Papier ateht, lost ihn in 
etwa 1 ccm konz. Schwefelsaure und setzt ein Kriatallchen Kaliumdichromat zu. Hierbei miissen 
sehr bald beim Hin- und Herbewegen der Loaung kraftig blauviolette Farbungen auftreten. 

Anwendung. Nur zur Gewinnung des Yohimbins (s. d.). 

Yohimbinum, Yohimbin, Johimbin, C21H2S0,N2' MoI.-Gew. 372, ist das Haupt
alkaloid der Yohimberinde. 

Gewinnung. Nach Sl'IEGEL wird die Rinde mit Wasser unter Zusatz von Esaigsaure 
ausgezogen, der Auszug mit Natriumcarbonatlosung versetzt und das ausgefalite Alkaloid 
aus verd. Weingeist (50%) umkristallisiert (CHEM_ FABRIK GUSTROW). 

Nach RIEDEL gewinnt man aus der Rinde zunachst durch Verseifung des Alkaloids Yo
him boasaure (s. u.), die durch Erhitzen mit Methylalkohol und Salzsaure in Yohimbin zuriick
verwandelt wird. 

Eigenschafte.n. WeiBe, seidenglanzende Kristallnadeln, Smp.234,5 0, leicht 
loslich in Weingeist, Methylalkohol, Amylalkohol, Essigather, Chloroform, schwer 
loslich in Ather, fast unloslich in Wasser. Es ist rechtsdrehend. Das freie Yohimbin 
wird durch die Einwirkung von Luft und Licht bald gelblich. die Salze sind haltbar, be
sonders das Hydrochlorid (s. d.). Beim Erhitzen auf 120-136 0 geht es unter Wasser
abspaltung in Anhydroyohimbin, C21H2603N2' iiber, von dem sich auch die Salze 
des Yohimbins ableiten. Durch Erhitzen mit Laugen oder Sauren wird das Yohimbin 
in Yohimboasaure, C18H 2,O,N2, und Methylalkohol zerlegt. Das Yohimbin 
ist der Dimethylester der Yohim boasaure. Von Sl'IEGEL wurde auch der 
Monomethylester der Yohimboasaure, das Mesoyohimbin, C2oH280,N2' in der 
Yohimberinde aufgefunden. Das Mesoyohimbin kann aus dem Yohimbin durch 
Verseifung mit der Halfte der zur volligen Verseifung notigen Menge Alkali dar
gestellt werden. 

Nach FOURNEAU und PAGE solI mit dem Yohimbin das aus der weiBen Que
brachorinde (s. 8. 540) von HESSE dargestellte Que brachin identisch sein. Nach 
SPIEGEL zeigt das Quebrachin wohl groile Ahnlichkeit mit dem Yohimbin, es ist 
aber nicht einheitlich und enthalt neban anderen Basen (u. a. Aspidospermin) viel
leicht auch Y ohimbin. 

Erkennung. Yohimbin lost sich in konz. Schwefelsaure ohne Farbung; nach Zusatz 
von kleinen Kristallchen Kaliumdichromat oder von Kaliumnitrat entstehen beim Verriihren 
mit einem Glasstab blaue Streifen in der Fliissigkeit, die allmahlich schmutziggriin werden; zuletzt 
wird die Fliissigkeit gelblich. Wird die Losung von Yohimbin in konz. Schwefelsaure mit Vanadin. 
saure enthaltender Schwefclsaure (MANDELINS Reagens) versetzt, so fiirbt aich die Fliissigkeit tief 
indigoblau. In MILLONS Reagens lost es sich mit tief braunroter Farbung. 

Aufbewahrttng. Vorsichtig, vor Licht geachiitzt. 
Anwendttng. Zur Darstellung des Hydrochlorids. 

Yohimbinum hydrochloricum. Yohimbinhydrochlorid. S a I z s a u res Yohim bin. 
Yohimbin SPIEGEL (CHEM. FABRIK GUSTROW). Yohydrol (J. D. RIEDEL, Berlin
Britz). C21H260aN2' HCI. MoI.·Gew. 391. Germ. 6 s. S. 1372. 

Darstellttng. Durch Aufioaen von Yohimbin in heiBem, aalzsaurehaltigem Wasser und 
Auskriatallisierenlassen. 
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Eigenschaften. Das Yohimbinhydrochlorid SPIEGEL bildet, aus Alkohol kristallisiert, 
farblose Nadelchen, ziemlich schwer loslich in Wasser, leichter loslich in schwach angesauertem 
Wasser. Das Yohimbinhydrochlorid RIEDEL, das Yohydrol, bildet weiJ3e Blattchen oder ein 
kristallinisches Pulver, das in heiJ3em Wasser ziemlich leicht loslich ist. 

Aufbewahrung. VorBichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendllng. Es bewirkt Hyperamie der Geschlechtsteile nnd wird als Aphrodisiacum 

fiir Menschen und Tiere angewandt. Fiir Menschen wird es bei neurasthenischer Impotenz an· 
gewandt zu ·5 mg dreimal taglich in Tabletten oder einmal taglich subcutan (I ccm der Losung 
1: 100). Bei Herzkranken ist es mit Vorsicht anzuwenden. In der Augen., Ohren· nnd Nasenheil· 
knnde ist es als Anastheticum empfohlen worden. GroBte Einzelgaben 0,03 g Tagesgabe 0,1 g. 

Dynatin (W. DIEFENBRONNER und Dr. R. u. O. WElL, Frankfurt a. M.) ist Paperverin. 
Y ohim bintartrat miteinem Gehalt von 43% Yohimbin. In Tabletten zu 0,01 g und Ampullen 
zu 0,015 und 0,025 g. Anwendung: Wie Yohimbin. 

Juvenin (FARBENFABRNEN LEvERKusEN) in Tabletten oder gel6st in Ampullen enthalt 
in jeder DosisO,OI g methylarsinsaurea Yohimbin und 0,005 g methylarsinBaures Strych. 
nino Anwendung: Ala Anregnngsmittel bei ErschOpfnngazustanden jeder Art. 

Libidol, ala Mittel gegen Neurasthenie empfohlen, enthiLlt auBer Pflanzenextraktivstoffen 
und Alkohol Yohimbin und Coffein. Vermutlich handelt es sich urn eine Losung von Yohimbin 
in einem alkoholischen Auazuge der KolanuB (AUFRECHT). 

Rubiacitol werden Tabletten genannt, die Yohimbin und Lecithin enthalten und bei aexueller 
Neurasthenie usw. Anwendung finden Bollen. 

Vasotonin (TH. TEICHGRABER, Berlin) ist nach SPIEGEL eine Mischung von 1 Mol. Yo hi m
binnitrat mit 20 Mol. Urethan. Jede Ampulle enthalt 0,01 g Yohimbinnitrat und 0,05 g Urethan. 
Anwendung. Subcutan bei Asthma cardiale, Arteriosklerose, Nikotin· und Bleivergiftnng. 

Yohimvetol (CHEM. FABR. GUSTROW), Yohimbinum hydrochloricum SPIEGEL fiir 
Tiere, kommt in Tabletten zu O,OOlg (fiir kleine Tiere), 0,01 g (fiir mittelgrolle Tiere) und 0,1 g 
(fiir grolle Tiera) in dan Handel. 

Zedoaria. 
Curcuma zedoaria ROSCOE. Zingiberaceae - Hedychieae. Die Heimat 
der Pflanze ist unbekannt, man kultiviert sie auf Ceylon, bei Bombay, Madras, in 
Bengalen usw. 

Rhizoma Zedoariae. Zitwerwurzel. Zedoary Root. Zedoaire lon
gue et ronde. Radix Zedoariae. 

Die in Querscheiben zer
schnittenenen, seltener der Lan· 
ge nach halbierten oder in Vier
tel gespaltenen, eirunden oder 
birnenformigen, quergeringelten 
Knollen des Wurzelstockes. Die 
getrockneten (nicht gebriihten), 
fast kreisrunden Querscheiben 
sind bis 10 mm dick, bis 4 cm 
breit, graubraunlich oder rotlich
grau, hart und auEen mit einem 
bleichgelb.braunlichen, runzeli· 
gen Kork, mit einzelnen starren 
Haaren und mit Wurzeln oder 
deren N ar ben versehen. Dickere 
Scheiben sind von Blattresten 
quer geringelt. Der Bruch ist 
glatt, dicht; der Geruch aroma· 
tisch, etwas campherartig; der 
Geschmack gewiirzhaft, etwas 

Abb.193. Starke aus Rhizoma Zedoariae. + Korner von der Selte. bl'tter. 
o Korner halb aufgequollen. 430 mal vergroBert. 
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Lupenbild. Der Querschnitt weiBlichgrau, von zahlreichen Olzellen und zerstreuten 
GefaBbiindelquerschnitten punktiert. AuBen teilweise Epidermis, darunter Kork, dann eine 
schmale, bis 5 mm breite, leicht abschalbare Rinde. Letztere durch eine als feine, dunklere 
Linie sichtbare Endodermis von dem weiten, zentralen Leitbiindelcylinder getrennt. 

Mikroskopisches Bild. AuBen eine dicke Korkschicht, die Epidermis dariiber meist 
erhalten. Letztere fiihrt 1-6zellige, meist einzellige, bis 1 mm lange Haare (die Haarbildungen 
sind ein charakteristisches Unterscheidungsmerkmal gegeniiber dem sehr ahnlichen Rhizom von 
Zingiber officinale ROSCOE). Das Grundgewebe der Rinde und des Zentralcylinders aus Paren· 
chym mit sehr reichlich Starke, die Korner flach scheibenformig, von eiformigem UmriB, die eine 
Seite, in der sich der Kernpunkt befindet, ist vorgezogen (Abb. 193). Eine Anzahl von Parenchym. 
zellen ist zu Sekretzellen umgewandelt, die Wan dung verkorkt, der lnhalt farblos, selten gelblich 
Die Endodermis besteht aus kleinen, im Querschnitt nahezu quadratischen Zellen. Die GefaB
biindel kollateral, in Zentralcylinder besonders zahlreich nahe der Endodermis, ohne Sklerenchym. 
scheide, nur zuweilen von einigen diinnwandigen Bastfasern begleitet. 

Pul ver. 1-6, meist einzellige bis 1 mm lange Haare; reichlich starkehaltiges Parenchym· 
gewebe, die StarkeMrner 20-70, selten bis 75, meist 30-50 fl lang und 20-30 fl breit, flach, 
scheibenformig, linsenformig oder etwas langlich, exzentrisch geschichtet, von der Seite stabformig 
der Kernpunkt in dem dem schmalen Ende ansitzenden Vorsprung; zahlreiche Sekretzellen von 
kugeliger Form mit verkorkter Wan dung (lnhalt farblos oder gelblich); nur sehr wenige Skleren· 
chymfasern aus den GefaBbiindeln der Rinde und eventuell des Zentralcylinders. 

Ve1'wechslungen. Als Rhizoma Zedoariae kommt zu weilen das dickere, innen gelbe Rhizom 
der Curcuma aromatica SALISB. und das ebenfalls gelb gefarbte, in Scheiben geschnittene 
Rhizom von Zingiber Cassumunar ROXB. = Rhizoma Zedoariae luteum, gelber 
Zitwer, vor. Diese haben einen unangenehmen, campherartigen Geruch und einen bitterlich 
aromatischen Geschmack. 

Bestandteile. Atherisches 61 1-1,5% (s. d.), Harz, Gummi, Schleim, Starke, 
(etwa 50%). Asche 4-5%. Germ. 6 hOchstens 7%. 

Aufbewah1'ung. In dichtschlieBenden GefaBen. 
Anwendung. Als Magenmittel in Teemischungen und Tinkturen. 

Oleum Zedoariae. Zitwerwurzeliil. Oil of Zedoary. Essonce de zedoaire. 
GeUYinnung. Durch Destillation des Rhizoms mit Wasserdampf; das trockene RhiZOID 

gibt 1-1,5%, frisches 0,1 % 61. 
Eigenschaften. Dickliches 61, in diinner Schicht griinlich, in dicker Schicht im auf

fallenden Licht grimschwarz, im durchfallenden Licht rotlich schimmernd, von ingwerahnlichem 
Geruch. Spez. Gew. 0,982-1,01; an + 8 bis + 17°; nn".O 1,502-1,506; S.·Z. 0,3-2,4; E.·Z. 
16-21; liislich in 1,5-2 Vol. Weingeist von 80 Vol..o/f)" 

Bestandteile. Cineol, ClOH1SO, ein Sesquiterpenalkohol, eine noch nicht naher 
untersuchte Substanz. 

Tlnctura carmlnatlva (Erganzb.). 
Tinctura Zedoariae composita. Tinctura 

Wedelii. Blahungtreibende Tinktur. 
WEnELsche Tropfen. 

Corticis Aurantii fructus coneis. 5,0 
Macidis grosso modo pulverati 10,0 
Caryophyllorum pulverati 
Fructus Lauri aa 15,0 
Fructus Anisi 
Fructus Carvi " 
Florum Chamomillae rom. pulv. aa 20,0 
Rhizomatis Calami concis. pulver. 
Rhizomatis Galangae "aa 40,0 
Rhizomatis Zedoariae 80,0 
Spiritus (87"fo) 
Aquae Menthae piperitae aa 500,0. 

Bei der Abgabe ist 9 T. der Tinktur 1 T. Spirit. 
Aether. nitros. zuzusetzen. 

Tlnctura Zedoariae amara (Nat. Form.). 
Bitter (Compound) Tincture of Zedoary. 

(

Aloes pulv. No. 40 125 g 
Agarici " 

1 Croci " 
. Radicis Gentianae pulv. No. 40 

Rhizom. Rhei "aa 62 g 
Rhizomatis Zedoariae" 250 " 

2. Glycerini 125 ccm 
{ Aquae vol. 1 } 

3. Spiritus (91 "to) vol. 2 q. s. 
Man perkoUert 1 mit 3, fiingt die ersten 750 ccm 

Perkolat iiir sich auf, iiigt 2 hlnzu, perkoliert 
weiter bis zur Erschiipfungund bereitet lOOOcem 
Tinktur. 

Zibethum. 
Zibethum, Zibet, ist das salbenartige Driisensekret der afrikanischen Zibetkatze, Viverra. 
Ci vetta L., die in Nordafrika, hauptsachlich in Abessinien, Agypten, Nubien vorkommt und auch 
als Haustier gehalten wird. 

Gewinnung. Das Sekret befindet sich in einer besonderen Driise, dioht unterhalb des 
Afters, bei beiden Gesohleohtern des Tieres; man entnimmt es der Driise wochentlich 1-2mal 
mittels eines kleinen Hornloffels und bewahrt es in Biiffelhornern auf, in denen es auoh in Mengen 
von 500-1500 g zum Versand gelangt. Die Hauptmenge wird in Abessinien gewonnen. 
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Eigenschajten. Zibet ist anfanglich dickfiiissig und weillgelblich, spater wird er salben· 
artig, mehr braunlich. Der Geruch ist streng, eigenartig, etwas an Moschus erinnernd; der Ge. 
schmack scharf und bitter. Nach HEBERT und PARRY schmilzt echt abessinischer Zibet bei 36 bis 
370. Da der Zibet stete erhebliche Mengen Verunreinigungen enthalt, ist er in Losungsmitteln nie. 
mals klar loslich. Die Hauptmenge, die aus fettartigen Stoffen besteht, lost sich leicht in Ather, 
Benzol, Chloroform, Petro1ii.ther schon in der Kii.lte, weniger in Athyl. und Methylalkohol und 
Aceton; unloslich ist Zibet in Wasser, Sauren und Alkalien. Der beirn Auflosen des Zibets in seinen 
Losungsmitteln verbleibende Riickstand (Haare, Staub und ahnliche mechanische Verunreinigungen) 
betragt in der Regel 3,6-5,3%. Zibet verbrennt mit leuchtender Flamme; Asche 0,8-1,2%. 

Bestandteile. SCHIMMEL u. Co. isolierten aus Zibet 0,1% Skatol, Smp. 95 0, das mit 
Wasserdampf fliichtig und Haupttrii.ger des Geruches ist; daneben ist noch ein moschusartig 
riechender Bestandteil vorhanden, der ebenfalls fiir den Geruch von Bedeutung ist. 

Verjiilschungen. Als Verfalschungsmittel sind beobachtet worden: Butter, Schweine· 
schmalz, Vaseline, CocosnuBb1, Bananenfruchtbrei u. a. 

Anwendung. Nur noch in der Parfiimerie. 

Zincum. 
Zincum. Zinke Zinc (engl. u. franz.). Zn. Atom. Gew. 65,38. 

Gewinnung. Durch Riisten von Zinkerzen (Zinkblende, Galmei) erhiilt man Zinkoxyd, 
das mit Kohle reduziert wird. Die Reduktion findet erst bei 1100-13000 statt, weit oberhalb 
des Siedepunktes des Metails (920 9). Die Reduktion wird in tonernen Retorten (Muffeln) aus· 
gefiihrt, der Zinkdampf verdichtet sich in der kalten Vorlage zuniichst zu einem feinen grauen 
Pulver (Zinkstaub), dem infolge der Oxydation eines Teiles des Dampfes an der Luft mehr oder 
weniger Zinkoxyd beigemischt ist. Werden die Vorlagen iiber den Schmelzpunkt des Metalls 
(420 0) erhitzt, so verdichtet sich der Zinkdampf zu fliissigem Metall, das dann in Barren gegossen 
wird. Das Rohzink wird von dem beigemischten Blei (etwa 1-3%) durch Schmelzen unter Urn· 
riihren groBtenteils befreit; das Blei wird dabei zu Bleioxyd oxydiert, das sich an der Oberflache 
ansammelt. Das so erhaltene raffinierte Zink enthalt noch etwa bis zu 1 % Blei und ferner 
kleine Mengen von Arsen. Fast vollig rein (bis zu 99,9%) ist das durch Elektrolyse in einer Zinke 
chloridlosung gereinigte Zink (Elektrolytzink). 

Betriichtliche Mengen von Zink werden aus dem von Zinkblende enthaltenden Schwefel· 
kiesen stammenden Kiesabbrand gewonnen. Das darin enthaltene Zinksulfat wird mit 
Wasser ausgelaugt, und aus der Ltisung wird dann das Zink elektrolytisch abgeschieden. 

HandelssO'l'ten. In den Handel kommt daB Zink in Blocken, Platten und Staben, ala 
Blech und Draht, auch gekornt und gefeilt. Es enthii.lt auBer kleinen Mengen von fremden Me· 
tallen (etwa 1 % Blei), meist Arsen. Fast arsenfrei sind diinnes Zinkblech und Zinkdraht, 
weil ein groBerer Gehalt an Arsen das Zink so sprode macht, daB es sich nicht mehr zu diinnem 
Blech oder Draht verarbeiten lii.Bt. Zur Darstellung von Zinkverbindungen oder zur Entwick· 
lung von Wasserstoff ist deshalb diinnes Zinkblech oder Draht am besten geeignet. Fiir analy. 
tische Zwecke wird besonders gereinigtes Zink hergestellt (arsenfrei,phosphorfrei, eisenfrei; s. S.977). 

Eigenschajten. Blaulich.weiBes, glanzendes Metal! von blatterig·kristallini. 
schem Gefiige. Das spez. Gewicht ist je nach der Art der Bearbeitung 6,8-7,2. 
Smp. etwa 420 0, bei 920 0 destilliert es. Es ist harter als Silber und weicher als 
Kupfer. Bei gewohnlicher Temperatur ist es wenig dehnbar (unreines Zink ist 
sprOde). Zwischen 100 und 150 0 ist es am leichtesten dehnbar und zu verarbeiten. 
Bei 200 0 wird es so sprode, daB es sich pulvern laBt. An der Luft erhitzt, verbrennt 
es mit heller, griinlich weiBer Flamme zu Zinkoxyd. An trockner Luft verandert es 
sich nicht, an feuchter Luft iiberzieht es sich mit einer diinnen Schicht von Zinke 
oxyd oder von basischem Zinkcarbonat. Vollig reines Zink wird von verd. Salzsaure 
oder verd. Schwefelsaure sehr langsam angegriffen, das Zink des Handels dagegen 
lost sich unter Entwicklung von Wasserstoff sehr leieht in verd. Salzsaure oder verd. 
Schwefelsaure, ferner - gleichfalls unter Entwicklung von Wasserstoff - in Kali· 
lauge oder Natronlauge unter BUdung von Zn(OK)2 oder Zn(ONa)2' - Das Zink fillt 
die meisten Schwermetalle aus ihren Salzlosungen, z. B. Gold, Platin, Silber, Kupfer, 
BIei, Quecksilber, Cadmium, Arsen; nicht aber Eisen, Mangan, Kobalt, Nickel. 

In seinen Verbindungen ist das Zink zweiwertig. Seine Verbindungen sind 
mit Ausnahme der Salze mit gefarbten Sliuren weiB oder farblos. Die Salze 
reagieren gegen Lackmus meist sauer. 
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Erkennung. Kali- oder Natronlauge fiillen weiBes Zinkhydroxyd, Zn(OH)2' das von 
einem rrberschuB der Laugen unter Bildung von Zn(OK)2 oder Zn(ONa)2 wieder geliist wird. -
Ammoniakfliissigkeit falit aus Zinksalzlosungen, die nicht zu viel freie Saure enthalten, weiBes 
Zinkhydroxyd, leicht liislich im rrberschuB von AmmoniakfliiBsigkeit. - Natriumphosphat 
falit weiBes Zinkphosphat, leicht loslich in Ammoniakfliissigkeit. - Natriumcarbonat falit 
weiBes basisches Zinkcarbonat; bei Abwesenheit von Ammoniumsalzen ist die Faliung vollstandig. 
- Kaliumferrocyanid falit weiBes Zinkferrocyanid, schwer Wslich in Salzsaure. - Sch wefel
wasserstoff falit das Zink aus einer Losung, die hinreichende Mengen freier Mineralsaure ent
halt, nicht; aus essigsaurer Liisung (der noch Natriumacetat zugefiigt wird) falit weiBes Zink
sulfid, unliislich in Essigsaure, liislich in Salzsaure. Aus alkalis chen Losungen falit Schwefel. 
wasserstoff ebenfalis Zinksulfid. - Schwefelammonium fallt das Zink aus seinen neutralen, 
alkalischen oder ammoniakalischen Salzlosungen als Zinksulfid. - Erhitzt man vor dem Lot
rohr auf Kohle ein Gemisch von Zinkoxyd (oder von einem Zinksalz) mit Soda, so erhalt man 
einen Beschlag (kein Metallkorn), der heiB gelb, nach dem Erkalten aber weiB ist. Befeuchtet 
man den Beschlag mit Kobaltnitratliisung und erhitzt stark in der Lotrohrflamme, so fii.rbt er 
sich schon griin (RINMANNS Griin). 

Bestimmung. a) Als Zinkoxyd. Man versetzt die zum Sieden erhitzte Liisung, die kein 
anderes durch Natriumcarbonat fiillbares Salz und auch keine Ammoniumsalze enthalten darf, 
mit einem kleinen rrberschuB von Natriumcarbonatliisung, kocht einmal auf, liiBt absetzen 
und filtriert den Niederschlag abo Man wascht mit heiBem Wasser aus, bis eine Probe des Filtrats 
beim Verdampfen keinen Riickstand hinterlaBt, und trocknet den Niederschlag. Hierauf trennt 
man ihn vom Filter; trankt letzteres mit einer Losung von Ammoniumnitrat und verbrennt es 
moglichst in der Spitze der Flamme.· Dann bringt man den Niederschlag zu der Filterasche und 
gliiht bis zum gleichbleibenden Gewicht. ZnO X 0,80247 = Zn. 

b) Ais Schwefelzink, besonders bei Anwesenheit von Ammoniumsalzen. Man versetzt 
entweder die ammoniakalische Losung mit einem maBigen rrberschuB von Schwefelammonium 
oder man sattigt die mit Essigsaure angesauerte und mit Ammoniumacetat versetzte Liisung mit 
Schwefelwasserstoff. In beiden Fallen laBt man im geschlossenen Kolben absetzen, wascht den 
Niederschlag 2-3 mal mit Ammoniumchlorid enthaltendem Schwefelwasserstoffwasser durch 
Dekantieren, schlieBlich auf dem Filter (unter Bedeckung des Trichters) mit Schwefelwasserstoff
wasser aus. Nach dem Trocknen trennt man den Niederschlag moglichst vollstandig vom Filter, 
trankt dieses mit Ammoniumnitratlosung, verbrennt eS in der Spitze der Flamme, bringt Filter
asche + Niederschlag in einen ROSEschen Tiegel, gibt etwas reinen Schwefel hinzu und erhitzt 
bei schwacher Rotglut im Wasserstoffstrom. ZnS X 0,6701 = Zn. - Oder man lost das 
noch feuchte Zinksulfid in Salzsaure, wascht das Filter zunii.chst mit Salzsaure, dann mit 
heiBem Wasser nach, vertreibt den Schwefelwasserstoff durch Erhitzen, £alit aus der salzsauren 
Losung das Zink mit Natriumcarbonat als Zinksubcarbonat und bestimmt es als Zinkoxyd nach a . 

. 4nwendung. Das Zink findet in groBen Mengen fiir sich, besonders als Blech und Draht, 
oder in Legierungen mit anderen Metallen technische Verwendung. Es wird verwendet zum 
Verzinken von Eisen, es dient ferner zur Darstellung von Zi,nkverbindungen und zur Ent
wicklung von Wasserstoff. 

Zincum raspatum, Zinkfeile, wird aus Zinkblech oder Zinkstangen mit sauberen Feilen 
hergestellt. An Stelle der Zinkfeile laBt sich auch grobes Zinkpulver verwenden, das man 
durch Pulvern von erhitztem Zink erhalt. 

Anwendung. In der Analyse. 

Zincum metallicum pro Analysi. 
Arsenfreies Zink zum Nachweis von Arsen nach MARSH oder GUTZEIT muB 

vollig frei sein von Arsen, darf aber fremde Metalle enthalten, braucht also nicht chemisch rein 
zu sein. 

Darstellung. In geschmolzenes technisches Zink taucht man Stiicke von Ammonium
chlorid, die mit einem Eisendraht an einen Eisenstab befestigt sind, bis auf den Boden des 
Schmelztiegels. Nach'dem Verdampfen des Ammoniumchlorids wird das Zink in Stabform ge
gossen oder durch EingieBen in Wasser unter Umriihren mit einem Reisigbesen gekornt. 

Priifung. Das arsenfreie Zink darf, im MARSHschen Apparat mit verd. Schwefelsaure 
zusammengebracht, in den Mengen, in denen es fiir den Nachweis von Arsen nach MARSH dient, 
und innerhalb der Zeit, die der Nachweis von Arsen erfordert, nicht den geringsten Anflug von 
einem Arsenspiegel geben. -

Phosphorfreies Arsen zum Nachweis von Phosphor nach DUSART-BLONDLOT 
darf in den Mengen, in denen es fiir den Phosphornachweis verwendet wird, bei einem nach 
DUSART-BLONDLOT ausgefiihrten Versuch keine Phosphorreaktion geben. 

Eisenfreies Zink fiir die maBanalytische Bestimmung von Eisen wird auf Eisen 
gepriift, indem man die fiir eine Eisenbestimmung notige Menge in verd. Schwefelsaure auflost 
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und die LOsung mit l/lO·n.Kaliumpermanganatliisung titriert. Wenn vollig eisenfreies Zink nicht 
zu haben ist, ist der Verbrauch ,an Kaliumpermanganatliisung zu beriicksichtigen. 

Zinkstaub ist ein hellgraues Pulver, das sich bei der Destillation von Zink in den Vor. 
lagen zuerst ansammelt. Er besteht aus feinverteiltem Zink mit einer Beimengung von Zinkoxyd, 
basischem Zinkcarbonat und kleinen Mengen von Cadmium. Guter Zinkstaub solI mindestenB 
80-;-90% metallisches Zink enthalten. 

We1'tbestim·mung. Etwa 0,0 g Zinkstau b (genau gewogen) bringt man in eine Glasstopfen. 
flasche von etwa 100 ccm, fiigt einige Glasperlen und 25 ccm n.Jodlosung (12,7 g Jod, 25 g Ka. 
liumjodid zu 100 ccm) hinzu und la.Bt das Gemisch unter haufigem Umschiitteln eine Stunde lang 
stehen. Dann spiilt man den Inhalt der Flasche mit Wasser in ein Becherglas oder Erlenmeyer
kolben, fiigt vorsichtig Essigsaure bis zur Klarung der Fliissigkeit hinzu und titriert nach Zu· 
satz von etwa 10 ccm Starkeliisung den "Oberschu.B an Jod mit l/to·n.Natriumthiosulfatliisung. 
Angenommen, es seien bei Anwendung von 0,498 g Zinkstaub 122 ccm 1/10·n.Natriumthiosulfat
losung = 12,2 ccm normal verbraucht. Dann sind 25 - 12,2 = 12,8 ccm n.Jodliisung zur Bildung 
von Zinkjodid verbraucht: Zn + 2J = ZnJ2, I ccm n.Jodliisung = 32,7mg Zn. 12,8ccm = 
12,8 X 32,7 mg = 0,41856 g in 0,498 g Zinkstaub = 84% Zn. Bei stark bleihaltigem Zinkstaub 
faUt das Ergebnis etwas zu hoch aus. 

Anwendung. Als Reduktionsmittel in der Analyse und in der organischen Chemie. 

Zincum aceticum. Zinkacetat. Essigsaures Zink. Zinc Acetate. 
Acetate de zinc. (CH3COO)2Zn + 2H20. Mol..Gew. 219,5. 

Da1'sfellung. 100 T. rohes, eisenfreies und moglichst bleifreies Zinkoxyd werden mit 
250 T. Wasser und 530 T. verd. Essigsaure (30% CHsCOOH) unter Zusatz von einigen Stiick. 
chen (10 T.) Zinkblech oder ·draht (um etwa vorhandenes Blei abzuscheiden) im Wasserbad 
einen halben Tag hindurch erhitzt und die Losung hei.B filtriert. Nach einem Tage trennt man 
die ausgeschiedenen KristaUe von der Mutterlauge, dampft diese nach Zusatz von wenig Essig. 
saure auf die Hii.lfte ein und la.Bt weiter auskristallisieren. Die Kristalle werden bei gewohn. 
licher Temperatur getrocknet. Ausbeute fast 300 T. Zu weit eingedampfte Liisungen geben 
Kristalle mit geringerem Wassergehalt und infolge der Abgabe von Essigsaure basisches Zink· 
aoetat. . 

Eigenschaften. WeiBe, glanzende, fettig anzufiihlende, schwach nacn Essig. 
saure rieehende BHittchen, loslich in 3 T. kaltem Wasser, 1,5 T. siedendem Wasser, 
in etwa 36 T. kaltem oder 2 T. siedendem Weingeist von 90 %. Die wasserige Losung 
rotet Laekmuspapier 'sehwaeh und sehmeckt ekelhaft metalliseh. Bei 100 0, aueh beim 
Troeknen liber Schwefelsanre bei gewohnlieher Temperatur, wird es wasserfrei, es 
gibt aber aueh Essigsanre ab und geht teilweise in basisehes Zinkaeetat liber. Beim 
rasehen Erhitzen auf hohere Temperatnren wird es unter Bildung von Aeeton und 
Hinterlassung von kohlehaltigem Zinkoxyd zersetzt. 

E1'kennung. Die wasserige Losung wird dnreh Eisenchloridlosung dunkelrot 
gefarbt; sie gibt mit Natronlauge einen weiBen Niederschlag von Zinkhydroxyd, 
das sieh im ttbersehull von Lauge unter Bildung von Zn(ONa}2 wieder lost. Sehwefel. 
wasserstoffwasser fant aus der wasserigen Losung weilles Zinksulfid. 

PrUfung. a) Die Losung von 1 g Zinkaeetat in 10 eem Wasser und 2 cem 
8alzsanre darf dnreh 8ehwefelwasserstoffwasser nieht verandert werden (fremde 
Metalle). - b) Die Losung von 1 g Zinkaeetat in 10 eem Wasser mull mit 10 eem 
Ammoniakfliissigkeit eine klare, farblose Mischung geben (Eisen, Aluminium, Kupfer). 
- c) Die ammoniakalisehe Losung b darf mit 5 Tr. 8ehwefelwasserstoffwasser ver· 
setzt nnr eine rein weille Trlibung geben (braunliehe Farbung zeigt fremde Metalle, 
besonders Blei an). - d) Wird aus der ammoniakalisehen Losung e nach dem Ver· 
diinnen mit 20 eem Wasser das Zink dnrch Einleiten von 8ehwefelwasserstoff aus· 
gefant, so diirfen 20 eem des Filtrats beim Verdampfen und Gliihen hOehstens 1 mg 
Riiekstand hinterlassen (Alkali. und Erdalkalisalze). - e) Wird 1 g Zinkaeetat 
mit 2-3 cem konz. 8ehwefelsanre gelinde erwarmt, so darf sich die Misehung nicht 
dunkel farben (organisehe Verunreinigungen). 

Anmerkung zu c) Da die hier verwendete Ammoniak£liissigkeit nach der Germ. in 
einer Verdiinnung 1 + 2 auf Blei und andere Metalle gepriift wird, wahrend hier eine Verdiin· 
nung 1 + 1 vorliegt, so ist eine Gegenprobe mit der Ammoniak£liissigkeit auszufiihren, indem 
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man 10 ccm Ammoniakfliissigkeit mit 10 ccm Wasser verdiinnt und 5 Tr. Schwefe1wasserstoff
wasser hinzufiigt. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut geschlossenen Glasem. 
Anwendung. Als Emeticum, Antispasmodicum und Adstringens; es wirkt milder als 

Zinksulfat. AuBerlich in Augenwassern, Einspritzungen, gegen Hautkrankheiten; innerlich 
wurde es friiher als Brechmittel und Antihystericum, sowie gegen Veitstanz, und von den An
hangem des RADEMAcHERschen Heilverfahrens gegen Delirium tremens, bei Gehimleiden, 
Neuralgien, Kopfrose, Zahnschmerzen angewandt. Zu 0,05-0,2 g drei- bis viermal taglich, als 
Brechmittel zu 0,5-1,5 g. AuBerlich als Augenwasser 0,03:10,0, Gurgelwasser 0,5-1,0 g: 100,0 g, 
zu Einspritzungen in die Hamrohre 0,25-1,0 g: 100,0 g. 

Zincum bromatum. Zinkbromid. Bromzink. Zinc Bromide. Bromure de 
zinc. ZnBr2. Mol.-Gew. 225. 

Da1'stellung. Man riihrt 36 T. frisch gegliihtes Zinkoxyd mit 150 T. Wasser an und 
fiigt allmahlich 288 T. Bromwasserstoffsaure (25 0/ 0 HBr) oder soviel von dieser hinzu, daB 
die Losung schwach sauer reagiert. Die Losung wird zunachst im Wasserbad eingedampft, dann 
durch Erhitzen im Sandbad zur Trockne gebracht. Das trockne Salz wird sofort in dicht zu 
verschlieBende GefaBe gebracht. 

Eigenschajten. WeiBes, komiges Pulver, leicht Wslich in Wasser und Weingeist, an 
der Luft leicht zerflieBend. Es schmilzt bei 374° und sublimiert bei hiiherer Temperatur. Die 
wasserige Losung rotet Lackmuspapier schwach und schmeckt scharf metallisch. 

Priijung. a-g) Wie Zincum chloratum. - b) Die mit Starkelosung versetzte wasserige 
Losung (1 + 10 ccm) dad durch einige Tropfen Chlorwasser nicht blau gefarbt werden (Zinkjodid). 
- i) Die Losung von 0,3 g vollig trockenem Zinkbromid in etwa 20 ccm Wasser dad nach Zusatz 
von 2 Tr. KaliumchromatWsung nicht mehr als 26,7 ccm l/lO-n-SilbernitratWsung bis zur Rot
farbung verbrauchen; ein Mehrverbrauch zeigt Zinkchlorid an. 

Aufbewah1'ung. Vorsichtig, in gut geschlossenen Glasem. 
Anwendung. In wasseriger L6sung zu 0,02-0,06 drei- bis viermal taglich gegen Epilepsie, 

Paralyse, Hysterie. 

Zincum (sub)carbonicum. Basiscbes Zinkcarbonat. Zinci Carbonas (Brit.). Zinci 
Carbonas praecipitatus (Amer.). xZnCOa +yZn(OH)2' 

Da1'stellung. In eine filtrierte, zum Sieden erhitzte L6sung von 320T. krist. Natrium. 
carbonat in 1800 T. Wasser gieBt man unter Umriihren und in sehr diinnem Strahle (am 
besten durch Zutropfen aus einem Heber) eine Losung von 300 T. krist. Zinksulfat in 1500 T. 
Wasser. Nach etwa 1/4stiindigem Kochen ist der zunachst gallertartige Niederschlag dichter 
geworden, so daB er sich gut absetzt. Man wascht ihn erst durch AbgieBen, dann auf dem Filter
tuch mit heiBem Wasser aus, bis das Ablaufende durch Bariumchloridlosung nicht mehr getriibt 
wird, preBt ihn ab und trocknet ihn bei etwa 50°. 

Eigenschaften. Rein weiBes Pulver, in Wasser unloslich. Beim Gliihen hinterlaBt es etwa 
68-73% Zinkoxyd. 

Er/~ennung. Es lOst sich unter Aufbrausen in verd. Essigsaure. Die Losung gibt mit 
Schwefelwasserstoffwasser einen weiBen Niederschlag, mit Natronlauge einen wei Ben gallert
artigen Niederschlag, der im "OberschuB von Natronlauge loslich iat. 

Priifung. Die Losung von 1 T. Zinkcarbonat in 10 T. verd. Essigsaure und 10 T. Wasser 
muB den an Zincum aceticum gestellten Anforderungen geniigen. 

Anwendung. Medizinisch selten; es dient zur Darstellung von reinem Zinkoxyd und 
von Zinksalzen. 

Zincum carbonicum venale. Robes Zinkcarbonat. Lapis calaminaris purus. Tutia 
pura. WeiBe Tutia. 

Da1'stellung. 100 T. rohes Zinkoxyd werden mit einer Losung von 50 T. Ammonium
bicarbonat in 100 T. Wasser gemischt. Nach einem Tage wird der Brei auf einem Tuch ge
sammelt, mit Wasser ausgewaschen, im Wasserbad getrocknet und gesiebt. 

Eigenschaften. WeiBes Pulver, das sich in Sauren unter Aufbrausen lost. Die Lii
sungen in Sauren geben die Reaktionen der Zinksalze. 

Anwendung. Wie Zinkoxyd und Galmei. 
Unter den Bezeichnungen WeiBe Tutia, WeiBer Galmei u. a. kam friiher ein carbonat

haltiges Zinkoxyd in den Handel, das in den Zinkhiitten als Nebenprodukt gewonnen wurde. 
Es kann durch das rohe Zinkcarbonat oder auch durch Zinkoxyd ersetzt werden. 

Tutia grisea, Graue Tutia, Grauer Galmei, Nihilum griseum, Cadmia, ist ein aus 
Zinkoxyd, Zinkcarbonat und Zinkstaub bestehendes Gemisch, das in den Zinkhiitten als Neben-

62* 



980 Zinoum. 

produkt gewonnen wird und in grauen Stiioken oder als graues Pulver in den Handel 
ko=t. 

Anwendung. In der Volksmedizin. 

Lapis calaminaris. Galmei. Galmeistein. Calamina. 
Das gemablene Galmeierz, da.s hauptsii.oblioh ans Zinkoarbonat und Zinksilioat 

besteht. 
EigenscluJjten. Gelbliches, rotliches oder brii.unliches Pulver, in Wasser unl&lich, in 

Sa.Izsii.ure und auoh in Kalilauge zum groBen Teil 10000ch. 
Anwendung. In der Volksmedizin und Tierheilkunde in Salben und Wundpulvem. 
Unguentum Calaminae. Calamine Ointment. TURNERS Cerate. Unguentum cala

minare. Unguentum Zinci carbonatis impuri. - Nat. Form.: I T. Lapis calamin' 
pulv .• 1 T. gelbes Wachs und 4 T. Benzoeschmalz (Amer.). 

Emplastrum consolldans (Erg&nzb. m). 
Emplastrum consolidans SCHMUCKER. 
Emplastrum griseum. Emplastrum de 
Lapide calam!naris. Emplastrum Dia-

pompholygos. Galmeipfiaster. 
1. Emplastrl Cerussae 25,0 
2. Emplastri Litbargyri simplicls 25,0 
3. Lapidis calamioaris 
4. Ollbanl pulverati 
5. Mastiches pulverati aa 1,0. 

Man schmilzt 1 und 2 und rilhrt 3-5 darunter. 

Unguentum exslccans (Ergiinzb.). 
Ceratum epuloticum. Alt-Schadensalbe. 

SalzflllBsalbe. Galmeisalbe. 
Adlpls sulll! 100,0 
Cerae fJavae 25,0 
Boll rubrae 
Cerussae 
Lapidls calaminaris 
Lithargyri 
Camphorae 
Olei Arachidis 

aa 15,0 
2,0 
4,0. 

Zincum chloratum. Zinkchlorid. Chlorzink. Zinc Chloride. Chlo
rure de zinc. Butyrum Zinci. ZnCI2 • Mol.. Gew. 136. 

Darstellung. Man iibergieBt in einem Kolben 100 T. rohes eisenfreies und 
moglichst bleifreies Zinkoxyd und etwa 10 T. Zinkblech oder Draht (zur Abschei
dung von Blei) mit 380 T. reiner Salzsaure (25% HCl), erwarmt gelinde bis zur 
Auflosung des Zinkoyxds, laBt die Losung absetzen und filtriert sie durch Glas
wolle. Die klare Losung dampft man iiber freiem Feuer in einer Porzellanschale 
unter Umriihren mit einem Porzellanspatel ein. Wenn der Abdampfriickstand 
trocken zu werden beginnt, laBt man ihn erkalten, befeuchtet ihn mit Salzsaure und 
trocknet ihn dann auf dem Sandbad vollig aus. Die noch heine, trockne Salzmasse 
wird zerrieben und noch heiB in trockene, heiBe Glaser gefiillt, die dicht geschlossen 
werden (mit Paraffin). 

Das trockne Zinkchlorid kann auch in einer Porzellanschale iiber freier Flamme 
geschmolzen und in Platten oder Stabchenform gegossen werden. 

EigenscluJjten. Weines kristallinisches Pulver oder Stabchen. An der Luft 
zieht es begierig Feuchtigkeit an und zerflieBt zu einer klaren oder durch basisches 
Zinkchlorid getriibten Fliissigkeit. Leicht loslich in Wasser und in Weingeist, auch 
in Ather. Die wiisserige Losung rotet Lackmuspapier und schmeckt atzend und ekel
haft metallisch (Vorsicht!). Verdiinnte wiisserige Losungen sind durch Ausscheidung 
von basischem Zinkchlorid triibe; die Triibung verschwindet auf Zusatz von wenig 
Salzsaure. Aus konz. wiisseriger Losung kristallisiert es in zerflieBlichen Kristallen, 
ZnCl2 + H2 0. Bei 115 0 schmilzt es zu einer klaren Fliissigkeit. Beim Erhitzen 
bis zum Gliihen stoBt es dicke weine Dampfe von Zinkchlorid und Chlor aus, und 
eine gelblichweiBe Masse, aus Zinkoxyd und Zinkchlorid bestehend, bleibt zuriick, 
wahrend ein Teil des Zinkchlorids in weiBen Nadeln unzersetzt subIimiert. Mit 
Zinkoxyd bildet es basische Zinkchloride; mit Ammoniumchlorid Ammoniumzink
'chlorid, ZnCl2 + 2NH4Cl. 

Erkennung. Die mit einigen Tropfen Salpetersaure versetzte wasserige Lo
sung (0,5 g+ 10 ccm) gibt mit Silbernitratlosung einen weiBen Niederschlag von 
Silberchlorid, und mit Natronlauge einen weiBen gallertartigen Niederschlag von 
Zinkhydroxyd, der sich im tiberschuB von Lauge wieder lOst. Aus der alkalischen 
Losung fant Schwefelwasserstoffwasser weines Zinksulfid. 



Zincum. 981 

Prijung. a) Die Losung von 2 g Zinkehlorid in 2 eem vorher ausgekoehtem 
Wasser mull klar sein. Der in dieser Losung dureh Zusatz von 7,5 eem Weingeist 
entstehende floekige Niedersehlag mull auf Zusatz von 1 Tr. verd. Salzsaure wieder 
versehwinden (basisehes Zinkehlorid in unzulassiger Menge). - b) Die mit Salzsaure 
bis zur Kliirung versetzte'wasserige Losung (1 g + 10 eem) darf dureh Bariumnitrat
losungnieht verandert werden (Sulfate). - c) Die mit Salzsaure versetzte Losung b 
darf dureh Sehwefelwasserstoffwasser nieht verandert werden (fremde Metalle). -
d) Die Losung von 1 g Zinkehlorid in 10 eem Wasser mull mit 10 eem Ammoniak
fliissigkeit eine klare, farblose Misehung geben (Eisen, Aluminium, Kupfer). - e) Die 
ammoniakalisehe Losung d darf mit 5 Tr. Sehwefelwasserstoffwasser nur eine rein 
weil3e Triibung geben (fremde Metalle). - f) Wird aus der ammoniakalisehen Mi
sehung e naeh dem Verdiinnen mit 20 eem Wasser das Zink dureh Einleiten von 
Sehwefelwasserstoff ausgefii.llt, so diirfen 20 eem des Filtrats beim Eindampfen und 
GIiihen hoehstens 1 mg Riiekstand hinterlassen (Alkali- und Erdalkalisalze). -
g) Wird 1 g Zinkehlorid mit 5 eem Natronlauge erwiirmt, so darf kein Ammoniak 
entwickelt werden (Zinkammoniumehlorid) . 

.. tujbewahrung. Vorsichtig, in kleinen FIaschen unter KorkverschluB mit Paraffin
dichtung. Es ist zweckmaBig, Zinkchlorid als grobes Pulver und in Stangenform vorratig zu 
halten. Wegen der groBen ZerflieBlichkeit lassen sich kleine Mengen Zinkchlorid schwierig genau 
abwagen; es empfiehlt sich daher, Zinkchloridl/isungen unter Benutzung einer konzentrierten 
Losung 1: 10 oder 1: 5 herzustellen. 

Anwendung. Innerlich findet es kaum noch Anwendung. AuBerlich angewandt 
wirkt es desinfizierend und antiseptisch und, weil es EiweiB koaguliert, atzend. Man benutzt es 
als Atzmittel meist in Form von Stilten (entweder aus reinem Zinkchlorid oder aus Gemengen 
mit Salpeter in verschiedenen Verhaitnissen) und, mit Mehl oder Eibischwurzelpulver gemischt 
und mit Wasser angeriihrt, in Form von Atzpasten. Die Atzungen sind sehr schmerzhaft. Ferner 
als 0,5-1%iges Verbandwasser, als 0,05% iges Augenwasser, zu Injektionen in die Harnrohre 
(0,2%) und zu Scheidenspiilungen (0,5-1 Ufo). - In der Technik dient Zinkchlorid als Konser. 
vierungsmittel fiir Eisenbahnschwellen; fiir diesen Zweck benutzt man Losungen, die durch 
Sattigen von roher Salzsaure mit Galmei hergestellt sind. 

Liquor Zinei ChloJ'idi (Amer.), Solution of Zinc Chloride, Zinkehlorid
losung, ist eine wasserige Losung von Zinkchlorid mit einem Gehalt von 48,5-52 % ZnCl2• 

Darstellung. 240 g gekorntes Zink werden in einen Kolben oder Porzellanscbale mit 
250 ccm Wasser iibergossen, nach und nach mit 840 g Salzsaure (31-33% HCl) versetzt und 
stehen gelassen, bis die Gasentwicklung beendet ist. Dann wird die Losung abgegossen, mit 12 g 
Salpetersaure (67% HNOa, oder 30 g Salpetersaure mit 25% HNOs) versetzt und erhitzt, 
nicht iiber 115°, bis eine herausgenommene Probe beim Abkiihlen erstarrt. Nach dem Abkiihlen 
wird die erstarrte Masse in soviel Wasser gel/ist, daB das Gewicht der Losung 1000 g betriigt. Die 
L/isung wird mit 12g gefaIItemZinkcarbonat versetzt, wahrend 24 Stunden ofters geschiittelt 
und dann zum Absetzen beiseite gestellt. Die klare LOsung wird von dem Niederschlsg abgegossen 
oder abgehebert und in gut geschlossenen Glasern aufbewahrt. 

Prijung. Spez. Gewicht bei 25° = 1,548. Hinsichtlich der Reinheit muB die LOsung 
den an Zincum cliloratum gestellten Anforderungen geniigen bei Verwendung entsprechender 
Mengen fiir die einzelnen Proben. 

Caustlcum Zlncl chloratl (Hisp.), 
Zinci chlorati 50,0 
Farinae Tritici 60,0. 

Aquae quo s. ad pastam. 

InJectlo Zlncl chloratl (Hisp.). 
Zinc! chloratl 20,0 
Aquae destiIIatae 80,0. 

Spez. Gew.l,186. Zur Konservierung von Leichen. 

Pasta 6scharotlca CAN QUOIN. 
Caustique au chlorure de zinc (GaI!.). 

PAte de CANQUOIN. 
Pasta Zinci chlorati (ErglLnzb.). 

Gall. u. ErglLnzb. 
1. Zinci chlorati 8,0 
2. Aquae destiIIatae 1,0 
3. Zincl oxydat. 2,0 
4. Farinae Triticl 6,0. 

Man lost 1 in 2, stoBt mit der Mischung von 
3 und 4 zum derben Telg an und formt in 
Stiicke, die bei einer von 60-100 0 steigenden 
WlLrme zu trocknen und iiber Xtzkalk aufzu
bewahren sind. 

Diese Xtzpaste wird auch in anderen Konzentra
tlonen hergesteIIt, die durch folgende Num
mern bezeichnet werden: 

No. Zinc. chlorat. 
1 10,0 
2 7,5 
3 6,0 
4 5,0 

F.M. Germ. 
Zinci chlorati 
Amyli Tritici 
Glycerini 

Farin. Tritici 
20,0 
22,6 
24,0 
25,0. 

10,0 
20,0 
4,0. 
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Pasta escharotica composita CAN QUOIN. 
Pasta Zinci et Stl bii chlora ti. 
Pasta antlmonialis CANQUOIN. 
Liquoris Stibii chlorati 
Zinci chlorati ali 10,0 
Farinae Tritici 15,0. 

Man sto/3t zur Masse an und formt Tafeln oder 
Stiibchen. 

Lotsalz. Man lOst 100 T. Ammoniumchlorid und 150 T. Zinkchlorid in 300 T. siedendem 
Wasser und laBt kristallisieren. 

Lotwasser. Man lOst 100 T. Zinkabfalle in 500 T. roher, arsenfreier Salzsaure, verdiinnt 
mit 100 T. Wasser und fiigt 100 T. Ammoniumchlorid hinzu. 

Lotpaste fiir Messing, Kupfer und Zink stellt man nach HILDEBRAND her, indem man 5 T. 
Kolophonium und 10 T. Stearin zusammenschmilzt, dann 5 T. Steariniil zusetzt und schlieBlich 
10 T. einer konz. ChlorzinksahniaklOsung hineinemulgiert. Diese LOsung wird hergestellt durch 
Aufliisen einer Mischung von 1 T. reinem Zinkchlorid und 2 T. Ammoniumchlorid in Wasser von 
etwa 15-180. Das Riihren muB fortgesetzt werden, bis die Masse anfangt, Salbenkonsistenz 
anzunehmen. 

Zincum cyanatum (sine Ferro). Zinkcyanid. Cyancink. Zinc Cyanide. Cyanure 
de zinc. Zn(CNb. Mol.-Gew. 117. 

Darstellung. Eine filtrierte Liisung von 10 T. krist. Zinksulfat in 100 T. Wasser gieBt 
man unter Umriihren in eine gleichfalls filtrierte Liisung von 5 T. reinem Kaliumcyanid in 
50 T. Wasser. Nach beendigter Fallung sauert man, um etwa durch einen geringen Carbonat
gehalt des Kaliumcyanids mitgefalltes Zinkcarbonat zu zersetzen, mit Essigsaure an, laBt ab
setzen, sammelt den Niederschlag, wascht ihn mit warmem Wasser aus, bis das Ablaufende mit 
Bariumchloridliisung keine Triibung mehr gibt und trocknet ihn auf poriisen Tontellern bei 50 bis 
70°. Ausbeute etwa 4 T. 

Eigenschaften. WeiBes, amorphes, fast geruchloses, geschmackloses Pulver, unloslich 
in Wasser und Weingeist. Von verdiinnten organischen Sauren, z. B. Essigsaure, wird es nicht 
zersetzt, von Mineralsauren dagegen wird es unter Entwicklung von Cyanwasserstoff gelost (Vor
sicht I). GelOst wird es ferner von Alkalicyaniden (Kaliumcyanid) unter Bildung von Komplex
salzen. Leicht loslich ist es auch in Ammoniakfliissigkeit. Beim Gliihen an der Luft hinterlaBt 
es Zinkoxyd. 

Prilfung. a) Es muB rein weiB und in Salzsaure und in Ammoniakfliissigkeit klar loslich 
sein. - b) Die mit Hille von verd. Salzsaure hergestellte wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) 
darf durch BariumchloridlOsung nicht verandert werden (Sulfate). 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, in gut geschlossenen Glasern. 
Anwendung. Zinkcyanid wirkt giftig wie Elausaure. Man gab es friiher zu 0,005-0,015 g 

zwei- bis viermal taglich, allmahlich steigend bis zu 0,03 g gegen verschiedene Nervenleiden, 
Epilepsie, Hysterie, als schmerzstillendes Mittel bei Carcinom u. a. AuBerlich wandte man es 
zuweilen in Augensalben an. GroBte Einzelgabe 0,03 g, Tagesgabe 0,1 g. 

Nach der Ministerialverfiigung vom 10. Marz 1844 solI der Arzt das Zinkcyanid nur mit der 
Bezeichnung: 8ine Ferro, oder mit einem Ausrufungszeichen verschreiben; ist Zincum cyanatum 
oder hydrocyanatum, Z. bOTU8sicum, Z. zooticum obne den Zusatz 8ine Ferro oder I verordnet, so 
ist Zincum ferrocyanatum abzugeben. 

Zincum ferrocyanatum. Zinkferrocyanid. Ferrocyanzink. Zincum cyanatum 
cum Ferro. Zinc Ferrocyanide. Ferrocyanure de zinc. Fe(CN)6Zn2+3H20. 
Mol.-Gew. 396. • 

Darstellung. Eine Losung von 60 T. Kaliumferrocyanid in 600 T. Wasser wird nach 
und nach unter Umriihren mit einer Losung von 80 T. Zinksulfat in 1800 T. Wasser versetzt. 
Die Mischung stellt man mehrere Stunden an einen warmen, hierauf an einen kalten Ort, bringt 
claun den Niederschlag auf ein Filter und wascht ibn so lange mit Wasser aus, bis das Abtropfende 
durch BariumchloridlOsung nicht mehr getriibt wird. Der abgepreBte Niederschlag wird bei 
maBiger Warme getrocknet und zerrieben. Ausbeute 54-55 T. 

Eigenschaften. WeiBes, geruchloses und geschmackloses Pulver, in Wasser, Weingeist, 
verdunnten Sauren, auch in A=oniak unliislich, in warmer Natronlauge dagegen loslich. Beim 
Kochen mit Salzsaure wird es unter Abscheidung von Berlinerblau und Entwicklung von Elau
saure teilweise zersetzt. Bei Luftzutritt gegluht, verwandelt es sich in ein dunkles Gemisch von 
Zinkoxyd und Eisenoxyd. 

Priifung. a) Wird 1 g Zinkferrocyanid mit 5 ccm verd. Essigsaure in 25 ccm Wasser 
geschuttelt, so dmen 20 ccm der abfiltrierten Flussigkeit beim Verdampfen hochstens 1 mg Ruck-
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stand hinterlassen (Alkalisalze, 10000che Zinkverbindungen). - b)' Beim Schiitte1n mit Bchwefel· 
waBSerstoffwasser darf es sich nicht fiirben (fremde Metalle). 

Anwendung. Belten, zu 0,05-0,15 g mehrmals tiiglich in iihnlichen Fii.llen wie Zinkoxyd. 
Es hat keine Blausiiurewirkung (vgl. Zi7IC'Um cyanat'Um). 

Zincum gallicum (subgallicum), Basisrhes Zinkgallat, Basisch-gerbsaur~sZink, 
ist ein graugriinliches, in Wasser unliisliches Pulver. 

Aufbeu'Uh1'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Innerlich zu 0,03-0,25 g alB Darmantisepticum bei anormalen Giirungs

erscheinungen, auch gegen NachtschweiB, iiuBerlich rein als Btreupulver und in Salben bei Ek
zemen, Wunden, Hiimorrhoiden, auch gegen GonorrhOe. 

Zincum jodatum. Zinkjodid. Jodzink. Zinc Iodide. Iodure de zinc. ZnJ2 -

Mol.-Gew. 319. 
Da'l'sfellung. In ein Kolbchen von etwa 100 com gibt man 10 g Jod und 20 g Wasser und 

naoh und naoh 3 g reine Zinkfeile. Hierbei erwiirmt man das Kolbohen auf etwa 30-400 und 
verschlieBt es mit einem Trichter. Wenn alles Zink eingetragen ist, erwiirmt man noch, bis dill 
Fliissigkeit farbl08 geworden ist, filtriert sie duroh Glaswolle und dampft sie in einer flachen 
Porzellansohale bei gelinder Wiirme bis zur Trockne ein. Die trockne Masse wird sofort in kleine, 
mit Kork dicht zu verschlieBende Fliischchen eingefiillt. Ausbeute etwa 12,5 g_ 

EigenBchaften. WeiBe, kornige, sehr zerflieBliche Salzmasse. In Wasser und Wein
geist leicht 10000oh, die wii.BSerige LOsung rotet Laokmuspapier. Beim Erhitzen sohmilzt es, bei 
stiirkerem Erhitzen wird es zersetzt unter Entwioklung von Joddampf und Hinterlassung von 
Zinkoxyd. 

E'l'kennung. Die wii.sserige LOsung (je 0,1 g + 1 com) gibt mit Silbernitratliisung 
einen hellgelben, in Ammoniakfliissigkeit unlOsliohen Niederschlag, mit Natronlauge einen weiBen, 
in iibersohiissiger Natronlauge ltisliohen Niedersohlag. 

Priifung. Wie Zi7IC'Um chloratwm. Auf Zinkchlorid und Zinkbromid kann es in gleicher 
Weise wie Kaliumjodid gepriift werden. 

Aufbewah'l'ung. Vorsichtig, in gut schlieBenden Glasstopfengliisern. 
Anwendung. Belten, alB Atzmittel in konzentrierter Ltisung (1 T. + 3-5 T. Wasser), 

als Zerteilungsmittel atonischer skrofultiser Geschwiilste, bei chronischer Anschwellung der 
Mandeln (0,5 T. + 10-15 T. Wasser) oder in Salb~orm (1 T. + 8-10 T. Fett), alB Augen. 
waBSer bei skrofultiser Augenentziindung (0,2 T. + 120 T. Wasser), in Balbenform gegen 
SchuppenaUBBchlag (1 T. + 20 T. Fett). Als Reagens. 

Zincum lacticum. Zinklactat. Milchsaures Zink. Zinc Lactate. 
Lactate de zinc. Zn(CaH.Oa)2 + 3H20. Mol.-Gew. 297,5. 

Da'l'stellung. Das Zinklaotat wird gewohnlich bei der Milchsiiuregewinnung dargestellt 
und durch Umkristallisieren aus siedendem Wasser gereinigt. Kleine Mengen erhiiJt man leicht 
auf folgende Weise: Man verdiinnt 30 T. Milchsiiure mit 250 T. Wasser, erwiirmt und triigtin die 
warme Mischung eine Anreibung von 10 T. Zinkoxyd mit Wasser ein. Nachdem die Hauptmenge 
des Zinkoxyds unter Erwiirmen gelost ist, filtriert man heiB, dampft die LOsung bis zum Balz
hiiutchen ein und liiBt kristallisieren. Die Kristalle wiischt man nach dem Abtropfen mit kaltem 
Wasser und trocknet sie auf portiser Unterlage bei 30-400• 

Eigenschaften. WeiBe, gHinzende, nadelformige Kristalle, meist zu Krusten 
vereinigt, oder ein weiJ3es Pulver von sauerlich zusammenziehendem Geschmack; 
es rotet angefeuchtetes Lackmuspapier. Loslich in 60 T. kaltem oder 6 T. siedendem 
Wasser, unloslich in Weingeist. Bei 100 0 verliert es sein Kristallwasser, bei wei
terem Erhitzen verkohlt es unter Entwicklung brauner, rauchartig riechender Dampfe. 
Beim Verbrennen an der Luft hinterbleibt Zinkoxyd. 

Prilfung. a) Mischt man 0,5 g Zinklactat mit 2-3 ccm konz. Schwefelsaure, 
so darf auch nach zweistiindigem Stehen keine Braunung auftreten (Zucker). - Die 
wasserige Losung (je 0,1 g + 10 ccm) darf hOchstens opalisierend getriibt werden: 
b) durch Bariumnitratlosung (Sulfate), - e) nach Zusatz von einigen Tropfen Sal
petersaure durch Silbernitratlosung (Chloride), - d) durch BleiacetlOsung (Wein
saure, Citronensaure, Apfelsaure u. a.). - e) Die Losung von 0,5 g Zinklactat in 
5 ccm Wasser muB mit 5 ccm Ammoniakfliissigkeit eine klare, farblose Mischung 
geben, in der durch 2-3 Tr. Schwefelwal!lserstoffwasser nur eine reinweiBe Triibung 
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hervorgerufen werden darf (fremde Metalle, vgl. Zinkacetat). - f) Wird die wiisserige 
Losung (0,1 g + 10 ccm) mit Ammoniumcarbonatlosung versetzt, so muB der weiBe 
Niederschlag sich im VberschuB der Ammoniumcarbonatlosung klar lOsen; die 
Mischung darf durch NatriumphosphatlOsung nicht verandert werden (Magnesium). 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in dieht sehlieBenden GlasgefaBen. 
Anwendung. Innerlieh ala eines der mildesten 11isliehen Zinksalze bei Epilepsie 0,03 

bis 0,075 g drei- bis fiinfmal taglieh. AuDerlieh zu Augenwassern, adstringierenden Einspritzungen 
und Wasehungen. Man vermeide, das Zinklaetat mit schwefelsauren, salzsauren oder salpeter
sauren Salzen der Alkalien, des Magnesiums und der Schwermetalle, die sich mit dem Salz zu 
starker wirkenden Zinksalzen umsetzen, zusammen zu verwenden. GriiDte Einzelgabe 0,1 g, Tages
gabe 0,3 g (Erganzb.). 

Zincum oleinicum, Zinkoieat, Olsaures Zink. (C17HaaCOOhZn. Enthalt auch kleine 
Mengen von Zinksalzen anderer Fettsauren. 

Darstellung. Durch Umsetzen von Zinksulfat mit Natroniilaeife in wasseriger Liisung 
(vgl. Unguentum Zinci oleati). 

Eigenschaften. Feines weiDes Pulver, unl1islich in Wasser und Alkohol. Beim Ver
brennen und GltIhen hinterliWt es 13 % Zinkoxyd. 

Anwendung. In Salben und Pasten mit Vaselin oder Weichparaffin bei Ekzem. 
UnguentumZinci Oleatis. Zinkoleatsalbe. Zinc Oleate Oin tment. EineLiisung 

von 30 g Zinksulfat in 60 ccm Wasser wird mit einer Liisung von 90 g geschabter blseife in 600 ccm 
Wasser gemischt. Die Mischung wird zum Sieden erhitzt, wobei das geschmolzene Zinkoleat an die 
Oberflache steigt. Nach dem Erkalten wird das Zinkoleat mit Wasser wiederholt gekocht, bis das 
Wasser keine Sulfatreaktion mehr gibt. Das abgetrocknete Zinkoleat wird dann grob gepulvert 
und bei nicht tIber 60 0 getrocknet. SchlieJ.llich wird das Zinkoleat auf dem Wasserbad geschmolzen 
und mit der gleichen Gewichtsmenge Weichparaffin gemischt. 

Zincum oxydatum (Germ. Austr. Helv.). Zinkoxyd (reines). Zinc Oxide. 
Oxyde de zinc par voie humide. Zincum oxydatum via humida 
paratum. Oxydum zincicum (Norv.). ZnO. Mol.-Gew. 81,4. 

Darstellung. Durch Erhitzen von scharf getrocknetem gefalltem basischem Zink
carbonat auf 300 0• Germ. 6 s. S. 1372 .. 

Eigenschajten und Erlrennung. WeiJ3es oder gelbIichweiJ3es, zartes amor
phes Pulver, unlOslich in Wasser, lOslich in verd. Sauren. Beim Erhitzen wird es 
gelb, beim Erkalten wieder weW. Beim Gliihen mit Kobaltnitrat gibt es eine griine 
Masse (RINMANNS Griin). Die Losung von 0,5 g Zinkoxyd in 5 ccm Wasser und 
5 ccm verd. Essigsaure gibt mit Natronlauge einen weiBen gallertartigen Niederschlag 
von Zinkhydroxyd, das sich im iJberschuB von Lauge (etwa 20 ccm) wieder auflost. 
(Bei Gegenwart von Magnesiumoxyd bleibt eine weiBe Triibung von Magnesium
hydroxyd.) Die Losung in verd. Essigsaure gibt mit Schwefelwasserstoffwasser einen 
weiBen Niederschlag von Zinksulfid. 

Priifung. a) Eine Mischung von 1 g Zinkoxyd und 3 ccm Zinnchloriirlosung 
darf innerhalb einer Stunde keine dunklere Farbtmg annehmen (Alsen). - Werden 
2 g Zinkoxyd mit 20 ccm Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat hOchstens opali
sierend getriibt werden: b) durch Bariumnitratlosung (Sulfate), - c) durch Silber
nitratlosung (Chloride), - d) 2 g Zinkoxyd miissen sich nach dem Anschiittebl mit 
10 ccm Wasser auf Zusatz von 20 ccm verd. Essigsaure ohne Gasentwicklung (Car. 
bonate) klar losen. - e) 10 ccm der Losung d diirfen durch einige Tropfen Kalium
chromatlosung nicht getriibt werden (Blei). - £) 15 ccm der Losung d miissen mit 
15 ccm Ammoniakfliissigkeit eine klare, farblose Mischung geben (Eisen, Kupfer, 
Aluminium). - g) 10 ccm der ammoniakalischen Mischung f diirfen durch Am. 
moniumoxalatlosung nicht verandert werden (Calcium). - h) 10 ccm der ammonia
kalischen Mischung f diirfen durch Natriumphosphatlosung innerhalb 10 Minuten 
nicht verandert werden (Magnesium). - i) 10 ccm der ammoniakalischen Mischung f 
miissen mit 5 Tr. Schwefelwasserstoffwasser eine rein weiBe Triibung geben (fremde 
Metalle). - k) Wird ein Gemisch von 0,2 g Zinkoxyd mit 10 Tr. Wasser und 2 ccm 
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konz. Schwefelsaure nach dem Erkalten mit Ferrosuliatlosung iiberschichtet, so darf 
keine gefarbte Zone auftreten (Nitrate). 

Anmerkungen. Zu a) Bei dieser Probe auf Arsen wird ein groDer Tell des Chlorwaeser. 
stoffs der Zinnohloriirliisung duroh das Zinkoxyd gebunden, woduroh die Probe an Empfindlich. 
keit einbii13t. Man kann das Zinkoxyd {I g} erst in 4-5 ccm Salzsaure liisen und dann 50cm 
rauohende Salzsaure und 10 Tr. Zinnchloriirliisung zusetzen. Germ. 6 s. S. 1372. 

Zu b u. e) Die Probe auf Sulfate und Chloride wird einfacher, wenn man 2 g Zinkoxyd mit 
5 oom Wasser ansohiittelt und mit 15 ccm Salpetersaure in Losung bringt; die Liisung darf durch 
Barlumnitratliisung und Silbernitratliisung h1ichstens opalisierend getriibt werden. 

Anwendung. Zinkoxyd wirkt au13erlich ala Streupulver oder in Salben auf Wunden 
und Geschwiirflii.ohen austrocknend, sekretionsbesohrankend und leicht iitzend. Innerlich ge· 
geben, wird es im Magen aufgeliist und ala Zinkalbuminat resorbiert. Man sohreibt ihm beruhigende 
Wirkung auf das Nervensystem zu und gab es friiher ala krampfstillendes Mittel, namentlicb 
bei Kindem. Gabe: 0,1-0,5 g, Kindem 0,06 g. 

Wenn der Arzt zum innerlichen Gebrauch Floru Zinci oder Zincum oxydal.um verordnet, 
so ist stets das reine Zinkoxyd, Zincum oxydatum (Germ.) abzugeben, auoh ist letzteres zu au13er· 
liohen Mitteln zu verwenden, wenn der Arzt Zincum oxydatum oder Flore8 Zinci ohne den Zu
satz cMl/lum oder venale vorschreibt. 

Zincum oxydatum crudum. (Germ. Helv. Austr.). Rohes Zinkoxyd. 
ZinkweiB. Zinci Oxidum (Amer. Brit.). Oxydum zincicum (Nederl.). Oxi
dum zincicum crudum (Suec.). Oxydum zincicum venale (Dan.). Oxyde 
de zinc par voie seche (Gall.). Flores Zinci. Cerussa zincica. ZnO. Mol.
Gew. 81,4:. 

DaTstellung. In den Zinkhiitten durch Verbrennen von Zinkdampf an der Luft_ 
Eigenschajten und E'I'Itennung. WeWes, zartes, amorphes Pulver, in 

Wasser unloslich, loslich in verdiinnten Sauren. Es gibt die unter Zineum oxydatum 
angegebenen Reaktionen. 

P'l'iijung. a) 2 g rohes Zinkoxyd miissen sich nach dem Anschiitteln mit 
10 ccm Wasser auf Zusatz von 20 ccm verd. Essigsaure ohne Gasentwicklung (Car
bonate) klar losen. - b) 15 ccm der LOsung a miissen mit 15 ccm Ammoniakfliissigkeit 
eine klare, farblose Mischung geben (Eisen, Kupfer, Aluminium). - e) 10 ccm der 
ammoniakalischen Mischung b diirfen durch Ammoniumoxalatlosung nicht verandert 
werden (Calcium). - d) 10 ecm der ammoniakalischen Mischung b diirfen durch 
Natriumphosphatlosung nicht verandert werden (Magnesium). - e) 5 ()()m der essig
sauren Losung a diirfen durch Kaliumjodidlosung nicht verandert werden (Blei). -
I) Die Losung von 0,5 g Zinkoxyd in 10 ccm Wasser und 5 ccm Salzsaure darf durch 
Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Arsen und groBere Mengen von 
fremden Metallen). - Germ. 6 S. S. 1372. 

Anmerkung zu e) Diese Probe auf Blei ist weniger scharf, als die bei dem rein en 
Zinkoxyd vorgaschriebenen Proben mit Kaliumohromat und Sohwefelwasserstoff; Spuren von 
Blei sind demnach in robem Zinkoxyd gestattet. Nach KROEBER fiihrt man die Probe am besten 
in folgender Weise aus: Die LOsung von 0,2 g Zinkoxyd in 2 ccm verd. Essigsaure wird auf etwa 15 0 

abgekiihlt und mit 10 Tr. Kaliumjodidliisung versetzt. Die Abscheidung des gelben Bleijodids wird 
durch Reiben der Glaswandung mit einem Glaestab sahr beschleunigt. Man kann das Zinkoxyd 
auch mit verd. Sohwefelsaure auf Blei priifen, die in der essigsauren Liisung b1ichstens eine 
opalisierende Triibung bervorrufen darf. 

Nach H. RORDORF kommt Zinkoxyd in den Handel, das zwar den Anforderungen der 
Arzneibiicher entspricht, aber wesantlich andere physikalische Eigenschaften hat, ala gewohn
liches Zinkoxyd. Es ist schneeweiJ3, leicht, sahr locker und staubtrocken, unter dem Mikroskop 
erscheinen die einzelnen Teilchen schuppenartig und viel grober als bei gewohnlichem Zinkoxyd. 
Fiir Streupulver ist diesas Zinkoxyd brauohbar, nicht aber fiir Salben und fiir Verreibungen in 01. 

Anwendung. Nur auJ3erlich in Streupulvem und Salben (Zinksalbe) als austrocknendes 
Mittel. An manchen Orten fordert das Publikum Bleiwei13 zum Einstreuen der wundE'n 
Hautstellen bei kleinen Kindem. Es empfiehlt sich fiir diesen Zweck das durch ein 
Sieb geschlagene Zinkwei13 statt des giftigen Bleiwei13es abzugeben. Innerlich 
ist stete das reine Zinkoxyd, Zincum oxydal.um, zu verwenden. Zur Darstellung von Zinkverbin
dungen. Teohnisch beeonders ala Anstrichfarbe wie BleiweiJ3. 
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Linimentum Zincl oxydati. - F. M. Germ.: Aoidi oarbolioi 2,0, Zinoi oxydati 3,0, Gly. 
oerini, Aquae a.a. 47,5. - Norve.g.: Aoid.. saJioyl. 1,0, Zinoi oxyd.. 89,0, 01. Olivar. 455,0, Aqu. Cal· 
car. 455,0. - Linimentum Zinoi oompositum. Suee.: Aoid. saJioyl. 1,0, Zino. oxyd.. 300,0, 
01. Olivar. 750,0, Aqu. Calcar. 750,0. 

Oleum Zinci. Zinkol. - Ergii.nzh. und F. M. Germ.: Zinci oxydati crudi 25,0 und 
Olei Olivarum 25,0 werden fein verrieben. 

Pasta Zinci. Zinkpaste. Eine einwandfreie Zinkpaste liBt sioh am besten 
mittels einer Salbenreibmasohine herstellen. Steht eine solohe nioht zur Verfiigung, so mischt 
man zuniohst die sehr feingepulverte Starke mit dem gesiebten (I) Zinkoxyd, reibt die Pulver 
mit dem vorgesohriebenen gesohmolzenen Fettkorper aum feinste an und riihrt dann bis zum 
Erkalten. Naoh einigen Tagen riihrt man die fertige Paste nochmals sorgfii.ltig durch. Die all· 
gemein gebriuohliohe Grundformel zur Pasta Zinci lautet: Zinci oxydati 25,0, Amyli Tritioi 25,0, 
Vaselini 50,0. Germ. schreibt gelbes Vaselin vor, Helv. u. Suee. weiBes Vaselin. Germ. 6 s. S. 1351. 

Pasta Zincl salicylata, Zinksalioylsiure. Paste, LASSARache Paste, Past~ 
LASSAR, ist eine Zinkpaste mit 2% SaJicylsiure. - Germ. 6 s. S. 1351. 

Unguentum Zinci. Zinksalbe. WeiBe Augensalbe. Ointment of 
Zinc Oxide. Pommade d'oxyde de zinc. 

Duroh sehr feines Anreiben (am besten mit einer Salbenreibmaschine) von gesiebtem Zinke 
oxyd mit einem Salbenkorper zu bereiten. - Germ., Dan., Hiap.: 1 T. Zinkoxyd, 9 T. Schweine
fett; Amer.: 2 + 8 Benzoefett. - A'U8tr.: 15 Zinkoxyd, 7 Sesamol, 63 Schweinefett, 3 Benzoe
harz und 15 weiBes Wachs. - Belg.: 1+ 9 mit Ungt. simpl. (Belg.). - Groat.: 1 + 9 Ungt. 
simplex. - Brit.: 7,5 + 42,5 Benzoefett. - GaU., Helvet.: 1 + 9 mit weiBem Vaselin. - Hung.: 
25 Zinkoxyd, 25 gelbes Wachs, je 225 Wollfett und gelbes Vaselin. - ltal.: 1 + 9 mit gelbem oder 
weiBem Vaselin. - Nederl., Norveg.: 1 + 9 mit Benzoefett. - R088.: 1 Zinkoxyd, 1 weiBes Wachs, 
8 Schweinefett. - Suee.: I Zinkoxyd, 1 Lanolin, 8 weiBes Vaselin. - Germ. 6 1 + 9 Benzoeschmalz. 

Gelatlna Zlncl (oxydatl). 
Glycero-Gelatlna Zinci oxydati. 

Zinkleim. 
Erganzb. 

Zinc. oxydati 10,0 
Glycerini 40,0 
Gelatinae alb. 15,0 
Aquae ad 100,0. 

Zinkoxyd wlrd, mit Glycerin und Wasser ver
rieben und mit der helBen Losung von Gelatine 
in q. s. Wasser gemischt. 

UNNA Nederl. Helv. Norveg. Suec. 
~ 

Zinc. oxydat. 15,0 15,0 10,0 30,0 
Glycerin. 25,0 25,0 25,0 50,0 
Gelat. alba 15,0 20,0 15,0 30,0 
Aqu. dest. 45,0 40, 50,0 90,0. 

Gelatlna ZIncl oxydatl dura (UNNA). 
Zinc.oxyd. 
GlYcerin. 
Gelat. alb. 
Aqu. dest. 

15,0 
25,0 
20,0 
40,0. 

Gelatlna Zlncl Ichthyolata 
ZinkichthyoJleim (Erginzb.). 

Gelat. Zincl 98,0 
Ichthyol. 2,0. 

Gelatlna Zlncl sallcylata UNNA. 
Gelatinae albae 15,0 
Aquae destillatae 45,0 
Zinci oxydati 10,0 
ACidi salicylici 10,0 
Glycerini 30,0. 

Gelatlna Zlncl cum Pice IIqulda. 
1. Picis Iiquidae 5,0 
2. Saponis medicati pulv. 2,5 
S. Glycerini 5,0 
4. Zinci oxydati 
5. Glycerini M 5,0 
6. Gelatinae albae 5,0 
7. Aquae destillatae 30,0. 

Man erwitrmt 1-3 im Dampfbad bis zur Losung, 
mischt hlerzu die Anreibung von 4 und 5 und 
f!lgt alles der Lasung von 6 in 7 hinzu. 

Glyceratum ZIncl oxydatl (Portug.). 
Zinci oxydati 10,0 
Glycerati Amyli 90,0. 

Glycer6 d'oxyde de zinc (GaII.). 
Zinc! oxydati 10,0 
Glyceriti AmyU 20,0. 

Pasta leplsmatlca (UNNA). 
Past. Zinci oxyd. UNNA 
Resorcin. pulV. subt. M 40,0 

werden auf das feinste mlteinander verrieben 
und gemischt mit 

Ichthyol. 
Vaselin. M 10,0. 

Pasta leplsmatlca mitis (UNNA). 
Resorcin. pnlv. subt. 
Vaselin. 
IchthyoI. 
Past. Zinci UNNA 

M20,O 
10,0 
50,0 

Pasta oloosa Zlncl LABBAR. 

LASSARB Zinklll (Erginzb.). 
Zinci oxydati crudi 60,0 
Olei Olivae 40,0. 

Pasta Oesl'Pl. 
Zinc! oxydat! 10,0 
Olei Olivar. 10,0 
Oesypi 10,0. 

Pasta Zlncl oxydat. (UNNA). 
Terrae sllic. 5,0 
Zinc. oxydat. 25,0 
Olei benzoat. 10,0 
Adip. benzoat. 60,0. 

Pasta Zincl compo (UNNA). 
Past. Zinci UNNA 
Past. Zinci mOil. UNNA M 50,0. 

Pasta Zlncl mollls (UNNA). 
Aqnae Calcis 
01. Llni M 20,0 
Calc. carbon. praec. 
Zinci oxydat. M 30,0. 
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Pasta Zlncl suIfurata (F. M. Germ.). 
Zinci oxyd. crudi 
Sulfur. praecipitati 
Terr. siliceae 
Adip. Lanae 
OJ. R&pae 
Aq. destillatae 

Terrae siJiceae 
Zinc. oxydat. 
Sulf. praec. 
01. benzoat. 
Adip. benzoat. 

UNNA. 

aa 5,0 
10,0 
20,0. 

4,0 
14,0 
10,0 
12,0 
60,0. 

Pasta Zlncl sulfurat. comp. (UNNA). 
Past. Zinci sulfurat. 
Past. Zinci moll. M part. aeq. 

Pasta Zlncl suIfurat. rubra (UNNA). 
Cinnabaris 
Past. Zinci sulfur. 

1,0 
99,0. 

Pasta Sulfurls cutlcolor. (UNNA). 
Ichthyol. 
Cinnabar. 
Glycerin. 
Zinc. oxydat. 
Gelanthcreme MIELCK 
Sulfur. praecip. 

aa 2,5 
10,0 
20,0 
25,0 
40,0. 

Pasta Zlncl cutlcolor (UNNA). 

Hautfarbige Zinkpaste. 
Boli rubrae 0,6 
Glycerini 3,0 
Pastae Zinci UNNA 97,0 
SolutIOnis Eosini (1 :500) gtts. XX. 

Pllulae Zlncl oxydati eomposltae (Portug.). 
Zinci oxydati 5,0 
Extracti Valerianae 5,0 
Extracti Hyoscyami spirituos. 5,0 

fiant pilulae 100. 

Pulvis antepllepticus (F. M. Germ.). 
Zinc. oxydat. 0,06-0,18 
Extr. Hyoscyam. 0,05 
R&d. Valerian. pulv. . 2,0 
01. Valerian. guttam unam. 

M. f. pulv. D. tal. dos. No. X. 

Pulvis antepllepticus mercurlalls (F.M. Germ.). 
Zinc. oxydat. 0,1 
Pulv. R&d. Valerian. 0,2 
Hydrargyr. chlorat. yap. par. 0,05 

M. f. pulv. D. tal. dos. No. XX. 

Pulvls exslccans (F. M. Germ.). 
Pulvis inspersorius Zinci oxyda ti. 

Zinkstreupulver. 
Zinc. oxyd. crud. 
Amyli Tritici aa 25,0. 

Pulvis salicyllcus cum Zinco (F. M. Germ.;. 
Zlnk-SalJ cylstreupul ver. 
Acid. salicylici 1,0 
Zinci oxydati 9,0 
Amyli Triticl 20,0 
TaM 20,0. 

Supposltorla antlhaemorrholdalla 
(LUXemburger Ap.-V.). 

Ersatz fUr Anusol-Stuhlzapfchen. 
Bismut. jodotannici 
Bismut. resorcinic. 
Zinc. oxydati 
Bals. peruvian. 
01. Cacao 
Ungt. cerei 

M. f. sUPpos. Nr.12. 

aa 3,75 
6,0 
1,5 

19,0 
2,5. 

Unguentum lenlens cum Zlnco oxydato. 
LASSARS Zinkcoldcream. 

Zinci oxydati puri 10,0 
Unguenti lenientis 20,0. 

Unguentum Zlncl benzoatum (Hamb. V.). 
Zinkbenzoesalbe. WILsoNsche Salbe 

(Hamb. V.). 
Zinci oxydati puri 
Adipis benzoati 

16,0 
100,0. 

Unguentum WiJsonii. 
Erganzb. Form. BeroI. 

Zinci oxydati crudi 1,0 5,0 
Adipis benzoati 4,0 50,0. 

Unguentum Zlncl benzoatum cum Vaselinu 
(Hamb. V.). 

Zinkbenzoesalbe mit Vaselin. 
Vaselini fIavi 1,0 
Unguenti Zinci benzoati (Hamb. V.) 9,0. 

Zink-Kreidepasten nach UNNA. 
1. Calcii carbonici 40 

Zinci oxydati 20 
Mucilaginis Gumml arabici 20 
Glycerini 10 
Aquae Calcis 10 
Thymoli s. Mentholi 1'/00 

2. Gelanthi 40 
Calcii arbonici 40 
Zinci oxydati 20. 

M. D. in Tub. 

Epilepsiemittel von C. JACOBY besteht aus 2 Schachteln mit je 60 Pillen, zur Kur und 
Nachkur. Beide Sorten Pillen sind aus 3,0 Zinkoxyd, 2,0 phosphorsaurem Kalk, 0,5 Rhabarber 
nnd 0,5 BeifuBwurzel zusammengesetzt (KRANILO). 

Pasta serosaS CHLEICH. Man verreibt 100g Zincum serosum SCHLEICH mit einer sterilisierten 
Liisung von 5 g Gelatine in 45 g Wasser und fiigt je 20 g SCHLEIOHsche Wachspasta und Pepton
pasta, eine aus 0,2 g Campher hergestellte Emulsion und 5 Tr. Lysol hinzu. 

Pulvis serosus cum Glutolo ist eine Mischung von gleichen Mengen Zinc urn serosum mit 
Glutol SCHLEICH (s. Bd. I S.1313). 

Serumpaste SCHLEICH ist eine Paste aus 1 T. Zinkoxyd mit 2 T. frischem Rinderblutserum. 
Zincum serosum SCHLEICH ist eineMischung vonZinkoxyd mit eingetrocknetemBI u t

serum. Rinderblutserum wird mit der halben Gewichtsmenge Zinkoxyd gemischt, die Mischung 
auf Glasplatten gestrichen, bei maJ3iger Warme getrocknet, abgeschabt, gepulvert und zur Sterili
sation 12 Stunden auf 75° erhitzt. 

Zymoidin ROSENBERG wird ein in Form von Pulvern, Salben, Liisungen und Bougies 
gegen Gonorrhoe angewendetes Mittel genannt, das aus Wismutoxyd, Zinkoxyd, Aluminium
oxyd, Jod, Borsaure, Phenol, Gallussaure, Salicylsaure und Chinin bestehen soil. 

Zincum permanganicum s. u. Manganum S.137. 
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Zincum peroxydatum, 
Darmstadt), ist ein Gemisch 
Zinkoxyd. 

Zincum. 

Zinksuperoxyd, Zinkperhydrol (E. 11ERcK, 

von gleichen Teilen Zinksuperoxyd, ZnO!!, und 

Darstellung. Nach D.R.P. 171372 durch Einwirkung von Wasserstoffsuperoxydliisung 
auf Zinkoxyd. [Reines Zinksuperoxyd erhiHt man nach RIESENFELD und NOTTEBOHM ala 
wei Ben Niederschlag, wenn man eine auf - 5° abgekiihlte Liisung von Zinknitrat in konz. Am
moniakfliissigkeit mit Wasserstoffsuperoxydliisung versetzt. Der Niederschlag wird nach dem 
Absetzen mit Wasser, dann mit Weingeist und Ather gewaschen und iiber Schwefelsiiure 
oder Calciumchlorid getrocknet. Das so gewonnene Zinksuperoxyd hat die Zusammensetzung 
ZnO(OHh·] 

Eigenschaften und Erkennung. WeiBes, schwach gelbstichiges, amorphes 
Pulver, unloslich in Wasser, loslich in verdiinnten Sauren unter Bildung von Wasser
stoffsuperoxyd. Die Losung in verd. Schwefelsaure gibt aIle Reaktionen einer Wasser
stoffsuperoxydlOsung und auBerdem die Reaktionen der Zinksalze. 

Priifung. Das Zinksuperoxyd muB hinsichtlich seiner Reinheit allen an 
Zincum oxydatum crudum gesteIlten Anforderungen geniigen. 

Gehaltsbestimmung. Erganzb.: 0,0 g Zinksuperoxyd werden in einem MeB
kolben von 100 ccm mit einer Losung von 2,5 g Kaliumjodid in 50 ccm Wasser iiber
gossen, worauf man 5 ccm Salzsaure hinzufiigt und die Mischung im verschlossenen 
Kolben unter bisweiligem Umschwenken eine halbe Stunde lang stehen laBt. Nach
dem die Fliissigkeit auf 100 ccm mit Wasser aufgefiiIlt ist, sollen 20 cem der Losung 
zur Bindung des ausgeschiedenen Jods mindestens 10,3 eem l/lO"n-Natriumthiosulfat
losung erfordern = mindestens 50 0io Zinksuperoxyd (1 ccm l/IO-n-Natriumthiosul£at
losung = 4,87 mg Zn02 ). 

Anmerkung. Die Gehaltsbestimmung kann mit geniigender Genauigkeit auch in fol
gender Weise ausgefiihrt werden: 2 g Zinkperhydrol werden in 10 ccm Wasser und 10 ccm verd. 
Schwefelsiiure geliist und die Liisung auf der Tarierwage mit einer Liisung von 1 g Kaliumper
manganat in 74 g Wasser und 25 g verd. Schwefelsiiure bis zur Riitung versetzt. Es miissen 
mindestens 65 g der Kaliumpermanganatliisung verbraucht werden = annahernd 50% Zn02• 

1 g Kaliumpermanganatliisung 1: 100 = 15,4 mg Zn02. 

Anwendung. Als reizloses Antisepticum und Adstringens in der Wundbehandlung, in 
Salben mit Wollfett oder Vaselin 1:10 (nicht mit Schweineschmalz oder anderen tierischen oder 
pflanzlichen Fetten, da es mit diesen allmiihlich fettsaures Zink bildet, das reizend wirkt). In 
Streupulvern mit 25% Zinkperhydrol, unter Zusatz von etwas Weinsiiure, die Wasserstoffsuper
oxyd allmiihlich frei macht. 

Dermogen, ein Wundstreupulver, soIl 55°/0 Zinkperoxyd enthalten und auf den Wund
fliichen durch Sauerstoffabspaltung desinfizierend und heilend wirken. 

Ektogan ist ein Gemisch aUB 45-60% Zinkperoxyd und Zinkhydroxyd, das alB Sauer
stoff abgebendes Wundantiseptikum und Desinfiziens Anwendung findet. Es kommt auch eine 
Ektogangaze in den Handel. 

Zincum p-phenolsulfonicum. Zinkparaphenolsulfonat. Zincum sulfo
carbolicum (Erganzb.). p-phenolsulfonsaures Zink. Zincum sulfo
phenolicum (Helv.). [C6H4(OH)S03]2Zn + 7 H 2 0. Mol.-Gew. 537,7. 

Zinci Phenolsulphonas (Amer.) ist [C6H4(OH)S03]2Zn + 8H2 0. 
Darstellung. Eine Mischung von 100 T. Phenol und 105 T. konz. Schwefelsiiure 

(spez. Gew. 1,840, von schwiicherer Schwefelsaure entsprechend mehr) wird in einem Kolben zu
erst 2 Tage lang auf etwa 70-800, dann einen Tag lang auf dem siedenden Wasserbad erhitzt. 
Dann wird die Mischung in 2500 T. Wasser gegossen und mit so viel Bariumcarbonat erhitzt, 
wie zur Neutralisation niitig ist (etwa 245 T.). Dann wird die Losung des phenolsulfonsauren 
Bariums von dem Bariumsulfat abfiltriert, das Filter mit Wasser nachgewaschen und in einer 
Probe der Liisung das Barium durch Ausfallen mit verd. Schwefelsaure bestimmt.. Die Gesamt
menge der Liisung wird dann heiB mit einer Liisung von so viel Zinksulfat, ZnS04 + 7H20 
(etwa 170 T.) versetzt, wie zur Umsetzung notig ist. Die von dem Bariumsulfat abfiltrierte 
Liisung wird zur Kristallisation eingedampft. 

Eigenschaften. Farblose oder sehwaeh rotliche Kristalle, die geruehlos sind 
oder hochstens ganz sohwaeh naoh Phenol riechen und an der Luft verwittern. Es 
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lOst sich in 2 T. Wasser und in 3 T. Weingeist; die Losungen roten Lackmuspapier 
schwach. 

Erkennung. Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) wird durch Eisenchlorid
lOsung violett gefarbt. - Die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) gibt mit Natronlauge 
einen weiBen Niederschlag von Zinkhydroxyd, der im V"berschu13 von Natronlauge 
sich wieder lost; die alkalische Losung gibt mit Schwefelwasserstoffwasser einen 
weiBen Niederschlag von Zinksulfid. 

Prilfung. Je 10 ccm der wasserigen Losung (3 g + 30 ccm) diirfen: a) durch 
verd. Schwefelsaure nicht verandert werden (Barium), - b) nach Zusatz von iiber
schiissiger Ammoniakfliissigkeit (bis zur Wiederauflosung des Niederschlages) durch 
Ammoniumoxalatlosung nicht verandert werden (Calcium), - e) durch Barium
nitratlOsung hOchstens opalisierend getriibt werden (Sulfate). - d) Wird aus einer 
Losung von 1 g Zinkphenolsulfonat in 10 ccm Wasser und 10 ccm Ammoniakfliissig
keit das Zink durch Einleiten von Schwefelwasserstoff ausgefallt, so diirfen 10 ccm 
des Filtrates beim Eindampfen und Gliihen hochstens 1 mg Riickstand hinter
lassen (Alkalisalze). 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut schlieBenden Gliiaern. 
Anwendung. Als Antisepticum in der Wundbehandlung und gegen Gonorrhiie in 

wasseriger Losung (0,5-2,0 g : 200). 
Injectio mitis. Form. Berol.: Zinci sulfocarbolici 0,5, Aqua dest. ad 200,0. 
Rotterinpastillen, antiseptische Pastillen nach ROTTER, enthalten Zincum sulfocarboli

cum, Zincum chloratum ail. 1,25, Acidum boricum 1,0, Acidum salicylicum 0,3, Acidum citricum 
0,05, Thymolum 0,1, Natrium chloratum 0.12. 

Zincum phenylicum (phenolicum). Zinkphenolat. Ph e no I z ink. (C6 HsO)2Zn. 
Mol.-Gew. 2M. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Phenol auf Zinkoxyd in berechneten Mengen. 
Eigenschaften. WeiBes Pulver, in Wasser und Weingeist wenig 16slich. 
Anwendung. Als Antisepticum gegen Hautkrankheiten. 

Zincum phosphoricum. Zinkpbospbnt. Phosphorsaures Zink. Zinc Phosphate. 
Phosphate de zinc. Zna(P04)z +4HzO. Mol.-Gew.457. Nicht zu verwechseln 
mit Zincum phosphoratum, s. S.431. 

Darstellung. Eine heiBe filtrierte L6sung von 100 T. krist. Zinksulfat in 2000 T. Wasser 
versetzt man unter Umriihren mit einer gleichfalls filtrierten L6sung von 130 T. krist. Natrium
phosphat (Natrium phosphoricum Germ.) in 500 T. Wasser. Nach dem Absetzen sammelt man 
den Niederschlag auf einem Filter, wiiacht ihn mit kaltem Wasser so lange, bis das Ablaufende 
durch Bariumchlorid nicht mehr getriibt wird, und trocknet ihn an einem warmen Ort. 

Eigenschaften und Erkennung. WeiBes, amorphes Pulver, unl6slich in Wasser, 
Jiislich in verd. Sauren, auch in Ammoniakfliissigkeit. Die L6sung in Ammoniakfliissigkeit gibt 
mit Schwefelwasserstoffwasser einen wei Ben Niederschlag von Zinksulfid, mit ammoniakalischer 
Magnesiumchloridl6sung einen wei Ben Niederschlag von Ammoniummagnesiumphosphat. 

Prufung. a) Es muB sich in Ammoniakfliissigkeit klar 16sen. - Die Losung von 1 g 
Zinkphosphat in 5 ccm Wasser und 15 ccm Salpetersaure darf hochstens opalisierend getriibt 
werden: b) durch Bariumnitratl6sung (Sulfate), - c) durch Silbernitratl6sung (Chloride). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Es wurde von BARNES als ein Specificum gegen Epilepsie und andere 

Nervenkrankheiten empfohlen. Man gab drei- bis viermal taglich in Losung 0,1 g-0,2 g, in 
trockner Pulvermischung oder in Pillen ohne Siiurezusatz 0,2-0,3 g. OrcBte Einzelgabe in saurer 
Losung 0,2 g, Tagesgabe 1,0 g. 

Zincum salicylicum. Zinksalicylat. Salicylsaures Zink. Zinc Sali
e y la teo Salicylate de zinc. [C6H4(OH)COO]2Zn + 3H2 0. Mol.-Gew. 393,5. 

Darstellung. Eine heiBe L6sung von 29 T. krist. Zinksulfat in SOT. Wasser wird mit 
einer L6sung von 34 T. Natriumsalicylat in 45 T. Wasser versetzt, bis zum Sieden erhitzt 
und filtriert. Nach dem Abkiihlen wird das Zinksalicylat auf einer Nutsche gesammelt, mit wenig 
kaltem Wasser gewaschen und aus heiBem Wasser umkristallisiert. 
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Eigensehaften. Farblose, glanzende Nadeln; Geschmack siilllich-metallisch_ 
Loslich in 25 T. kaltem Wasser, in 4 T. Weingeist, in 36 T. Ather. 

ETkennung. Die waBserige Losnng (0,2 g + 10 ccm) wird dnrch Eisenchlorid
lUsnng violett gefarbt. Ammoniakfliissigkeit erzengt einen weillen Niederschlag von 
Zinkhydroxyd, der sich im ttberschnB von Ammoniak wieder lost. Schwefelw8.lOser
fltofiwasser fliUt ans'der Losnng weilles Zinksnlfid. 

PTii.fung. a) Die Losnng von I g Zinksalicylat in 25 T. Wasser wird mit 2 bis 
3 ccm Salpetersanre versetzt und mit 5 ccm Ather geschiittelt. Je 10 ccm der von 
dem Ather getrennten wasserigen Losnng diirfen nicht verandert werden: a) dnrch 
Bariumnitratlosung (Sulfate), b) dnrch Silbernitratlosung (Chloride). - Das beirn 
Gliihen von Zinksalicylat hinterbliebene Zinkoxyd muB den an Zincum oxydatum 
gestellteu Anfordernngen geniigen (s. d.). 

AufbewahTUng. Vor~ichtig. , 
Anwendung. Bei Hauterkrankungen in Streupulvern, Balben, Zinkleim. Bei Gonorrhile 

in Lilsung 0,5-1,0: 100 zur Injektion. Selten iunerlich; groBte Einzelgabe 0,1 g, Tagesgabe 0,3 g. 

Zincum sozojodolicum siebe nnter Jodum Bd. I, S. 1559. 

Zincum stearinicum. Zinkstearat. Stearinsaures Zink. (C17HssCOO)zZn. Enthii.lt in 
der Regel auch kleine M.engen von palmitinsaurem Zink, (CU H 81COO)zZn. 

DaTstellung. Durch Umsetzen von Zinksulfat mit stearinsaurem Alkali in 
wisseriger Liisung, Auswaschen und Trocknen des Niederschlags. 

Eigenschaften und ETkennung. Feines weiBes Pulver, geschmaoklos, Geruoh 
sohwach eigenarlig, unlOslich in Wasser, Weingeist und Ather. Beim Erhitzen sohmilzt es und 
verkohlt dann unter Auftreten des Geruchs von verbrennendem Fett und Hinterlassen von Zink· 
oxyd. Beim Erhitzen mit Salzsii.ure wird es zersetzt unter Abscheidung von Stearinsii.ure. Nach 
Amer. solI es beim Verbrennen und Gliihennicht weniger ala 13 undnicht mehr ala 15,50/ 0 Zinkoxyd 
hinterlassen. 

Anwendung. Gegen Nasenerkrankungen zum Einblasen, zusammen mit Menthol, auoh 
gegen GonorrhOe zu Einspritzungen. Bei Brandwunden (mit 20% Acetanilid gemischt). 

Zincum sulfuricum. Zinksulfat. Schwefelsaures Zink. Zinc Sul
pha teo Sulfate de zinc officinal. Zinkvitriol. Vitriolum zincicum. 
Vitriolum album. WeiBer Vitriol. WeiBer Galitzenstein. ZnSO", + 7HIlO. 
MoI.-Gew. 287. 

DaTstellung. Man verdiinnt in einer Porzellanschale 5 T. rohe S ch wefel
saure mit der 5-6fachen Menge Wasser, setzt hierzu 31/.-4 T. Zink (am besten 
Schnitzel von d iinnem Zinkblech oder Zinkdraht) nnd laflt das Ganze, wegen der 
Moglichkeit der Entwicklnng von Arsenwasserstoff (I), znnachst nnter freiem Himmel 
und, wenn die erste heftige Einwirknng nachgelassen hat, in der Warme so lange 
stehen, bis keine Gasentwicklung mehr stattfindet. Eine kleine Menge Zink 
muB nngelost bleiben, damit Kupfer, Cadmium nnd Blei ni('ht mit in I.osnng 
gehen. Die Losung wird dann tiltriert; sie enthiilt auBer Zinksulfat in der Regel 
noch etwas Ferrosulfat, gibt dahel' mit Kaliumferricyanidlosung eine gTunliche bis 
blauliche Farbnng. Man fiihrt das Ferrosulfat in Ferrisnlfat iiber, indem man die 
Losnng so lange mit einer Anreibnng von Bleisuperoxyd (oder Mennige) nnd Wasser 
versetzt, bis eine abfiltrierte Probe mit Kaliumferricyanid keine blaue Fiirbnng 
mehr gibt. Man filtriert dann die Losnng, faut das Eisen dnrch Erhitzen mit reinem 
Zinkoxyd, filtriert wieder, versetzt das Filtrat mit einer kleinen Menge reiner Schwe
felsaure und bringt es durch Eindampfen zum Kristallisieren. 

Das Eisen kann auch auf folgende Weise beseitigt werden: Man fiigt zu der mit einer kleinen 
Menge verd. Schwefelsaure versetzten Losung nach dem Erwii.rmen auf etwa 500 so lange Wasser
stoffsuperoxydlosung hinzu, bis in einer Probe der LOsung mit KaliumferricyanidlOsung 
kein Ferrosalz mehr nachweisbar ilIt. Dann fii.llt man das Eisen durch reines Zinkoxyd aus, fil
triert die Liisung und dampft sie nach Zusatz einer kleinen M.enge von reiner Schwefelsaure zur 
Kristallisation ein. 
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Eigenschaften. Far blose, rhombische Prismen oder kleine Nadeln, dem 
Magnesiumsulfat isomorph, die an der Luft oberfliichlich verwittern und beim Er
wiirmen in ihrem Kristallwasser schmelzen. Geschmack scharf, ekelhaft metallisch
sal zig. Es liist sich in 0,6 T. kaltem Wasser und in weniger als 0,4 T. heiBem Wasser. 
Beim Trocknen des Salzes bei 100 0 entweichen nur 6 Mol. des Kristallwassers, wiih
rend die 7. Mol. (das sog. Konstitutionswasser) erst oberhalb 200 0 abgegeben wird 
unter teilweiser Zersetzung des Zinksulfats. In der Gliihhitze wird das Zinksulfat 
fast vollstiindig zersetzt, indem Schwefelsiiureanhydrid, Schwefligsiiureanhydrid und 
Sauerstoff entweichen, wiihrend fast reines Zinkoxyd zuriickbleibt. Aus warmen 
konzentrierten Liisungen kristallisiert es auch mit weniger als 7 Mol. Kristallwasser. 
Mit den Sulfaten der Alkalimetalle gibt es kristallinische Doppelsalze. 

Erkennung. Die wiisserige Liisung riitet Lackmuspapier (Unterschied von 
dem isomorphen Magnesiumsulfat, das Lackmuspapier nicht veriindert). Die wasserige 
Liisung gibt mit Bariumnitratliisung einen weiBen Niederschlag von Bariumsulfat, 
mit N atronlauge einen weiBen, gallertartigen Niederschlag von Zinkhydroxyd, das 
sich im UberschuB von Lauge wieder liist [zu Zn(ONa)2]; die alkalische Liisung gibt 
mit Schwefelwasserstoffwasser einen weiBen Niederschlag von Zinksulfat. 

Priifung. a) Die Liisung von 2 g Zinksulfat in 20 ccm Wasser muB mit 20 ccm 
Ammoniakfliissigkeit eine klare, farblose Mischung geben (Eisen, Kupfer, Aluminium). 
- b) 10 ccm der Mischung a diirfen durch Natriumphosphatliisung nicht veriindert 
werden (Magnesium). - c) 10 ccm der Mischung a miissen mit 5 Tr. Schwefelwasser
stoffwasser eine rein weiBe Triibung geben (fremde Metalle). - d) Wird aus 20 ccm 
der Mischung a das Zink durch Einleiten von Schwefelwasserstoff ausgefiillt, so 
diirfen 10 ccm des Filtrates beim Eindampfen und Gliihen hiichstens 1 mg Riick
stand hinterlassen (Alkali- und Erdalkalisalze). - e) Wird 1 g Zinksulfat mit 5 ccm 
Natronlauge erhitzt, so darf der Dampf Lackmuspapier nicht bliiuen (Ammonium
salze). - f) Die wiisserige Liisung (1 g + 10 ccm) darf durch Silbernitratliisung hiich
stens opalisierend getriibt werden (Chloride). - g) Die wasserigeLiisung (1 g + 10 ccm) 
darf nach Zusatz von einigen Tropfen Salzsiiure durch Schwefelwasserstoffwasser 
nicht veriindert werden (fremde Metalle, Arsen). - h) Wird die Mischung einer 
Liisung von 0,2 g Zinksulfat in 10 Tr. Wasser mit 2 ccm konz. Schwefelsaure nach 
dem Erkalten mit etwa 1 ccm FerrosulfatlOsung iiberschichtet, so darf keine ge
fiirbte Zone auftreten (Nitrate). - i) Wird 1 g zerriebenes Zinksulfat mit 5 ccm Wein
geist geschiittelt, so darf der abfiltrierte Weingeist nach dem Verdiinnen mit der 
gleichen Raummenge Wasser Lackmuspapier nicht riiten (freie Schwefelsiiure). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Es wirkt desinfizierend. AuBerlioh wirkt es in Su~tanz und konz. Lo

sung (wei! es EiweiB koaguliert) atzend, in verd. Losung adstringierend und sekretionsbeschran
kend. Man benutzt es zu Waschungen und Einspritzungen (1,0: 100) iu Urethra und Vagina, 
ferner zu Augenwassern (0,5: 100) in ausgedehntem MaBe. Innerlich bewirken Gaben von etwa 
0,3 g ab Erbrechen. Die Anwendung ais BrechmitteI, iiberhaupt die innere Anwendung ist eine 
seltene. GroBte Einzeigabe 1,0 g, Tagesgabe 1,0 g. 1m Handverkauf wird das Zinksulfat zur 
Bereitung von Augenwasser verlangt. Man gebe es mit Vorsicht ab und signiere die Umhiillung 
mit "AuBerlich". 

Zincum sulfuricum crudum. Rohes Zinksulfat. Roher Zinkvitriol. Sulfate 
de zinc ordinaire (Gall.). WeiBer Kupferrauch. WeiBes Kupferwasser. ZnS04 

+ 7H2 0. Mol.-Gew. 287. 
Darsiellung. Durch ROsten von Zinkblende, Auslaugen mit Wasser und Eindampfen 

zur Kristallisation. 
Eigenschaften. WeiBe, meist zu Klumpen oder Krusten vereinigte Kristalle, gewohn

lich etwas verwittert. Ed verhalt sich wie das reine Zinksulfat. ist aber mit kleinen Mengen der 
Sulfate fremder Metalle wie Cadmium, Kupfer, Blei, Eisen, Magnesium, auch mit Arsenverbin
dnngen verunreinigt. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 



992 Zinoum. 

Anwendung. Nur technisch, zur Herstellung von LeinoHirnis, von Siccativ, von Leim
farben; in der Farberei ale Beize. 

Aqua ophthaImica Behnl (F_ M. Germ.). 
Acidi salicylici 0,05 
Zinci sulfurici 0,1 
Aq. Opii 3,8 
Aq. destillatae 46,0. 

Aqua ophthalmlca Conradi (F. M. Germ.). 
Zinci sulfurici 
Aq. destillatae 
Tinct. Opii crocatae 

0,5 
148,0 

1,5. 

Aqua ophthalmlca Neumelsterl (F. M. Germ.) 
Zinci sulfurici 
Aq. Foeniculi 

0,1 

Aq. Rosarum ali 12,5 
Aq. destillatae 24,9. 

Aqua Welmarensls (Hamb. V.). 
Weimarsches Wasser. 

Spirit. camphorati 
Zinc! sulfurici cryst. 

1,0 
2,0 
4,0 Sulfuris depurati puly. subt. 

Aquae destillatae 193,0 

Bacilli ZIncl sulfurlcl solublles (F. M. Germ.). 
Zinci sulfur. subt. puly. 5,0 
Tragacanth. puly. 2,5 
Sacchar. Lactis puly. 17,5 
Glycerini 1,5 
Spirit. Vini 3,0 
Aq. destill. q. s. (1,0). 

F. bacilli No. X long. 10 cm. 
Collyrium adstrIngens luteum. 

Aqua ophthalmica Horati!. Gelbes zu
sammenziehendes Augenwasser. 

Austr. Erginzb. Croat. Hung. 
Ammonii chlorati 2,0 5,0 5,0 
Zinci sulfurici 5,0 10,0 5,0 12,5 
Aquae destillatae 890,0 800,0 900,0 2000,0 
Camphorae 2,0 3,0 2,5 4,0 
Spiritus di!uti 100,0 160,0 92,0 800,0 
Croci 1,0 8,0 0,5 1,0 
Nach 24 stOOdiger Maceration zu filtrieren. 

Collyrium Zlncl sulfurlcl. 
Collyre au sulfate de zinc (Gal!.). 

Zinci sulfurici 0,15 
Aquae Rosae 100,0. 

Injectlo mitis (F. M. Bero!.). 
So!. Zinci sulfocarbolici 0,5: 200,0. 

Injectlo composlta (F. M. Bero!. u. F.M. Germ.). 
Zinci sulfurici 1,0 
Plumbi acetici 1,0 
Aquae destillatae 198,0. 

Inlectlo Zlncl sulfuric I (F. M. Germ.). 
Zinci sulfurici 1,0 
Tinct. Opii simpl. 2,0 
Muci!. Gummi arab. 20,0 
Aq. destillatae 177,0. 

Injectlo ZInclsuIfurlcl composlta (F.M.Germ.). 
ACidi carbolici 0,1 
Zinci sulfurici 
Plumb. acetici aa 1 0 
Tinct. Opii crocatae 2; 0 
Muci!. Gummi arabici ' 20,0 
Aq. destillatae ad 200,0. 

Injectlo Ilomposlta BROU (Mooch. Ap.-V.). 
BROUB Injektion. 

Zinci sulfurici 
Plumbi acetici 
Aquae destillatae 
Tincturae Opii crocatae 

0,5 
1,0 

100,0 

Tincturae Catechu aa 2,0. 

Liquor ophthab)1icu8 (N oryeg.). 
Zinci sulfurici 2,0 
Aquae Rosarum 998,0. 

L1quorZInci etAlnmlnll composltus(Nat.Form.) 
Compound solution of Zinc and 

Aluminium. 
Zinci sulfurici 
Aiuminil sulfurici aa 1000,0 g 
Naphtholi (f3) 3,0 " 
Olei Thymi 10,0 ccm 
Aquae q. s. ad 5000,0 " 

Liquor ZInci et Ferri composltus (Nat. Form.). 
Compound solution of Zinc and Iron. 

Deodorant solution. 
Zinci sulfurici 
Ferri sulfurici 
Cupri sulfurici 
Naphtholi (fI) 
Olei Thymi 

ali 1000,0 
325,0 

3,0 g 
10,0 ccm 

Acidi hypophosphorosi 
di!u ti (10 Ofo) 20 ccm 

Aquae q. s. ad 5000,0 ccm 
Solutum SuIfatls Zlncl alumInosum (Hisp.) 

Aqua styptica. 
Aluminis 4,0 

Injectlo simplex (F. M. Bero!. u. Germ.). Zinci sulfurici 4,0 
Sol. Zinci sulfilfici 0,5: 200,0. Aquae Rosarum 92,0. 

Antiseptin, Zincum boro-thymolicum, ist ein Gemisch aus 85 T. Zinksulfat, 2,5 T. 
Thymol, 2,5 T. Zinkjodid und 10 T. Borsaure. - Antiseptin von SCHWARZLOSE, Schutz- und 
Heilmittel gegen Tierkrankheiten: 40,0 Zinkvitriol, 4,0 Alaun, 100,0 Wasser. 

Augenwasser, Dr. GRAEFES, von L. ROTH (Berlin), besteht aus 1,5 Zinkvitriol und 100,0 
Fenchelwasser, schwach gefarbt mit Fenchelsamentinktur (SCHAEDLER). 

Augenwasser, Dr. WHITES, von TR. EHRHARDT in Oelze (Thiiringen) hergestellt. 
Zinksulfat, kristall. 1,73, Honig 2,0, Alkohol 2,56, freie Essigsaure, ale aromatischer Essig vor
handen, 0,204, Wasser 100,0 (H. WELLER). 

Leucolit ist ein Vaginalstift, der Zincum sulfuricum, Acidum citricum, Chininum citricum 
aa 5 T. und Alumen crudum 85 T. enthalten solI. 

Zincum sulfurosum. Zinksulfit. Schwefligsaures Zink. Sulfite de zinc. Zinc 
Sulphite. ZnSOa + 2H2 0. Mol.-Gew. 181. 

Darstellung. 287 g krist. Zinksulfat und 252 T. krist. Natriumsulfit (NazSOs 
+ 7H20) werden in Wasser zu je Il gelost und die Liisungen kalt gemischt. (Warme Losungen 
geben basische Zinksulfite von wechselnder Zusammensetzung.) Nach etwa 20-30 Minuten hat 
sich das Zinksulfit als kristallinischer Niederschlag abgeschieden. Man sammelt es auf einer 
Nutsche, wascht es mit wenig kaltem Wasser, bis im Waschwasser kaum noch Sulfat nachweis bar 
ist, und trocknet es an der Luft bei niedriger Temperatur. 
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Eigenschaften. WeiBes, krista.llinisches Pulver, in etwa 600 T. Wasser 10000ch. Beim 
Kochen mit Wasser wird Schwefeldioxyd abgespaltet unter Bildung des basischen Salzes 2 ZnSOa 
·3Zn(OHh. Durch MineraIsauren wird es zerlegt unter Entweichen von Schwefeldioxyd und Bil. 
dung der Zinksalze der verwendeten Sauren. Durch Alkalien wird es zerlegt unter Rildung von 
Alkalisulfiten. 

PriiJung. Man stellt mit Hilfe von verd. Schwefelsii.ure wasserige LOsungen her, treibt 
das Schwefeldioxyd durch Erhitzen aus und priift die LOsungen wie bei Zi1lC'Um 8'ldjuric'Um. -
Die mit Hi1fe von Salzsaure oder Salpetersaure hergestellte waBBerige LOsung (0,5 g + 10 ccm) 
darf durch BariumnitratlOsung nur schwach getriibt werden (Sulfate). 

Aujbewah'I'Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Antisepticum in Verbandstoffen. 

Zincum tannicum. Zinktannat. Gerbsaures Zink. Sal Barnitii. Sel de Barnit. 
Eine Verbindung von Zinkoxyd mit Gerbsii.ure in wechselnder Zusammensetzung. 

Daf'stellung. Eine Anreibung von 10 T. reinem Zinkoxy d mit 15 T. WaBSer wird 
mit einer filtrierten LOsung von 50 T. Tannin in 70 T. Wasser und 50 T. Weingeist gemischt. 
Nach einer Stunde wird das Zinktannat abfiltriert, mit wenig Wasser gewaschen und getrocknet. 

Eigenschaften. Feines gelbliches Pulver, gerucblos, Dum zusammenziehend scbmeckend, 
in Wasser und Weingeist unlOslich, k1ar 100lich mit gelber Farbe in verd. EBBigsii.ure. In Ammoniak· 
fliissigkeit lOst es Bich unvollstii.ndig. 

Anwendung. Friiher innerlich zu 0,1-0,3 g mehrmals taglich und ii.uBerlich als mildes 
Adstringens; auch gegen GonorrhOe wurde es empfohlen, doch ist es ziemlich wirkungslos. Zu 
Einspritzungen (0,1-0,5 g mit 100 g Wasser angerieben). 

Zincum valerianicum. Zinkvalerianat. Baldriansa ures Zinke Zinc 
Valerianate. Valerianate de zinc. (C4,H9COO)2Zn+2H20. Mol.·Gew.303. 

Daf'stellung. Man reibt 8 T. reines Zinkoxyd mit:Weingeist zu einem gleichmaBigen Brei 
an, mischt diesen mit 24 T. Baldriansii.ure (s. Bd. I, S. 251) und liiBt die Mischung unter hii.ufi· 
gem Umriihren einige Zeit bei mii.Biger Wiirme stehen, bis die Masse kristallinisch geworden ist. 
Dann lOst man das Zinkvalerianat in einer Mischung von 2 Vol. Weingeist (90 Vol.. 0/0) und 1 Vol. 
Wasser unter Erwiirmen auf hiichstens 70 0 und filtriert die LOsung. Nach dem Erkalten wird 
das Zinkvalerianat abgesogen, mit wenig verd. Weingeist gewaschen und bei gewiihnlicher Tem. 
peratur getrocknet. Die Mutterlauge wird bei miiBiger Wiirme eingedunstet und liefert dann 
weitere Mengen von Kristallell. 

Eigenschajten und Ef'kennung. Kleine weiBe, gHinzende, etwas fettig 
anzufiihlende Kristallschuppen; Geruch schwach nach Baldriansaure, Geschmack 
etwas zusammenziehend. Loslich in 90 T. Wasser, in 40 T. Weingeist; die Losungen 
roten Lackmuspapier. In Ather ist es unloslich. Die kaltgesattigte Losung triibt 
sich beim Erwarmen auf 70-80 0 durch Abscheidung von basischem Zinkvalerianat 
und wird beim Erkalten wieder klar. Beim Kochen scheidet sich aus der Losung 
basisches Zinkvalerianat aus, das beim Erkalten nicht wieder in Losung geht. An 
der Luft gibt es allmahlich Baldriansaure ab und verwandelt sich teilweise in un· 
100liches basisches Zinkvalerianat. In Salzsaure lOst sich das mit Wasser befeuchtete 
Salz unter Abscheidung von oligen Tropfen von Baldriansaure, die durch den Ge· 
ruch leicht kenntlich ist. 

Priljung. a) 2 g Zinkvalerianat werden mit 30 ccm Wasser geschiittelt; 10 ccm 
des Filtrates diirfen durch Kupferacetlosung nicht getriibt werden (Zinkbutyrat). -
b) 10 ccm des Filtrates werden mit verdiinnter Eisenchloridlosung (1 + 9) ver· 
setzt; die von dem Niederschlag abfiltrierte Fliissigkeit darf hochstens schwach gelb 
gefarbt sein (Zinkacetat gibt rote Farbung von Ferriacetat). - Die mit Ammoniak. 
fliissigkeit und Ammoniumchloridlosung versetzte wiisserige Losung (1 g + 100 ccm) 
darf nicht verandert werden: c) durch Calciumchloridlosung (Oxalate, Tartrate), -
d) durch NatriumphosphatlOsung (Magnesium). - e) 10 ccm der ammoniakalischen 
Losung miissen mit 2-3 Tr. Schwefelwasserstoffwasser eine rein weiBe Triibung 
geben (fremde Metalle, besonders Blei). - f) Wird aus der Losung von 1 g Zinke 
valerianat in 90 ccm Wasser und 10 ccm Ammoniakfliissigkeit das Zink durch Ein· 
leiten von Schwefelwasserstoff ausgefallt, so diirfen 50 ccm des Filtrats beim Ein· 
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dampfen und Gliihen hoehstens 1 mg Riiekstand hinterlal:Jsen (Alkali., Erdalkalisalze). 
- g) Beim Troeknen iiber Sehwefelsaure solI es rund 12% an Gewieht verlieren. -
h) Wird 1 g Zinkvalerianat im Porzellantiegel gegliiht (unter Abrauehen mit Sal. 
petersaure), so sollen annahernd 26,8% Zinkoxyd hinterbleiben. 

Aufbewahrung. Vorsiehtig, in dicht schlieBenden Gliaern. 

Anwendung. Bei Neuralgien, Migrane, Epilepeie zu 0,03-0, I g mehrmals tag!ich in 
Pulver oder Pillen. GroBte Einzelgabe 0,1 g, Tagesgabe 0,3 g (Erga.nzb.). 

Elixir Zinci Valerianatis. Elixir of Zinc Valerianate. - Nat. Form.: 17,5 g Zink. 
valerianat verreibt man mit einem Gemisch aus 100 ccm Liquor Ammonii Citratis fortior (Nat. 
Form.), 250 ccm Elixir aromat. (Amer.) und 125 ccm Weingeist (92,3 Gew .. %), setzt dann 10 ccm 
Spirit. Amygdal. amar. (Amer.) und 15 ccm Tinct. Persionis compos. (Nat. Form.) zu, fillit mit 
Elixir aromat. auf 1000 cem auf und filtriert nach einigen Tagen. 

PUulas de MEoLIN (Antw. Ap.·V.). 
Extract, Hyoscyaml 
Zinc. valerianlc. 
R&d. Valerian. pulv. 

pro dosl. 
aa 0,05 

Zinkopyrin (KNOLL A .• G., Ludwigshafen) war eine Verbindung von Zinkchlorid 
(1 Mol.) mit Phenyldimethylpyrazolon (2 Mol.). (CnHlIN,O)z,ZnClr Mol..Gew.512. Es 
i8t nicht mehr im Handel. 

Zingiber .. 
Zingiber officinale ROSOOE. Zingiberaceae - Zingibereae. Heimat 
nicht bekannt, aber wohl sicher Siidasien, vielfach in den Tropen kultiviert. 

Rhizoma Zingiberis. Ingwer. Ginger. Racine de gingembre. 
Radix Zingiberis. Ingber. 

Bis 10 em lange, selten langere, meist etwa 2 em breite und 8-10 mm dicke, fast 
handformig verastelte, etwas knollig verdickte, mit kurzen, stumpfen, ein wenig 
vorgestreckten und nach vorwarts gekriimmten Zweigen versehene harte Stiicke. 
Diese sind an der geschalten Breitseite ziemlich eben und sehiefergrau, sonst aber 
mit braunlichgrauem, grob. und langsrunzeligem Kork bedeekt. Der Bruch ist kornig, 
dicht mehlig, bald fast hornartig, durch hervortretende GefiUlbiindel faserig. De!' 
Geruch ist eigenariig aromatiseh, der Geschmack scharf und brennend, gewiirzhaft 
Wurzelstiickchen sollen nicht beigemengt sein. 

Lupenbild, Der Querschnitt ist oval, gelb!ichweiB oder hellgrau, dicht mehlig, durch 
zahlreiche, ziemlich gleichmaBig verteilte, orangegelbe Sekretbehalter und mehr oder weniger 
dunkelbraune Leitbiindelquerschnitte fein punktiert. An den nicht geschalten Stellen eine gelb
lichgraue Korkschicht. Die Rinde etwa Imm breit, durch eine'feine, etwas dunklere Endodermis
linie von dem inneren, helleren LeitbiindelcyJinder getrennt. 

Abb. 194. St1l.rke aus Rhizoma Zingl
berls. + Korner von der Selte. 

430 mal vergroCert. 

Mikroskopisches Bild. Die Epidermis zuweilen 
gut erhalten. Die Korkschicht aus 10-12 und mehr Lagen 
groBer, zartwandiger Zellen, nur in der inneren Partie deut· 
!icher Reihenkork. Darunter meist zusammengefallenes, in. 
baltsloses Parenchymgewebe mit reichlichen Sekretbebaltern. 
Dann groBzelliges, diinnwandiges, dicht mit Starke ange
fillites Rindenparenchym mit zahlreichen verkorkten Olbe
haltern. Die Endodermis ist schwieriger erkennbar, aUB 
einer einfachen, etarkemehlfreien Gewebsschicbt gebildet. Die 
zahlreicben zerstreuten GefaBbiindel sind kollateral und teil· 
weise von einigen wenigen, meist schwach verdickten, bis· 
weilen gekammerten, bis 0,6 mm langen Sklerenchymfasern 
umscheidet; den dicht zusammenliegenden Biindeln an der 
Innenseite der Endodermis fehlt diese Sklerenchymscheide. 
In der Nahe der GefaBbiindel Gerb8toffzellen. 

Pul ver. Reichlich diinnwandiges, starkehaltiges Paren. 
chymgewebe mit zahlreichen Sekretzellen mit verkorkter 
Wandung (Inhalt citronen- oder goJdgelb), die Starkekorner 
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stets einfach, ahulich wie bei Rhizoma Zedoariae geformt (Abb. 194), 6-32, seltener bis 50, 
meist 20-25 ft lang, 18-25 ft breit, 8-10 ft dick. Die Sklerenchymfasern meist schwach ver
dickt, spaltenfOrmig und schrag getiipfelt, bis 0,6 mm lang; in der Nahe der Fasern und Gefa.i3e 
bis 90 ft lange, diinnwandige Zellen mit unverkorkten Wandungen (lnhalt orange- bis rotbraun, 
Gerbstoff). Pulver von vollstandig geschalter Droge ist ohue Kork; bei gebriihtem Ingwer 
findet sich verkleisterte Starke. 

HandelssoTten. Der Ingwer kommt in zahlreichen Sorten, die sich durch Gro.i3e der 
Stiicke und besonders durch teilweise oder vollige Entfernung des Korkes charakterisieren, in 
den Handel. Aile Ingwersorten sind ungebriiht und werden an der Luft getrocknet. Die wichtigsten 
Sorten sind die folgenden: 

1. Bengalischer Ingwer, beste Sorte. Nur auf den Seiten geschalt. Stiicke bis iiber 
5 cm lang. 2-3% atherisches 01 (s. d.), ferner 0,6-1,8% Gingerol (scharf schmeckender 
Bitterstoff), bis zu 50% Starke, nach KONIG durchschnittlich 45,7%; Fett, Harz, Harz
sauren, Zucker, Gummi. 

2. Cochinchina-Ingwer, ganz geschalt, oft gekalkt, daher vollig wei.i3, meist kleinere, 
bis 5 cm lange Stiicke, doch kommen auch Sorten vor, die aus ausnahmsweise gro.i3en Stiicken 
mit reichlicher Zweigbildung bestehen. Yom Kalk durch Abbiirsten befreit ist er gelblich oder 
fleischrotlich. Atherisches 01 1,35%' Fett 1,2%, Harz 1,8%, Gingerol 0,6 0/0> Feuchtig
keit 13,5%' Asche 4,8 % , Ebenso auch der Malabar-Ingwer. 

3. Jamaika-Ingwer. Stiicke bis 12 cm lang, ganz geschalt, oft gekalkt oder gebleicht. 
1m Bruch stark faserig. Atherisches 01 0,6%, Fett 0,9%, Harz 1,8%, Gingerol 0,8%, 
Feuchtigkeit 13,7%, Asche 4,5 0/0, . 

4. Afrikanischer Ingwer (Sierra Leone). Halb geschalt wie 1. Atherisches 01 1,6%, 
Fett 1,20/0' Harz 3,80/0' Gingerol 1,50/0' Feuchtigkeit 14,5 % , Asche 4,3 0/0, 

Das Kalken geschieht mit Kalkmilch, das Bleichen mit Kalium- oder Natriumsulfit. 
In solchen Sorten kann der Aschengehalt auf iiber 90/0 steigen. 

VeTfiilschungen. Als solche kommt extrahierter und dann von neuem gekalkter oder ge
bleichter Ingwer in Betracht. Bei normalem Ingwer betragt die Menge des Wasserextraktes 
11,8%' bei extrahiertem 7-5%' 1st der Ingwer in der Hitze extrahiert, so ist die Starke ver
kleistert. 

In Ostasien verwendet man wie Ingwer die viel gro.i3eren Rhizome von Zingiber cassu
munar ROSCOE, Z. zerumbet ROSCOE und Z. mioja ROSCOE, die auch zuweilen nach Europa 
kommen. Sie unterscheiden sich durch den Geruch ohue weiteres, der der letzteren Art, die in 
Japan verwendet wird, ist ahulich wie der von Bergamottol. Der in China in Zucker eingemachte 
Ingwer solI zuweilen von Al pinia g alanga stammen (Band I, S. 1326). Ebenso solI zuweilen 
das Rhizom von Alpinia allughas Rox. oder einer nahestehenden Art als lngwer vorkommen. 

Das Pulver wird mit fremdem Starkemehl, Olkuchen, Mandelkleie, Eicheln, Brot, Capsicum 
verfalscht; diese Verfalschungen lassen sich leicht durch das Mikroskop nachweisen. 

Priifung. Beim Einkauf ist darauf zu achten, daB an den flachen Seiten nur der Kork 
abgeschabt ist und nicht die ganze Rindenschicht weggeschnitten ist, da die Rindenschicht 
hauptsachlich das atherische 01 und das Gingerol enthalt. Der Geruch mu.i3 kraftig gewiirzig 
und rein sein, der Geschmack gewiirzig brennend. Der Ingwer soll nicht gekalkt sein. Das 
anhaftende Calciumcarbonat la.i3t sich leicht nachweisen durch Abspiilen des Rhizoms mit 
essigsaurehaltigem Wasser und Zusatz von AmmoniumoxalatlOsung zu dem filtrierten Wasser. 
Der Aschengehalt des Pul vers darf hochstens 7% betragen (Germ.). - Beim Ausziehen mit 
Weingeist (90Vol.-%) liefert guter Ingwer mindestens 5%Extrakt, beim Ausziehen mit kaltem 
Wasser mindestens 8,5%. Germ. 6. Gehalt an atherischem 01 mindestens 1,5% (S. 1357). 

AufbewahTUng. In dichtschlieBenden Gefa.i3en. 

Anwendung. Als magenstarkendes, die Verdauung beforderndes Gewiirz zu 0,5--1,0 g, 
als Geschmackskorrigens fiir eisenhaltige Zubereitungen, zu Mund- und Gurgelwassern, Zahn
tinkturen. 

Oleum Zingiberis. Ingwer61. Oil of Ginger. Essence de gingem bre. 
Gewinnung. Durch Destillation des trockenen Ingwers mit Wasserdampf; Ausbeute 

2-3%. 

Eigenschaften. Griinlic~gelbes dickliches 01 von gewiirzigem Ingwergeruch; den scharfen 
Geschmack der Droge hat das 01 nicht. Spez. Gew. 0,877-0,886 (15°); aD -280 bis -50°; 
S.·Z. bis 2,0; E.-Z. 0-15,0; nicht immer klar loslich in bis 7 Vol. Weingeist von 95 Vol.-OJo. 

Bestandteile. d-Camphen, p-Phellandren, Cineol, Citral, Borneol, ein 
Sesquiterpen Zingiberen, C15HW vielleicht auch Geraniol; 01 aus Jamaikaingwer ent
halt wabrscheiulich auch n-Decylaldehyd. 

Anwendung. In der Likorfabrikation. 
63* 
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Confectio Zingiberis, Ingwerkonfekt, in Ostindien aus frischer Wurzel hergestellt, 
dient als GenuBmittel und als Anregungsmittel bei Magenverstimmung. 

ExtractumZingiberis. Grob gepulverten Ingwer zieht man mit einer Mischung aus gleichen 
Teilen Weingeist und Ather aus und verdunstet das Losungsmittel. 

Extractum Zingiberis fluidum. Ingwer-Fluidextrakt. Fluid Extract of Ginger. 
- Amer.: 1000 g Ingwerpulver (Nr. 40) werden mit Weingeist (92,3 Gew.- %) nach Verfahren A 
(Bd. I, S. 1227) auf 1000 ccm Fluidextrakt verarbeitet. 

Oleoresina Zinglberis. Oleoresin of Ginger. - Amer.: Gepulverten (Nr. 60) Ingwer 
erschOpft man im Perkolator mit Ather, destilliert diesen grol.ltenteils ab und laBt den Rest 
desselben freiwillig verdunsten. 

SirupusZingiberis. 1ngwersir up. Syrup 0 f Ginger. - Ergunzb.: 1 T.fein geschnittenen 
Ingwer durchfeuchtet man mit 1 T. Weingeist, lal.lt mit 9 T. Wasser 2 Tage stehen, prellt ab und 
bereitet aus 8 T. Filtrat und 12 T. Zucker :W T. Sirup. - Amer.: Man mischt 30 ccm Fluid
extractum Zingiberis mit 20 ccm Weingeist (92,3 Gew.-%), verreibt das Gemisch mit 10 g Magne
siumcarbonat und 60 g Zucker, setzt allmahlich unter bestandigem Riihren 430 ccm Wasser zu 
und filtriert. In dem Filtrat lOst man bei gelinder Warme 760 g Zucker und fiillt das Ganze mit 
Wasser auf 1000 ccm auf. - Brit.: .Aus 25 g gepulvertem Ingwer werden dnrch Perkolation mit 
Alkohol (90 Vol.- 0/0) 50 ccm konz. Ingwertinktnr hergestellt, die mit 950 ccm Zuckersirup gemischt 
werden. - Japon.: 10 T. Ingwertinktur und 90T. Zuckersirup. - Suec.: 5 T. Ingwerwurzel werden 
mit 37 T. kochendem Wasser 1-2 Stunden digeriert. Aus 37 T. Kolatur und 63 T. Zucker werden 
100 T. Sirup bereitet. 

Tinctura Zingiberis. Ingwertinktur. Tincture of Ginger. - Germ., Be1g., Gall., 
H elvet., ltal., Portug.: 1 + 5 aus grob gepulvertem Rhizom mit verd. Weingeist durch Maceration 
oder Perkolation 1:5 zu bereiten. - Amer.lal.lt 1:5 mit 92,3 Gew .. %igem Weingeist perko
lieren (Verfahren P., S. 871). - Eine gelbbraune, stark brennend schmeckende Tinktur. 
Trockenriickstand mindestens 1 % (Belg.). 

Liquor Zlnglberis (Nat. Form.). 
Solution (Soluble Essence) of Ginger. 

1. Extracti Zingiberis fluidi 335 ccm 
2. Lapidis Pumicis pulv. 100 g 
3. Aquae q. s. ad 1000 ccm. 

Manstelltl mit 2 einige Stunden unterbisweiligem 
Schiitteln beiseite, fiigt nach und nach 3 hinzu, 
Ii\Bt 24 Stunden unter iifterem Schiitteln stehen, 
filtriert und bringt durch Nachwaschen des Fil-
ters auf 1000 ccm. 

Rotulae Zlnglberls E. DIETERICH. 

Ingwer-Kiichelchen. 
Rotularum Sacchari 100,0 
Olei Zingiberis gtts. II 
Aetheris 20,0. 

Wie Rotulae Menthae pip. zu bereiten. 

BEECHA~I Pills von THOMAS BEECHAM in St. Helens bei Liverpool bestehen aus Aloes 
6,0, Pulv. Zingiberis 3,0, Sapon. moll. (Brit.) 3,0. M. f. pilulae Nr. 100 (NOTTBERG). 

Dr. LAUSERS Magenpulver aus der Lowenapotheke Berlin C. Rhizomatis Zingiberis 
5,0, Bismuti subnitrici 20,0, Calcii carbonici, Natrii sulfurici, Carbonis Tiliae, Gummi arabici 
aa 10,0, Magnesii carbonici 15,0, Natrii chlorati 8,0, Natrii bicarbonici 40,0, Castorei sibirici 3,2 
(Angabe des Herstellers). 

Schweizer Bergwurzel, die gegen Zahn- und Kopfschmerzen und andere Leiden von 
BRAND SCHWOLHOLM in Groningen empfohlen wird, ist Ingwerwurzel. 

Zizyphus. 
Zizyphus vulgaris LAM. (Rhamnus zizyphus L.). Rhamnaceae
Zizypheae. Vom ostliehen Mitt.elmeergebiet bis naeh Indien undJapan, in KuItur. 

Fructus Jujubae. Rote Brustbeeren. Jujubes. Fruits de jujubier. Baeeae 
Jujubae. Jujubae gaIlicae (italicae). Jujuben. Judendornbeeren. Rote Datteln. 
Tintendatteln. 

Die im Juli und August gesammelten, gut getrockneten Steinfriichte, meist aus Siidfrank
reich und Spanien bei uns im Handel. Sie sind bis 3 cm lang, eirund oder etwas langlich, glan
zend braunrot, an beiden Enden etwas eingedriickt, an der Oberflache durch Eintrocknen tie!
runzelig. Sie besitzen eine diinne, zahe, derbe, lederartige Fruchthaut, ein weil.lliches oder braun
liches, saftiges oder mehliges bzw. weiches, markiges, siilles Fruchtfleisch, einen liinglichen, nach 
oben zugespitzten, runzeligen, mit dicker, steinharter Schale versehenen, zweifacherigen Stein
kern und meist nur einen braunroten, glatten Samen mit diinner, zerbrechlicher Samenschale, 
oligem Eiweil.lkorper und grollem Embryo. Geschmack schleimig und siiLllich, angenehm. 

Bestandteile. Schleim, Zucker, apfelsaure und weinsaure Salze. 
Anwendung. Bei Erkrankungen der Luftwege als Linderungsmittel. Selten. 
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Zizyphus lotu~ (L.) WILLD. Heimisch und kultiviert im siidlichen Mittelmeergebiet. 
Die Friichte sind ha1b so groB wie die von Zizyphus vulgaris, rund und weniger siiB. Sie liefern 
die kleinen, italienischen oder nOl'dafrikanischen Juju ben. 
Zizyphus jujuba LAM. Heimisch vom tropischen Afrika bis nach Australien, nordlich 
bis Afghanistan und China. Die angenehm sauerlich schmeckenden Friichte, ostindische 
J uj u ben, werden wie die von Zizyphus vulgaris und Z. lotus verwendet. Die bittere, adstrin
gierende Rinde verwendet man wie Quas~ia, die Wurzelrinde als Purgans, die Blatter als Heil
mittel gegen fieberhafte Krankheiten, in Milch gegen GonorrhOe. 

Pastalujubae. PAte de jujube (Gall. 1884). 
1. Jujubarum concisar. 300,0 
2. Aquae destiIlatae ebullientis 3500,0 
3. Gummi Senegal. loti 3000,0 
4. Sacchari albi 2000.0 
5. Aquae Aurantii fiorum 200,0. 

1 zunlichst 12 Stunden mit kaltem Wasser aus-
ziehen, dann mit 2 infundieren, die AusZlige 
nach Auflosung von 3 und Zusatz von 10,0 
trocknem HiihnereiweiJl, von 4 und 50,0 FII
trierpapiermasse unter Abschllumen aufkochen, 
durchseihen und eindampfen. Del' Brustbeeren
aufgu/3 wird ohne zu pressen durchgeseiht. Man 
bewahrt die Pasta In dichtschIieBenden Blech
odeI' Glasgefa/3en auf. Ausbeute etwa 4500.0. 
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Verbandstoffe. 
Die Verbandstoffindustrie wurde in den siebziger J ahren des vorigen J ahr

hunderts begriindet, nachdem VON BRUNS die gebleichte und hydrophile Charpie
baumwolle und Professor LISTER die antiseptische Wundbehandlung eingeflihrt 
hatten. Seitdem ist al1erdings die Herstellung der Verbandstoffe zum allergroBten 
Teil aus dem Apothekenlaboratorium ausgewandert; sie wird in groBem MaBstabe 
in besonderen Fabriken betrieben. Doch gibt es auch heute noch eine Reihe seltener 
und in weniger groBen Mengen gebrauchter Verbandstoffe, deren Herstellung im 
kleinen bin und wieder erwiinscht ist. Wir geben deshalb auch fUr den Kleinbetrieb 
im folgenden erprobte Vorschriften. 

Der wichtigste Rohstoff fiir die Herstellung von Verbandstoffen ist die Baum
wolle. Daneben werden aber auch andere Faserstoffe, wie Wolle, Leinen, Hanf, 
Jute, Chinagras, Seide, Holzschliff und Holzzellstoff verwendet; ferner 
wasserdichte Gewebe, Guttaperchapapier, Nii.hseide, Catgut u. a. m. 

Gossypium depuratum. Gereinigte Baumwolle. Hydrophile Baum
wolle. Verbandwatte. Absorbent Cotton Wool. Coton hydro
phile. Xylum hydrophilum (Hisp.). 

Gewinnung. Roh-Baumwolle (oder meistens die bei der Verarbeitung der Rohbaum
wolle in den Spinnereien abfallenden Kammlinge) wird entfettet und gebleicht. Zu diasem Zwecke 
wird die Baumwolle in Bottichen mit heiBer Seifenlosung, danach mit SodalOsung ansgelaugt und 
dann mit Wa~ser gespiilt. Die so entfettete Baumwolle wird dann durch Behandlung mit schwacher 
Chlorkalk- oder Natriumhypochloritlosung gebleicht und mit salzsaurehaltigem Wasser, dann mit 
reinem Wasser gespiilt. Das Spiilen mit Wasser muB so lange fortgesetzt werden, bis keine Spur 
von Saure und von Chlor mehr nachweisbar ist. Oft wird sie zur Entfernung des anhaftenden Hypo. 
chlorits und vor dem Spiilen noch mit Natriumthiosulfatlosung behandelt. Das Auswaschen muB 
auch deshalb sehr griindlich ansgefiihrt werden, weil der durch die Bleichliisung nur entfarbte, 
aber nicht vollig zerstorte Farbstoff der Baumwolle vollkommen beseitigt werden muB. Andern
falls nimmt die Baumwolle nach langerer Zeit an der Luft eine rosarote Farbung an. ZuW'eilen 
wird die gebleichte Baumwolle auch noch durch Zusatz eines blauen Farbstoffes zum letzten Spiil
wasser geblaut, wodurch sie reiner weiB erscheint. 

SoIl die Baumwolle beim Griff "knirschen", so wird sie in einer schwachen Losung von Stearin
seife und darnach mit salzsaurehaltigem Wasser behandelt, wodurch eine Spur Stearinsaure auf 
den Fasern niedergeschlagen wird, die das Knirschen hervorruft. Knirschende Baumwolle hat 
vor der nichtknirschenden keinerlei Vorziige. Nach dem Spiilen wird die Baumwolle auf Hiirden 
in Trockenraumen mit Dampfheizung rasch vollkommen getrocknet und dann mit den in der Baum
wollspinnerei gebrauchlichen Maschinen, Offner, Schlagmaschinen und Krempel, zu Watte ver
arbeitet, die auf einer holzernen, mit Tuch iiberzogenen Trommel als Vlles aufgerollt wird. Hierbei 
wird haufig so verfahren, daB man die erste diinne AuBenschicht des Vlieses aus langfaseriger, 
dann die dicke Mittelschicht aus kurzfaseriger und die zweite AuBenschicht wieder aus langfaseriger 
Baumwolle herstellt. Die Watte wird dann in gepreBten Paketen in Papier und Juteumhiillung 
in den Lagerraum gebracht und spater in kleinere Pakete verpackt oder weiter verarbeitet. 

Eigenschaften. BlendendweiBe, vollig geruchlose Tafeln oder Vliese, die aus 
den bis 4 cm langen, bis liber 40 ft breiten Samenhaaren der Baumwollarten bestehen· 
Auf Wasser geworfen saugt sie sich voll und sinkt dann unter. Die gereinigte Baum. 
wolle besteht aus fast reiner Cellulose, sie enthii.lt nur noch Spuren von anderen 
Stoff en. Asche bis etwa 0,3 %. 
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Priifu:ng. a) Die Baumwolle soIl moglichst langfaserig ("langstapelig") sein. 
Billige Baumwolle hat oft nur eine Fadenlange von etwa 1 cm. Sie soIl ferner gleich
mallig sein. Man priift sie auf diese aullere Beschaffenheit, indem man ein Stiick 
eines Vlieses in Schichten zerlegt und diese gegen das Licht halt. Dabei erkennt man, 
ob aullere und innere Schichten gleichma.flig sind. Beim Schiitteln der inneren Schicht 
zeigt sich eine Beimischung von sehr kurzen Fasern oder Wattestaub. Gegen das 
Licht diirfen keine dunkleren Knotchen, Samenschalenteilchen, erkennbar sein. 
Ferner soIl die Baumwolle keine Reste von gesponnenen Baumwollfaden zeigen. Diese 
sind vorhanden, wenn Baumwollgarne und -Gewebe durch Zerrei.flen wieder auf Watte 
verarbeitet worden sind. - b) Die Baumwolle mull rein weill und vollig geruchlos 
sein. Wird die Baumwolle feucht gelagert, so nirnmt sie haufig einen dumpfigen 
Geruch an. Durch den Geruch lallt sich auch feststellen, ob die Baumwolle gut aus
gewaschen ist; sie darf nicht seifig oder nach ranzigem Fett riechen. - c) Die Baum
wolle mull vollig frei sein von Alkalien und Sauren. Wird sie mit etwas Wasser be
feuchtet, so darf sie Lackmuspapier, mit dem man sie zusammendriickt, nicht ver
andern. - d) Wird Ger. Baumwolle auf Wasser geworfen, so mull sie sich sofort voll
saugen und dann untersinken. Sinkt sie sofort unter, ohne sich erst ganz vollzusaugen, 
so enthii.lt die Baumwolle infolge ungeniigenden Auswaschens mehr als Spuren von 
Salzen oder sie ist zu feucht. - 15 g Ger. Baumwolle werden in einem Becherglas mit 
100 ccm siedendem Wasser iibergossen und das Wasser dann uitter Ausdrilcken der 
Baumwolle mit einem Glasstab wieder abgegossen. Je 10 ccm des Wassers diirfen 
hOchstens opalisierend getriibt werden: d) durch SilbernitratlOsung (Chloride). -
e) durch Bariumnitratlosung (Sulfate). - f) durch AmmoniumoxalatlOsung (Calcium). 
- g) Werden 10 cem des Wassers mit einigen Tropfen verd. Schwefelsaure und 3 Tr. 
KaliumpermanganatlOsung (1: 1000) versetzt, so darf die Rotfarbung innerhalb 
5 Min. nicht verschwinden (reduzierende Stoffe). - h) Beim Verbrennen darf Ger. 
Baumwolle hochstens 0,3 % Asche hinterlassen. - i) Zur Bestimmung des Gehaltes an 
Fett oder Stearinsaure werden 5 g Ger. Baumwolle im SOXHLET-Apparat auf dem 
Wasserbad mit Ather ausgezogen, der Ather verdampft und der Riickstand nach dem 
Trocknen bei 100 0 gewogen. Helv. gestattet 0,03 g Riickstand (0,6%), Nederl. nur 
0,01 g = 0,2 %. - k) Beim Trocknen iiber Schwefelsaure soIl Ger. Baumwolle nach 
Nederl. hochstens 5% an Gewicht verlieren, nach Helv. hochstens 7% (vergl. S. 1333). 

Aufbewah'rUng. In dichter Verpackung vor Staub geschiitzt an einem trockenen Ort, 
am besten in einem besonderen Verbandstoffschrank, aber getrennt von Verbandwatte, die mit 
riechenden Stoffen wie Phenol, Jodoform u. a. impragniert ist. 

Anwendung. Als Verbandmittel, auch mit antiseptischen Stoffen impragniert. In der 
Rezeptur und Defektur zum raschen Filtrieren von Fliissigkeiten, zum Kolieren von Aufgiissen 
und Abkochungen_ Zum keimdichten Verschlie.Ben von Glil8ern bei bakteriologischen Versuchen. 

Rohwatte, Polsterwatte, Wickelwatte, Cardel Cotton, Coton carde. 
Die bei der Vetarbeitung der rohen Baumwolle abfallenden Kammllnge werden 

ohne vorhergehende Reinigung zu Watte verarbeitet. 
Die Rohwatte bildet fast wei.fle oder gelbliche bis gelbbraunliche Tafeln oder Vliese 

von weichem Griff, die infolge ihres Fettgehaltes auf Wasser schwimmen. Gegen das 
Licht gehalten mull Rohwatte ein moglichst gleichma1liges, reines Aussehen zeigen. 
Wattestaub und wertloses Fiillmaterial erkennt man beirn Auseinanderteilen des 
Vlieses und Klopfen desselben. Je heller, elastischer und langfaseriger die Rohwatte 
ist, um so geeigneter ist sie zu Polsterungen und ahnlichen Zwecken. 

Geleimte Tafelwatte erhii.lt man durch Leimen der Vliese auf beiden Seiten. 

Baumwollwebstoffe. Gewebte Verbandstoffe aus BaumwoUe. Das wichtigste Gewebe 
fiir Verbandzwecke ist der VerbandmuU und die daraus durch Rei.flen oder Schneiden 
hergestellten Mullbinden. Weiter werden verwendet: Ungebleichter Mull, Kaliko, 
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Rohnessel, Appretierte Gaze, Schirting, Cambric, Flanell, Lint, Docht, 
Wasserdichter Stoff. 

Tela depurata. Verbandmull. Verbandgaze. Hydrophiler Mull. Absor
bent Gauze. Gaze depuree (hydrophile). JoJinamentum. Ein lockeres 
Gewebe aus Baumwollgarn, das in gleicher Weise wie die Gereinigte Baumwolle ent
fettet und gebleicht ist. Der Verbandmull kommt meist in Stucken von 40 m oder 
in Rollen von 120 und 240 m Lange und 80, 90 oder 100 cm Breite in den Handel. 

Priijung. Hinsichtlich der Reinheit mull der Verbandmull den an Gereinigte 
Baumwolle (s. S. 1000) gestellten Anforderungen genugen. Auf Wasser gelegt, mull er 
sofort untersinken. Nach HeZv. darf der wasserige Auszug (1 + 10) weder opalisierend 
getriibt noch gefarbt sein. 10 cem des mit siedendem Wasser hergestellten Auszuges 
diirfen nach dem Erkalten durch 1 Tr. l/lO-n-Jodlosung hochstens schwach grun, aber 
nicht blau gefarbt werden (Starke). Beim Trocknen bei 103 0 soll der Mull hochstens 7% 
an Gewicht verlieren, der Aschengehalt solI hochstens 0,15 % betragen (fiir Ger. Baum
wolle sind nach HeZv. 0,3 % gestattet). Der Fettgehalt solI hOchstens 0,5 % betragen. 

Auller der chemischen Prlifung ist die Feststellung des Gewichts eines 
Quadratmeters Mull und der Fadenzahl auf 1 qcm erforderlich. Bei der Fest
stellung des Gewichts ist auch der Feuchtigkeitsgehalt zu berucksichtigen, dessen 
Hochstgrenze man wie HeZv. auf 7% bemessen kann. Nach Germ. und HeZv. solI ein 
Quadratmeter Verbandmull mindestens 30 g wiegen, nach Austr. 24-26 g, NederZ. 
etwa 33 g, BeZg. 40 g, ltal. 40-45 g. 1 qcm Mull solI nach Germ. und HeZv. mindestens 
24 Fiiden enthalten (Ketten- und S~hullfiiden zusammengezahlt). 

Zum Fadenziihlen benutzt man eine Lupe und ein Kartenblatt oder Blech, in 
das man ein quadratisches Loch von 2 cm Seitenlange geschnitten hat. Ein Aus
schnitt von 1 qcm, wie ibn die kauflichen Fadenzahler meist haben, ist zu klein. 
Man breitet den Mull, ohne ibn zu zerren, moglichst glatt und mit senkrecht 
zu einander verlaufenden Faden auf schwarzem Papier aus, legt den quadratischen 
Ausschnitt so auf das Gewebe, dall das Sehfeld an der linken Kante mit einem 
Kettenfaden und an der oberen Kante mit einem Schullfaden beginnt und ziihlt 
von links nach rechts und von oben nach unten. 1st der Zwischenraum zwischen dem 
letzten Faden und der rechten oder unteren Kante des Sehfeldes groller als ein halber 
Fadenabstand, so wird noch ein halber Faden hinzugezahlt. Die fiir Kette und Schull 
gefundenen Zahlen werden zusammengeziihlt und geben durch 2 dividiert die Faden
zahl fiir 1 qcm. Die Zahlen fiir Kette und Schull sollen keine groBen Unterschiede 
voneinander zeigen, also bei 24 Faden auf 1 qcm 12 und 12 oder 11 und 13 betragen. 
Die gleiche Mindestfadenzahl mftssen auch die Mullbinden haben. Ein Mull mit 
14: 13 Faden wird als dichter Kompressenmull bezeichnet; er laBt sich sehr 
gut zu Binden reiBen. Extradichter Mull hat 18: 14 Faden; er gibt sehr feste 
Binden. Als Batist wird ein Mull mit mindestens 22: 18 Faden bezeichnet. 

Durch die mikroskopische Untersuchung liiBt sich leicht feststellen, ob 
der Mull aus reiner Baumwolle besteht oder ob er fremde Fasern, z. B. Rami e (s. Bd. I, 
S. 1377) enthiilt_ 

Appretierte Gaze, gestiirkter Mull, ist mit geblautem Starkekleister getrankter 
und in gespanntem Zustand getrockneter gebleichter Mull. Bei der gewohnlichen 
appretierten Gaze, die zur Herstellung von Rollbinden und Gipsbinden verwendet 
wird, sind nur die Faden gestarkt und die Maschen offen. 

Dagegen verwendet man zu Kleisterverbanden (an Stelle von Gipsverbiinden) 
Kleistergaze oder Organdingaze, die aus mindestens 18 x 24fadigem Mull be
steht, und bei der auch die Zwischenraume verkleistert sind. 

Ungebleichter Mull, Kaliko, Rohnessel, sind Baumwollgewebe, die durch 
Behandlung mit Laugen entfettet, aber nicht gebleicht sind. Sie sind deshalb schwach 
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briunlieh-gelb gefirbt und werden um so hoher bewertet, je heller die Farbe ist. 
AuBerdem riehtet sieh der Wert wie beim gebleiehten Verbandmull nach der Faden
diehte und dem Gewieht. In dieser Hinsieht sind an den ungebleiehten Mull die 
gleiehen Anforderungen zu stellen, wie an den gebleiehten Mull; ebenso aueh hinBieht
lieh der ehemisehen Reinheit, abgesehen von der Farbe. 

Sehirting, Pflastermull, ein miBig diehter, gestirkter Mull, wird meist zu 
gestriehenen Pflastem verwendet. 

Cambric, EngliseherMull, ist ein diehtes, festes Gewebe. von dem 100 X 120em 
etwa 115 g wiegen Bollen. Hinsiehtlieh der Reinheit muB er den an gebleiehten Ver
bandmull gestellten Anforderungen geniigen. Cambrie liBt sieh nur mit der Masehine 
sehneiden, bietet aber den Vorteil, daB die daraus hergestellten Binden wasehbar sind. 

Flanell, Molton, gerauhte Nessel, ist ein gerauhter und gesehorener Baum
woilBtoff, der vielfach mit Sehonungs- und Besehwerungsmitteln in den Handel 
kommt. Je dieker und diehter ein von allen Sehonungsmitteln befreiter Flanell 
ist, um so hoher ist er zu bewerten. 100 X 85 em Bollen etwa 130 g wiegen. 

Lint, Englisehe Charpie, muB hydrophil, dieht, weieh, gut gerauht und 
knotenfrei sein. Beziiglieh der Reinheit sind an ibn die gleiehen Anspriiehe zu 
stellen wie an Verbandwatte und Mull. 

Doebt wird in zweierlei Form alB Drainagemittel verwendet, sowohl weieh 
und loeker (der gew6hnliehe Doeht zu Stallaternen usw.) wie aueh fest, wie er z. B. 
zu Benzinlimpehen gebriuehlieh ist. Er muB hydrophil, demnaeh entfettet und 
mogliehst gebleieht sein. 

Wasserdiebte BaumwoUgewebe (BlLLRoTH-Batist, Waehs-Taffet). An Stelle 
des teueren Seidentaffets (s. Silk proteetiv S. 1004) dienen vielfach billigere, gefimiBte, 
mit fettsaurem Blei wasserdieht gemachte mullartige Baumwollgewebe. Je feiner 
und glatter das Fabrikat ist, um so wertvoller ist es. Es dart nieht kleben oder briiehig 
sein. Man bewahrt es vor Sonnenlieht und Druek geschiitzt kiihl auf. 

Trikotscblaueb, Strumpfsehlaueh, aus weiehen Baumwollgamen hergestellt, 
soll weich, elastiseh und gleiehmaBig sein. Trikotseblaueh muB haltbar und wieder
holt wasebbar sein. 

Trikot, Suspensorienstoff, ist dem TrikotBChlauehstoff ihnlich, aber nicht 
schlauchformig und loekerer. 

Wolle. Sehafwolle findet zurzeit nur noeh sehr selten alB Verbandmaterial An
wendung. 

Wollene und halbwollene Flanelle werden wie die Baumwollflanelle zu 
Tiichern und Binden verarbeitet. 

Krepp. Crepon, ein sehr elastiseher Flanell, findet nur noeh selten zu Ver
bandzwecken Anwendung. 

W ollfilz dient bin und wieder alB Unterlage oder Poistermaterial. 

Leinen. Hanf. Flachs. Die Bastfasem von Linum usitatissimum und Cannabis 
sativa werden in folgenden Formen gebraueht: 

Hede, Werg. Dureh das HeeheIn von Hani und Flachs gewonnene Abfall
produkte, die alB Poistermaterial gebraueht werden. 

Lein wand und Leineneharpie. Ungebleichte und gebleiehte Leinwand wird 
zur Herstellung von Leinenbinden verwendet. Leinencharpie wird dureh ZerreiBen 
und Zerzupfen von altem, hiufig gewasehenen und gebleichten Leinen hergestellt 
und ihnlich wie Verbandwatte verwendet. Sie ist durch letztere groBtenteils ver
drangt. 

Teerhanf-Charpie, Oakum, ein aus alten geteerten Hanftauen durch 
Zupfen gewonnenes Material, wird besonders von der Kiistenbevolkerung alB Deek
mittel bei Verwundungen verwendet. 
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Holz. HolzschIiff (auch als Holzwolle bezeichnet). Zur Gewinnungvon Holzschliff, 
des Rohstoffes fiir die Herstellung von Zeitungspapier, wird Kiefern- und Fichtenholz 
oder Holz von Laubbaumen mit Schleifsteinen in fliellendem Wasser geschliffen. 
Aus dem abfliellenden Holzbrei werden grobere Teile durch Siebe entfernt. Der Holz
schliff wird dann auf Sieben gesammelt und getrocknet. Er kommt in dunnen Platten 
in den Handel. Der als Verbandmaterial verwendete Holzschliff wird nochmals ge
waschen und wieder getrocknet. Er soll moglichst hell, weich und wollig sein. Die 
Fasern diirfen nicht zu kurz sein; mehlartig feiner Holzschliff ist unbrauchbar. Der 
Aschengehalt soll hochstens 2 %, der Feuchtigkeitsgehalt hochstens 10 % betragen. 
Feuchter Holzschliff wird durch Pilzwachstum dunkler gefarbt und nimmt bald einen 
unangenehmen Geruch an. 

Holzwollwatte wird durch Verarbeiten von Holzschliff mit gebleichter und 
entfetteter Baumwolle erhalten. Sie enthii.lt etwa 50 % Holzschliff und wird vor
nehmlich zu Damenbinden verarbeitet. 

Holzcharpie wird durch Hobeln des Holzes erhalten. Zu Verbandzwecken 
sind nur die zartesten und weichsten Faden mit moglichst starker Krauselung zu 
gebrauchen. 

Zellstoff, Holzcellulose, ist vom Lignin befreiter Holzschliff (vgl. Bd. I, 
S.878). Er findet als Zellstoffwatte oder Zellstoffblatter Anwendung. Seiden
oder kreppapierartige, elastische, welligfaltige Tafeln, hydrophil. neutral, ohne Geruch 
und Geschmack. Es befindet sich auch ein cambricartiges Zellstoffgewebe im 
Handel, das aus Baumwollgarn und Zellstoff besteht. . 

Waldwollwatte ist eine Mischung von Baumwolle oder Schafwolle mit durch 
kochende Sodalosung aufgeschlossenen Coniferennadeln, denen vorher durch Destil
lation das atherische 01 entzogen worden ist. Sie wird als Polsterwatte verwendet. 

Jute. Die Jute besteht aus den Bastfasern verschiedener Corchorus-Arten; sie kommt 
als rohe und gebleichte Jute in Strangen und Vliesen in den Handel (vgl. Bd. I, 
S. 1377). Sie wird zu Damenbinden und Polsterungen gebraucht. 

Jutewatte ist ein Gemisch von gebleichter Jute und Gereinigter Baumwolle, 
die zu gleichen Teilen miteinander verkrempelt werden. 

Ramie, Chinagras, besteht aus den Bastfasern von Boehmeria nivea (vgl. Bd. I, 
S. 1377). Aus der gereinigten und gebleichten Faser wird ahnlich wie aua Baum
wolle Verbandwatte hergestellt. Die Watte zeichnet sich durch hohen Glanz und 
lockeren Griff aus. 

Seide. Nahseide, Ligaturseide, wird aus der besten Rohseide durch BehandeIn 
mit fast kochender Olseifenlosung, Nachspiilen mit schwacher Sodalosung und noch
maliges Kochen mit Seifenlosung erhalten. Schlielllich wird sie geschwefelt, ge
trocknet und gezwirnt, wobei durch Drehen (Zwirnen) mehrere Rohseidenfaden zu 
Faden verschiedener Starke (drellierte Seide) vereinigt werden. Sie kommt in 
losen Strahnen oder in "StangeIn" von 2 und 5 g oder in Wickeln von demselben Ge
wicht in den Handel. Sie mull sehr fest, glatt und knotenfrei sein und vor ihrer Ver
wendung in der Wundbehandlung einer nochmaligen Reinigung unterzogen werden, 
indem man sie mit schwacher warmer Seifenlosung auslaugt und mit 2 %iger Soda
losung sowie mit Wasser nachspiilt und trocknet. 

Geflochtene Seide, TURNERS Patentseide, wird in 10 verschiedenen 
Starken durch Verflechten der reinen Seidenfaden hergestellt. 

Seidenabfallgewebe, Bourettestoff, ein tuchithnliches, aus Seiden
abfallen erhaltenes Gewebe, wird in der Tierheilkunde zu Binden gebraucht. 

Seidenwatte wird wie Baumwollwatte aus Seidenabfallen hergestellt. Grau
braune, zartfaserige, weiche Tafeln. 
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Seidenwurmdarm, Wormsilk, Silkwormgut, Fil de Florence, wird 
gewonnen, indem man den Saft der Spinndriise der Seidenraupen vor der Verpuppung 
zu Faden von etwa 30-40 cm Lange auszieht. Die Faden erharten an der Luft rasch; 
sie sind glatt, durchsichtig, seidenglanzend, elastisch und sehr fest. In den Handel 
kommen sie in verschiedenen Starken in Biischeln von 100 Faden. Die gekrauselten 
Anfiinge und Enden der Faden, die zu Nahzwecken sich nicht eignen, werden mit 
W oillMen umwickelt; nur der Mittelteil von etwa 30 cm Lange wird als N ahmaterial 
verwendet. 

Schutztaffet, Silk protectiv, ist ein florartiges Seidengewebe, das durch 
wiederholtes Bestreichen mit Kopalfirnis wasserdicht gemacht ist. Er wird meistens 
griin gefarbt, ist sehr weich und schmiegsam, durchsichtig und darf nicht kleben. 
Man bewahrt ihn mit einer Zwischenlage von Seidenpapier kiihl dunkel und am 
besten frei hangend auf. 

Schwamm. (Siehe S. 756.) Der als Wundschwamm zu verwendende Bade
schwamm wird zunachst durch Klopfen von mechanisch anhangenden Fremdkorpern 
gereinigt, dann durch Kneten in warmer SodalOsung vom Schleim befreit und mit 
viel Wasser gut nachgespiilt. Dann wird der Schwamm durch zweitagiges Einweichen 
in verdiinnter Salzsaure (8 0/0) entkalkt und durch Wasser wieder entsiiuert. Dann 
kommt er in eine 10/0ige KaliumpermanganatlOsung, bis er braun gefiirbt ist, von 
hier nach abermaligem Auswaschen einige Stunden in eine 1 °/oige Natriumbisulfit
losung und danach, schwach ausgedriickt, in verdiinnte Salzsaure (3 0/0), SchlieBlich 
wird der Schwamm sehr sO'rgfaltig nachgespiilt und getrocknet. 

PreBschwamm, Wachsschwamm, Spongia cerata (compressa), mit 
Wachs getrankter und zu Strangen geschnittener bzw. gepreBter Schwamm, dient 
zu Drainagezwecken. Schwammfilz (Spongiopiline) besteht aus hydrophiler 
Baumwolle oder Schafwolle und zerkleinertem Badeschwamm. 

Penghawar Djambi. (Siehe Bd. I, S. 1007.) Die Farnkrautwolle wird in der Chirurgie 
fast nur in Form von Penghawar-Djambi-Watte angewandt. Diese enthalt 
einen hohen Prozentsatz Rohbaumwolle und dient als blutstillendes Mittel. 

Pergamentpapier. Das zum Bedecken von Verbanden verwendete Pergament
papier wird einige Stunden in einer Mischung von 100 T. verfliissigter Karbolsaure, 
800 T. Glycerin und 1200 T. Wasser gelegt und nach dem Abtropfen getrocknet. 

Kautschuk (siehe Bd. I, S. 873) wird zu Verbandzwecken nur in Form wasserdichter 
Gewebe verwendet. 

Nach dem Erfinder MAC INTOSH wird ein weines oder rosa gefarbtes Baumwoll
gewebe, das durch Uberziehen mit einer Kautschuklosung wasserdicht gemacht ist, 
als Macintosh bezeichnet. Ein- und zweiseitig gummierte Gewebe finden als Bett
einlagen Verwendung; der Kautschukiiberzug wird kalt vulkanisiert (vgl. Bd. I, 
S. 877). 

Mosetigbatist ist ein beiderseits mit einer nachtraglich vulkanisierten Kaut
schukschicht iiberzogenes wasserdicht gemachtes Baumwollgewebe. 

Guttapercha wird fast nur in Form von Guttaperchapapier (s. Bd. I, S.1415) 
verwendet. LaBt man frisches Guttaperchapapier zugleich mit einem mehr oder 
weniger lockeren Baumwollgewebe durch erwarmte Druckwalzen gehen, so erhalt man 
wasserdichten Guttaperchamull. 

Catgut. Darmsaiten. 
Zur Gewinnung dieses Nahmaterials dient die zwischen der inneren Schleim

haut und der auBeren Muskelhaut liegende elastische Gewebeschicht aus dem frischen 
Diinndarm der Schafe. Die Darme werden sofort nach dem Schlachten gereinigt und 
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12 Stunden in flieBendem Wasser von 25 ° maceriert. Die erweichte Schleimschicht 
wird durch Abkratzen entfernt, und die auBere Muskelhaut in Streifen abgezogen. 
Die freigelegte Mittelschicht wird mit einer Losung von Kaliumcarbonat langere Zeit 
behandelt und weiter gereinigt. Sie schwimmt zuletzt auf der Lauge, und wird dann 
nach sorgfaItigem Spillen zu Faden gedreht. N och feucht werden die Faden ge
schwefelt und nach dem Trocknen mit Glaspulver poliert. Sie kommen mit Olivenol 
nachgeputzt in Ringen aJs R oh cat gu t in den Handel. 1m Aussehen gleicht Rohcatgut 
den Geigensaiten, die ahnlich hergestellt werden. Bei Rohcatgut ist auf Dicke, 
Glatte und Festigkeit der Faden zu achten. Sichere Grenzwerte lassen sich hierfiir 
nicht angeben, da es bei der Art des Herstellens unvermeidlich ist, daB diinnere und 
leichter zerreiJlliche Stellen vorkommen. Das zum Nahen verwendete Catgut muB 
sehr sorgfaltig keimfrei gemacht werden durch Behandlung mit Jod-, Sublimat-, 
Phenol- oder Chromsaurelosungen. 

Jodcatgut. 1. Auf Glasspulen oder Glasplatten in einfacher Lage aufgewickeltes Rohcatgut 
legt man 8 Tage in eine Losung aus je 1 g Kaliumjodid und Jod und 100 g Wasser. Das so behan
delte Catgut kaun langere Zeit trocken aufbewahrt werden, ohne an Zugfestigkeit zu verlieren. 

2. Nach BURMEISTER: Man lost 1 gJod in 15 ccm (22,5 g) Chloroform. Ein Faden Rohcatgut 
wird fest in einfacher Lage, eine Tour dicht neben der anderen, auf einen Wickel aus dickemSpiegel
glas (6 x 3,5 x O,Scm) gewickelt. Die fertigen Wickel werden in die Chloroform-Jodlosung gebracht. 
Nach S Tagen kann das Catgut in Gebrauch genommen werden. Dasselbe zeigt tiefschwarze 
Farbe und ist nicht sprode, nicht briichig, sondern auBerst geschmeidig. In wasserigen Losungen 
oder im Gewebe quillt es nicht, kann trocken oder feucht aufbewahrt werden, ist nicht reizend. 
Seine Zugfestigkeit ist mindestens ebenso groB, wenn nicht groBer, als die anderer Jodcatgutarten. 

Benzin-Jodcatgut stellt man nach MINDES her, indem man die Catgutrohfaden auf Glasstab
chen oder -rohrchen wickelt, den Wickel dann mit FlieBpapier umhiillt und 2 Tage lang in 1 %ige 
Benzin-Jodl6sung einlegt. Dann legt man sie nochmals 2-3 Tage in fruche Benzin-Jodl6sung, 
trocknet und bewahrt das Catgut in den mit Jod getrankten Filtrierpapierhiillen in gut schlieBenden 
GefaBen auf. 

Jodchromcatgut wird durch Stagiges Behandeln von rohem Catgut mit einer wasserigen 
Losung von Jod, Kaliumjodid und Kaliumdichromat aa 1 % hergestellt und in einer Jodjodkalium
ldsung aii. 1/2% aufbewahrt. Jodchromcatgut soil starker, aber auch schwerer resorbierbar als 
jede andere Art Catgut sein. 

Subllmatcatgut. 1. Nach v. BERGMANN: Rohcatgut legt man langere Zeit in eine haufiger 
zu erneuernde Losung von 0,4 T. Quecksilberchlorid in SO T. Weingeist und 20 T. Wasser und 
bewahrt es dann in einer Losung von 0,1 T. Quecksilberchlorid in SO T. Weingeist und 120 T. Wasser 
auf. - 2. Nach BRUNNER: Mit Kaliseife abgewaschenes Rohcatgut legt man zunachst 12 Stunden 
in Ather, dann einige Zeit in O,I 0Mge Quecksilberchloridlosung. Das so vorbereitete Catgut 
wird in einer Ldsung von 0,1 T. Quecksilberchlorid in 19 T. Glycerin und 90 T. absolutem Wein· 
geist aufbewahrt. Vor dem Gebrauch legt man es noch kurze Zeit in 0,1 0/oige wasserige Queck
silberchloridl6sung. 

Catgut nach LISTER. In eine Mischung von 1 T. Chromsaure, 4000 T. Wasser und 200 T. 
Karbolsaure wird unmittelbar nach der Bereitung so viel Catgut gelegt, wie Karbolsaure in der 
Mischung vorhanden ist, nach 4S Stun den wird es herausgenommen. Nach dem Trocknen wird es 
entweder auf eine Spule straff aufgewickelt, oder in einer 5 0/ oigen oligen Karbolsaure
losung aufbewahrt. 

Knochendrainrohren, resorbierbare, nach Dr. NEUBER, sind durch Benzin ent
fettete und durch Behandlung mit saJzsaurehaltigem Wasser entkalkte, mit seit
lichen Offnungen versebene, aus Rinderknochen gedrechselte Rohren von 75 mm 
Lange, 5-S mm Durchmesser und 1-1,5 mm Wandstarke, die im wesentlichen 
aus dem resorbierbaren Knochenleim bestehen. 

Maschinen fUr die Verbandstoffherstellung. 
Wattewickel- und -schneidemaschinen. Neben dem Verpacken der Verbandwatte 

in Tafeln und Pakete, wie es friiher allgemein ublich war, kommt in steigendem MaBe das Rollen 
der Watten zu hartgepreBten Wickeln in Gebrauch, die dann mittels einer besonderen Schneide
maschine in Scheiben oder Rollen von beliebiger Lange geschnitten werden. Besonders finden diese 
Maschinen Verwendung auch in kleineren Betrieben, die von den groBen Wattefabriken die Watte 
in ganzen auf der Krempel hergestellten Tafeln beziehen und nun daraus Rollwatte in gangbaren 
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GraBen und Packungen fiir den Verkauf herstellen. Abb. 195 stellt eine hierzu bestimmte Watte
Wickelmaschine dar. Die Wattetafel, die aufgerollt werden soIl, wird auf dem groBen Holztisch 
ausgebreitet und durch zwei seitliche Holzleisten, die nach einer in die Tischplatte eingeschnittenen 

Skala eingestellt werden konnen, 
in der gewiinschten Breite gerade 
gefiihrt. Das Wattevlies wird so
dann zwischen zwei Einzugswalzen, 
deren obere hochgehoben werden 
kann, nach den 3 starken Wickel
walzen hindurchgeleitet. Das un
tere Paar ist fest gelagert, wahrend 
die dritte, dariiber liegende Druck
walze in senkrechter Richtung be
weglich ist und durch ihr eigenes 
Gewicht, wie auch noch durch be
sondere Belastung die Watte zu
sammenpreBt. In dem durch diese 
drei Walzen gebildeten Winkelliegt 
nun der aus zwei Staben von halb
kreisformigem Querschnitt gebil
dete Wickelstab, der durch Kette 
und Kettenrad angetrieben wird 

Abb.195. und die Watte aufrollt. Ein iiber 
die ganze Breite der Maschine 
reichendes Messer schneidet, durch 
einen Hebel betatigt, eine zum 
SchluB mit eingeschobene Papier
bahn ab, deren Ende sodann mit 
Klebstoff bestrichen und angeklebt 
wird, worauf der Wickelstab her
ausgezogen wird. 

Das Schneiden der Wickel in 
Scheiben und Rollen von beliebi
ger Lange erfolgt auf der Watte-

wick el-Schneidem ascb ine 
(Abb. 196). Je nach dem Durch
messer der zu schneidenden Watte
rollen wird auf dem auf- und ab
schwingenden Tischchen unter dem 
Messer eine entsprechende Mulde, 
in die man den Wickel einlegt, 
befestigt und durch Gewichtsbe
lastung mit gleichmaBigem Hebel
druck gegen das hin- und her-

Abb. 196. bewegte Messer gedriickt. 
Eine Binden- Wickel- und 

Schneidemaschine zeigt Abb. 
197. Der auf eine Holzwalze auf
gewickelte Stoff wird in die Ma
schine, die 1250 mm lichte Gestell
weite besitzt, eingelegt und zu
niichst ii ber die MeBwalze geleitet. 
Hinter der MeBwalze stehen, seit
lich beliebig auf einer Welle ver
schiebbar angeordnet, die Messer
und Trennbleche, mittels deren der 
Stoff in die einzelnen Streifen ge
schnitten wird. Diese Schneide
einrichtung kann auch herausge
nommen werden, wenn der Stoff 
in seiner ganzen Gewebebreite auf
gewickelt werden soll. Dieses Auf
wickeln, sowohl der einzelnen Strei
fen, wie auch des ganzen Gewebes, 

Abb.197. geschieht zwischen drei starken 
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Wickelwalzen um einen zweiteiligen Wickelstab herum in gleicher Weise wie bei der Watte
wickelmaschine. Der Antrieb des Wickelstabes geschieht entweder von Hand mittels einer 
aufgesteckten Kurbel, oder 
von einer Transmission 
bezw. einem Motor aus, 
mittels Zahnradern. In 
ersterem Faile gibt ein 
auf der MeBwalze sitzendes 
Zi.i.hlradchen ein Klingel
zeichen, wenn eine be
stimmte, nach Wunsch 
einstellbare Bindenlangt', z. 
B. 5 oder 10 m, aufgerollt 
ist. Bei Riemenantrieb wird 
die Maschine durch das 
Zi.i.hlradchen selbsttatig 
mittels einer ausriickbaren 
Reibungskupplung stillge
setzt. 

Eine besondere Vor
richtung dient dazu, die 
aufgerollten Binden mit 
einer Papierumhiillung zu 
versehen, wie es besonders 
fiir die weichen Mullbinden 
gebrauchlich ist. Abb. 198 
stellt eine solche Binden
Wickelmaschine mit 
Handbetrieb dar. 

Sollen die Binden einen besonders 
sauberen Schnitt erhalten, so wird der 
Mull auf der Bindenwickelmaschine in 
ganzer Breite gerollt und sodann auf 
der Schneidemaschine in Rollen von 
gewiinschter Lange geschnitten. Zu 
diesem Zweck wird, wie aus Abb. 199 
ersichtlich, auf dem schwingenden Tisch 
der Schneidemaschine eine besondere 
Holzlade aufgeschraubt, auf welcher 
eine Stahlblechzange zum gemeinsamen, 
parallelen Verschieben einer bestimmten 
Anzahl von Binden, sowie eine dem 
Durchmesser der Binden angepaJ3te 
Bronzemulde Platz findet; die Zahl 
der Binden, die gleichzeitig geschnitten 
werden kiinnen, schwankt zwischen 
2 und 12 Stiick, entsprechend einer 
Breite von 120 bis 20 mm. Durch 
einen Anschlag, der na.ch einer Skala 
einstellbar ist, erzielt man ohne wei
teres stets genau gleiche Lange der 
Riillchen. 

Impragnierte Verbandstoffe. 

Abb.198. 

Abb.199. 

AuBer den reinen Verbandstoffen werden zu Wundverbanden und zum Tampo
nieren von Korperhohlen auch Verbandstoffe, besonders Watte und Mull, verwendet, 
die mit antiseptischen Mitteln impragniert sind. Die Herstellung der impragnierten 
Verbandstoffe geschieht heute hauptsachlich in den Verbandstoffabriken; kleinere 
Mengen kann man aber auch leicht nach den in folgendem wiedergegebenen Vor
schriften mit einfachen Hilfsmitteln herstellen. 

FUr den GroBbetrieb sind besondere maschinelle Einrichtungen erforderlich. 
Die Impragnierungsraume sollen vollkommen staubfrei sein, das Licht, wenn miiglich. 

von oben erhalten und glatte, saubere Seitenwi.i.nde haben. Fiir alle Eisen., Silber- und Queck
silberpri.i.parate, d. h. fiir jede derartige Gruppe von Chemikalien ist je eine Wringmaschine 
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und ein 1m pr a gni er gef a B erforderlich (Abb. 200). Beide sind durch entBprechende O'berdeckungen 
sorgfaltigst vor Staub zu schiitzen. An Impragniertafeln sind zwei in jedem Raume notig, eine 
fiir harmIose und eine fiir nicht indifferente Substanzen. Ferner braucht man eine holzerne Wanne 
zum Tranken mit Quecksilbersalzen, eine durch 
Dampf heizbare groBere, viereckige Emaillewanne fiir 
Borsaure und Salicylsaure; drei Impragnierpres
sen (je eine fiir Salicylsaure, fiir Sublimat imd fiir 
indifferente Praparate). An sonstigen Utensilien wird 
gebraucht, was in jedem pharmazeutischen Labora
torium vorhanden ist. 

Die Impragniertafel (Abb. 201) ist aus trocke-

Abb.200. Abb.201. 

nem Holz anzufertigeIi. und von allen Seiten frei aufzustellen, so daB die an der Decke hangende 
Impragnierflasche iiber der Mitte der Tafel schwebt. 

Seitwarts von der Impragniertafel befindet sich die Impragnierpresse (Abb.202). Diese 
besteht aus einer oder mehreren durch Querwande abgetrennten Kammern aus Holz, 

o 

Abb.202. Abb.203. 

deren jede fiir cine besondere Art der Verbandstoffe reserviert bleibt (Salicylsaure, Karbolsaure, 
Sublimat usw.) Ihre Konstruktion ist aus der Zeichnung ersichtlich. GepreBt wird durch Einsetzen 
des Querbalkens zwischen die an der Riickwand befindlichen Balken und Niederdriicken des 
Pre Bstockes, der dann mittels einer Kette an einem iill FuBboden verankerten Ring befestigt 
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wird. Man kann natiirlich im Kleinbetrieb jede andere Prease verwenden, doch ist dabei zu be· 
achten, daB viele Impragnierungsmittel die Beriihrung mit Metall nicht vertragen. 

Als Verteilungsapparat laBt sich eine Irrigatorapritze nach ZELIS verwenden, die 
eine etwa 25 cm langes und ,3 cm weites Glasrohr daratellt (Abb. 203). Dieses hat an dem einen 
geschloaaenen Ende eine aeitliche Offnung mit stutzenartigem Ansatz, an dem daa Verbindungsrohr 
zu der etwa 10 Liter fasaenden Vorratsflasche befeatigt wird (a. Abb. 201); die andere Stirnseite 
der Rohre ist siebartig durchlochert. 

Die Verfahren der Impriignierung sind im wesentlichen folgende: 
1. Man atreut mittels eines Siebes die feinst gepulverten Chemikalien in die auf einer Tafel aus

gebreiteten Watten, Gewebe usw. ein und unterstiitzt bei den Watten und ahnlichem Material 
eine gleichmaBige Verteilung nach dem Iunern durch gelindes Klopfen mit einem Stabe, bei den 
festeren Geweben durch Reiben und Kneten. 

2. Man impragniert die Materialien zunachst mit einem Fixierungsmittel, wie Glycerin, 
in wasseriger oder, wie Kolophonium, in weingeistiger Liisung, trocknet und qearbeitet sie in der
selOOn Weise wie nach dem ersten Verfahren. 

1m GroBbetrieOO sollten so nur diejenigen Chemikalien verarbeitet werden, die in allen in
differenten LosungsmitteIn unloslich sind oder sich mit solchen zersetzen. Niemals wird durch 
einfaches Einstreuen eine aile Gespinstteilchen so gleichmaBig durchsetzende und so fest anha!
tende Impragnierung erzielt wie durch die nasse Behandlung, ganz abgesehen davon, daB daa An
sehen der Stoffe durch das Klopfen und Kneten leidet. - 1m kIeinen, zur Herstellung schnell be
notigter und sofort zu verbrauchender Verbandstoffe sind beide Verfahren angangig. 

3. Man schlammt die feinst gepulverten Arzneistoffe mit der erforderlichen Menge einer 
indifferenten Fliissigkeit, eventuell nach Zusatz eines Fixierungsmittels, gibt in das Impragnier
gefaB etwas mehr von dieser Emulsion, als zur gleichmaBigenDurchtrankung einer gegebenenMenge 
Verbandstoff voraussichtlich erforderlich ist, arbeitet diesen gut durch und laBt ihn durch die Wring
maschine laufen. Die Walzen derselben sind so einzustelIen, daB mit der Fliissigkeit die veriangte 
Menge der Chemikalien im Stoff verbleibt. Man verriihrt die beim Durchwringen zuriickIaufende 
und die in der Impragnierwanne gebliebene mit einer neuen, so groBen Menge Emulsion, wie die 
folgende Menge Stoff aufsaugt, wringt und verarbeitet in gleicher Weise die ganze Impragnier
fliissigkeit. Man erzielt nach diesem Verfahren eine sehr gute Verteilung. Selbstverstitndlich kann 
man auf diese Art nur lockere Gewebe, wie Mull usw., impragnieren, nicht aber die dicken Tafeln 
der filzartig dichten Watte, auf deren Oberflache der groBte Teil der pulverformigen Substanz 
sich niederschlagen wiirde, ohne in wesentlicher Menge in das Iunere des Vlieses einzudringen. 

4. Man bringt die Chemikalien in Losung, verdiinnt mit dem Losungsmittel oder einer ge
eigneten indifferenten Fliissigkeit auf eine gewisse Menge und impragniert mit der Irrigatorspritze. 
Zu diesem Zwecke werden die Watte-, Jute-, Holzwollwatte-Vliese usw. glatt auf der Impragnier
tafel ausgebreitet und auf der Ober- und Unterseite gleichmaBig mit der Fliissigkeit bespritzt. 
Auf ein Vlies von 500 g rechnet man 1/5 bis 1/4 Liter Fliissigkeit, eine Menge, die zur gleichmitBigen 
Durchfeuchtung, bei nachfolgendem Pressen, geniigt. Die impragnierten Vliese werden sechs
fach zusammengelegt und in der Impragnierpresse zwei Stunden stark gepreBt. Erst hierdurch 
wird eine gleichmaBige Verteilung der Losung erreicht. Die gepreBten Vliese werden auseinander 
gefaltet und zum Trocknen aufgehangt. 

5. Die Chemikalien werden zusammen mit dem Fixiermittel in einer neutralen Fliissigkeit 
gelOst und die Loaung so weit verdtinnt, daB beim Wringen mit der Wringmaschine so viel von der 
Losung in dem Material hinterbleibt, wie dem verIangten Prozentgehalt entspricht. Hierzu werden 
die Watten in vierfachen, die Gewebe in zehnfachen Lagen zusammengefaltet. Auch bei diesem 
Verfahren ist es empfehlenswert, stets nur mit einem geringen UberschuB an Fliissigkeit zu arbeiten 
und von letzterer in dem MaBe, wie sie verbraucht wird, nachzuflillen. Verschiedene Metallsalze, 
wie Quecksilberchlorid, oder Sauren, wie Borsaure, verhalten sich gegen die Gespinstfasern wie 
Beizen; sie schlagen sich aus ihren Losungen auf dieselben nieder, und zwar urn so reichlicher, 
je starker die Losungen sind. Bei Verwendung groBer Mengen solcher Losungen wiirden die ersten 
Vliese oder Stofflagen einen groHeren Gehalt an genaunten Chemikalien aufweisen als die letzten, 
da die Losungen nach und nach schwacher werden. Das Verfahren ist anwendbar auf Gewebe 
und Watte, auf wasserige, weingeistige und atherweingeistige Losungen. Es ermoglicht ein rasches 
und bequemes Arbeiten und genaueste Dosierung. Nicht impragnieren lassen sich auf diese Art 
aile lockeren Materialien von geringem Zusammenhalt, wie Jute in Vliesen, Holzwollwatte usw. 

Baumwollene Webstoffe halten durchschnittlich auf 1 kg 11/2 Liter, Watte auf 1 kg 2 Liter 
Fliissigkeit nach dem Passieren der Wringmaschine zuriick. Danach ist leicht die Menge der Lo
sungen abzumessen oder der Druck der W alzen zu regulieren. 

Die impragnierten und abgepreBten Verbandstoffe sind ohne Verzug zu trocknen. Gewebe 
werden aufgeMngt, Watten auf Hiirden ausgebreitet, getrocknet. 

6. Zii.hfliissige Substanzen, z. B. Ichthyol, lassen sich in Watte nicht gleichmaBig verteilen. 
Man verarbeitet sie deshalb (im GroBbetrieb) mit der gebleichten, aber ungekrempelten Baum
wolle durch Trii.nken derselben mit einer Losung der betreffenden Substanz. Hierauf wird die 
Watte in bekannter Weise aufgelockert und gekrempelt. 

Hager, Handbuch II. 64 



10lO VerbandstoHe. 

7. Das Imprii.gnieren der Oberflii.che, wie es bei Gichtwatte und geleimter Watte 
iiblich ist, geschieht derart, daa z. B. die zu Schaum geschlagene Leimlosung mittels eines Spachtels 
gleichmal3ig auf glatt ausgebreitete gebleichte oder ungebleiehte Watte aufgetragen wird. Gicht
tinktur wird dann mittels eines weichen, flachen und breiten Pinsels auf die vorher geleimte Watte 
gestrichen. Soll eine zweiseitige Impragnierung stattfinden, so hat die zweite nach dem Trocknen 
der ersten zu erfolgen. 

Fixierungsmittel sind vor allem bei fliissigen undleiehtfliichtigen Arzneimitteln, wie Euka· 
lyptusol, Menthol, Phenol, Jodoform, Thymol, Salicylsaure u. 11.. m. notwendig. Auch bei Ver. 
arbeitung nichtfliiehtiger, fester Substanzen, von denen ein hoher Prozentsatz dem Verbandstoff 
zugefiigt werden soll, bedarf es eines Fixierungsmittels. Als Belches ist in den meisten Fallen das 
Glycerin zu bevorzugen; aber auch Starke und Zucker werden hin und wieder verw.endet. 

Lrber die Berechnung des Gehaltes der Verbandstoffe an Chemikalien s. unten. 
Einzelvorsehriften zur Herstellung impragnierter VerbandstoHe sind S.1014 ange· 

geben. 
Geflirbte VeJ'bandstoffe. Sublimatwatte und Sublimatmull werden vielfach zur leich· 

teren Unterscheidung von nicht impragnierten Verbandstoffen mit einem Anilinfarbstoff gefarbt, 
meist schwaeh rot. Mit riechenden Chemikalien impragnierte Verbandstoffe brauchen zur Unter
scheidung nicht gefarbt zu werden. Das Gelbfarben von Verbandstoffen, die mit gelben Chemi
kalien, z. B. Jodoform, Wismutsubgallat u. a. impragniert sind, muB als eine Falsehung ange
sehen werden, da es nur dazu dienen kann, einen hoheren Gehalt vorzutauschen. Einige Verb and
stoffe werden auch mit antiseptisch wirkenden Anilinfarbstoffen impragniert, z. B. Verbandmull 
mit Pyoktaninum aUreum und coeruleum. Der Mull mua dabei mit der Farbstoillosung 
sehr gleichmaBig durchtrankt werden, damit die Farbung nach dem Trocknen gleichmaBig ist. 

Trocknen der Verbandstoffe. Auf das Trocknen dedmpragnierten Verbandstoffe ist 
die groBte Sorgfalt zu verwenden. Mit rieehenden Chemikalien impragnierte StoHe miissen getrennt 
von anderen getrocknet werden. AIle sind vor Licht und Staub sorgfaltigst zu schiitzen. Die Abo 
saugekanii.le der mit Dampf- oder HeiBwasserheizung erwarmten Trockenraume sollen moglichst 
nahe dem FuBboden angebracht sain, damit schwere Dampfe (Ather) sicher aus dem Raume 
entfernt werden. Jede direkte Feuerung ist selbstverstandlich zu vermeiden. 

Die Verbandstoffe miissen sofort nach dem Imprii.gnieren und Abpressen in moglichst diinnen 
Schichten in den Troekenrii.umen aufgehangt oder ausgebreitet werden. Beim Trocknen in diekeren 
Lagen kann sich das Impragnierungsmittel infolge der Kapillaritat der Faserstoffe an der Ober
flache anreiehern, so daB die Impragnierung ungleichmii.Big wird. 

Aus diesem Grunde diirfen noeh nasse impragnierte Materialien niemals aufgestapelt 
werden, sie miissen sofort zum Trocknen weitergegeben werden. - Es ist von der groBten 
Wichtigkeit, fiir schnelles und gleichmaaiges Trocknen zu sorgen. 

Gewe be werden am besten aufgehii.ngt. Man zieht etwa 180 em vom Boden iiber die 
Hii.lfte des Trockenbodens in Abstii.nden von 15 em Leinen. Diese werden zunii.chst dureh 
Auskochen sorgfaltig von Schliehte befreit, getroeknet und dann imprii.gniert: die Leinen des 
Karbolbodens durch Einweichen in 1 %igem Karbolwasser, die Leinen des Sublimatbodens durch 
Einweichen in O,l % iger wasseriger Sublimatlosung; die Leinen des Salieylbodens werden mit 
2 % igem Glycerinwasser getrankt, die des Jodoformbodens mit einer schwachen atherweingei
stigen Losung von Jod. Die Leinen vom Eisentrockenraum werden mit eben gelb gefarbter Eisen
chloridlosung und die vom Silberboden mit einer Silbernitratlosung 1: 2000 behandelt. Die Leinen 
bleiben einen Tag in den betreffenden Losungen, werden dann in reinem Wasser gespiilt und ge
trocknet. Nur die glycerinierten Leinen werden, ohne gespiilt zu werden, getrocknet. 

Watten, Holzwollwatten, Jute und ii.hnliche Verbandstoffe in Vliesen hii.ngt man am besten 
iiber glatte, vierkantige Stangen, die vorher mit Wasser gut ausgelaugt und an der Sonne getrocknet 
worden sind. N och stark feuchte Watten legt man besser auf horizontal gestellte holzerne Rahmen, 
die in passenden Gestellen iibereinander angebracht sind. Anderes Material, z. B. Charpie 
und andere unzusammenhangende Stoffe, troeknet man auf ii.hnlichen Hiirden. 

Chemische Prujung impriignierter Verbandstofie. 
Berechnung des Prozentgehaltes. Von den Fabriken wird der Gehalt 

eines impragnierten Verbandstoffes noch vielfach "aufs Rundert" angegeben, d. h. es 
wird angegeben, wieviel Teile des Impragnierungsmittels auf 100 T. reiner Verband
watte oder Mull verwendet worden sind. 10Dfoiger Jodoformmull z. B. wird danach 
hergestellt aus 100 Gew.-T. Mull, 10 Gew.-T. Jodoform, wozu in manchen Fallen noch 
eine unbestimmte Menge eines Fixierungsmittels kommt. In dieser Weise hergestellter 
,,10Dfoiger" Jodoformmull enthalt demnach in 100 T. nur hochstens 9 T. Jodoform. 
50Dfoiger Jodoformmull wird aus 100 T. Mull,. 50 T. Jodoform und mit oder ohne 
Fixierungsmittel hergestellt und enthalt demnach in lOOT. hochstens 33,3T. Jodoform. 
AUBtr. hat die Berechnung "aufs Rundert" angenommen, andere Pharm. und Erganzb. 
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die Berechnung "vom Hundert", d. h. die Angabe, wieviel Teile des Impragnierungs· 
mittels in 100 Teilen des impragnierten Verbandstoffs enthalten sein sollen. Letztere 
Art der Berechnung ist zweckmalliger, weil sie eindeutig ist; sie sollte deshalb all
gemein gefordert werden. Ergo/neb. lallt z. B. Jodoformmull aus llO T. Jodoform, 
5 T. fliissigem Paraffin und 1000 T. Mull herstellen, so dall der Jodoformmull in 
Illt) T. llO T. Jodoform enthaIt = rund 10%. 

Bei der Priifung und Beurteilung der impragnierten Verbandstoffe, besonders 
der mit Jodoform- nnd Wismutverbinduf!.gen impragnierten, ist die Art der Gehalts
angaben zu beriicksichtigen; bei Verbandstoffen, die mit geringeren Mengen von 
antiseptischen Mitteln impragniert sind, sind die Unterschiede nicht von Bedeutung. 
, Zur Berechnung des Gehaltes "aufs Hundert" ist auJ3er der Bestimmung des 

Impragnierungsmittels eine Bestimmung der Faser erforderlich. Man zieht eine 
gewogene Menge des Verbandstoffs erst mit Ather aus, um Harz oder Fett zu ent
fernen, indem man den Verbandstoff mit Ather ubergiellt, mit der Hand auspreJ3t und 
dies noch ein- oder zweimal wiederholt. Dann folgt eine gleiche Behandlung mit Wein
geist und darauf mit Wasser. Bei Wismutpraparaten wird nach der Behandlung mit 
Ather der Verbandstoff einmal mit verd. Salzsaure durchfeuchtet, mit heiJ3em Wasser 
ausgezogen und dann erst mit Weingeist behandelt. Der ausgezogene Verbandstoff 
wird bei 100 0 getrocknet, was man beschleunigen kann, indem man ihn,nach der Be
handlung mit Wasser noch einmal mit Weingeist und dann mit Ather ubergiellt und 
auspreJ3t. Nach dem Erkalten im Exsikkator wird der Verbandstoff gewogen. Da 
die Verbandstoffe f'fir die Impragnierung nur lufttrocken verwendet werden, ist dem 
Gewicht des trockenen Verbandstoffes der zwanzigste Teil hinzuzurechnen, ent. 
sprechend einem Feuchtigkeitsgehalt von durchschnittlich 5 Ufo. 

Impragnierter Verbandmull mull, wenn nichts anderes vorgeschrieben ist, hin
sichtlich der Fadendichte und des Gewichtes eines Quadratmeters des vom 1m. 
pragnierungsmittel befreiten Mulls, den an Tela depurata gestellten Anforderungen 
entsprechen (s. S. 1001). Bei der Bewertung des nach MaJ3 gekauften impragnierten 
Mulls spielt naturlich auch die Breite des Stoffes ebenso wie beireinem Verbandmull 
eine Rolle. 1m Jodoformmull von 80 cm Breite hat bei gleichem Jodoformgehalt 
(vom Hundert des Gewichts) nat'firlich nur '/s des Wertes eines 1 m breiten Mulls. 

Bei der Probeentnahme f'fir die quantitative Bestimmung der Impragnie
rungsmittel ist darauf zu achten, daJ3 kein VerIust durch Verstauben eintritt. 

Karbolsliure (Verfahren nach KOPPESCHAAR-BECKURTS). 5 g einer Durchschnitts
probe des Verbandstoffes werden in einem Becherglas mit einer Mischung von 
5 ccm N atronIauge und 245 ccm Wasser ubergossen und mit einem GIasstab gut durch· 
gearbeitet. Von der Flussigkeit bringt man 60 ccm bei 5 prozentigen oder 26 ccm bei 10-
und mehrprozentigen Verbandstoffen in eine GIasstopfenflasche von etwa 200 bis 
300 ccm, f'iigt je 50 ccm Kaliumbromid- und KaliumbromatlOsung (s. u. Phenolum, 
S. 413) und 5 ccm konz. Schwefelsaure hinzu und lallt die Mischung nach dem Um
schwenken 15 Min. in der geschlossenen Flasche stehen. Dann f'iigt man etwa 2 g 
Kaliumjodid hinzu, lallt nach dem Mischen 5 Min. lang stehen und titriert mit 1/1O"n
Natriumthiosulfatlosung, zum SchluJ3 unter Zusatz von etwa 10 ccm Stilrkelosung. 
Durch einen gleichzeitig ausgef'iihrten blinden Versuch wird der Wirkungswert der 
Kaliumbromid·bromatlosung festgestellt. Aus dem Unterschied im Verbrauch an 
N atriumthiosulfatlOsung bei beiden Versuchen wird die Menge des Phenols in der an
gewandten Menge des Verbandstoffauszuges berechnet. I ccm 1/10-n-Natriumthio
sulfatlosung = 1,57 mg Phenol. Durch Multiplikation mit 10 (oder 20) ergibt sich die 
Menge des in 5 g Verbandstoff enthaltenen Phenols. 

Sallcylsliure. 5 g Salicylverbandstoff werden in einem Becherglas und einer 
Mischung von 5 cem N atronIauge und 245 ccm Wasser ubergossen und mit einem GIas
stab gut durchgearbeitet. Die weitere Bestimmung geschieht nach dem Verfahren von 

64* 
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FREYER in genau gleicher Weise wie die Bestimmung von Phenol mit Kaliumbromid
bromatlosung. 1 ccm l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung = 2,3 mg Salicylsaure. Man 
kann die Bestimmung annahernd genau auch in folgender Weise ausfiihren. 5 g 
5 Ofgiger Salicylverbandstoff werden in einem Becherglas mit etwa 200 ccm heil3em 
Wasser iibergossen. Nach Zusatz von etwa 1 ccDi Phenolphthaleinlosung titriert man 
die Salicylsaure unter gutem Umriihren und Durcharbeiten des Verbandstoffes mit 
einem Glasstab mit l/lO-n-Kalilauge. 1 ccm l/IO-n-Natronlauge = 13,8 mg Salicyl
saure. 

Jodoform. Die Bestimmung des Jodoforms wird durch Umsetzen mit Sill>er
nitrat nach dem Verfamen von LEHMANN ausgefiihrt. 5 g des Verbandstoffes (mit 
rund 10% Jodoform) werden in einem Kolben mit 100 ccm Atherweingeist iiber
gossen und unter Ofterem Umschwenken 24 Stunden lang stehengelassen. Dann 
werden 20 cern des Auszuges in einem Kolben von etwa 200-300 ccm mit 25 ccm 
l/JO-n-Silbernitratlosung und etwa 5 ccm Salpetersaure (25%) versetzt und 15 Min. 
auf dem Wasserbad erhitzt. Nach dem Erkalten verdiinnt man die Mischung mit 
Wasser, setzt etwa 10 ccm Ferriammoniumsulfatlosung hinzu und titriert den Dber
schull an Silbernitrat mit l/lO"n-Ammoniumrhodanidlosung. 1 ccm l/lO"n-Silber
nitratlosung = 13,1 mg Jodoform. Bei Verbandstoffen mit grollerem Gehalt an Jodo
form ala 10% nimmt man entsprechend weniger Verbandstoff oder weniger von dem 
Auszug. 

N ach diesem Yerfamen lallt sich das J odoform auch unmittelbar auf der Faser 
bestimmen. 1 oder 2 g des Verbandstoffes (je nach dem Gehalt) iibergiellt man in 
einem Kolben von etwa 200 ccm mit etwa 10 ccm Weingeist, fiigt 26 ccm l/lO-n-Silber
nitratlosung und etwa 5 ccm Salpetersaure (25 %) hinzu und erhitzt 15 Min. lang auf 
dem Wasserbad. Dann bringt man eine hinreichende Menge Wasser in den Kolben. 
und titriert nach Zusatz vonFerriammoniumsulfatlosung den Uberschull an Silbernitrat 
mit l/lO-n-Ammoniumrhodanidlosung, zuletzt unter kraftigem Schiitteln. Durch Aus
fiihrung mehrerer Bestimmungen kann man auch die GleichmaJligkeit der Impra. 
gnierung feststellen (FRERICHS). 

Quecksllberchlorid. 
1. Verfahren von BECKURTS fiir nicht gefarbte Verbandstoffe. 20 g des Ver

bandstoffes werden mit einer Losung von 1 g Natriumchlorid in 500 ccm Wasser iiber
gossen und mit einem Glasstab gut durchgearbeitet. Von der abgegossenen Flu.ssig
keit werden 250 ccm mit Wasser auf etwa 500 ccm verdiinnt, mit einer Losung von 
0,2 g Ferrosulfat in etwa 5 ccm Wasser, darauf mit etwa 5 ccm N atronlauge und dann 
mit etwa 10 ccm verd. Schwefelsaure (bis zur sauren Reaktion) versetzt. Die durch 
das entstandene Quecksilberchloriir getriibte Fliissigkeit wird nun mit so vieil/IOO-n
Jodlosung versetzt, dall diese im Uberschull vorhanden ist. Nach Zusatz von etwa 
10 ccm Starkelosung titriert man den Uberschull an Jod mit Iltoo-n-Natriumthiosulfat
losung zurUck. Die Anzahl der Kubikzentimeter, die hierzu notig ist, wird von der 
Menge der zugesetzten J odlosung abgezogen. Der Rest ergibt durch Multiplikation 
mit 2,7 mg die Menge des Quecksilberchlorids in 10 g Verbandstoff. 

Bei diesem Verfahren wird das Quecksilberchlorid durch Eisenhydroxydul in 
alkalischer Fliissigkeit zu QuecksilberchlorUr reduziert; letzteres wird in saurer Flu.ssig
keit durch Jod·Kaliumjodidlosung in Quecksilberjodid-Kaliumjodid iibergefiihrt • 

. 2. Verfahren von DENNER (fiir gefarbte oder ungefarbte Verbandstoffe). 20 g 
Verbandstoff werden wie unter 1 mit einer Losung von 1 g Natriumchlorid in 500 ccm 
Wasser ausgezogep. 250 ccm des Auszuges sauert man in einem Becherglas.mit Salz. 
saure an und £allt das Quecksilber durch Einleiten von Schwefelwasserstoff oder durch 
Zusatz'von 50-100 ccm gutem Schwefelwasserstoffwasser als Sulfid. Nach dem Ab· 
setzejl wird das Quecksllbersulfid auf einem kleinen Filter gesammelt, mit Wasser 
gut ausgewasch,en, mit dem Filter in ein Glasstop£englas von etwa 200 ccm gebracht 
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und mit einem UberschuB von 1/IOO·n·Jodlosung (50 ccm bei einem Verbandstoff .mit 
0,5 % Quecksilberchlorid) kriiftig geschiittelt. Dann schiittelt man die Fliissigkeit 
mit einigen Kubikzentimeter Schwefelkohlenstoff durch, um den ausgeschiedenen 
Schwefel zu losen, und titriert nach Zusatz von Starkelosung den UberschuB an Jod 
mit 1/IOO·n·Natriumthiosulfatlosung zuriick. HgS + 2 J = HgJa + S. 1 ccm I/loo·n. 
Natriumthiosulfatlosung = 13,35 mg Quecksilberchlorid. Erg&nzb. laBt das aus 
250 ccm des in gleicher Weise hergestellten Auszugs gefaIIte Quecksilbersulfid auf 
einem bei 100 0 getrockneten gewogenem Filter sammeln und nach dem Ausziehen mit 
Schwefelkohlenstoff zur Entfernung von Schwefel nach dem Trocknen bei 100 0 wagen. 
1 T. HgS = 1,1674 T. HgCI2• 

Bei der Priifung der Sublimatverbandstoffe ist auch die GleichmaBigkeit der 
Impragnierung festzustellen. Zu diesem Zwecke legt man eine Schicht des Ver. 
bandstoffes auf einen Teller und iibergieBt mit einer Mischung von etwa 5 ccm N a· 
triumsulfidlosung und 100 ccm Wasser. Nach dem Ausdriicken und Spiilen mit 
Wasser mull der Verbandstoff gleichmaBig grau bis schwarz erscheinen, je nach dem 
Gehalt an Quecksilberchlorid. Nicht selten ist die Impragnierung so ungleichmaBig, 
daB der Verbandstoff bei dieser Probe scheckig erscheint, mit vollkommen weiBen 
Stellen. Auch kommt es 'Vor, daB der Verbandstoff iiberhaupt kein Quecksilber· 
chlorid enthalt und weiB bleibt. 

Borsliure (Verfahren nach BECKURTS und DANERT). 5 g des Verbandstoffes 
werden in einem Becherglas mit 250 ccm einer Mischung von 1 T. Glycerin und 19 T. 
Wasser iibergossen und mit einem Glasstab gut durchgearbeitet. 50 ccm der abo 
gegossenen Fliissigkeit werden nach Zusatz von Phenolphthaleinlosung mit 1/IO·n. 
Kalilauge titriert, wobei man nach Eintritt der Rotfarbung noch etwas Glycerin zu· 
setzt; verschwindet die Rotfarbung dann noch, so wird weiter titriert, bis bei einem 
weiteren Zusatz von Glycerin die Rotfarbung nicht mehr verschwindet. 1 ccm 1/IO·n. 
Kalilauge = 6,2 mg Borsaure. 

Wismutverbindungen. 5-10 g des Verbandstoffes (Airol., Dermatol. oder 
Xeroformverbandstoff) werden in einem Becherglas mit 20 g Salzsaure (25 Ufo) gut 
durchfeuchtet, dann mit 180 g heiBem Wasser iibergossen und mit einem Glasstab gut 
durchgearbeitet. N ach dem Erkalten wird notigenfalls das Gewicht mit Wasser wieder 
erganzt. Aus 100 g des filtrierten Auszuges fallt man das Wismut mit Schwefelwasser. 
stoff als Sulfid und verfahrt dann weiter wie Bd. I, S. 670 unter Bestimmung von Wis. 
mut angegeben. 1 T. Bi20 a = 1,92 Wismutsubgallat (Dermatol), = 2,2 T. Wismut· 
oxyjodidgallat (Airol) = 1,6 T. Tribromphenolwismut (Xeroform). 

Austr. laJ3t den Gehalt an Wismutsubgallat in folgender Weise bestimmen: 5 oder 10 g 
Verbandstoff werden in einem Becherglas mit 10 ccm n·Natronlauge durchfeuchtet, mit 190 ccm 
Wasser iibergossen und mit einem Glasstab gut durchgearbeitet. 100 ccm der abgegossenen Fliissig. 
keit werden mit 5ccm n·Salzsaure versetzt. Das dadurch ausgefallte Wismutsubgallat wird auf 
einem Filter gesammelt, mit wenig Wasser ausgewaschen, getrocknet und in einem Porzellan· 
tiegel vorsichtig gegliiht; der Riickstand wird mit Salpetersaure befeuchtet, letztere verdampft, 
und der Riickstand nochmals gegliiht. B~03 X 1,88 = Wismutsubgallat in der Halfte des ange· 
wandten Verbandstoffes. 

Jodverbindungen (nach G. FRERICHS). 2-5 g des Verbandstoffes werden in 
einer Nickelschale mit 1):ali. oder N atronlauge gut angefeuchtet, zweckmaBig unter 
Zusatz von etwas Weingeist, wodurch bei harz- oder fetthaltigen Verbandstoffen ein 
besseres Eindringen der Lauge bewirkt wird. Dann wird die Schale zur Verdampfung 
des Weingeistes und der groBten Menge des Wassers im Trockenschrank und dann 
iiber freier Flamme erhitzt, bis keine Dampfe mehr entweichen und vollige Verkoh· 
lung des Verbandstoffes eingetreten ist; vollstandiges Veraschen ist durchaus nicht 
notig. Die Nickelschale kann durch Einsetzen in eine diinne Eisenblechschale vor dem 
auBerlichen Beschlagen mit Kohlenstoff aus der Flamme geschiitzt werden. Nach 
dem Erkalten wird die Kohle in der Schale mit Wasser angefeuchtet und zerrieben 
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und dann mit Wasser in einen MeBkolben von 250 ccm gespiilt. Darauf fiigt man 
Salpetersaure zur bis stark sauren Reaktion hinzu, fiillt mit Wasser bis zur Marke 
auf und filtriert nach dem Mischen. 200 ccm des Filtrats werden mit einer gemessenen 
iiberschiissigen Menge l/lO·n-Silbernitratlosung versetzt, und der nberschuB nach 
Zusatz von Ferriammoniumsulfatlosung (etwa 10 ccm) mit l/lO-n-Ammonium. 
rhodanidlosung zuriicktitriert. 1 ccm l/lO-n-Silbernitratlosung entspricht: 65 mg Airol; 
27,7 mg Aristol; 45 mg Europhen; 14,2 mg Jodol; 38,7 mg Loretin (Calcium); 21,1 mg 
Nosophen; 20,1 mg Sanoform; 22,3 mg Sozojodolnatrium; 23,1 mg Sozojodolkalium; 
16,6 mg Thiophendijodid. 

Beispiel. Es seien 4 g Loretingaae mit Kalilauge verkohlt, 200 ccm des Aus
zuges der Kohle mit 10 cem l/lO-n-Silbernitratlosung versetzt und 6 ccm 1/1O"n-Am
moniumrhodanidlosung zum Zuriicktitrieren verbraucht worden. Dann sind 10-6 
= 4 ccm 1/1O"n-Silbernitratlosung fiir 200 ccm, und 114 mehr = 5 ccm fiir die Gesamt
menge von 250 ccm des Auszuges verbraucht worden. 4 g Loretingaze enthielten dem-
nach 5 x 38,7 mg = 0,1935 g Loretin = 4,84%, . 

Da nach diesem Verfahren etwa vorhandene Chloride und Bromide mit titriert 
werden, priift man den iibrigbleibenden Rest des filtrierten Auszuges auf Chloride und 
Bromide, indem man ihn mit Ammoniakfliissigkeit und dann mit Silbernitratlosung 
im nberschuB versetzt, nach kraftigem Schiitteln filtriert und das Filtrat mit Salpeter
saure ansauert; es darf dann hochstens eine opalisierende Triibung, aber kein Nieder
schlag entstehen. 

Wismutoxyjodidgallat (Airol) laBt sich auch ahnlich wie Jodoform auf der 
Faser bestimmen. 2-4 g des Verbandstoffes werden in einem Kolben mit Weingeist 
iibergossen, mit 10 ccm l/lO"n-Silbernitratlosung und etwa 5 ccm Salpetersaure ver
setzt und etwa 10 Min. auf dem Wasserbad erhitzt. Nach dem Verdiinnen mit Wasser 
und Zusatz von Ferriammoniumsulfatlosung (etwa 10 ccm) wird der nberschuB an 
Silbernitrat mit l/lo-n-Ammoniumrhodanidlosung zuriicktitriert. 1 ccm 1/1O"n-Silber
nitratlOsung = 65 mg Airol. 

Eisenchlorid. 5 g Verbandstoff werden in einem Becherglas mit 10 ccm ver
diinnter Salzsaure durchfeuchtet, mit 190 ccm Wasser iibergossen und mit einem Glas
stab gut durchgearbeitet. 100 ccm der abgegossenen Losung werden in einem Becher
glas mit Ammoniakfliissigkeit in kleinem nberschuB versetzt. Das ausgefi!.llte Eisen
hydroxyd wird entweder gewichtsanalytisch oder maBanalytisch bestimmt. In 
letzterem Falle bringt man das abfiltrierte und ausgewaschene Eisenhydroxyd mit 
dem Filter in ein Glasstopfenglas, gibt 20 ccm verd. Salzsaure und 2 g Kaliumjodid 
hinzu und titriert nach einer Stunde das freigewordene Jod mit 1/ IO-n-Natriumthio
sulfatlosung. 1 ccm = 16,25 mg FeCla• 

Einzelvorschriften fiir impragnierte antiseptische Verbandstoffe. 
Airot. Airolmull. 50J0. Zum Impragnieren von 10 m Verbandmull (300 g) dient eine 

Anreibung bzw_ Ansohiittelung von 15 g Airol mit einer Losung von 20 g fliissigem Paraffin in 
Benzin. Man impragniert am besten meterweise und trooknet unter LiohtabsohluB und bei krat
tiger Ventilation. In sohwarzes Pergamentpapier zu verpaoken. 

AristoI. Aristolmull. 5 %. 10m Verbandmull (300 g) werden lnit einer Misohung von 
15 g Aristol, 900 oom Benzin, 100 oom Ather und 15 oom Paraffinol gleiohmaBig durohtrankt 
und getrooknet. 

Arnika. Arnikawatte. Naoh DIETERICH: Arnikatinktur 300 g, Glycerin 200 g, 
verd. Weingeist 2500 g; man trankt damit 1000 g Watte, preBt bis zum Gewioht von 3000 g aus 
und trooknet. In Glii.sern abzugeben. 

Benzoesii.ure. Benzoesa.uremull naoh BRUNS 50/0' 1 kg Verbandmull wird getrankt 
mit 2500 ccm einer Losung aua Acidi benzoici 50,0 g, Olei Ricini 20,0 g (oder Olei Ricini und Colo
phonii aa 10,0 g) und 2430 com Spiritus von 900/0. 

Benzoesaurewatte nach BRUNS. 5010' Man bereitet eineLosung aus Acidi benzoici 50,0 g, 
Olei Ricini, Colophonii aa 10,0 g, Spiritus q. s., ad 4 Liter und trankt damit 1 kg entfettete 
Watte. 
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Borsii.ure. Borsii.uremull. Linamentum boricatum (Hisp.) •• Tela Acidi borici 
(Japon.). Gaze a. l'acide borique (Belg.). Gaze boriq Ull (Gall.) 10Dfo. Man trii.nkt 900 Teile 
Mull mit einer Li:isung von 100 T. Borsii.ure in etwal500 T. heillem Wasser und trocknet. - Hi8p.: 
50 T. Borsii.ure, 2000 T. Weingeist (90Dfo), 20 T. Glycerin auf 930 T. Mull. -Japan.: 12 T. Borsii.ure, 
6 T. Glycerin, 116 T. kochendes Wasser, 120 T. Mull. - Gall.: lODfo. 100,0 Borsii.ure und 10,0 vene· 
tianischer Terpentin werden in 1890,0 Weingeist geli:ist. Von dieser Li:isung Bollen 100,0 Gaze 
220,0 aufnehmen, also nach dem Pressen 320,0 wiegen. 

Borsaurelint, 10%. Lint wird mit der ni:itigen Menge heiller Borsaureli:isung getrankt, 
abgeprellt und getrocknet usw. 

Borsaurewatte. Gossypium cum Acido borico. Ouate a. l'acide borique. -
Belg.: Borsii.uregehalt 10%. Herstellung wie bei Borsii.uremull. - HiBp.: 50 T. Borsii.ure, 
2000T. Weingeist(90%), 20T. Glycerin und 930T. Baumwolle. Bei20-250 zu trocknen.-Japon.: 
Borsii.ure 11 T., Wasser 187 T., Baumwolle 90 T. Nach 2stiindigem Impragnieren wird geprellt, 
bis das Ganze 270 T. wiegt. Darauf wird die Watte ausgebreitet und getrocknet bis zu 100 Ge· 
wichtsteilen. 

Borsalicylmull, 10%. 150,0 Borsalicylsii.ure (s. Bd. I, S. 210), 1500,0 heilles Wasser, 
0,75 Glycerin, 1000,0 hydrophiler Mull. Man l1lJ3t 1/4. Stunde einwirken, prellt Ia.ngsam aus und 
trocknet auf Holzstii.ben. 

Capsicum. Capsicumwatte. 20 T. Verbandwatte werden miteinerMischung von 20 T. Cap. 
sicumfluidextrakt und 70 T. Weingeist getrankt und unter LichtabschluB getrocknet. Vor Licht 
geschiitzt aufzubewahren. 

Chinin. Gossypium cum Chinino hydrochlorico (cum Hydrochlorato Chinini). 
Gossypium stypticum. - Nederl.: Man trii.nkt 98 T. gereinigte Baumwolle mit einer Li:isung 
von 4 T. Chininhydrochlorid in 396 T. Wasser, prellt 200 T. der Fliissigkeit ab und trocknet bei 
40-500 an einem vor Licht geschiitzten Ort. Gehalt an Chininhydrochlorid mindestens 2% , 

Der Nachweis des Chinins geschieht durch die Thalleiochinreaktion. Aufbewahrung: Vor Licht 
geschiitzt. 

Chinosol. Chinosolmull, 10%. 12,0 Chinosol werden in 80,0 Wasser, 10,0 Glycerin und 
46,0 Weingeist geli:ist; mit der Li:isung werden 100,0 Mull getrii.nkt und getrocknet. 

Chinosolwatte, 10Dfo. Wie Chinosolmull, jedoch ohne den Weingeistzusatz. 
Cocain. Cocainwatte. Cocaini hydrochlorici 3,0, Spiritus 50,0, Aquae destillatae 100,0, 

Gossypii 100,0. 
Cocainmorphinwatte. Cocaini hydroohlorici 3,0, Morphini hydroohlorici 1,5, Spiritus, 

Aquae destillatae ilL 75,0, Gossypii 100,0. 
Cocainborwatte. Acidi borioi 2,0, Glycerini 4,0, Aquae destillatae 30,0, Cocaini hydro· 

chlorici 2,0, Acidi carbolici 1,0, Gossypii 30,0. 
Cotargit. Cotargitmull, 331/ 3%, 5 m Verbandmull (150 g) werden mit einer frisoh be· 

reiteten Li:isung aus 50 g Cotargit (einer Verbindung von Cotarninhydrochlorid mit Eisenohlorid) 
in je 80 g kaltem Wasser und Weingeist und 12,5 Glycerin schnell imprii.gniert und vor Licht ge· 
sohiitzt bei gewi:ihnlicher Temperatur schnell.(bei krii.ftiger Ventilation) getrooknet. Der nicht 
sehr haltbare Mull ist vor Luft und Lioht gesohiitzt aufzubewahren. 

Cotargitwatte, 25% , Zu bereiten wie vorstehend aus 250 g Cotargit, 22,5 g Glycerin, 
je 410 g Wasser und Weingeist und 1 kg besonders guter, langfaseriger Verbandwatte. 

Dermatol. Dermatolmull, 5% , 60,0 Dermatol werden mit 120,0 Glycerin und 1650,0 
Wasser fein angerieben und damit 1200,0 Mull durchgearbeitet. -10°/0, 120 Dermatol, 250Glyoerin 
und 1200 Wasser auf ebensoviel Mull. Ebenso wird Verbandmull mit Wismutsubgallat hergestellt, 
Tela cum Bismuto subgallico (Austr.), Gehalt an Wismutsubgallat 20%. 

Dermatolwatte. Gossypium cum Bismuto subgallico (Austr.). Gehalt an Wis· 
mutsubgallat 20Dfo. 

Eisenchlorid. Eisenchloridwatte. Bl"utstillende Watte. Gossypium haemo· 
staticum (Ergii.nzb.). Gossypium stypticum. Styptic Cotton. - Nat. Form: Man taucht 
gereinigte Baumwolle in ein Gemisch aus 5 T. Liquor Ferri Chloridi (Amer.), 1 T. Glycerin 
und 4 T. Wasser, prellt nach 1 Stunde ab, dall das Gewicht der abgeprellten feuohten Baumwolle 
doppelt so viel betrii.gt wie ihr urspriingliches Gewicht, und trooknet an einem warmen, vor 
Licht geschiitzten Ort. - Japan.: Baumwolle wird mit einem Gemisch aus 25 T. Eisenchlorid· 
losung und 15 T. Weingeist (90Dfo) getrii.nkt, abgepreBt und bei Lichtabsohlull getrocknet. -
Erganzb. (20% krist. Eillenohlorid): 1000 Watte, 500,0 Eisenchloridli:isung, 1100,0 Wasser. 

Eucalyptol. Euoalyptolmull nach LISTER, 4Dfo: Euoalyptoli 40,0, Resinae Dammar 
240,0, Paraffini 360,0, Verbandmull 1000,0. Bereitung wie Karbolmull. - Nach NUSSBA.UM, 
71/ 2 %: Eucalyptoli 100,0, Spiritus (96Dfo) 500,0. Man li:ist und setzt hinzu Aquae destillatae 
fervidae 900,0. Mit dieser Mischung trii.nkt man 1000,0 Verbandmull, preBt bis auf 2250,0 ab 
und trocknet auf Schniiren oder Holzstii.ben. 



1016 Verbandstoffe. 

Eugenol. Eug~nolwatte. Eugenol 12,5, 01. Rosmarini 25,0, Balsam. peruvian. 25,0, 
Tinct. Ligni Santali 50,0, Mixt. oleoso·balsamic. 100,0, Spiritus 175,0. Mit dieser Mischung wird 
gereinigte Baumwolle imprii.gniert bzw. besprengt. 

Eugulorm. Euguformmull, 5%. 60 g Euguform verreibt man mit 400 g Weingeist, fiigt 
60 g Glycerin und 1200 g Wasser hinzu. Diese Fliissigkeit dient zum Imprl!.gnieren von 40 m Mull 
(1200 g). Beriihrung mit Eisen ist peinlichst zu vermeiden. - 100/0: Auf 40 m Mull kommen 
120 g Euguform, 600 g Weingeist, 90 g Glycerin und 900 g Wasser. 

Euguformwatte wird durch Aufstreuen von Euguform auf glycerinierte Verbandwatte 
bereitet. 

Europhen. Europhenmull. 1 m Mull wird mit einer Losung von 3-8 g Europhen in 
80 g Spiritus und 100 g Glycerin impragniert. 

Ferripyrin. Ferripyrinmull, 10%. 120,0 Ferripyrin werden in 1700 g Wasser und 60,0 
Glycerin gelost und hiermit 1200 g Mull getrankt. 

Ferripyrinwatte, 10%. Mit einer LOsung von 100,0 Ferripyrin in 1950,0 Wasser und 
25,0 Glycerin werden 1000,0 Verbandwatte impragniert. 

Formaldehyd. FormaldehydmulL Formalinmull. 40 m Verbandmull (1200 g) were 
den mit einer Mischung aus 75 g Formaldehydlosung (Germ.), 125 g Glycerin und 1300 g Wein· 
geist getrinkt und bei gewohnlicher Temperatur und vor Licht geschiitzt so weit getrocknet. daB 
sie sich nicht mehr feucht anfilhlt. Formaldehydgehalt 2 %. Der angewandte 'OberschuB an Form. 
aldehyd geht zum Teil bei der Herstellung verloren. Wenn weniger Wert auf die Saugf/l.higkeit des 
Verbandstoffs ala auf das Festhalten des Formaldehydgehaltes gelegt wird, empfiehlt es sich, den 
nach dieser Vorschrift hergestellten Mull in eine LOsung von 100 g Wollfett in je 700 g Weingeis. 
und Ather (oder 1400 g Benzin) einzutragen, die iiberschiissige FettIosung mit der Wringmaschine 
abzupressen und wiederum zu trocknen. 

Es sei bemerkt, daB man unter Formalinmull haufig auch nur durch Formaldehyddampf 
sterilisierten Mull versteht! 

Formaldehydwatte. 1 kg Verbandwatte wird mit einer Mischung aus 35 g Form· 
aldehydlBsung (Germ.), 60 g Glycerin und 1,6 kg Weingeist impragniert. Als zur Fixierung des Anti· 
septicums dienende FettlOsung verwendet man auf 1 kg Verbandwatte eine Losung von 60 g 
Wollfett in 300 gAther, die auf beide Seiten der Watte mit Hille einer Irrigatorspritze gleichmaBig 
aufgesprengt wird. 

Hamamelis. Hamameliswatte. 80 T. Watte werden mit einer Mischung von 150 T. 
Hamamelistinktur und 5 T. Glycerin getrinkt und getrocknet. 

Jod. Jodwatte. Gossypium jodatum. Coton iode (Gall.), Getrocknete (!) gereinigte 
Baumwolle 25,0, fein gepulvertes Jod 2,0. Man verteilt das Jod so gut wie moglich in der Baum. 
wolle, bringt das Ganze in eine l-Literflasche mit eingeriebenem StopseL Dann stellt man die 
geoffnete Flasche in fast siedendes Wasser, setzt nach wenigenMinuten den Stopfen auf und hl!.l.t 
die Flasche noch mindestens 2 Stunden bei 100 0, bis das Jod in der Baumwolle gleichml!.Big 
verteilt ist. In gut verschlossenen GefaBen aufzubewahren. 

Jodstarkemull. Jodstirke wird mit Spiritus (90%) im Verhl!.l.tnis 1 + 4 gemischt; mit 
der Mischung wird Verbandmull (auf 1 qm 75 g der Mischung) getrankt, zur gleichmaBigen Vertei· 
lung der stets einen Bodensatz bildenden Jodstarke sorgfaltig geknetet, dann auf einer aus· 
gespannten Schnur ausgebreitet und 15 Minuten lang getrocknet. 4-16fach geschichteter Jod. 
stirkemull und ein sterilisiertes Holzwollepolster bilden einen trockenen J odstli.r kever band. 

Jodoform. Jodoformwatte. Gossypium jodoformiatum. Ouate a. l'iodoforme. 
J odoformgehalt und Herstellung wie bei J odoformmull. - H isp. : J odoform lOT., absoluter Alkohol 
und Ather je 200 T., Glycerin 2,5 T. und Baumwolle 90 T. -Japan.: 90 T. Baumwolle werden mit 
einer Losung von 5 T. Jodoform, 5 T. fiiissigem Paraffin und 90 T. Ather impragniert usw. Jodo
formgehalt etwa 50/0' - Die von den Arzneibiichern gegebenen Vorschriften sind, da sie die Ver
wendung von Ather vorschreiben, ziemlich teuer. In Weingeist ist Jodoform im Verhaltnis I: 70, 
in heiBem Weingeist (etwa 700) jedoch schon 1': 10 loslich. Billiger ist deshalb die Verwendung 
von heiBem Weingeist. In der im HeiBwasser· oder Dampfbad befindlichen Imprl!.gnierwanne 
werden 16000,0 Weingeist auf etwa 70° erhitzt und mit etwa 5,0 Ammoniakfiiissigkeit versetzt. 
Man lost nun 500,0 Jodoform darin auf. und setzt 400,0 Glycerin zu. Mit dieser Losung impragniert 
man 10 kg gut ausgetrocknete und vorgewirmte Watte in Tafeln von 250,0 in etwa 90 em Ll!.nge, 
die nur einmal durch die Wringmaschine gezogen und sofort zum Trocknen aufgehangt werden. 
Wihrend des Imprii.gnierens setzt man der Jodoformlosung hin und wieder einige Tropfen Am
moniakfliissigkeit zu, wodurch eine Zersetzung sicher verhindert wird. AIle Arbeiten sind im ver· 
dunk.elten Raume vorzunehmen. 

Kleinere Mengen Jodoformwatte kann man auch in der Weise herstellen, daB man mittels 
eines feinen Siebes die ausgebreitete Wattetafel gleichmaBig mit Jodoform bestreut und.dieses 
durch Klopfen mit einem Holzstabe nach dem Innern verteilt. Die Tafel wird dann fest und glatt 
gerollt und dabei stl!.ndig gelinde geklopft, Jodoform darf dabei nicht abstiuben. 
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Jodoformmull. Tela Jodoformii. Gaze a. l'iodoforme. Linamentum cum 
J odoformio. -lCrgii:nzh.: Mit einer L<!sung von 110 T. Jodoform, 5 T. fliissigem Para.ffin in 800 T. 
Ather und 200 T. Weingeist trli.nkt man 1000 T.Verbandmull. Na.chdem durch Druck die gleich. 
mli.Bige Verteilung der L<!sung in dem Mull bewirkt worden ist, wird dieser unter Lichta.bschIuB 
bei Zimmertemperatur getrocknet und a.Isba.ld verpa.ckt. 100 T. entha.lten etwa 10 T. Jodo· 
form. Aufbewahrung: Vor Feuchtigkeit und Luft geschiitzt. - Aur., GalZ., ltal., NederZ.: 
Geha.lt 10, 20 und 300f.0. - BeZg.: Man trii.nkt 880 T. Mull mit einer Losung allS 100 T. Jodoform, 
20 T. fliissigem Paraffin und etwa 1500 T. Ather und trocknet bei gewohnIicher Temperatur an 
einem vor Licht geschiitzten Ort. Geha.lt 10%. - Hisp.: 10 T. Jodoform, je 200 T. absoluter 
Alkohol und Ather, 2,5 T. Glycerin auf 90 T. Mull.- Hung.: Da.s Jodoform wird in Spiritus a.ethe. 
reus gelOst, dem kleine Mengen Glycerin oder Pa.ra.fiinol zugesetzt werden Mnnen. 110 g Mull 
entha.lten 10 g Jodoform, 1 Meter etwa. 2,5 g_ Jodoform. - Japan.: 55 T. Jodoform, 3 T. fliissiges 
Paraffin, 200 T. Weingeist (90%), 800 T. Ather, 1000 T Mull. - Nat. Furm.: 10 g Jodoform, 
40,0 g Spiritus (95%), 5 g Benzoetinktur, 5 g Glycerin. In diese LOsung bringt man gewogene 
Mengen von Verbandmull, lll.Bt diesen vollstii.ndig vollsaugen, trocknet ihn horizonta.l ausgebreitet 
an einem dunklen Ort und schIli.gt ihn ba.ld in Paraffinpapier ein. 1st der geforderte Geha.lt des 
Mulls an Jodoform = x, so nimmt man von der vorstehenden LOsung 10 x. Dann multipliziert 
man den geforderten Prozentgeha.lt mit 3, dividiert da.s Produkt mit 2 und subtr&hiert den Quo. 
tienten von 100. Der verbleibende Rest gibt die &nZuwendende Menge Mull an. 

Bei einem Jodoformgehalt iiber 10% ist ein Zusatz von Kolophonium als Fixiermittel 
notwendig: 200/0 30 % 

Jodoform 240,0 360,0 
Kolophonium 12,0 24,0 
Ather 1450,0 2200,0 
Spiritus . 650,0 450,0 
Glycerin 120,0 100,0 
Mull 1200,0 1200,0 

Geruchlose Jodoformverbandstoffe. SoIl Jodoformwatte oder -Mull desodoriert 
werden, so wird der Imprii.gnierungsfliissigkeit 1,0 Cumarin oder 4-5,0 Sassafra.sol zugesetzt. 

lodoformogen. Um auf Verbandstoffen Jodoform-EiweiB niederzuschlagen, bnn man 
dieselben in bekannter Weise mit Jodoform imprii.gnieren. Sie werden alsdann durch eine 
EiweiBIOsung gezogen, getrocknet und auf 1200 erhitzt. 

Isoform. Isoformmull, 3%. 9 g (kii.ufliche, 50% Glycerin enthaltende) Isoformpaste 
riihrt; man mit wenig Wasser an und fiigt 6 ccm Glycerin und alImii.hlich noch so viel W&s8er zu, 
daB die Gesamtfliissigkeit 320 ccm betrii.gt. In dieser Fliissigkeit knetet man 5 m Mull (150 g), 
die vorher mit Wasser durchtrankt und wieder gut ausgedriickt ist, sorgfaltig durch und hii.ngt den 
Mull moglichst horizontal bei gewohnlicher Temperatur zum Trocknen auf. Die Herstellung eines 
2-, 5- und lO0f0igen Isoformmulls erfolgt ebenso. ' 

Isoform watte mit einem Gehalt von 5 und 100/0 Isoform wird durch Aufstreuen von Iso
formpulver auf glycerinierte Verbandwatte bereitet. 

Loretin. Loretinmull. Man trii.nkt Verbandmull zunll.chst mit einer L<!sung von Loretin. 
natrium und taucht ihn da.nn in eine Losung von Ca.lciumchIorid, wobei da.s unlosliche Ca.lcium
sa.lz auf dem Gewebe niedergeschlagen wird. 

Phenol. Karbolmull. Tela carbolisata. Gaze a. l'acide phenique. - Erganzb.: 
Mit einer L<!sung von 120 T. verfliissigter Karbolsli.ure (90%) in 1000 T. Weingeist trli.nkt man 
1000 T. Verbandmull. - Nachdem duroh Druck die gleichmaBige Verteilung der Fliissigkeit in 
dem Gewebe bewirkt ist, wird dieses bei Zimmertemperatur getrocknet. Geha.lt etwa 10% Karbol
sli.ure. - Auatr.: Phenolgehalt 2% • - BeZg.: Man lost 50 T. Karbolsli.ure in etwa 1500 T. Ather, 
trii.nkt mit dieser Losung 950 T. Verbandmull und trocknet schnell bei gewohn!icher Temperatur. 
Phenolgeha.lt 5%. - ltal.: Phenolgeha.lt 5%. - Hiap.: 5%. - Gall.: Wird bereitet wie die Karbol. 
sli.urewatte der Gall. - Hung.: Durch Tranken mit einer Losung von kristallisierter Karbolsaure 
in Spiritus (90%) hergestellt. 1 m solI etwa 1,25 g (= 5%) Karbolsli.ure entha.lten. 

Gefetteter Karbolsauremull. 900,0 fliissiges Paraffin, 300,0 festes Paraffin, 100,0 
Phenol werden geschmolzen und damit 1000,0 Mull imprli.gniert (10%). 

Karbolwatte. Gossypium carbolisatum. Gossypium cum Phenolo. Ouate a. 
I'acide phenique. - Erganzb.: Verfliissigte Karbolsll.ure (90%) 60 T., Weingeist (90%) 1300 T., 
1000 T. gereinigte Baumwolle. Nachdem man dUTCh Druck die gleichmli.Bige Verteilung der Fliissig
keit in der Baumwolle bewirkt hat, lli.Bt man diese 24 Stunden in einem bedeckten Gefli.Be stehen 
und trocknet endlich bei Zimmertemperatur. Enthii.lt etwa 5% Karbolsll.ure. - Auatr.: Phenol
geha.lt 2%. - BeZg.: Wie Tela. cum Aoido carbolioo. Phenolgeha.lt 0,5%. - ltal.: Vorschrift fiir ex 
tempore-Herstellung: EineLosung von 2 Teilen Karbolsii.ure in 5T. Paraffin und 25 T. Ather trii.gt 
man mit Hilfe eines Sprays auf 93 T. Watte auf. Phenolgeha.lt 2%. - Gall.: Karbolsii.ure 1 kg, 
Weingeist 13,5 kg, Lii.rchenterpentin 500 g. Mit dieser Losung trii.nkt man entfettete Watte und 
preBt diese so weit ab, daB 1 kg Watte 1,65 kg Fliissigkeit zuriickhiiJ.t, a.lso im ganzen 2,65 kg 
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wiegt. Enthalt etwa 10010 Karbolsii.ure. - HiBp.: 50 T. Phenol, 2000 T. Weingeist (90010), 20 T. 
Glycerin, 930T. Baumwolle. -Japan.: lOOT. Baumwolle, 6T. fllissige Karbolsaure und 130T. 
Weingeist. - Nach ZELIS: (5010). 550 fllissige Karbolsaure, 1500 Weingeist, 250,0 Glycerin, 
750,0 Wasser werden mit der Irrigatorspritze beiderseitig liber 10 kg Watte verteilt. Nach zwei· 
stlindigem scharlen Pressen wird die Karbolwatte auf dem verdunkelten 15-200 warmen 
Trockenboden breit aufgehangt, 1/2-1 Stunde abdunsten gelassen und dann fest in den Auf
bewahrungsschrank eingeschichtet. N ach mehrtagigem Lagem, ni e m al s f ri.sc h, wird sie verpackt. 

Karboljute. Unfixiert. (10% ): Karbolsaure 150,0, Weingeist 1000,0, destilliertes Wasser 
350,0, gebleichte Jute 1 kg. - Fixiert: (10010): Karbolsaure 100,0, Kolophonium 200, Weingeist 
1100,0, Glycerin 500. 

Quecksilberchlorid. Sublimatmull. Tela Hydrargyri bichlorati (cum Hydrar
gyro bichlorato). Gaze au chlorure mercurique. - Erganzb.: Quecksilberchlorid 3,0, 
Kaliumchlorid 3,0, Wasser 1000,0, mit Saurefuchsin rot gefarbt, dienen zur Tri.i.nkung von 1000,0 
Verbandmull. Gehalt etwa 0,3 % Quecksilberchlorid. - Belg.: 990 T. Mull, je 5 T. Quecksilber
chlorid und Natriumchlorid, etwa 1500 T. Wasser. Sublimatgehalt 0,5 % , - Gall. 0,1-0,5 %. 

- ltal.: Vorschrift fiir ex tempore-Herstellung: Eine Losung von 1 T. Quecksilberchlorid 
in 20 T. fliissigem Paraffin und 100 T. Ather wird mit Hille eines Sprays auf 379 T. Verbandmull 
aufgetragen. Sublimatgehalt 0,25 %. - HiBp.: 1 T. Quecksilberchlorid, 20 T. Glycerin, 2000 T. 
Weingeist (90%) auf 1000 T. Mull. - Hung.: Mit weingeistiger SublimatlOsung herzustellen, so daB 
100,0 g 0,5 g Sublimat enthalten (1 m = etwa 0,125 HgC~). - Japon.: 2 T. Sublimat, 2 T. Kalium
chlorid, 1300 T. Wasser, 1000 T. Mull. 

Sublimatwatte. Gossypium Hydrargyri bichlorati. Ouate au sublime corrosif. 
Erganzb.: Wie Sublimatmull herzustellen. Gehalt etwa 0,3 %' - Belg.: Wie Sublimatmull. Subli
matgehalt 0,5%. - ltal.: Wie Sublimatmull. Sublimatgehalt 0,25%. - HiBp.: Sublimat 1 T., 
Glycerin 20 T., Weingeist (90 %), 2000 T. Baumwolle 1000 T. - Japon.: 1000 T. Baumwolle 
werden mit einer Losung aus je 2 T. Sublimat und Kaliumchlorid in 1500 T. Wasser getrankt 
und getrocknet. Sublimatgehalt 0,2 %. 

Quecksilberoxycyanid. Quecksilberoxycyanidmull, 1/2010. Man durchtrankt 1000 T. 
Verbandmull unter Druck gleichmaBig mit einer zweckmaBig durch Fuchsin rot gefarbten Losung 
von 5 T. Quecksilberoxycyanid in 40 T. Glycerin und 1260 T. Wasser und trocknet unter Licht
abschluB. 

Quecksilberoxycyanidwatte, 1/2 %, Man durchtrankt 1 kg Verbandwatte unter Druck 
gleichmiWig mit einer durch Fuchsin rot gefarbten Losung von 5 g Quecksilberoxycyanid in 
10 g Glycerin und 1500 g Wasser und trocknet unter LichtabschluB. 

Salicylsiure. Salicylmull. Tela salicylata. Gaze a l'acide salicyliq ue. - Erganzb.: 
Mit einer Losung von 58 T. Salicylsaure in je 550 T. Weingeist und Wasser und 100 T. Glycerin 
werden 1000 T. Verbandmull unter Druck gleichmaBig getrankt und bei gewohnlicher Temperatur 
getrocknet. Gehalt an Salicylsaure etwa 5 % , Der Salicylsauremull der AUBtr. ist 30 /oig, der der 
Belg. 50 /oig. Belg. stellt anheim, fiir die Losung der Salicylsaure Ather, Weingeist oder eine 
Mischung aus Weingeist und Wasser zu verwenden. - Hi8p.: 5 0 /oig wie Linament. boricatum 
Hisp. S. 1015. - Japan.: Wie Erganzb. - Suec. bezeichnet als Tela 8alicylata ein auf Schirting 
ausgestrichenes Pflaster: 3 T. Campher und 10 T. Salicylsaure werden durch Erwarmen in 10 T. 
Olivenol gelost, und in ein Gemisch aus 12 T. lliseife, 25 T. gelbem Wachs und 150 T. Blei
pilaster eingetragen. Das Ausstreichen eriolgt in der Bd. I, S. 1196 angegebenen Weise. 

Salicylwatte. Gossypium salicylatum. Ouate a l'acide salicylique. Hisp.: 
5 0/oig wie Borwatte zu bereiten. - Erganzb., Japan.: 1000 T. Baumwolle werden mit einer 
Losung von 55 T. Salicylsaure in 100 T. Glycerin, 700 T. Weingeist und 700 T. Wasser getrankt 
usw. Die Salicylsaurewatte der AU8tr. ist 30 /oig. - Belg.: 50,0 Salicylsaure, 1500 Ather, 
950,0 Watte. (5010.) 

Salol. Salolmull. Tela salolata. Gaze au salicylate de phenyle. - Gall. 10 % , 

Zur Impragnierung von 300 T. Mull dient eine Losung von 30T. Salol in 50 T. Ather, 300 T. Wein
geist und 30 T. Glycerin. 

Stypticin. Stypticinmull,331/3 0/ •• Man lOst 100 g Stypticin in 375 g kaltem Wasser, 
fiigt 25 g Glycerin hinzu und impragniert mit dieser Losung 10 m Verbandmull (300 g). Sonnen
licht und hohere Temperaturen sind zu vermeiden. Praparate mit einem geringeren Stypticin
gehalt empfehlen sich im allgemeinen nicht. Kauft man den Stypticinmull, so achte man darauf, 
daB der Gehalt angegeben iat. 

Stypticinwatte, 20010. Man lOst 200 g Stypticin in 1,9 kg kaltem Wasser, fiigt 30 g 
Glycerin hinzu und impragniert mit dieser Losung 1 kg Verbandwatte. Man verwendet moglichst 
eine besonders langfaserige Watte. 

Styptol. Styptolmull, 33 1/ 3 010. Man lost 50g neutrales Styptol fiir den Bedarfs
fall frisch in 190 g kaltem Wasser, fligt 12,5 g Glycerin hinzu und impragniert mii dieser Losung 
schnell 5 m Verbandmull (150 g). Das Trocknen, das ohne Anwendung von Warme und unter 
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LichtabschluB geschehen muB, beschleunigt man durch krli.ftige Ventilation. Beim Styptolmull 
ist besonderer Wert auf einen hohen Styptolgehalt zu legan, der in der Regel mindestens 20 % be· 
tragan sollte. Beim Einkauf des fertigen Mulls achte man auf die Angabe des Gehalts. 

Styptolwatte. 25610. Zu bereiten aus 125 g Styptol, 22 g Glycerin, 925 g Wasser und 500 g 
besonders guter, langfaseriger, reiner Verbandwatte. 

Jodol. JodolmulL 60,0 Jodol werden in 1400 Weingeist, 50,0 Glycerin undeinigen Tropfen 
Ammonia.kfliissigkeit gelo.st. Mit der LOsung werden 1200,0 Mull imprigniert. 

Silbersalze. Samtliche Arbeiten sind unter Lichtschutz vorzunehmen! Actolmull 0,5 0/ 0• 

6,0 Actol werden in 1800,0 Wasser gelost und hiermit 1200,0 Mull impragniert. 
Actolwatte, 0,50f0. 5,0 Actol, 2000 Wasser, 1000,0 Watte. 
Itrolmull, 0,50/ 0• 6,0 Itrol werden mit 1800,0 Wasser sehr fein angerieben und hiermit 

1200 Mull getrankt. 
Protargolmull, 1,50/0• Mit einer Losung von 18,0 Protargol in 1800,0 Wasser werden 

1200,0 Mull getrankt. 
Tannin. Tanninmull, 500f0. 1000 T. Verbandmull werden mit einer LOsung von 500 T. 

Gerbsaure in je 600 T. Weingeist und Wasser gleichmaBig durchtrii.nkt und im Dunkeln getrocknet. 
Thlgenol. Thigenolmull, 10., 20· und 500f0. Ais Impragnierungsfliissigkeiten kommen 

wasserige, schwach ammoniakalische Losungen von Thigenol zur Anwendung. 
Thigenolwatte, 10,- 20- und 50 %. Bereitung wie beim Thigenolmull. 
Thymol. Thymolmull, 2 %. Bereitung wie beim Aristolmull. 
Vioform. Vioformmull, 5 %. 60 g Vioform verreibt man mit 300 g Weingeist und fiigt 

60 g Glycerin und 1350 g Wasser zu. Diese Flussigkeit dient zum Impragnieren von 40 m Mull 
(1200 g). Der Mull ist durch Dampf sterilisierbar. - 10 %. Auf 40 m Mull kommen 120 g Vio
form, 600 g Weingeist, 90 g Glycerin und 900 g Wasser. 

Vioformwatte wird durch Aufstreuen von Vioform auf glycerinierte Verbandwatte bereitet 
und ist durch Dampf sterilisierbar. 

Xeroform. Xeroformmull und -Watte werden wie Dermatolmull hergestellt. 

Imprlgnierte, nicht antiseptlsche Verbandstolfe. 
Cataplasma. Kiinstlicher Breiumsohlag. Auf einer verzinnten Eisenplatte, die mit 

einem in einer Losung von Paraffin in Benzin getrankten Wattebausch sorgfaltig abgerieben 
wurde, breitet man eine Lage gereinigte Baumwolle aus und iiberzieht sie mit einer etwa 1 em hohen 
Schieht bereits etwas abgekiihlter konzentrierter Carragheenabkochung oder Leinsamenabkochung. 
Naehdem die Flussigkeit gleichmaBig uber die Watte verteilt ist, bedeckt man diese mit einer 
zweiten Lage Watte, legt auf das Ganze wiederum eine wie oben angegeben praparierte Eisen
platte und preBt die beiden Platten allmahlich auf etwa 2-21/2 mm zusammen. Man trocknet 
daun an einem lauwarmen Ort und schneidet die gewonnenen Tafeln in die gewiinschten GroBen. 

Celluloidbinden erhalt man durch Trii.nken von Mullbinden mit einer Losung von 1 Teil 
Celluloid in 3 T. Aceton. Man trocknet die Binden in einem luftigen Raume und rollt sie auf. 

Gichtwatte. Gossypium antirheumaticum. Die diinn ausgebreitete, ungeleimte 
Watte wird mittels Zerstaubers mit der Impr1i.gnierungsfliissigkeit besprengt und getrocknet. 
Ein anderes Verfahren besteht darin, daB man geleimte Watte nur einseitig mit der LOsung be
streicht. Die fertige Watte ist dann mit der gestrichenen Seite aufzulegen. Auch nach dem unter 
.,Impmgnieren", S. 1010, beschriebenen Verfahren kann man arbeiten. 

1. Hamh. Vor8ckr.: Je 12,5 Teile Eugenol und Thymianol, je 25 T. Rosmarinol und Peru
balsamtinktur, 50 T. Sandelliolztinktur, 100 T. HOFFMANNscher Lebensbalsam und 775 T. Wein
geist werden gemischt und mit der Mischung ungeleimte Watte getrankt, die bei gewohnlicher 
Temperatur zu trooknen ist. - 2. OIei Betulae rectificat., 01. Therebinth. rectif., 01. Juniperi, 
01. Rosmarini, 01. Cariophyll. aa 1,5 Camphor. 2,5, Spiritus (900f0) 40,0, Tinct. Capsici, 25,0 Acid. 
salioyl. 5,0, Gossypii 1000,0. - 3. 01. Cariophyll. 2,5, Mixt. oleos. balsam. 5,0, Tinct. Benzoes 10,0, 
Spiritus (900f0) 40,0, Gossypii 1000,0. - 4. Camphorae 10,0, 01. Cariophyll. 2,0, Liqu. Ammonii 
eaust. spirituos. 15,0, Mixt. oleoso balsamic. 50,0. Zum Besprengen der Wattetafeln. 

Gipsbinden. Zur Herstellung von Gipsbinden verwendet man meistens 4 oder 5 m lange 
appretierte (gestarkte) Binden mit nieht verkleisterten Masehen, seltener Mull· oder Cambric
binden. Auf einer sauberen TischpIatte oder glatten Papierunterlage rollt man em Stuok der Binde 
auf, streut so viel gebrannten Gips (besten frisehen Alabastergips) darauf, daB das Gewebe ganz 
bedeckt ist, streicht den O"bersohuB des Gipses mit der Hand ab und rollt die Binde vom freien 
Ende her locker auf, rollt ein weiteres Stuok ab und fiillt so die gauze Binde nach und naoh mit 
Gips. Eine Binde von 4, m LiI,nga und 12 em Breite soIl etwa 120-130 g Gips aufnehmen und auf
gerollt einen Durchmesser von etwa 5 cm haben. 1st die Binde zu fest gewickelt und enthiLlt sie 
zuviel Gips, so wird sie nicht leieht von Wasser vollig durehtrankt. ist sie zu locker und enthll.lt 
sie zu wenig Gips, &0 nimmt sie zuviel Wasser auf und erhartet zu langsam. Nach einiger "Obung 
galingt es leicht, die Binden richtig herzustellen. 
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Eine von der Firma LuacHERu. BOMPER in Fahr beiNeuwied konstruierte Gipsbinden
maschine (Abb. 204) gewahrleistet durchaus gleichmaBige Verteilung des Gipses und ebenso 
gleichmaBige, lockere Wickelung der fertigen Binden. Auf die mit A bezeichnete Spule wird eine 
Binde aufgesteckt und das Ende dieser Binde mit einer Nadel in den mit B bezeichneten Kasten, 

Abb.204. 

der mit Gips gefiillt ist, eingefiihrt. Durch Andrehen der Kurbel D wird die Binde sodann zwischen 
Filzplatten und den Gummiwa.lzen G durchgefiihrt, so daB der Gips in alIe Poren des Gewebes 
gleiohmll.Big verteilt wird. Das Ende der Binde wird um die Wa.lze E gelegt und mittels der Kurbel 

D gleiohmlLBig aufgerollt. Das Zahnrad F regn
Hert die gleiohmltBige lookere Aufwiokelung und 
die LAnge der Binden. 

o 

Abb. 205. 

Auoh die duroh Abb. 205 wiedergegebene 
Vorrichtung ist naoh ZELIa zur Herstellung 
von Gipsbinden im groBen gut geeignet. 
. Gipsbinden werden am besten in Bleoh
buchsen oder in Papphiilsen, die duroh Tranken 
mit Paraffin luftdicht gemacht sind, aufbe
wahrt. 

Gipswatte nach Dr. BREIGER besteht aus 
geleimter, hydrophiler Watte mit einer Einlage 
von Gips. 

Gipsscbienen. Gehechelter Hanf oder 
Strangjute werden in Form schmaler Bilndel 
durch einen Brei aus gleichen Teilen Gips und 
Wasser gezogen, zu einer Sohiene von etwa 1 cm 
Starke und 60 om Lange zusammengelegt und 
dann auBen noch mit Gipsbrei bestrichen. 

Leimbinden. Colligamen. Mullbinden werden einseitig mit Leimlosungen bestrichen und 
getrocknet. Zum Gebrauch werden die Binden rasch in kaltes Wasser eingetaucht, mit der Strich
seite auf die Hautstelle aufgeklebt und mit etwas Watte oder einer Binde bedeckt. Sie ermog. 
lichen in bequemer und biUiger Weise die Anlegung eines UNNAschen Dauerverbandes. 

Sterilisierte Verbandstoffe. Die Herstellung steriler (keimfreier) Verbandstoffe ist 
in dem Abscbnitt Sterilisation (s. S. 1202) naber bescbrieben. Nacb Austr. dUrfen 
gereinigte Baumwolle und Verbandmull nur keimfrei abgegeben werden. 

Verbandstoffspezialitaten. 
Antidecubin ist eine mit einer runden cJffnung versehene Schutzplatte aus Filz gegen 

Durchliegen. 
Boroplasma wird ein antiseptischer kiinstlicher Breiumschlag genannt. 
Cellatonwatte besteht aus reiner Verbandwatte, mehreren Lagen Zellstoff und einer 

deokenden Schicht von Verbandmull. 
Christbaumwatte. Watte wird mit einer 100/uigen Ammoniumphosphatlosung getrltnkt 

und getrocknet. Auch eine schwach angewarmte Lasung aus 8 T. Ammoniumsulfat, 2,5 T. 
Ammoniumearbonat, 2 T. Borax, 3 T. Borsaure, 0,4 T. Gelatine in 100 T. Wasser eignet sich zum 
Unverbrennlichmachen von Watte. 

Dostrah binden bestehen aus Mullbinden, die mit einer Misohung aus rund 20,0 Zinkoxyd. 
2,5 arabischem Gummi, 5,0 Starke und 7,0 Glycerin impragniert worden sind. 
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Dymal-.Brandbinden enthalten Didymsalicylat (DymaJ, s. Bd. I, S.1173). 
Elanwatte ist eine mit Capsieumauszug impragnierte Watte, die an Stelle des Capsicum

pflasters empfohlen wird. 
Formanwatte ist eine mit Forman (Chlormethylmenthylather) impragnierte Watte. 
Gaudafil, ein Ersatzmittel fiir Silkprotective, ist ein guttaperehaahnliches Praparat, das 

in Wasser gekocht und im Dampfstrom sterilisiert werden kann. 
Glauco binde wird ein naeh besonderem Verfahren aus Zinkleim bzw. Iehthyolzinkleim 

hergestellter gebrauchsfertiger Zinkleimverband genannt. 
Listulinpraparate sind Verbandstoffe, Pflaster u. dgl., die mit einer diinnen Sehicht 

von Betulin iiberzogen sind; auch Listulinkollodium wird verwendet. 
Ouataplasme nach Dr. LANGLEBERT werden erweichende, sterile Verbande genannt, die 

im wesentlichen aus aseptischem Schleim und Watte oder Mull bestehen. 
Sanoderma wird eine Wismutbrandbinde genannt. 
Thermogene-Watte von Apotheker VERGANOVEN in Briissel, gegen Gicht, Rheuma

tismus und katarrhalische Affektionen angepriesen, ist eine mit Tinct. Capsici impragnierte 
Watte. 

Varicosan binde ist eine gebrauchsfertige Zinkleimbinde. 
Vulnoplast ist Heftpflaster mit einer aufgeklebten Schicht Dermatolmull. Das an den 

Seiten iiberstehende Heftpflaster dient zum Festhalten des Mulles auf der Wunde. 
Wattestabchen dienen zum Austupfen von Wunden, zum Einfiihren von' Arzneimitteln 

in Korperhohlungen, zum 'Abheben von Pilzbeschlagen usw. 
Wismutbrandbinden nach BARDELEBEN werden in der Weise hergestellt, daB ein Ge

misch gleicher Teile Wismutsubnitrat und Starkemehl wie bei Herstellung der Gipsbinden 
in trockene Mullbinden eingerieben wird. Es empfiehlt sich auch Zuhilfenahine von EiweiB 
als Bindemittel in folgender Weise: 1 Teil trockenes EiweiB wird in 20 T. Wasser gelost und die 
Losung durch Mull geseiht; mit dieser Losung werden 10 T. Wismutsubnitrat fein verrieben, dann 
wird das Gemisch mit 30 T. Wasser verdiinnt. Nun wird ein Streifen hydrophiler Mull unter einem 
eisernen Lineal hinweggezogen und dieht vor dem Lineal die EiweiBwismutsalzmischung auf den 
Mull gegossen (nach Art der Herstellung von gestrichenem Heftpflaster). Die auf diese Weise 
mit Wismutsubnitrat beladene Mullbinde wird bei gewohnlicher Temperatur, hochstens bei 400 

getrocknet. 
Wisbola wird eine Wismut-Bolus-Brandbinde genannt, die den Vorzug groBer Aufsauge

fahigkeit besitzen soli. 
Xeranatbolusgaze wird ein Bolusverbandstoff genannt, dem der Bolus durch Kochen 

einverleibt wird, wodurch gleichzeitig eine Sterilisation desselben stattfindet. 

Homoopathische Arzneimittel. 
Die homoopathische Krankenbehandlung stiitzt sich auf folgenden, im 

Jahre 1796 aufgestellten Grundsatz HAHNEMANNS, ihres Begriinders: 
"Jedes wirksame ArzneimHtel erregt im menschlichen Korper 

eine Art von eigener Krankheit, eine desto eigentiimlichere, aus
gezeichnetere und heftigere Krankheit, je wirksamer die Arznei ist." 

Hieran kniipfte HAHNEMANN den Rat: man solIe die Natur nachahmen, welche 
zuweilen eine chronische Krankheit durch eine andere hinzukommende heilt; 
man solIe bei der zu heilenden Krankheit dasjenige Arzneimittel anwenden, welches 
eine andere, moglichst ahnliche, kiinstliche Krankheit zu erregen imstande sei. 
Durch das ahnliche Arzneimittel wiirde die Krankheit iiberstimmt werden und 
verschwinden. Als Belege fiir diese Theorie fiihrte HAHNEMANN eine Menge von 
Arzneistoffen an, welche nach ihren am Gesunden beobachteten Wirkungen in 
ahnlichen Krankheitszustanden mit Erfolg angewandt worden sind, und damit 
war der erste Schritt zur praktischen Anwendung des Satzes "Similia similibus 
curantur" geschehen. 

Neben diesem rein theoretischen Prinzip fiihrte HAHNEMANN das Prinzip der 
Potenzierung der Arzneimittel in die Medizin ein, d. h. einer Teilung und Ver
kleinerung der Arzneigabe durch Mischung mit einem indifferenten Stoff, "um die 
zur Aufhebung einer natiirlichen Krankheit moglichst angemessen gewahlte Gegen
krankheitspotenz nur so stark einzurichten, -daB sie nur so eben zur Absicht hinreiche 
und durch unnotige Starke den Korper nicht im mindesten angreife". 
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Es ist nicht die Aufgabe des Apothekers, zu ermitteln, inwieweit diese HAHNE
MANNschen Lehren berechtigt sind, und auch nicht zu beurteilen, ob den von homoo
pathischen Arzten verordneten oder im Handverkauf geforderten Arzneistoffver
diinnungen noch eine medizinische Wirkung zukommt oder nicht. Wie alle Arznei
zubereitungen mit der durch den Apothekerberuf bedingten Sorgfalt und Gewissen
haftigkeit herzustellen sind, so sind auch bei der Herstellung homoopathischer Zu
bereitungen die Vorschriften genau zu beachten, die durch die homoopathischen 
Arzneibucher festgelegt sind. 

Hinsichtlich der Gewinnung natiirlicher Arzneistoffe vertrat HAHNEMANN den 
Standpunkt, daB Substanzen des Pflanzen- und Tierreichs in ihrem rohen 
Zustande am arzneikraftigsten sind. Er vermied bei der Herstellung seiner 
Arzneimittel nach Moglichkeit alles, was dieselben hatte verandern konnen, besonders 
Luft, Licht und Warme. Er preBte deshalb von frischen, einheimischen Pflanzen den 
Saft aus, vermischte ihn mit gleichen Teilen Weingeist und nannte diese Mischung 
Essenz. Zur Zubereitung von Essenzen aus schleimhaltigenPflanzen verwandte er 
eine doppelM Gewichtsmenge Weingeist, um die Ausscheidung des Pflanzenschleims 
zu befordern. Aus getrockneten Pflanzen und Drogen stente er mit 5 Gewichtsteilen 
Weingeist Tinkturen her. Die so erhaltenen Arzneimittel "potenzierte" er immer 
im Verhaltnis von 1: 100. Die so erhaltenen, ursprunglich allein angewandten 
Mischungen sind Zentesimalpotenzen. Erst spater wurden die Dezimalpoten
zen im Verhaltnis 1: 10 eingefUhrt und fanden sehr weite Verbreitung. 

Die 1. Zentesimalpotenz enthii.It von dem Urstoff 1/100, die 1. Dezimalpotenz 1/10, 

" 2. 1/10000' 2. 1/100' 

3. 1/1000000' ,,3. 111000' 

4. 1/100000000' " 4. 1/10000-

Bis zur 3. Zentesimalpotenz und 6. Dezimalpotenz nennt man die homoopa
thischen Arzneizubereitungen niedere Potenzen, von der 4. bzw. 7.-30. hohere 
oder mittlere Potenzen, daruber hinaus, 30.-200. und noch hoher, Hoch
potenzen. 

Homoopathische Arzneibiicher. Die ursprunglich von HAHNEMANN gegebenen 
Vorschriften haben im Laufe der Zeit manche Anderung erfahren, ein Umstand, 
der in der homiiopathischen Pharmazie zur Bildung verschiedener Richtungen ge
fiihrt hat, die in den verschiedenen homoopathischen Arzneibuchern zum Ausdruck 
gelangen. Es sind in Deutschland acht homiiopathische Arzneibucher erschienen. Ihre 
Verfasser sind BUCHNER, CASPARI·MAiwGRAF, DEVENTER, GRUNER, HAGER, HART
MANN, SCHWABE und eine Kommission des DEUTSCHEN ApOTHEKER-VEREINS. Tat
sachlich kommen jedoch fiir den deutschen Apotheker nur drei dieser Bucher in 
Betracht: die Homoopathische Pharmakopoe von CARL ERNST GRUNEB und 
die Pharmacopoea homoeopathica polyglotta bzw. die deutsche Ausgabe 
derselben, d. h. das Deutsche homoopathische Arzneibuch von Dr. WILLMAR 
SCHWABE und das gleichnamige Buch des Deutschen Apotheker- Vereins. 
Verschiedenheiten bestehen hauptsachlich hinsichtlich der Gewinnung der sog. Essen
zen sowie hinsichtlich der Potenzierung der Urstoffe. 

HAHNEMANN schrieb vor: 
Die zu einem feinen Brei gewiegte, kriiftig zerriebene, moglichst vollkommen entwickelte 

Pflanze oder deren Teil wird in einem Stuck Leinwand lege artis ausgepreBt; der ausgepreBte Saft 
wird sofort mit der gleichen Gewichtsmenge starkem Weingeist durch kriiftiges Schutteln vermischt; 
diese Mischung liiBt man 8 Tage in wohlverschlossenem Glase stehen und gieBt klar abo 

Diese Bereitungsart wurde in ihrer Grundform von Dr. WILLMAR SCHWABES 
Pharmacopoea polyglotta sowie von der American Homoeopathic Pharma
copoeia ebenfalls als Norm fiir die Herstellung der meisten homoopathischen Mutter
tinkturen aufgestellt. Der bei diesem Verfahren zutage tretende Umstand, daB 
beim Zusatz von starkem Weingeist zum Pflanzenauszug bedeutende Ausschei-



Homoopathische Arzneimittel. 1023 

dungen aus letzterem entstehen, sowie die Tatsache, daB durch das Auspressen 
allein die Pflanze nicht vollig erschOpft wird, indem namentlich bei sehr 
harzigen, an atherischen Olen reichen Vegetabilien eine nicht unbedeutende Menge 
von Alkaloiden, Extraktiv- und fliichtigen Stoffen im PreBriickstand verbleiben, 
veranlaBte CARL GRUNER in Dresden, eine Anderung dieser V orschrift insofern ·ein
treten zu lassen, als er den Weingeist nicht direkt dem PreBsaft zusetzte, sondern 
mit demselben den PreBriickstand noch 24 Stunden macerierte und den durch aber
maliges Auspressen gewonnenen Auszug mit dem ersten PreBsaft mischte. Diese8 
Verfahren hat GRUNER in seiner Pharmakopoe zur Geltung gebracht. KITTEL ver
besserte das Verfahren noch insofern, als er dem zuerst ausgepreBten Saft 25% 
des zum Auszug zu verwendenden Weingeistes zusetzte, um dessen Haltbarkeit 
wahrend der Dauer der Extraktion des Riickstandes sicherzustellen. Mit den iibrigen 
75% wird der PreBriickstand noch 48 Stunden maceriert, ausgepreBt und der Aus
zug mit dem zuerst gewonnenen PreBsaft gemischt. Das 1913 erschienene hol
landische homoopathische Arzneibuch gibt bei der Essenzbereitung fUr jede 
Pflanze einen Normalsaftgehalt an und laBt dann in entsprechender Weise die Ur
tinktur bereiten. 

Die Britische Pharmakopoe dagegen sowie die 1897 erschienene Pharma
kopoe des amerikanischen Institutes fiir Homoopathie haben mit diesen 
Verfahren ganzlich gebrochen, indem sie die Vegetabilien iiberhaupt nicht mehr aus
pressen lassen, sondern durch Ausziehen mit Weingeist und einer dem im Vakuum oder 
Wasserbad vorher festgestellten Feuchtigkeitsgehalt entsprechenden Menge Was
ser gewissermaBen eine ente Dilution mit einheitlich 1/10 Arzneikraft herstellen. 
Die Bestimmung HAHNEMANNS: "Man gieBt klar ab", hat in keiner der bestehenden 
Pharmakopoen mehr Aufnahme gefunden, sondern man ist allgemein zum "Fil
trieren" iibergegangen, da beim bloBen AbgieBen der Verlust zu groB ist und manche 
Tinkturen, wie z. B. Bryonia, sich durch bloBes Absetzen erst nach Jahresfrist vollig 
klaren. 

Eine weitere Abweichung von den HABNEMANNSchen Vorschriften iiber 
Arzneibereitung bzw. eine Erweiterung oder Erganzung nahm DEVENTER vor, der 
die Pflanzen zum Teil mit Ather und mit Alkohol auszog und aus jedem dieser geson
derten Ausziige durch entsprechendes Verdiinnen mit Alkohol die erste Zentesimal
dilution bereitete. Eingehende Versuche, welche F. GlSEVlUS mit derartigen athe
rischen Tinkturen vornahm, haben sehr befriedigende Ergebnisse geliefert. 

Beziiglich der Benennung der UrstoHe und Potenzen weichen die einzelnen 
alteren homoopathischen Arzneibiicher insofern voneinander ab, als SCHWABES 
Pharmacopoea homoeopathica polyglotta sich, wie in allen anderen wesentlichen 
Dingen, streng an die HABNEMANNSchen Lehren halt, wahrend von anderer Seite 
aus ZweckmaBigkeitsgriinden und anderen Uberlegungen auch hier eine Vereinfachung 
und berechtigte Modernisierung Platz gegriffen hat. 

Als Grundstoff oder Einheit des Arzneigehaltes bezeichnet HABNElIIANN den 
ausgepreBten Saft einer Pflanze, die Droge, das chemische oder pharmazeutische 
Praparat. Danun die Nummer der sog. Potenzen die Arzneikraft bzw. den Arznei
gehalt der einzelnen Mischungen angeben soll, so muB folgerichtig die erste Dezimale 
bzw. die erste Zentesimale stets 1/10 oder 1/100 dieser Einheit enthalten. Eine 1: 10 
hergestellte Essenz ist demzufolge kein Urstoff bzw. keine Urtinktur, sondern bereits 
die erste Dezimalpotenz des extrahierten Arzneimittels. Diese Grundanschauungen 
sind aber im Laufe der Jahre von vielen homoopathischen Pharmazeuten verlassen 
worden. Man bereitet heute vie1fach die erste Dezimale aus 1 T_ Essenz (gleichgiiltig, 
wie diese gewonnen wurde) mit 9 T. verd. Weingeist und die erste Zentesimalpotenz 
aus 1 T. Essenz und 99 T. verd. Weingeist. 

Das Deutsche homoopathische Arzneibuch des Deutschen Apo-
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theker- Vereins kennt den spezifisch homoopathischen Begriff "Essenz" nicht. 
Ebensowenig hat es die alteingefiihrte Bezeichnung "Potenz" angenommen. Es 
spricht nur von "Arzneistufen", "Verdiinnungen" oder "Verreibungen". 

Aber auch noch in manch anderer Hinsicht weichen die zurzeit in Deutschland 
bes1lehenden homoopathischen Arzneibiicher voneinander ab, so daB sich jeder Apo
theker, der homoopathische Rezeptur und Defektur betreiben will, ffir das eine' oder 
andere derselben entscheiden muB. Es ist notwendig, daB der Apothe~er 
sich mit seinen Arzten in Verbindung setzt und mit dies en vereinbart, 
welcher Arzneizubereitungsweise gefolgt werden solI. 

Eine ganze Reilie von frischen Pflanzen wird nach den einzelnen Arzneibiichern 
zu verschiedenen Essenzen und Tinkturen verarbeitet; bei manchem lii.Bt die eine 
Vorschrift die ganze Pflanze, die andere dagegen nur einen Teil derselben verwenden; 
bei wieder anderen gibt die eine Vorschrift der vollentwickelten Frucht, die andere 
den Bliiten den Vorzug usw. Diese Differenzen sind beklagenswert, denn die 
auf solch verschiedene Weise gewonnenen Essenzen und Tinkturen weichen nicht 
nur in ihrem inneren Gehalt, sondern auch ihrer auBeren Beschaffenheit nach ganz 
auBerordentlich voneinander abo Erst nach Erscheinen eines allgemein geltenden, 
staatlich anerkannten homoopathischen Arzneibuches wird hierin Wandel geschaffen 
werden. 

Herstellung homoopathischer Grundstoffe und Zubereitungen. 
1m Nachstehenden sind die Vorschriften der drei homoopathischen Arzneibiicher 

von SCHWABE, GRUNBR und vom Deutschen Apothekerverein kurz zusammengestellt. 

Arzneitrager. Als indifferente LOsungs- und Verdiinnungsmittel kommen ffir die Herstellung 
homoopatischer Arzneimittel folgende in Frage: 

Weingeist. D. homoopathisches Arzneibuch SCHWABE: a) 900f0iger Weingeist, der 
dem D. Arzneibuch entspricht. - b) Gewiisserter 680/oiger Weingeist = Spiritus dilutus 
D. A.-B. - c) 450/oiger Weingeist, aus gleichen Gewichtsteilen a und Wasser zu bereiten. 

GRUNERS Homoo'pathische Pharmakopoe enthiilt zur Darstellung und Reinigung 
der einzelnen Weingeistsorten veraltete, vollkommen unzweckmiillige Vorschriften, deren Aus
fiihrung in Anbetracht der Reinheit des beute im Handel befindlichen Weingeistes bum jemand 
zuzumuten ist. Es wird unterschieden: a) starker Weingeist von 75-80°/0. - b) Verdiinnter 
Weingeist von 38-400f0. - c) Verstiirkter Weingeist von mindestens 95°/0. 

Deu tsches Homoopathisches Arznei buch des D. ApOTHEKER- VEREINS. a) A b
soluter Alkohol von 99,4-99,7 Vol.-Ofo. - b) Weingeist von 90-91,2 Vol.-O/o. - c) Ver· 
diinnter Weingeist von 68-69 Vol .• o/o = Spiritus dilutus D. A .• B. 

Wasser. SOHWABE: Gutes Brunnen· oder Leitungswasser wird in besonderen Apparaten 
einer zweimaligen Destiliation unterworfen. Es mull den Anforderungen des D. A .• B. ent· 
sprechen. In GlasstopselgefiiJ3en aufzubewahren. 

GRUNER: Lege artis destilliertes Wasser, in "nur leicht vor Staub geschiitzten" irdenen Ge· 
fiillen aufzubewahren. 

D. ApOTH.· VEREIN: Aqua destillata D. A .• B. 
Milcbzucker. SCHWABE: Guter Milchzucker in Trauben wird in wenig Wasser gelost, die 

LOsung filtriert und mit Weingeist gefllJlt. Der Niederschlag wird mit Weingeist gewaschen und 
getrocknet. 

GRUNER: Eine wiisserige heiJ3e MilchzuckerlOsung wird in reinen starken Weingeist filtriert. 
Nach einigen Tagen der Ruhe wird von dem Milchzucker abgegossen, die gesammelten Kristalle 
werden mit kaltem Wasser gewaschen, getrocknet und gepulvert. 

D. ApOTH.· VEREIN: 100 T. Milchzucker D. A.~B. werden in 100 T. siedendem Was· 
ser geloat, die LOsung filtriert und bei beginnender Ausscheidung unter stetem Umriihren mit 
300 T. Weingeist versetzt. Nach 24 Stunden wird der Niederschlag gesammelt und bei gelinder 
WlI.rme getrocknet. 

Streukiigelcben. SCHWABB: Aus reinstem Rohrzucker (Riibenzucker) zu bereiten. Sie 
miissen in destilliertem Wasser klar loslich sein. Gewicht von 1 mg bis 0,5 g. 

GRUNER: Die in Konditoreien aUB Zucker wid wenig Stiirkemehl bereiteten ala "Streuzucker" 
bezeichneten Kiigelchen; moglichst hart und weill, von der Grolle des Mohnsamens bis zu der mitt· 
lerer Schrotkomer. 
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D. ApOTH.- VEREIN: Wie bei SCHWABE, GroBe von O,002g bis O,2g. Wenn nichts anderes 
vorgeschrieben ist, sollen 0,01 g schwere Kiigelchen gegeben werden. 

Ather. SOHW ABE und GRUNER: Verwenden keinen Ather. 
D. MOTH.- VEREIN: Ather D. A.·B. 
Glycerin. SOHWABE und GRUNER: Verwenden kein Glycerin. 
D. ApOTH.- VEREIN: Glycerin D. A.-B. 

Rohstoffe. Als Rohstoffe werden vorgeschrieben: 
SCHWABE: a) Frische Pflanzen und Pflanzenteile von wildwachsenden Pflanzen, 

narkotische Pflanzen wahrend der Bliite, die iibrigen kurz vor oder wahrend der Bliite, wenn nicht 
bei den einzelnen Praparaten etwas anderes vorgeschrieben ist. - b) Drogen, Metalle, Minera
lien, Chemikalien usw., die auf Echtheit und Reinheit zu priifen sind. 

GRUNER: a) Frische Pflanzen und Pflanzenteile von wildwachsenden Pflanzen. -
b) Trockene Drogen usw., die echt und rein sein sollen. Naheres ist bei den einzelnen Prii.
paraten angegeben. 

D. ApOTH.- VEREIN: a) Frische Pflanzen und Pflanzenteile sowie getrocknete 
Drogen usw., was bei jeder einzelnen Zubereitung naher angegeben ist. 

Essenzen, Tinkturen und Losungen. Unter Essenzen versteht die homoopathische 
Pharmazie aus frischen Pflanzen hergestellte Ausziige, unterTinkturen solche aus trockenen 
Rohstoffen. Das homoopathische Arzneibuch des D. Apoth.-Vereins hat jedoch den Ausdruck 
Essenz fallen gelassen und bezeichnet beide Arten von Ausziigen ala Tinkturen. 

Essenzen. SOHWABE untersoheidet drei Arten von Essenzen: 
L Essenzen, ohne Hilfe von Wasser ausgepreBt, aus gleichen Gewichtsteilen 

Saft und 900/ oigem Weingeist bereitet: Die zu einem feinen Brei zerkleinerten frischen Rohstoffe 
werden in einem neuen Sack aus Leinwand ausgepreBt. Der so erhaltene Pflanzensaft wird so
fort mit der gleichen Gewichtsmenge 900/ oigen Alkohola versetzt und kraftig geschiittelt. Nach 
8tagigem Stehen an einem dunklen, kiihlen Ort wird abgegossen und filtriert. Arzneigehalt 1/2' 

II. Essenzen, mit Hilfe von 2 Dritteilen 900/ oigem Weingeist ausgepreBt. Die 
feingeriebenen Rohstoffe werden mit 900/ oigem Weingeist zu einem Brei angerieben. Dann setzt 
man den iibrigen Weingeist hinzu (im ganzen 2/3 Gewichtsteile des Rohstoffes), arbeitet gut 
durch, preBt aus und verfahrt wie bei I. Arzneigehalt II". 

III. Essenzen, mit 2 Gewichtsteilen 900/ oigem Weingeist bereitet. Drei Teile 
der feingeriebenen Rohstoffe werden mit einem Gewichtsteile Weingeist angerieben, dann weitere 
5 Gewichtsteile Weingeist zugesetzt, gut durchgemischt und 8 Tage lang im Dunke~ maceriert. 
Darauf wird abgegossen, ausgepreBt und die vereinigte Fliissigkeit nach acht· oder mehrtagiger 
Ruhe filtriert. Arzneigehalt 1/0' 

GRUNER unterscheidet zwei Sorten Essenzen: 
I. Essenzen a us saftreichen Pflanzen: Die zur Verwendung kommenden Pflanzen 

oder deren Teile werden nach sorgfii.ltigem ZerkIeinern ausgepreBt; der Riickstand wird mit einer 
dem Gewicht des gewonnenen Saftes entBprechenden Menge starken Weingeistes iibergossen, 
nach 1-2tagiger Maceration nochmals ausgepreBt, und der erhalteneAuszug mit dem Sait gemisoht. 
Urn den zuerst gewonnenen Saft vor etwaiger Garung oder Zersetzung zu sohiitzen, verwahrt man 
ihn bis zur Vollendung der Essenz im kiihlen Keller in einem gut verschlossenen GlasgefaBe. 

II. Essenzen aus saftarmen Pflanzen: Die sorgfaltig zerkleinerten Pflanzen wer
den mit der doppelten Gewiohtsmenge starken Weingeistes iibergossen und 14 Tage maceriert. 
Daun wird abgepreBt und nach 24 Stunden filtriert. 

Der D. MOTH. -VEREIN laBt die fein zerkleinerten Rohstoffe mit der doppelten Gewichts
menge 9Oo/oigen oder 6Oo/oigen Weingeistes iibergieBen, 14 Tage macerieren, auspressen und naoh 
dem Absetzen filtrieren. 

Tinkturen. SOHWABE laBt neuerdings die Tinkturen, wenn nichts anderes vorgeschrieben 
ist, durch das Perkolationsverfahren mit 900f0igem Weingeist im Verhaltnis 1: 10 herstellen. Arznei
gehaIt 1/10' 

GRUNER: 1 T. der grob gepulverten Drogen wird mit 10 T. Weingeist 14 Tage maceriert. 
Dann wird abgepreBt und nach 24stiindiger Ruhe filtriert. Drogen, die schwer in Alkohol los
liche Stoffe enthaIten, sollen vor der Maceration stundenlang mit Weingeist verrieben werden. 

D. MOTH. -VEREIN: Es werden (auBer den bereits unter den Essenzen genannten Aus
ziigen) noch drei Arten Tinkturen unterschieden: 

I. die groblich gepulverte Droge wird durch 14tagigeMaceration mit 60- oder 900f0igem Wein
geist lege artis zur Tinktur verarbeitet. 

II. Einige Drogen werden durch Ather oder Atherweingeist erlrahiert. 
IlL Tinkturen zum auBerlichen Gebrauch werden durch Mischen gleioher Teile Urtinktur 

und Weingeist von der fiir erstere vorgeschriebenen Starke hergestellt. 
Hager, Handbuch n. 65 
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Losungen. An Stelle der spater noch zu besprechenden Verreibungen treten bei loslichen 
festen Stoffen sowie bei Olen usw. vielfach einfache Losungen, die in bekannter Weise herzustellen 
sind. 

SCHWABE unterscheidet wasserige Losungen 1: 10 und 1: 100 und weingeistige Losun
gen mit 90%igem Spiritus 1: 5 und 1: 50. 

GRUNER unterscheidet ebenfalls wasserige und weingeistige Losungen, beide im Ver
haltnis 1: 10 und 1: 20, je nach der Loslichkeit der Ursubstanz. 

D. MOTH. - VEREIN unterscheidet wasserige Losungen, weingeistige Losungen mit 
60- oder 90% igem Weingeist und ferner glycerinhaltige Losungen mit einer Mischung von 
Glycerin und Wasser. 

Verreibungen. Triturationes. Nach HAHNEMANN haben die Verreibungen den Zweck, 
"den Arzneistoff molekular zu verfeinern, d. h. dem Urstoffe die groBtmoglichste 
Oberflache zu geben und somit seine Wirksamkeit gleichsam aufzuschlieBen und 
zu verstarken." Einfaches "gutes Mischen" im Sinne der pharmazeutischen Praxis geniigt 
hierzu nicht. 

Beziiglich der Herstellung dieser sehr wichtigen Arzneiform gehen die Angaben der einzelnen 
Arzneibiicher weniger auseinander als bei den Essenzen. Die angegebenen Methoden bezwecken 
samtlich eine moglichst feine Verteilung des Urstoffes, und dies kann man natiirlich vom phar
mazeutisch-technischen Standpunkte aus nur durch anhaltendes Verreiben des vorher bereits 
sehr fein zerriebenen Urstoffes erreichen. Wer solche Verreibungen anfertigen will, findet im nach
stehenden die Grundsatze, nach denen dabei zu verfahren ist. Doch muB man auch hier, wie bei 
den Essenzen und Tinkturen, eine bestimmte Pharmakopoe zur Richtschnur nehmen, denn einzelne 
Arzneistoffe bedingen da und dort eine besondere Behandlung, auf die wir hier nicht eingehen 
konnen. Da die GRuNERsche PharmakopOe das Kapitel der Verreibungen am eingehendsten be
handelt, stellen wir deren Angaben an die Spitze. 

GRUNER: Der betreffende, vorher unter Umstanden noah besonders praparierte Arzneistoff 
wird mit dem gleichen Gewichtsteil Milchzucker hochst fein verrieben, bis nach Farbe und Fein
heitsgrad eine gleichmaBige Mischung erzielt ist. Man fiigt dann eine zweite Menge Milchzucker (das 
Dreifache der zuerst angewandten Menge) hinzu und verreibt eine Viertelstunde lang. Dann gibt 
man nochmals Milchzucker zu (das Fiinffache), verreibt wiederum, bis selbst mit der Lupe Un
gleichheiten nicht mehr zu erkennen sind und hat auf diese Weise eine Verreibung 1: 10 erlangt, 
die GRUNER als erste (Dezimal-)Potenz bezeichnet. Von dieser ersten Verreibung wird nun wieder 
ein Gewichtsteil mit der neunfachen Menge reinen Milchzuckers in gleicher Weise wie angegeben 
verrieben, nur mit dem Unterschiede, daB gleich anfangs eine etwas groBere Menge Milchzucker 
(etwa die !lreifache) mit der Arzneipotenz verrieben und die ganze Verreibung in drei Viertel
stunden hergestellt wird. Auf gleiche Weise wird von dieser mit 2 zu bezeichnenden Verreibung 
eine dritte angefertigt und so fort. HAHNEMANN hat urspriinglich mit der dritten Potenz aufge
hort, um von da an die weiteren Potenzen in die fliissige Form zu bringen; doch werden in neuerer 
Zeit auch hohere Potenzen in Form von Verreibungen verordnet. 

SCHWABE unterscheidet Verreibungen trockener Arzneikorper, Verreibungen von Fliissig
keiten und Verreibungen frischer vegetabilischer oder animalischer Stoffe. Zur Bereitung der 
letzteren werden die fraglichen Stoffe erst zu einem feinen Brei zerstoBen oder zerrieben und 
dann mit Milchzucker potenziert. 

Um Zentesimalverreibungen zu bereiten, reibt man zunachst den Urstoff 6 Minuten 
lang mit etwa 30 T. Milchzucker, scharrt dann 4 Minuten lang das Verriebene durcheinander und 
reibt nochmals 6 Minuten lang. Dann wird wieder 4 Minuten lang zusammengescharrt, nochmals 
die gleiche Menge Milchzucker zugegeben, 6 Minuten verrieben, 4 Minuten durcheinandergescharrt, 
nochmals 6 Minuten verrieben, 4 Minuten zusammengescharrt, der Rest Milchzucker zugegeben. 
6 Minuten gemischt, 4 Minuten zusammengescharrt und nochmals 6 Minuten verrieben. Die 
zweite und dritte Verreibung wird genau in der gleichen Weise hergestellt. 

Dezimalverreibungen stellt man in gleicher Weise her, nur mit dem Unterschiede, daB 
zunachst 10 Gewichtsteile der Ursubstanz mit 30 T. Milchzucker 6 Minuten lang verrieben wer
den usw. 

D. AFOTH. -VEREIN: Je nach Art des Urstoffes erfordert die erste Verreibung verschieden 
lange Zeit. Sie muB so lange fortgesetzt werden, bis mit der Lupe der Urstoff nicht mehr zu er
kennen ist. Zur Herstellung der ersten Dezimalverreibung wird 1 T. Urstoff zunachst mit 3 T. 
Milchzucker eine Stunde lang verrieben, dann mit weiteren 3 T. und schlieBlich nochmals mit 3 T., 
immer mindestens eine Stunde lang. 

Zur Herstellung von Verreibungen in groBeren Mengen kann man Pulververreibungs
maschinen verwenden, wie sie z. B. von der Firma HENNIG u. MABTIN in Leipzig-SchleuBig 
hergestellt werden. 

Von manchen Stoffen hal ten sich hohere Verrei bung en n ur beschrankte 
Zeit. Infolge der intensiven Verreibung besitzen diese Stoffe eine auBerst feine Verteilung 
und infolgedessen eine sehr groBe Oberflache, welche bei oxydierbaren Stoffen dem zersetzenden 
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Einflull der Luft bzw. des Sauerstoffs 80hr farderlich iat. Man da.rf daher von oxydierbaren StoffeD 
namentlich "hahere" Verreioungen nicht zu lange aufbewahren. 

Verdiinnungen. Potenzieren. Die von HAHNElIIANN iiberlieferte Vorschrift zur Berei
tung der Verdiinnungen griindet sich auf das Zentesimalsystem; HAHNElIIANN schrieb fiir 
aIle Potenzen, sowohl fiir die fliissigen wie fiir die Verreibungen, ein Abstufungsverhaltnis von 
1 Gran zu 99 Gran vor. Wie schon eingangs erwahnt, haben jedoch hervorragende Homaopathen 
im Laufe der Zeit gefunden, daB der Sprung 1: 100 ein zu groBer sei, und namentlich fiir die 
Anhiinger mittlerer und tieferer Potenzen hat sich der Mangel kleinerer Stufen sehr fiihlbar 
gemacht. Man ist daher jetzt vielfach zum Dezimalsystem iibergegangen und verdiinnt im 
Verhiiltnis 1 + 9. Nach arithmetischem Verhaltnis entspricht demnach die zweite Dezimal
potenz der ersten Zentesimale, die vierte Dezimale der zweiten Zentesimale usw. 

Einige Homoopathen behaupten aber, daB die zweite Dezimale der ersten Zentesimalpotenz 
in der Wirkung keineswegs vollkommen gleich sei, und es diirfe daher in Fallen, in denen eine Zen
tesimalpotenz verlangt wird, nicht etwa die dem arithmetischen Verhiiltnis entsprechende Dezi
male gegeben, sondern es miis80 eine wirklich nach dem Zentesimalsystem potenzierte Verdiinnung 
verabfolgt werden. Es sei deshalb auch aufs strengste verboten, die Starke einer Verdiinnung 
na.ch ihrem mathematischen Gehalt an Arzneistoff zu berechnen und demgemaB z. B. eine dritte 
Dezimale in der Weise zu bereiten, daB man 1 T. Essenz mit 999 T. Vehikel verdiinnt. Diese An
schauungen stehen aber nur vereinzelt da. Dagegen diirfte der Satz allgemeine Geltung haben: 
Die genaueste und praziseste Verdiinnung von Stufe zu Stufe ist das wichtigste 
Moment der homoopathischen Potenzierungstheorie! 

Wo man die Essenz oder Tinktur als Urstoff bezeichnet, gestaltet sich die Potenzierungsehr 
einfach in dem Verhaltnis 1 + 9 oder 1 + 99. Wo aber, wie in der SCHWA-BEschen Pharmakopoe, 
die Potenzen auf das Ausgangsmaterial zuriickgefiihrt werden, hangt die Herstellung der ersten 
Potenzen von dem "Arzneigehalt" der Essenzen oder Tinkturen ab, der in der genannten Pharma
kopoe bei jedem einzelnen Kapitel besonders angegeben ist. 

Potenzierung fliissiger Substanzen. SCHWABE schreibt vor, daB die Potenzierung fliis
siger Substanzen in einem vor direktem Sonnenlicht geschiitzten Raum vorgenommen wird, 
und zwar mit Hilfe runder Glaschen, die einen fla.chen Rand haben und einhalbmal mehr fassen 
miissen als dariR potenziert werden solI. Man gibt zuerst die berechnete (nach Tropfen abgezahlte) 
Menge Weingeist, dessen Starke sich nach der Starke der Essenz oder Tinktur richtet, hinein, dann 
die notige Anzahl Tropfen der Essen:.: oder Tinktur, verschlieBt das Glaschen fest und mischt den 
Inhalt durch zehn kraftige, abwarts gefiihrte Schiittelschlage des Arms. Das gilt fiir 
Dezimal- und Zentesimalverdiinnungen his zu den hochsten Potenzen. Es wiirde unseren Kennt
nissen iiber Tropfengewichte (siehe Seite 1214) mehr entsprechen, wenn das Abmessen der Tropfen 
mit einer Tropfpipette gesch8.he, deren Abtropffliiche genau vorgeschrieben ist. 

Je nach dem Arzneigehalt der Essenzen, Tinkturen und Losungen sohreibt SCHWABE folgende 
Verhaltnisse vor: 

VerdiinnungsverhaItnis Arzneigehal t 
1/2 1/6 I 1/10 11100 

Zentesimalskala 1. Potenz 
2=t

98 
6=t

94 10+90 LOsung 1: 100 
2. 1 99 1 t9 1 +99 1+99 
3. usw. 1 99 1 99 1+99 1+99 

Dezimalskala 1. 20+80 60+40 { Es8Onz, Tinktur } 
oder Losung 

2. IOt 9O 10+90 10+90 Losung 1: 100 
3. usw. 10 90 10+90 10+90 10+90 

GRUNER schreibt fiir das Mischen der Potenzen nur "kurzes, kri1ftiges Schiitteln" vor. Die 
Potenzen werden ausnahmsl08 1 + 9 oder 1 + 99 aus der Essenz oder Tinktur hergestellt, wobei 
diese den Urstoff bilden. 

D. AFOTlL - VEREIN: Das D. homoopathische Arzneibuch des D. Apoth.-Vereins gebraucht 
die Bezeichnung Potenz und Potenzieren iiberhaupt nicht. Es spricht nur von "Arzneistufen", 
"Verdiinnungen" und "Verreibungen", die si1mtlich na.ch dem Dezimalsystem angefertigt werden, 
indem man bei flussigen Zubereitungen die zusammengewogenen Bestandteile durch zehn 
kri1ftige Schiittelschli1ge mischt. 

Homiiopathisehe Potenzen fiir die Tropen stellt man am besten mit Glycerin her, anstatt 
mit Alkohol, da letzterer sehr leicht verdunstet und zur Austrocknung und Lockerung der Kork
stopfen beitri1gt. Ohne vorherige Vereinbarung mit dem Arzt diirfte diese Modifikation der 
Potenzierung aber nioht zu empfehlen sein, da Glycerin bekanntlioh weniger indifferent ist als 
Alkohol, auBerdem auoh die LOsliohkeitsverhaItnisse der in Frage kommenden wirksamen Be
standteile des Arzneimittels in Glycerin beriioksiohtigt werden miissen. 

65* 
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Potenzierung trockener Substanzen. Ala Potenzierung trockener Substanzen sind zunii.chst 
die Verreibungen zu betrachten, die HAHNElIIANN aber nur bis zur dritten Zentesimalver
reibung (= 6. Dezimale) fortfiihren lieB. 

Von da an bringt man die Verreibungen meist in fliissige Form, wozu die einzelnen Arznei
biicher folgende Vorschriften enthalten: 

SOHWABE: a) Fiir die Zentesimalskala: zu 1 Gran (= 0,062 g) der dritten Verreibung 
werden 50 Tropfen Wasser zugetropfelt. Durch mehrfaches Umdrehen des Gliiachens bringt man 
zur Losung, fiigt 50 Tropfen OOO/oigen Weingeist zu und mischt in bekannter Weise durch zehn 
krii.ftige Schiittelschlage. So erhalt man die vierte Potenz. 1 Tropfen hiervon + 99 Tropfen 
600/ oigem Weingeist lOmal geschiittelt gibt die fiinfte Potenz. Die folgenden Potenzen werden 
in gleicher Weise mit OOO/oigem Weingeist hergestellt. 

b) Fiir die Dezimalskala: 1 Gran (= 0,062 g) der sechsten Verreibung wird in 50 Tropfen 
Wasser aufgelOst und die LOsung mit 50 Tropfen 90%igem Weingeist lOmal geschiittelt. Man 
erhalt so direkt die achte Potenz. 10 Tropfen dieser mit 90 Tropfen 60% igem Weingeist geben 
die neunte Potenz. Die anderen Potenzen werden mit 900/ oigem Weingeist hergestellt. 

GRUNER laBt 1 T. der in Frage kommenden Verreibung 'in 9 T. eines Gemisches aus 1 T. 
starkem Weingeist und 4 T. Wasser losen und aus der so erhaltenen Potenz die nachste Potenz 
1: 10 mit verdiinntem Weingeist herstellen. Ane weiteren Verdiinnungen werden dann mit starkem 
Weingeist angefertigt. 

D. MOTH.- VEREIN: 1 T. der 6. Dezimalverreibung wird in 80 T. Wasser gelost und die 
Losung mit 19 T. OOO/oigem Weingeist versetzt. Man erhalt so die achte Potenz, die dann 1: 10 
mit 6QO/oigem Weingeist weiter verdiinnt wird. 

StreukUgelchen-Potenzen. SOHWABE: Die Streukiigelchen werden in eine Glasflasche 
gegeben, so daB dieselbe etwa zu 2/3 gefiillt ist, die vorgeschriebene Potenz darauf getropfelt, ver
korkt und so lange geschiittelt, bis samtliche Kiigelchen gleichmaBig befeuchtet sind. Dann wird 
die Flasche umgedreht, auf den Kork gestellt und 9-12 Stunden der Ruhe iiberlassen. Dann 
lockert man den Kork ein wenig, so daB die Fliissigkeit abtropfen kann. In wenigen Tagen sind 
die Kiigelchen trocken. Nur mit starkem Weingeist hergestellte Potenzen konnen zum Befeuch
ten von Streukiigelchen Anwendung finden. 

GRUNER: Die Streukiigelchen werden auf Uhrgliiaer oder in Farbennapfchen gegeben und 
mit so viel der vorgeschriebenen Fliissigkeit iibergossen, daB alle hinlanglich befeuchtet sind. Nach 
einer Minute laBt man das etwa zuviel Aufgegossene abtropfen und die Kiigelchen einige Stunden 
bei gewohnlicher Temperatur trocknen. Wenn Streukiigelchen in Milchzucker zu dispensieren sind, 
so teilt man erst die vorgeschriebenen Gaben des letzteren auf Pulverschiffchen aus, zahit die Kiigel
chen einer jeden zu und fiillt in Pulverkapseln. 

D. MOTH.- VEREIN: 100 T. Streukiigelchen werden mit 5 T. der vorgeschriebenen Verdiin
nungen getrankt und vor Staub geschiitzt getrocknet. Nur mit starkem Weingeist hergestellte 
Verdiinnungen eignen sich hierzu. 

Homoopathische Nomenklatur. 
In der Homoopathie hat sich eine von der sonst iiblichen abweichende Nomenklatur ein

gebiirgert. In allen Fallen, wo bei Pflanzen nur eine Art einer Gattung offizinell ist, tragt das 
Mittel nur den Gattungsnamen oder Artnamen; z. B. statt Aconitum napellua nur Aconitum; 
statt Atropa belladonna nur Belladonna. Wurde nun spater aus derselben Gattung noch 
eine weitere Art verwendet, z. B. Aconitum lycoctonum, so wird der Artname hinzugefiigt, also 
Aconitum Zycoct., wahrend unter dem Namen Aconitum stete Aconitum napellua zu verstehen ist. 
Ahnliches gilt fiir eine Anza.hl chemischer Praparate, die jetzt mit anderen Namen als frillier 
bezeichnet werden; fiir diese werden die alten Namen beibehalten. 

Die Grundstolfe erha.1ten neben dem Namen auf dem Etikett folgende Zusatze: 
1. Mineralien, Chemika.1ien UBW.: CD; 
2. Urtinkturen und Essenzen: e. 
Fliissige Potenzen werden bezeichnet mit: Du. (Duutio). 
Verrelbungen mit: Pr. (Prituratio). 
AuBerdem wird bei diesen beiden letzteren auf dem Etikett angegeben, ob sie nach der Dezi

mal- oder Zentesima.lskala verfertigt worden sind und in ersterem Falle ein D, im letzteren ein 
o vor die Ziffer gesetzt j z. B.: 

Biamutum, Pr. D. 2 = Bismutum, 2. Dezimalverreibungj 
Belladonna, Du. O. 5 = Atropa belladonna, 5. Zentesimalpotenz. 
VieHach ist es bei arztlichen Verordnungen und Bestellungen Gebrauch, die Hohe der 

Potenz nur durch eine Ziffer aus:lludriicken und der Zusatz, ob Zentesimal- oder De:llimalskala ge
wiinscht wird, wird weggelassen. In diasem FaIle ist na.ch ScHWABE die Arznei stets na.ch der 
Zentesimalskala, a.ls der von HAHNElIIANN eingefiihrten, :IlU dispensieren. (Hieriiber gehen die An
sichten auseinander, denn andere homoopathische Apotheker potenzieren in solchem Falle na.ch 
der Dezimalskala!) Einige Arzte bedienen sich auch, um die Hohe der Potenz auszudriicken, einer 



Homoopa thische Arzneimittel. 1029 

romischen Ziller. Diese Art der Bezeichnung ist ehenfalls von HAHNEMANN eingefiihrt und hat 
folgende GrundregeIn: 

3. Potenz mit ein Milliontel Arzneigehalt = I. 
ll. 6. Billiontel 

9. "Trilliontel 
12. Quadrilliontel 
15. Quintilliontel 
18. Sextilliontel 
21. Septilliontel 
24. "Oktilliontel 
27. N ontilliontel 
30. Dezilliontel 

" 

" 

Ill. 
IV. 
V. 

VI. 
VIT. 

= VIll. 
IX. 
X. 

Bei einigen Arzten gebrauchlich, aber seit Einfiihrung des Grammgewichtes zu Verwechse
lungen AnlaB gebend, sind Dezimalbruchstellen fiir die Dezimalskala und Zentesimalskala, z. B.: 

0,2 = 2. Dezimale, 
0,02 = 2. Zentesimale. 

'Praktisch ist die neuerdings, namentlich in England gebrll.uchliche, Bezeichnung der Zente· 
simalpotenzen durch die einfache Ziffer, dagegen der Dezimalpotenzen durch ein +, z. B.: 

Aconit. 3 = 3. Zentesimalpotenz, 
Aconit. + 3 = 3. Dezimalpotenz. 

GRUNERS Pharmakopoe spricht sich iiber die Nomenklatur nicht aus. 
Das D. homoopath. Arzneibuch des D. ApOTH.·VEREINS dagegen weicht von den oben 

angegebenen allgemein gebrauchlichen Zeichen und Abkiirzungen insofern ab, als es angibt, fiir 
Urtinkturen und Urstoffe = 0; 
Verdiinnungen = Dilutio 1 oder 01 02 03 fiir Dezimalverdiinnungen; 
Verreibungen = Trituratio 1 oder 01 02 03 usw. Dezimalverdiinnungen. 

Danehen sind fiir Verdiinnungen und Verreibungen der Zentesimalskala vorgeschrieben 
001 002 003 usw. 

Das sind nicht gerade praktische Bezeichnungsarten, die hei fliichtiger Schreibweise leicht 
z:u Irrtiimern fiihren konnen. Sie ahneIn den friiher gebrauchlichen, in Deutschland aber nur noch 
selten angewandten Abkiirzungen: 

1/0 2/0 3/0 usw. fiir Dezimalpotenzen, 
1/00 2/00 3/00 usw. fiir Zentesimalpotenzen. 

Diese Schreibweise (mit dem Querstrich) erscheint zuverlassiger als die Yom D. Apoth .• 
Verein angenommene. 

Identifizierung und Prufung homoopathischer Zubereitungen. 
Bei gekauften homoopathischen ZUhereitungen ist eine Priifung ebenso notwendig, wie bei 

anderen Arzneistoffen und Zubereitungen. "Oberfliissig dagegen ist die Priifung, wenn man die 
Zubereitungen in der Apotheke selbst herstellt. In vielen FlI.llen, besonders hei hoheren Potenzen, 
ist eine Feststellung der Art und der Menge des Arzneistoffes so gut wie unmoglich. Aber auch 
hei niedrigeren Potenzen ist die Priifung meist schwieriger als die Selbstherstellung. 

In manchen FlI.llen kann man die Urtinkturen und Verdiinnungen und Verreibungen niederen 
Grades nach den Verfahren, die auch zur Priifung anderer Zubereitungen dienen, untersuchen. 

Aus Verreibungen kann man in Wasser unlosliche Stoffe durch Auflosen des Zuckers in Wasser 
isolieren und dann untersuchen, notigenfalls mikrochemisch. In Weingeist losliche Stoffe kann 
man aus Verreibungen mit Milchzucker ausziehen und nach dem Verdampfen des Weingeistes 
untersuchen. 

Nach SERGER kann man kristaIlisierbare Arzneistoffe in Liisungen mikroskopisch auf fol. 
gende Weise erkennen und der Menge nach schll.tzen: 

Auf einem peinlich gesauherten mikroskopischen Objekttrager verdampft man durch Ein· 
bcingen in einen auf 600 erwarmten Trockenschrank einen oder mehrere Tropfen der Potenz und 
heobachtet das Verdunstungsfeld unter dem Mikroskop. Am hesten sind eingeschliffene Objekt. 
trll.ger. AuBerdem fiihrt man einen Vergleichsversuch aus mit einer selbsthergestellten Losung 
des in Frage kommenden Arzneistoffes in gleicher Potenz. Erh1l.lt man aus einer weingeistigen 
Losung keine deutlichen Kristalle, so dampft man von 5 g der Lasung den Weingeist ab, lost 
den Riickstand in 5 g Wasser und fiihrt mit dieser Losung die Untersuchung aus. 

Fliichtige Sll.uren, z. B. Chlorwasserstoff, fiihrt man durch Zusatz von etwas Ammoniak· 
fliissigkeit in kristallisierbare Ammoniumsab:e iiber. 

Die anzuwendende VergroBerung ist fiir die meisten Falle 200fach, doch kann dieselbe 
manchmal bis 500fach sein. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten des Verfahrens muB 'auf die Veroffentlichung von SERGER 
verwiesen werden (Pharm. Ztg.). 
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Abgabe homoopathische'l' Mittel im Handve'l'kau/. Die Abgabe homoopathi
scher Arzneimittel regelt im Deutschen Reich § 7, Abs. 1 der Verordnung iiber die Abgabe 
starkwirkender Arzneimittel usw. (BeschluB des Bundesrats Yom 13. Mai 1896.) Derselbe hat in 
allen Bundesstaaten folgenden Wortlaut erhalten: 

"Homoopathische Zubereitungen in Verdiinnungen oder Verreibungen, welche iiber 
die dritte Dezimalpotenz hinausgehen, unterliegen den Vorschriften der §§ 1 bis 5 nicht ... 

Damit ist gesagt, daB solche Zubereitungen dem Apothekenhandverkauf iiberlassen sind, 
d. h. ohne Anweisung (Rezept) eines Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes an das Publikum abgegeben 
werden diirfen. Dem Verkehr auBerhalb der Apotheken sind die homoopathischen Heilmittel 
entzogen. 

H omoopathische Handverkaufsspezialitaten. 
Hom. antirheumatisches Balsamol. 01. Cajeput. 1,0, 01. Hyperici 50,0. 
Hom. Arnika-Glycerin. Arnika e, Acid. boric. aa 5,0, Glycerin 100,0, Aq. Rosar. 15,0. 
Hom. Arnika-Opodeldoc. Arnika e 20,0, Spirit. sap. camph. 80,0. 
Hom. Arnikasalbe. Arnika e 10,0, Lanolin, Vaselin aa 45,0. Bis zum Verdunsten des 

Alkohols zu erwarmen. 
Hom. Augenwasser. Zinc. sulf. 0,05, Euphrasia e 7,5, Aq. Foeniculi 100,0. Moglichst 

frisch zu bereiten. 
Hom. Belladonnaliniment. Extr. Belladonnae 0,2, 01. Chamomill. inf.; 01. Arnicae 

info aa 30,0. 
Hom. Blaue Chamomilla (Zahnschmerzmittel). 01. Chamomill. aeth. 1,0, Alcohol. 

absolut. 25,0. 
Hom. Bleichsuchttropfen. Ferrum 00. D. VI 3,0, Pulsatilla Dil. D. IV 7,0: 4 ~al 

tii.glich 10 Tropfen. . 
Hom. Calendulapflaster. Emplastr. anglicum mit Calendula e bestrichen. 
Hom. Calendulasalbe. Calendula e 5,0, Lanolin, Ungt. Paraffin. aa 25,0. Bis zum Ver

dunsten des Alkohols zu erwarmen. In derselben Weise werden angefertigt: Rhussalbe und 
Thujasalbe. 

Hom. Durchfalltropfen. Arsenioum Dil. D IV, Veratrum Dil. D. IV zu gleichen Teilen 
je nach dem Alter 5, 10,20 Tropfen 2stiindlioh in Wasser. 

Hom. Haarol. 01. Olivar. 30,0, 01. Flor. Arnioae (SOHIMMEL) gtt. unam. 
Hom. Haarwasser. Arnika e 10,0, Natr. bicarb. 5,0, Glycerin, Spiro Lavand. aa 20,0, 

Aq. Rosar 400,0, Spiro Yin. 100,0; wird mit Crocus q. s. gefarbt. 
Hom. Hamamelissalbe. Extr. Hamam. virgo fl. dest., Acid. boric. aa 10,0, Ungt. Paraf-

fino, Lanolin. aa 45,0. Bis zum Verdunsten des Alkohols zu erWarmen. 
Hom. Hautcreme. Calendula e 5,0, Ungt. leniens 100,0, Extr. tuberos. q. s. 
Hom. Hustensirup. Bryonia e 2,0, Aq. Flor. Aurant. 5,0, Sir. Asparag. 250,0. 
Hom. Mundwasser. Salvia e 5,0, Eau de Botat 100,0. 
Hom. Rheumatismuseinreibung. Rhus toxicodendron e extern 20,0, Camphor. Dil. 

D. I 80,0. 3mal taglich einreiben. 
Hom. Schnupfenmittel. Menthol. 0,15, Acid. boric., Sacch. Lact. aa 5,0. 
Hom. Waschwasser. Borax 5,0, Spirit. 20,0, Tr. Benzoes 2,0, Aq. Rosar. 125,0, Extr. 

Ylang-Ylang q. s. 
Hom. Zahnschmerztropfen. Aconit. 'Dil. D. IV, Bellad. Dil. D. IV, Rhus toxicodendr. 

Dil. D. IV zu gleiohen Tellen. stiindlich 8 Tropfen in Wasser. 
Hom. Zahntinktur. Aqua silicea. 
Hom. Zahnpulver. Acid. boric. 10,0, Calc. carbo 100,0, Rhiz. Calam. pulv. 20,0, 01. 

Menth. piper. gtts. V. 
ABmanns Keucbhustenmlttel von Dr. med. H. ASSMANN in Mainz besteht aus zweierlei 

(wahrscheinlich homoopathischen) Pulvern, in denen sich chemisch nUr Milchzucker nachweisen 
lieS (ZEBNIK). 

Gallensteinmittel des Dr. med. FRANKE besteht aus 4 Flaschen mit Gebrauchsanweisung. 
Nr. 1 enthii.lt nach ZERNIK vermutlich eine niedrige homoopathische Verdiinnung einer vege
tabilischen Tinktur. Nr. 2 enthalt einen versiiBten Auszug einer emodinhaltigen Droge (Frangula, 
Senna?). Nr. 3 diirfte Nr. 2 gleioh sein. Nr. 4 enthalt ein rotgefarbtes 01, wahrscheinlioh OlivenOl. 

Giinthers Specificum gegen Maul- und Klauenseuche. Mercur. solub. Hahne
mann Dil. VI, Acid. phospho Dil. VI aa p. aeq. Dreimal taglich 5-10 Tropfen (je nach GroBe 
des Viehes). 

Piscin, ein homoopathisches Ersatzmittel fiir Lebertran, solI aus den drei verschieden noch 
potenzierten Bestandteilen Spongia, Ferrum phosphoricum und Calcarea carbonioa bestehen. 

Plasgentabletten von Dr. WILLMAR SOHWABE in Leipzig sollen die anorganischen Blutsalze 
in Mengenverhaltnissen, wie sie im Blute vorhanden sind, in homoopathischer Verreibung sowie 
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Spuren von organisch gebundenem Jod enthalten und in allen F1illen unbestimmter gesundheit. 
licher Verstimmungen genommen werden. 

Solutio Hale, ein homoopathisches Magistralmittel, besteht aus Kalii jodati 1,0, Mercurii 
bijodati rubri triturationis D I., 0,1 g, Aquae q. s. ad 3,0. 

Spiritus Rubini. Camphora, Spiritus iiii p. aequo 

Biochemische Arzneimittel nach Dr. SCHUSSLER. Nach der biochemischen Heillehre von 
Dr. ScmissLER ist die normale Tatigkeit der Zellen des Korpers abhangig von einem normalen 
Gehalt an denjenigen anorganisch"n Verbindungen, hauptsachlich Salzen, die im Blut undim Plasma 
enthalten sind. Ein Mangel an einem oder anderem SaIz solI Krankheiten zur Folge haben. 
Durch Zufulir einer auBerst geringen Menge des betreffenden SaIzes Bollen die Zellen wieder zur 
normalen Tatigkeit angeregt werden. So solI Z. B. eine auBerst geringe Menge Calciumphosphat 
und Calciumfluorid die in Frage kommenden Zellen anregen, in normaler Weise aus der Nahrung 
die zur Knochen· und Zahnbildung notigen Calciumverbindungen aufzunehmen. 

N ach SCHUSSLER kommen folgende 12 Verbindungen in Anwendung: 
Calcium fluoratum, Calcium phosphoricum, Calcium sulfuricum, Ferrum 

phosphoricum, Kalium chloratum, Kalium phosphoricum, Kalium sulfuricum. 
Magnesium phosphoricum, Natrium phosphoricum, Natrium chloratum, Na. 
hi um sulfuricum, Silicea. 

Die Stoffe Bollen in feinster Verteilung in Verreibungen angewandt werden, die ebenso wie 
homoopathische Verreibungen mit Milchzucker hergestellt werden und zwar bei den meisten 
in der 6. Dezimalpotenz, Calcium fluoratum, Ferrum phosphoricum und Silicea in der 12. Dezi· 
malpotenz. 

Abgabe. Die biochemischen Arzneimittel diirfen im Handverkauf abgegeben werden, dem 
Verkehr auBerhalb der Apotheken sind sie ebenso wie homoopathische Arzneimittel entzogen. 

'Tierarzneimittel. 
I. Erste Hilfe bei Ungliicksfallen der Tiere. 

Die meisten UngliicksfaIle bei unseren Haustieren entstehen dadurch, daB ent· 
weder grobe auBere Gewalten auf dieselben einwirken und moohanische Verletzungen 
leichterer oder schwererer Art hervorrufen, oder daB die Tiere mit Stoffen in Be· 
riihrung kommen, sei es unabsichtlich oder durch Boswilligkeit, durch deren Ein· 
verleibung in den Organismus schwere Gesundheitsstorungen oder der Tod hervor· 
gerufen werden. In dritter Linie konnen schwere Schadigungen des W ohlbefindens 
durch Aufnahme von zu vielem frischem Futter oder durch Vermis chung desselben 
mit giftigen Pflanzen, endlich durch Aufnahme von verdorbenen Nahrungsmitteln 
hervorgerufen werden. 

In der nachfolgenden kurzen Abhandlung sollen der Reihe nach behandelt 
werden: 

1. Vergiftungen gewohnlicher Art, wie sie durch Aufnahme oder Einver. 
leibung von a) mineralischen, b) pflanzlichen, c) tierischen Giften hervorgerufen 
werden. 

2. Erkrankungen plotzlicher Art, nach Aufnahme von zuviel 
frischem Fu tter. 

3. Erkrankungen nach Aufnahme von verdorbenem Futter. 
4. Mechanische Verletzungen auBerer Art: a) Knochenbriiche, b) Ver· 

renkungen, c) groBere Wunden mit starken Blutungen, d) Quetschungen der Gewebe. 
Alkobolvergiftung. Bei Alkoholvergiftung durch Aufnahme von Brennerei· oder 

Brauereiriickstanden zeigen sich anfanglich Erregungs., spater Lahmungszustande. -
Behandlung: Verabreichung von Kaffee, Ather. Campher. 

Arsenvergiftungen entstehen durch Aufnahme von Rattengift, arsenhaltigen 
Farben von Anstrichen oder durch Boswilligkeit. Krankheitsbild: Erbroohen, 
Wiirgen, Kolik, zunii.chst Verstopfung, spater starker Durchfall. Lahmung der Kor· 
permuskulatur, Schwanken und Taumeln. Angestrengte Atmung, KaIte der Extre· 
mitaten. - B ehandl ung: Verabreichung von Magnesia usta oder carbonica (groBeren 
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Haustieren 15-20 g, kleineren 1 g). Ferner Verabreichung von einhiillenden Mitteln 
(Schleim-, Althaea- oder Leinsamenabkochungen). Gegen Lahmungserscheinungen 
Kaffee (Coffein), Wein, Alkohol, Ather. 

Bleivergiftung. Bleivergiftung entsteht beim Rind durch Aufnahme von Blei 
oder von bleihaltigen Farben (BleiweiB, Mennige), oder auch nach Einreibung mit 
bleihaltigen Salben, welche abgeleckt werden. Auch durch Aufnahme von bleihaltigem 
Erdboden konnen Bleivergiftungen erfolgen. Zahlreiche Vergiftungen dieser Art sind 
im Innerstetal vorgekommen. Krankheitsbild: Speicheln, Kolik, Erbrechen, starke 
Verstopfung, Aufblahung, Aufhoren der Milchsekretion, Zuckungen, Kaukrampfe. Vor
wii,rtsdrangen, Tobsuchtsanfii.lle, dann Schwindel, Schlafsucht, Lahmung der Hinter
hand. - Behandlung: Verabreichung von Brechmitteln und Abfiihrmitteln (Zinc. 
sulfuric., Natr. sulfuric.), femer Milch oder EiweiB, Losungen von Natr. sulfuric. oder 
Magnes. sulfuric. Sehr gut hat sich nach DANCKwORTT kolloider Schwefel als 
Gegenmittel bewahrt. Die Erregungszustande werden behandelt mit Kal. bromat .• 
Chloralhydrat, Ather, Alkohol. 

Kupfervergiftungen entstehen durch Verabreichung von Fliissigkeiten, die 
langere Zeit in kupfernen GefiBen gestanden haben und die deshaJ,b Kupfersalze 
enthalten (saure Milch, gequetschte Kartoffeln usw.). Krankheitsbild: Erbrechen, 
Wiirgen, Verstopfung, spater Durchfall, Schwache oder Lahmungen, angestrengte 
Atmung. - B ehandl ung: Verabreichung von Ferrum pulveratum, Sulfur prae
cipitatum oder Magnesia usta und als einhiillende Mittel Leinsamen oder Althee
schleim, EiweiB und Milch. 

Leucbtgasvergiftung. Krankhei tsbild: Lahmungserscheinungen, Muskel
schwache, angestrengte Atmung, Krampfe. - Behandlung: Zufuhr frischer reiner 
Luft, kiinstliche Atmung, Verabreichung von Ather, Campher oder starken Karfee
infusen. 

PetroleumvergUtung. Krankhei ts bild: Betaubung, Lahmungserscheinungen. 
- Behandlung: Verabreichung von Brechmitteln und Anwendung von Karfee, 
Ather, Campher. 

PbospborvergUtung. Diese Vergiftungen entstehen durch Aufnahme von 
Ratten- oder Mausegift. Krankheitsbild: Anatzung der Maulschleimhaut, 
Erbrechen, das im' Dunkeln leuchtet, Unruheerscheinungen, Kolik, Stohnen, Durch
fall, Lahmung. - Behandlung: Verabreichung eines Brechmittels (Zinc. oder 
Cupr. sulfuric.) in Losung 0,5-1,0. Hierauf Verabreichung von altem 01. Tere
binth. als Emulsion (groBeren Haustieren 100-125,0, kleineren 10-15,0, Gefiiigel 
bis gutta. X). Gegen Lahmungserscheinungen: Coffein, Wein, Campher. Cave: 
fette Ole! 

Quecksilbervergiftung. Derartige Vergiftungen entstehen bei den Haustieren 
am haufigsten durch Verwendung von grauer QuecksilberBalbe, und zwar am 
leichtesten beim Rind. Ferner durch Verwendung von Quecksilberverbindungen 
(Sublimat) alB Rattengift oder bei Verwendung zu konzentrierter Quecksilbersalz
losungen in der GeburtBhilfe und Chirurgie. Krankhei tBbild: Starker SpeiohelfluB, 
Lockerung und Ausfallen der Zahne, leicht blutendeB, geschwiiriges Zahnfieisch, starke 
blutige Durchfalle, Husten, eitriger NasenausfiuB, Hautausschlage. Lahmungen. 
Zittern. - Behandlung: Entfemen der Ursachen, welche die Vergiftung bewirkt 
haben. Innerliche Verabreichung von Sulfur depuratum, Ferrum sulfuratum, gleich
zeitig Verabreichung groBerer Mengen Milch oder EiweiB. Gegen Lahmungserschei
nungen Ather, Campher. Kaffee, Alkohol. Gegen die Entziindung der MaulBchleim
haut Auswaschungen mit Kalium chlorieum. 

Vergiltung mit iltzenden Alkalien. KrankheitBbild; Entziindlich veranderte 
Schleimhautpartien an Lippen, Backen, Zunge und Rachen. Die betreffenden Teile 
sind geschwollen und verschorft. Starkes Speicheln, Schluck- und Schlingbeschwerden. 
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Magen- und Darmentziindung. - Behandlung: Verabreichung groBerer Gaben von 
Essigsaure oder anderen, stark verdiinnten, Sauren in Abwechslung mit einhiillenden 
Mitteln (Schleim). 

Vergiftung mit atzenden Sauren (Schwefel-, Salz-, Salpetersaure). Krankheits
bild: Veratzung und Schorfung von samtlichen Schleimhauten vom Maul bis zum 
Magen, je nach der betreffenden Saure verschieden. - B eh an dl ung : Verabreichung 
von verdiinnten Alkalien (Seifen- und SodalOsung), Natron- oder Kalilaugein Verdiin
nung, ferner Verabreichung von oligen oder schleimigen Mitteln in grOL\eren Mengen. 

Vergiftlmg mit Karbolsaure. Karbolsaurevergiftungen finden sich tifter bei den 
Haustieren und zwar entstehen sie durch Aufnahme von Teer (Steinkohlen- oder 
Holzteer), oder RuB oder durch Aufnahme von Kresolen bei der Behandlung von 
Raude. Krankheitsbild: Wie bei anderen Sauren Veratzung der Schleimhaut im 
Maul, Rachen, Schlund, Speicheln, Erbrechen, Durchfall, gekriimmter Riicken, 
braungriiner, getriibter Harn, der nach Karbolsaure riecht. Lahmungen, Unruhe, 
Krampfe. UnregelmaBige Atmung. - Behandlung: Verabreichung von EiweiB 
und viel Schwefelsaure in stark verdiinnter ~orm oder von Natrium sulfuricum oder 
Magnesium sulfuricum in Loaung. Gegen die Lahm ungserscheinungen: Kaffee 
oder Wein. 

Vergiftung durch Kainit oder Glaubersalz. Krankheitsbild ahnlich wie bei 
der Vergiftung mit Kochsalz oder Salpeter. - Behandlung in derselben Weise wie 
bei der Vergiftung mit jenen Salzen. 

Vergiftung durch Kochsalz. Symptome: Unterdriickte Futteraufnahme, 
starkes Durstgefiihl, Rotung und vollige Trockenheit der Maul- und Rachenschleim
haut. Zunachst Kolik, spater Durchfall, stark vermehrter Harnabsatz, Taumeln, 
Lahmung der Hinterhand. Tod nach mehreren Stunden. - Behandlung: Ver
abreichung von schleimigen Mitteln (Leinsamen, Althaea) in groBeren Mengen oder 
starke Gaben von Mohn- und Leino1. 

Vergiftung durch Salpeter. Krankheitsbild: Magen- und Darmentziindung 
schwerer Art mit AnschluB von Lahmungen. Anfangs Kolik und Erbrechen, Wiirgen 
und Speicheln. Ferner im Verlauf starke Schwache, Taumeln und Zittern. Krank
heitsdauer nur einige Stunden. Zur Behandlung verwendet man einhiillende· 
schleimige Mittel (Leinsamenabkochung, Altheeabkochung, groBere Mengen fetter 
Ole, Lein-, OlivenOl oder ein ahnliches (1). 

Vergiltungen durch pflanzliche Gitte. Blausaure. Vergiftungen durch Blau
saure entstehen bei unseren Haustieren nicht selten durch die Aufnahme von Pflau
men- oder Kirschkernen oder durch Aufnahme der Blatter vom Pfirsichbaum, der 
Traubenkirsche oder des Kirschlorbeerbaumes. Krankheitsbild: Zunachst stark 
beschleunigte Atmung, hierauf starke Atmungsbeschwerden, Krampfe und Zuckungen. 
Wenn nicht schleunige Hilfe gebracht wird, schlagahnlicher Tod. - Behandlung: 
Kalte UbergieBungen, gegen die Atmungslahmung Ather, Campher, Coffein-Natrium 
salicylicum. 

Buchweizen. Der Buchweizen enthii.lt einen narkotischen Stoff, der Krampfe 
und Betaubung auslOst. Ferner entsteht eine Hautentziindung, entziindliche Schwel
lung der Schleimhaute, des Kopfes und Halses. - Behandlung: Verabreichung von 
01. Ricini oder Extr. Aloes in Verbindung mit N atr. sulfuric. Die Hautentziindung wird 
mit kalten UbergieBungen oder kaften Umschlagen behandelt. 

Buchsbaum. Krankheitsbild: Schwindelanfalle, Schwanken und Taumeln, 
Magen- und Darmentziindung, spater rauschartiger Zustand. - Behandlung: 
Zunachst Brechmittel (Zincum oder Cuprum sulfuric. 1,0), hierauf Extract. Aloes in 
Verbindung mit Natr. sulfuric. 300,0. 

Colchicum. Aufnahme von groBeren Mengen der Samen von Colchicum autum
nale oder deren Bliiten. Krankheitsbild: Erbrechen, Speicheln, Schlingbeschwer-
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den, Aufblahung, blutiger Durohfall, Lahmung des Hinterteils, Sohwanken und Zit
tern_ - Behandl ung: Verabreiohung von Aoid. tannio. in Losung: Pferden bis 15,0, 
Killien bis 25,0, kleineren Tieren bis 4,0 mit gleiohzeitiger Verabreichung von Lein. 
samen· oder Altheesohleim; gegen die Lahmungserscheinungen Ather, Campher, Kaffee. 

Eicheln. Krankheitsbild: Durch die Aufnahme groBerer Mengen nicht aus
gereifter Eioheln entstehen bei samtlichen Haustieren mit Ausnahme der Schweine 
Vergiftungserscheinungen, die sich hauptsaohlich als Magen- und Darmentziindung 
kennzeichnen mit darauffolgender Diarrhoe. - Zur Behandlung verwendet man 
ein Dekokt von Sem. Lini, Rad. Althaeae oder ahnlichen einhiillenden Mitteln. 

HahnenfuB (Ranunkeln). Krankheitsbild: Blutige Magen- und Darm
entziindung und blutige Nierenentziindung. Erbrechen, starkes Speicheln, blutige 
Durohfalle, Briillen, Zittern, Krampfe. - Behandlung: Verabreichung von Acid. 
tannic. in der gewohnlichen Gabe neben Schleim von Semen Lini oder einem anderen 
Sohleim. 

Klatschrose. Krankheitsbild: Tobsuchtsanfalle nach vorangegangenen 
Unruhezustanden, spater Krampfe, endlich Schlafsucht. Gleichzeitig bestehen 
Magen- und Darmentziindungen und infolgedessen Kolikerscheinungen neben Durch
fall. - Behandlung: Verabreichung von Losungen von Acid. tannic. 20,0 und 
gegen die Tobsuchtsanfalle Chloralliydrat 50,0 in Schleim oder Kal. bromat. 50-60,0. 

Kornrade. Bei Aufnahme von Samen der Kornrade entsteht bei den Tieren 
eine heftige Magen- und Darmentziindung, Erbrechen, Speicheln, Schlingbesohwerden, 
Durehfall, Lahmung. - Behandlung: Verabreichung groBerer Mengen von Decoct. 
8em. Lini, oder Decoct_ Rad. Althaeae. Gegen die Lahmungserscheinungen: Ather, 
Tee, Kaffee oder Campher. 

Lupinen. Nach dem Verfiittern von nicht entbitterten Lupinen zeigen sieh 
bei den Haustieren Schwaohe und Lahmungserscheinungen. Charakteristisch 
bei dieser Vergiftung ist das Auftreten einer starken Gelbfarbung der Augenbinde
haut, ferner der anderen sichtbaren Schleimhaute. 1m Anfang besteht Verstopfung, 
spaterhin Durchfall. Die Abscheidungen sind vielfach schwarz gefarbt, ab und zu 
mit Blut untermischt. - Behandlung: Zunachst Verabreichung von groBeren 
Mengen 01. Ricini. Gegen die Lahmungserscheinungen: Wein, Campher, Kaffee 
()der Alkoho1. 

Nicotin. Nicotinvergiftungen entstehen haufig duroh Aufnahme des Giftes 
von der auBeren Haut aus nach Baden der Tiere in Tabakabkochungen oder nach 
Aufnahme griiner Tabakblatter. Krankheitsbild: Erbrechen, Aufblahung, Durch
fall, Lahmungen der Muskulatur, Krampfe, angestrengte Atmung. - Behandlung: 
Verabreichung von Acid. tannic. 20,0 in Losung oder Abkochung von Cort. Quere. 
Gegen die Lahmungserscheinungen Verabreichung von Ather, Rotwein, Kaffee. 

Schachtelhalm. Vergiftungen dureh Schachtelhalm sind ziemlich haufig, 
sobald unsere Haustiere Futter aufnehmen, das auf sumpfigen Wiesen gewachsen 
ist und Schachtelhalm in groBerer Menge enthalt. Kr ankhei ts bild: Zunachst 
Aufregung, haufiges Erschrecken durch geringfiigige Ursachen, Taumeln und Lah
mung der hinteren Korperhalfte und schlieBlich totale Lahmung. - Bei der Behand-
1 ung ist es zunachst wichtigstes Erfordernis, daB die schadigende Ursache beseitigt 
wird - also schleuniger Futterwechsel. Beim Auftreten von Lahmungserschei
nungen Verabreichung von Campher, Ammon. carbonic. oder Ather oder Alkoho1. 

Schierling. Krankheitsbild: Erbrechen, Kolik, Krampfanfalle, Taumeln, 
Schwindel, Lahmungserseheinungen. - B eh an dl ung : Verabreichung von Tinct. Opii. 

Solanin. Durch Aufnahme von Kartoffelkeimen oder zuviel Kartoffelkraut 
oder Nachtschatten. Krankheitsbild: Lahmungserscheinungen, Taumeln, Schwan
ken, Kreuzschwache. - Behandlung: Verabreichung von Ather, Kaffee, Tannin
l08ungen. 
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Senfol. Die Vergiftung geschieht durch Aufnahme von gro.Beren Mengen von 
.eenfolhaltigen Cruciferen (Hedrich, Ackersenf, Eisenkraut, Meerrettich, schwarzer 
Senf). Krankheitsbild: Magen- und Darmentziindung, Aufblii.hung und Durchfall 
,nach vorheriger Verstopfung. Lahmungserscheinungen, Atmungsbeschwerden, Hin
,falligkeit, Krampfe. - Behandlung: Gegen die Lahmungserscheinungen: Wein 
.oder Kaffeeinfuse. 

Taumellolch. Krankheitsbild: SchwindelanfaIle, Betaubung, Schwanken, 
Gefiihllosigkeit, Krampfe. - Behandlung: Verabreichung von Ather oder Coffein. 
Einreibung der Bauchdecken mit 01. Terebinth. und Spirit. camphorat. 

Terpentinol. Vergiftungen durch TerpentinOl ereignen sich am haufigsten 
im Spatfriihjahr oder im Friihsommer, wenn Weidevieh im WaJd Sprossen von 
Fichten, Kiefern oder Tannen in groJlerer Menge aufnimmt. Krankheitsbild: 
Das Hauptbild bei Terpentinolvergiftung ist das der Magen- und Darmentziindung 
,(blutige), gleichzeitig ist eine Entziindung und Schwellung der Schleimhaut des 
Rachens und des Schlundkopfes vorhanden. Ferner besteht Blutharnen und Nieren
·entziindung. Endlich besteht zunachst nach der Aufnahme der giftigen Nahrung 
gesteigerte Erregung, spater entstehen Lahmungen . .:.... Behandlung: Verabreichung 
von Schleim (Decoct. Sem. Lini, Decoct. Rad. Althaeae). Gegen die Lii.hmungs
.erscheinungen: Campher, Tee, Wein. Gegen die Erregungszustande: Kal. bromat., 
Ibei groJleren Tieren bis zu 50,0, Chloral. hydrat. 10-15,0 in Schleim. 

Wol£smilch. Krankheitsbild: Speicheln, Verstopfung, Aufblahung, Schwin
·delanfaIle, Krampfe, DurchfaIle. - Behandlung: Verabreichung von Schleim und 
Losung von Acid. tannic. oder Decoct. Cort. Quercus. 

Fleischvergiftung. Fleischvergiftung entsteht durch Aufnahme oder Verfiit
oterung von Fleisch von Tieren, die an Blutvergiftung erkrankt oder gestorben sind. 
Krankheitsbild: Magen- und Darmentziindung, Erbrechen, Durchfall, starkes 
Fieber, spater Schwache und Mattigkeit, allgemeiner Krafteverfall. - Behand
tJ. ung: Zunachst Brechmittel (Zinc. oder Cupr. sulfuric. 1,0 in Losung, spater Ab
j'iihrmittel: Kalomel 0,1 auf Sacchar. alb. ply. 0,9) oder auch Bismut. subnitric. 
1,0. Lahmungserscheinungen und Krafteverfall werden durch Verabreichung 
von Kaffee, Wein, Alkohol behandelt. 

Vergiftung durch Heringslake entsteht durch die Verfiitterung der Lake an 
Haustiere, hauptsachlich Schweine. Krankheitsbild: Schlucklahmungen, Krampfe, 
Zii.hneknirschen, Augenrollen, Drehbewegungen, Stumpfsinn. - B ehandl ung wie bei 
der Fleischvergiftung, zunachst Brechmittel, dann ein kraftiges Abfiihrmittel. Gegen 
die Krampfe Kal. bromat. 10-15,0 in Losung oder Chloral. hydrat. in Schleim. 

Schlangenbisse. In Betracht kommen nur BiJlverletzungen durch die Kreuz_ 
-otter. Krankheitsbild: Drohende Herz- und Atmungslahmung, Schwellung, 
die sich peripher von der BiJlstelle aus ausbreitet. - Behandlung: Moglichst 
:rasch nach der Billverletzung muJl die Wunde durch tiefe Einschnitte zu er
giebiger Blutung gebracht werden. Ferner ist, wenn es sich um eine Extremitat 
handelt, moglichst in der Hohe der BiJlstelle eine Unterbindung anzulegen, damit 
-die weitere Aufsaugung des Giftes in die Blutbahn verhindert wird. Innerlich laJlt 
man groJlere Mengen von verdiinntem Alkohol verabreichen (groJleren Haustieren 
'1.-1 I, kleineren zu verschiedenen Malen je % I). 

Erkrankungen nach Aufnahme von zu viel frischem Futter kommen sowohl beim 
Pferd wie beirn Rind ziemlich haufig vor; beim Pferd entsteht daraus Kolik. 

Krankhei ts bild: Starke Fiillung und Auftreibung des Leibes, stark ange
strengte Atmung; der Korper des ganzen Tieres ist mit kaltem SchweiJle bedeckt. 
Die Pferde scharren mit den Vorderbeinen und versuchen sich zu wiilzen. - Es ent
stehen im Verlauf der Erkrankung Wiirg- und Brechbewegungen. 

Zur Behandlung ist zunii.chst eine Morphiuminjektion zu machen, und zwar 
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6 com von einer Losung 1: 25. Ferner miissen aus dem Mastdarm soweit wie moglich. 
die Faeces entfernt werden, auBerdem sind Seifenklistiere anzuraten. 

Durch Aufnahme von zu vielem Griinfutter entsteht beim Rind akutes. 
Aufbliihen (massenhafte und rasche Entwicklung von Gasen im Pansen). Der Hinter
leib ist in solchen Fillien stark aufgetrieben und fiihlt sich beim Beklopfen gespannt an. 

Zur Behandlungverwendet man Liquor Ammon. caust. 30 gin % Eimer kalten 
WaBsers gelost oder eine Losung von N atr. thiosulfuric. 200,0 auf % Eimer kalten. 
Wassers. Am sichersten bei dieser Erkrankung wirkt die Operation (Pansenstich). 

Erkrankungen nach Aufnahme von verdorbenem Futter. Durch Aufnahme von 
verdorbenem Futter kann beim Pferd Kolik, beim Rind zunachst Aufbliihen, spater 
Magen- und Darmkatarrh entstehen. 

Die Erkrankungen werden beim Pferd und Rind zunachst mit einem Abfiihr· 
mittel behandelt, und zwar mit Extract. Aloes 40,0 in Verbindung mit 300,0-400,(} 
Natr. sulfuric. 

Heftige Erkrankungen mit Vergiftungserscheinungen entstehen ferner bei den 
Haustieren durch Aufnahme von Futter, das entweder mit Mutterkorn (Secale 
cornut.), oder mit den verschiedenen Schimmelpilzen oder Brand- und Rostpilzen 
befallen oder durchsetzt ist. 

B ehandlung: Wird eine solche Erkrankung festgestellt, die sich im all
gemeinen durch Taumeln, Betaubung, Schwanken, Gefiihllosigkeit und Liihmungen 
kennzeichnet, so sind zunachst die schadigenden Ursachen zu beseitigen, ferner ist 
sofort ein Abfiihrmittel zu verabreichen, entweder Natr. sulfuric. oder Magnes. sul· 
furic. 500,0 allein oder in Verbindung mit Extract. Aloes. Bei vorhandenen Liih
mungserscheinungen verabreicht man Ather, Alkohol oder Campher. 

Mechanische Verletzungen linDerer Art. Knochen briiche: Bei Knochen
briichen ist im allgemeinen die Schlachtung anzuraten. Handelt es sich aber um 
ein besonders wertvolles Tier, das unbedingt erhalten bleiben soll, dann ist zu
nachst dafiir zu sorgen, daB an dem Bruche auf der oberen und unteren Seite eine
Schiene angebracht und festgebunden wird, damit sich die Bruchenden nicht ver
schieben konnen. 

Verrenkungen: Verrenkungen kennzeichnen sich an dem betroffenen Gelenk 
durch starke Schwellung und Hitze in demselben. Hierbei sind Eis- oder Kaltwasser
umschlage, die dauernd erneuert werden miissen, von bester Wirkung. Dem 
Wasserumschlag kann Alum. acetic. oder Alum. acetico-tartaric. zugesetzt werden_ 

GroBere Wunden mit starken Blutungen. Besteht bei grolleren Wunden eine
starke Blutung, so ist zunachst nachzusehen, ob es nur eine Gewebsblutung ist, oder 
ob es sich um eine durchtrennte grollere Vene oder Arterie handelt. 

Gewebsblutungen behandelt man so, daB man Tampons aus Verbandmull 
herstellt und die ganze Wundhohle fest damit ausfiillt, hierauf wird eine dicke 
Schicht Verbandwatte gepreBt und iiber das Ganze eine Mull- oder Cambrikbinde 
fest dariibergelegt. Eine grollere arterielle oder venose Blutung behandelt man so, 
daB man die Wundhohle in der eben beschriebenen Weise austamponiert und ober
halb der Wunde ein Stiick Gummischlauch anlegt, fest anzieht und die Enden mit 
Bindfaden festzieht. 

Gewebsquetschungen kennzeichnen sich zunachst durch Schwellung, erhohte
Warme und Ergiisse in das Gewebe. Dieselben werden zunachst mit Kaltwasser
oder Eisumschlagen behandelt, spater nach Abnahme der Schwellung lallt man Tinct. 
Jodi 2 mal in der Zwischenzeit mehrere Tage aufpinseln oder man verwendet eine 
Jodsalbe aus Jod 1,0, Kal. jodat. 5,0, Ungt. Paraffin. 30,0. 

II. Tierarzneimittel. 
Tierheilmittel allgemeiner Art. Es gibt eine ganze Anzahl von ArzneimitteIn und Speziali

tiiten, die nicht nur fur eine bestimmte Tiergattung, sondem mutatis mutandis hei sii.mtlichen 
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-Tieren oder wenigstens bei groBeren Gruppen Anwendung finden konnen. Es gehoren hierzu z. B. 
·die sog. Brunstmittel, die groBe Anzahl der FreBmittel, deren sich die Spezialitatenindustrie be
kanntlich in weitgehendem MaBe bemachtigt hat, ferner die Ungeziefer- und Viehwaschmittel. 
Von diesen mogen einzelne ganz allgemein geltende Vorschriften hier vorangestellt sein: 

Fieberhafte Erscheinungen bei groBeren Tieren, verbunden mit FreBunlust: 
Acid. hydrochlor. 50,0, Spiritus 150,0, Aq. dest. ad 1000,0. 2-3 mal taglich je 100,0 dieser Mixtur 
ins Trinkwasser. AuBerdem Frottieren des Riickens mit Stroh. Oder statt obiger Mixtur: Spiro 
Vini gallic. 250,0, Acid. sulfur. dilut. 150,0. Den 6. Teil dem Trinkwasser beizufiigen, 3mal taglich. 
Oder mehrmalige tagliche Verabreichung von 30,0 Antifebrin in Mixtur. Neben dieser medikamen
tosen Behandlung empfiehlt es sich auch, PRIESSNITZ-Umschlage 1/2 stiindlich zu machen. 

Wunden jeder Art bei Tieren: Auswaschenlassen mit Karbolwasser oder 50/oigem 
Creolinwasser oder besser noch Sublimatlosung 1: 1000. Blutungen miissen zunachst durch Druck, 
der auf die blutende Stelle ausgeiibt wird, gestillt werden. Nur wenn die Blutung absolut nicht 
zum Stillstand gebracht werden kann, wird mit Eisenchloridwatte austamponiert. Sodann Auf
legen folgender Salbe: Ungt. cerei 50,0, Colophon. 10,0,01. Olivar. commun. 15,0, Acid. carbo1. 5,0, 
oder nach vorherigem gutem Abtrocknen bepinseln mit: Tinct. Myrrhae, Tinct. Aloes aa 50,0, 
Acid. carbolic. 5,0. Wucherungen von wildem Fleisch sind zu beizen mit Argent. nitro oder Auf
streuen von Cupr. sulf. plv. Auch bei Satteldruck oder Rautverletzungen jeder Art anzu
wenden, ev. auchJodoformsalbe oder Liquor Villatti. (Cupri sulfurici 15,0, Zinc. sulfuric. 15,0, 
Aceti 200,0, Liquor. Plumbi subacetici 30,0). 

Fistelgeschwiire usw.: Jodoform 10,0, Tannin 5,0, Carbon. vegetabi1. 30,0. Ausspritzen 
oder Auswaschen der Fistelgange und Einblasen des Pulvers. Noch praktischer werden die Fistel
gange zunachst mit einer Formalinlosung ausgespiilt und hierauf Liquor Villatti eingespritzt. Ofter 
taglich zu wiederholen. 

Ausgeschnittene Stein galle, veraltete eiternde Wunden usw.: a) Liq. Villatti 
100,0, Acid. carbo!. 5,0. Nach dem Baden oder Auswaschen der Wunde mache man taglich 2 mal Um
schlage oderflihre mit dieser Fliissigkeitgetrankte Wattebauschein die Wunde ein. b) Aq. phagedaenic. 
flay. Anzuwenden wie a. Bei Ma uke ist am besten eine Mischung von Jodoform-Tannin am Platze 
.( 1: 10). Schrunden sind vorher mit Seife und Lappen griindlich von Schmutz zu reinigen, dann 
mit Spiritus auszutrocknen und endlich mit Jodoform-Tannin oder Jodoformogen einzupudern. 

Ver brenn ungen. Ra u ta bsch iirfungen: Liquoris Plumbi subacetic. 20,0, Olei Rapae 
100,0. Auf die Wunden aufstreichen. 

Brechpulver: Tartari stibiati 0,15 (-0,2), Radicis Ipecacuanhae, Sacchari albi aa 0,5. 
Innerhalb einer halben Stunde auf zweimal zu geben (bei kleinen Runden, Katzen und Schweinen 
wird meist 1/2 Pulver geniigen, um Erbrechen herbeizufiihren). 

Verstauchungen. Lahmheit. Schulterlahme, Steifheit der Gelenke usw.: 
Restitutionsfluid. 1. Ergiinzb.: Tincturae Capsici 150,0, Spiritus 200,0, Spiritus camphorati 
100,0, Spiritus aetherei 100,0, Olei Terebinthinae 10,0, Liquoris Ammonii caustici 20,0, Ammonii 
chlorati 50,0, Natrii chlorati 20,0, Aquae 350,0. - II. Pharm. Zeitg.: Tincturae Capsici 50,0, 
Spiritus camphorati, Spiritus aetherei, Spiritus denaturati (900/0), Liquoris Ammonii caustici aa 
100,0, Decocti Florum Arnicae (25,0) 500,0, Natrii chlorati crudi 75,0. Sepone et filtra. - III. 
Liquoris Ammonii caustici 100,0, Olei Rapae raffinati 250,0, Olei Terebinthinae 50,0, Camphorae 
tritae 20,0. Zum Einreiben der groBen Raustiere. - IV. Liquoris Ammonii caustici, Olei Terebin
thinae aa 40,0, Spiritus camphorati, Spiritus saponati aa 60,0. 

Ra udemi ttel: A: Acidi carbolici 10,0, Olei Raparum 150,0, Petrolei 50,0, Tincturae Aloes 
20,0. Taglich werden die raudigen Rautstellen einmal sanft eingerieben. - Bei Schafen und Jagd
hunden wendet man eine wasserige Fliissigkeit an. B: Boracis 50,0, Saponis domestici 100,0, 
Aquae 5000,0, Acidi carbolici 100,0, Olei Terebinthinae 50,0, Spiritus 200,0. Mit der gut durch
geschiittelten Fliissigkeit werden die raudigen Stellen taglich einmal mit Rilfe einer Biirste berieben 
-oder benetzt. Neg u von (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN), ein Mittel gegenRaude aller Art, enthaIt 
.als wirksamen Bestandteil hochmolekulare Ketone. (Siehe auch unterden betreffenden Tiergattungen.) 

Wehenpulver. Geburtspulver. Boracis, Cort. Cinnamomi aa 5,0. D. S. Stiindlich 
-einen halben TeelOffel mit Kamillentee zu geben. (Den groBen Raustieren wird stiindlich ein 
halber EBloffel mit KamillenaufguB eingegossen.) 

Arzneimittel fUr Pferde. 
Kolik der Pferde, sog. Verstopfungskolik: 1. AloepiIlen, hergestellt entweder durch 

Schmelzen von Aloe 25,0, Kali carbon. 3,0, 01. Rapae. 5,0, Aq. q. s. oder AnstoBen von Aloe 
30,0 mit Sapo virid. q. S. Aloe muB jedoch mit Vorsicht angewandt werden. Sie wirkt erst in 
18-36 Stunden, und bereits das Doppelte der angegebenen Dosis kann Vergiftungserscheinungen 
hervorrufen. Am haufigsten ereignen sich todliche Vergiftungen, wenn zwei gewohnliche Aloe
dosen zu rasch hintereinander gegeben werden, indem die Wirkung der ersteren nicht abgewartet 
wird. ZweckmaBig ist, daB das Pferd wahrend der Dauer der Aloewirkung im Stalle verbleibt 
nnd vor Erkaltungseinfliissen geschiitzt wird. (FROHNER.) 

II. Aloes 20,0-30,0 je naoh Alter, Ferri sulfurici cryst. 3,0, Radic. Liquiritiae pulverat. 
3,0, Tragacanthae 3,0, Glycerini q. S., f. bolus. Mit Oleum Lini bestrichen auf einmal zu geben. 
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III. Aloes pulverat. 20,0, OIei Crotonis gtts. VIII, Saponis viridis 5,0. Zu einer Pille fiir 
Pierde. Auf einmal zu geben, wenn Aloe allein nicht wirkt. 

IV. Ahnlich, aber weniger bedenklich, wirken bei Verstopfungskolik Natr. sulfur. 500,0. 
oder Magn. sulf. 500,0. Die Salze sollen auf 2 mal in Latwergeform gegeben werden; sie wirken 
aber bei Pflanzenfressern erst nach 1-2 Tagen. 

V. Einreiben des Bauches und Riickens mit einer Mischung von 2 T. 01. Terebinth .• 
1 T. Liq. Amm. caust. und 3 T. Spirit. camphorat. 

VI. Klistiere von Kamillendekokt mit etwas LeinO! und Kochsalz. 
VII. Kolikessenz: Tinct. Aconiti, Aether. aa 10,0, Spiro camphor. 15,0, 01. Petroselini 5,0. 

Stiindlich einen Teeloffel voll zu geben. -Nach F. HARVEY: Tinctur. Aconiti 1,2, Tinctur. Opii28,O. 
Spirit. Aether. nitrosi 2,,0. In 1/2 I Wasser auf einmal; notigenfalls nach 1 Stunde zu wiederholen. 

In allen Fallen bringt man das Pferd in einen warmen Stall und breitet so dick wie moglich 
warmen Dung aus, auf den es sich legen kann und wodurch gleichzeitig das Harnen befordert wird. 

Windkolik der Pferde: I. Tinct. Opii spl. 30,0, Spirit. aether. 70,0, Ather 10,0, Oleum 
Anisi 2,0. 1/2-1h stiindlich 1 EBlOffel voll mit liz 1 Wasser verdiinnt. AuBerdem Frottieren mit 
Stroh und 01. Terebinth. Mit regelmiiBigem Erfolg wird in einmaliger Dosis gegeben: Opii 5--10 g. 
Inf. Valerianae 500,0, Antifebrin 10,0 oder Aetheris 25,0 D. in caps. gelatinos. 

II. Koliklatwerge (nach DIETERICH): Camphorae tritae 10,0, Aloes pulverat. 20,0, Fructus 
Carvi 50,0, Amygdalarum amararum 30,0, Fructus Juniperi 50,0, Saponis domestici 20,0, Natrii 
sulfurici crystall. 230,0, Aquae q. S. ut fiat electuarium. Dosis: Stiindlich ein Drittel. 

Durchfall: I. Radic. Gentian. plY. 140,0, Rhizom. Calami 100,0, Cretae albae 150,0, Fructus 
Juniperi 100,0, Semin. Strychni 10,0. 1-2 EBloffel auf jedes Futter. 

IT. Fiir hartnackige Falle (DIETERICH): Ferri. sulfuric. 25,0, Aluminis 25,0, Cortic. Quercus 
50,0, Rhizom. Calami 50,0, Farin. Secalis 100,0 Aq. q. sat. f. electuar. Zweistiindlich hiihnerei~ 
groB auf die Zunge zu streichen. 

Harn verhaltung: I. Emuls. Sem. Cannab.100,O: 930,0, 01. Juniperi 20,0, Extract. Hyoscy
ami 8,0, Magn. sulfuric. 50,0. S. 1-3 stiindlich 1/41 zum Eingusse neben warmem Kamillenklistier, 
Einreibung der Lendengegend mit Spiro camphorat., Liq. Amm. caust. aa und Dampfbahungen 
der Harnorgane mit Heusamen. 

II. Fruct. Juniperi 330,0, Natr. sulfur. cryst. 150,0, Kalii acetici 40,0. liz stiindlich 1 EBlMfe! 
mit 1/4 I Kalkwasser. 

III. Liq. Plumbi subacet. 15,0, 01. Juniperi baocar. 5,0, Glycerin 100,0. Stiindlich 1 Tee
loffel mit Kleie auf die Zunge streichen. Fiir trockene Streu und angewarmtes Saufen ist zu sorgen. 

IV. Sapon. virid., Picis alb. lUi. 100,0, Kalii nitrici, Kalii carbon. all 25,0, 01. Juniperi 10,0 
Rad. Liquir. 75,0 m. f. bol. Nr. VIII. Englisches Mittel gegen Harnzwang, Harnverhaltung bei 
Hengsten und Wallachen. AIle 2 Stunden 1 Stiick. 

V. Styrac. 2,0, Sap. domest. plv. 8,0, Resin. Pin.i, Kalii nitric. aa 6,0, Rhiz. Zingib. plv. 4,0, 
01. Juniperi 1,2. M. f. bolus. Bei Bedarf eine Pille. 

Blutharnen, Harnruhr: Acidi tannici, Catechu aa 25,0, Radicis Liquiritiae, :ll'ruct. 
Anisi, Farinae Secalis aa 50,0, Aq. q. sat. f. electuar. Zweistiindlich den 5. Teil zu geben. 

Druse (Kropf, Strengel): I. Ammon. chlorat 50,0, Stib. sulfur. nigr. 75,0, Natr. sulfur. 
sicc. 180,0, Fruct. Juniper. 150,0, Sem. Foenugraeci 150,0. 3 mal taglich 1 gehauften EBloffel volt 

II. Drusenpul ver: Fructus Foeniculi gr. plY. 45,0, Fructus Juniperi gr. plv., Semin. Foenu
graeci gr. plv. aa 60,0. 2 EBloffel auf jedes Futter. 

III. Fruct. Anisi gr. plv., Fruct. Foeniculi gr. plv., Semin. Foenugraeci plv. aa 800,0, Stibii 
sulfurati aurant. 100,0. 2 EBloffel mehrmals taglich in warmem Kleientrank. 

IV. Fructus Juniperi gr. pulv., Herbae Absinthii gr. pulv., Natrii chlorati gr. pulv., Radicis 
Gentianae gr. pulv., Seminis Foenugraeci gr. pulv. aa 200,0. 

V. Griines RoBpulver: Sulfuris sublimati, Fructus Foeniculi, Radicis Carlinae, StibH 
sulfurati nigri aa 500,0, Radicis Asari, Herbae Hyoscyami aa 100,0, Fructus Juniperi 1500,0. 

Bei Atemnot, meist hervorgerufen durch Absonderung eines zahen Nasenschleimes, 
ziehe man dem Pferde einen Sack iiber den Kopf, schiitte etwas 01. LigniJuniperi auf einen heiBen 
Gegenstand (Stein) und stelle denselben so unter den nach unten offenen Sack, daB das Tier 
die Dampfe einatmen muB. In gleicher Weise kann man auch verfahren, indem man gequetschte 
Gerste mit kochendem Wasser iibergieBt und dies/il Dampfe einatmen laBt, oder man laBt 01. Tere
binth. auf einen heiBen Stein aufgieBen und die Dampfe einziehen, oder man gieBt Spirit. camphorat. 
in groBerer Menge in kochendes Wasser und laBt die entstehenden Schwaden einatmen. Die Pro
zedur ist natiirlich zu wiederholen. 

Bilden sich Geschwiilste im Kehlgange, so suche man diese durch eine zerteilende 
Salbe zu vertreiben. Einreibungen mit fliichtigem Liniment und Terpentinol sind zu widerraten. 

Ala Drusensalbe ist zu empfehlen: I. Ungt. Hydrarg. ciner. und Sap. kalin. neutral. aa part. 
aequa!. Taglich 2 mal einzureiben. 

II. Ungt. Hydrarg. cin., 01. Hyoscyam. Iili part. aequa!. 
III. Zum Aufziehen von Drusengeschwiilsten wird Ungt. acre und zum Verteilen entweder 

eine 2 0/0 freies Jod enthaltende Jodkalisalbe oder Ungt. Althaeae angewandt. 
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Fie berpillen: Camphor. ply. 2, Kalii nitric. 8, Tartar. stibiat. 2, Placent. Lini cont. 30, 
Mel. q. s. ut f. bolus. Nicht ofter aIs 2 mal taglich zu geben, oder Antifebrin 50,0, Rad. Althaeae 
und Farin. Seca1. et Aq. q. S. 3 mal taglich 1 Pille. 

FreBpul ver fiir Pferde, nach VlETERICH: Wermut, Enzian je 100 T., Haselwurzel50 T.,_ 
kiinstliches KarIsbader Salz 250 T. Grob gepulvert zu mischen. EBloffelweise aufs Futter. 

II. Radicis Gentian. gr. pulv. 500,0, Natrii sulfuric. gr. pulv. 250,0, Natrii bicarbon. gr. 
pulv., Natrii chlorati crudi aa 125,0. 

III. Stibii sulfurati nigri 20,0, Sulfuris sublimati 40,0, Seminis Foenugraeci, Rhizomatis 
Calami pulv., Radicis Gentianae pulv., Placentae Lini pulv., Fructus Lauri pulv. aa 100,0, Natrii 
sulfurici grosse pulv. 440,0. 

IV. Foliorum Farfarae pulv., Herbae Absinthii pulv., Natrii bicarbonici all 1,0, Natrii chlorati. 
3,0, Natrii sulfurici grosse pulv. 4,0. 

Appetitlatwerge fiir Pferde. Radic. Gentian. gr. pulv., Rhizom. Calami gr. pulv., 
Fruct. Juniperi gr. pulv. aa 100,0, Fruct. Carvi, Semin. Foenugraeci gr. pulv., Farinae Secalis aa 
50,0, Semin. Sinapis pulv. 25,0, Sirupi communis q. S. 

A ugen wasser: Zinc. sulfuric 1,0, Aquae 300,0, Tct. Opii simpl. 5,0. MitteIs eines weichen 
Pinsels ofters am Tage zwischen die Augenlider zu streichen (bei Augenentziindungen). 

Stollbeulen. Oberbeine. I. Hydrargyri bichlorati corrosivi, Cantharidum pulv. 1lli 5,0, 
Unguenti basilici 50,0. Salbe gegen alte Stollbeulen (haselnuBgroBe Geschwiilste auf der Spitze 
des Ellenbogengelenkes) und Oberbein (Knochenauftreibung unterhalb der sogenannten VorderfuB
wurzel bis zum Fesselgelenk der Pferde). Die Anwendung gleicht derjeuigen der Spatsalbe. 

II. Pflaster: Hydrargyri bichlorati corrosivi 10,0, Gerati Resinae Pini 100,0, Terebinthinae-
20,0. Auf Zeug gestrichen auf die von den Haaren befreiten Stellen zu legen (bei Stollbeulen, Piep
hacken, verharteten Gallen). Bequemer ist die Anwendung des Collodiums. 

III. Collodium: Hydrargyri bichlorati corrosivi 10,0, Collodii 100,0, Terebinthinae lari· 
cinae 5,0, Spiritus aetherei 15,0. Damit werden die von der Haarbekleidung befreiten Hautstellen 
bestrichen (bei Stollbeulen. verharteten Gallen, Piephacken). 

IV. Saponis oleacei 100,0, Kalii carbonici crudi 10,0, Spiritus diluti 400,0, O1ei Terebinthinae 
20,0. Zu filtrieren. Eiureibung bei Stollbeulen, Sehnenklapp, verharteten Driisen. 

V. Liquoris Plumbi subacetici 30,0, O1ei Rapae 95,0, Camphorae tritae 5,0. Zum Bestreiohen 
und Bereiben frisch entstandener Gallen bei Pferden. 

Spatsalbe: Hydrargyri bichlorati corrosivi 5,0, Carbonis Ossium 2,0, Kalii jodati 6,0, 
Aquae destillatae 3,0, Unguenti Cantharidum 80,0. D. S. Salbe gegen Spat (darf nicht mit b 10 Ben 
Handen eingerieben werden). Diese Salbe ist von Erfolg bei frischem Spat, wenn noch keinl' 
Knochenanwiichse vorhanden sind. Man reibe 2-3 mal innerhalb zweier Tage die Salbe etwas
dick mittels eines Baumwollenbauschchens in daB untere Ende der inneren Sprunggelenkflii.che 
im Umfange eines Talers ein, lasse die dadurch erfolgende Korrosion abheilen und wiederhole die
selbe Prozedur in 3-4 W ochen. Damit die Salbe nicht gesunde Teile anatze, bestreicht man die 
Umgebung des einzureibenden Fleckens mit HiihnereiweiB. 

Starkungspillen: Rad. Gentian. ply. 4,0, Rhiz. Zingib. plv., Cort. Cassiae ply. aa 8,0, 
Fruct. Capsici plv., 01. Anisi aa 1,2, Sem. Foenigraec. 8,0, Glycerin. q. S. M. f. bolus. Bei Bedarf 
I Pille. 

Starkungspulver: Arsenic. alb., Cantharid. plv. aa 0,6, Ferr. sulf. plv. 8,0. 1 mal taglich. 
mit dem Futter zu geben. 

Blasenziehende Salbe: Cantharid. ply. 2,4, Euphorbii plv. 2,0, Adip. benzoat. 20,0, 
01. Juniperi, 01. Rosmarini, 01. Terebinth. aa gtts. XX. 

Wurmmittel: I. Ein sehr sicheres Mittel gegen Wiirmer bei Pferden, das auch den Darm 
nicht so stark angreift wie Tartar. stib., ist Acid. arsenicos. in Einzeldosen von 1/2-1 g taglich. 

II. Nach DIETERICH: Asa foetida 20,0, Aloe 30,0, Farin. Tritic. 50,0, Herb. Absynth. 100,0. 
01. Tanacet., Petroleum aa 15,0, Aq. q. S. fiat electuarium. Alle 2 Stunden hiihnereigroB aut 
die Zunge streichen. 

III. Tubera Jalap. 30,0, Flor. Cinae und Pulv. Foeniculi lla 100,0, Natr. sulfur. pulv. 200,0. 
3 stiindlich 3 Loffel voll. Besonders gut fUr junge Pferde. 

IV. Nach BALL: Tartar. stibiat. 20,0 solve in Aq. dest. 300,0. 3 EBloffel ins Getrank tag
lich 2-3 mal wirkt vorziiglich. 

Brunstpulver: I. Pulveris aromatici, Fungi cervini pulv. 1lli 15,0. Mit Kleie und Wasser 
zur Latwerge gemacht auf einmal einzugeben. Fiir Stuten und Kiihe. 

II. Cantharides 0,5-2 g mit Kleie vermischt. 
Gegen zu haufiges Rossen der Stuten gibt man Ka!. bromatum 100,0 in zwei Tagen. 
Beruhigungsmittel beim Hufbeschlag: I. Einige Tropfen 01. Petroselini auf eiD 

Tuch gegossen oder auf dem Finger dem Pferde vor die Niistern gehalten, bewirkt eine fast sofortigf' 
Beruhigung des Tieres. 

II. 100 g Asa foetida sind mit 15 g 01. Petroselini zu befeuchten und dann den Pferd€ I' 

unter die Nase zu halten. 
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Hufkitt: I. Terebinth. comm. 75,0, Gummires. Ammoniac. 150,0, Guttaperchae min . 
.(lonc. 200,0. Die im Wasserbad gut durchgearbeitete Masse formt man zu Stangen oder durch 
Pressen zu Platten. Bei Bedarf wird eine geniigende Menge vorsichtig iiber kleiner Flamme er
weicht und mit warmem Spatel in die mittels Terpentinol oder Petroleum aufs sorgfaltigste ge
reinigten, vollko=en trockenen Risse fest eingedriickt. Durch "Oberstreichen der verkitteten 
Stelle mit stark erwarmtem Eisen und durch gleichzeitiges Bepudern mit RuB wird der RiB glatt 
und schwarz. 

n. A=oniakgummi 50,0, Ceresin gelb 70,0, venetianischer Terpentin 80,0 werden ge
schmolzen und zu Pflasterstangen verarbeitet. 

m. Nach DIETERIOH: 30,0 gereinigtes Ammoniakgummi, 10,0 Terpentin schmilzt man im 
Dampfbad und setzt nach IlRd nach unter fortwahrendem Riihren 60,0 Guttapercha zu. Beim 
Gebrauch erweicht man die Masse in heiBem Wasser und driickt sie in die vorher gereinigte Huf
spalte ein. Wird schwarzer Hufkitt gewiinscht, so verreibt man vor dem Schmelzen 2 g RuB mit 
dem Terpentin. 

Lanolin-Hufschmiere nach DmTERIOH: a) Adipis Lanae orud. 40,0, Sebi 25,0, O1ei 
Jecoris flay. 20,0, Saponis kalini 5,0, Aquae 10,0, 01. Mirbani gtts. X., O1ei Citri gtts. X. 

Huffutter nach REZELIUsisteine Mischung aus 80-50% Stearinpeoh, 0,8 bis 10/ 0 Schwefel 
7,5--250/ 0 Zement, 6-80/ 0 Sagemehl oder anderer Holzmasse und 6-80/ 0 Werg. Die Mischung 
wird in kochendem Wasser erweioht, lose in den Huf gelegt und beim Auftreten eingepreBt, so daB 
sie die ganze Hohlung ausfiillt. 

H ufseife: Talg 65,0, RiibollO,O, Kaliseife 15,0, Wasser 10,0. 
Paste gegen FuBfaule: Cupr. sulfur., Ferr. oxydat. iii 120,0, Acid. acet. glacial. 90,0, 

Glycerin. 30,0. Wird mit 01. Lini zu einer Paste verarbeitet. 
Am einfachsten verwendet man bei Huf- und Strahlfaule, zumal wenn das "Obel recht

zeitig bemerkt wird, eine konzentrierte Auflosung von Cupr. sulfuric. (10%). Man tauoht Watte
bauschchen in die Auflosung und driickt dieselben an den erkrankten Stellen fest. 

Strahlfaule-Tinktur: Acidi salicylici 5,0, Glycerini 20,0, Tincturae Aloes, Tincturae 
Gallarnm ail. 100,0. Taglich einmal den Strahl einpinseln, dann auf Werg in den zwischen den 
Ballen befindlichen Spalt eindriicken. Der Huf ist vorher mit Seifenwasser zu reinigen (DIETERIOH). 

Mauke: I. Camphorae trit., 01. Rosmarini U 5,0, O1ei Olivarum 30,0, Liq. Plumbi sub
acetici 50,0, Cerati Resin. Pini 70,0. II. Cupr. sulfuric. 15,0, Ferr. sulfuric. 15,0, Alumin. 20,0, Aquae 
1000,0. Waschmittel. 

Mittel gegen Bremsen, Hornissen, Mucken usw. siehe 8eite 1104. 
Arzneimittel fiir Kiihe und Kiilber. 
"Ober die Anwendung von Quecksilbersalbe alB Ungeziefermittels. Bd. I, S.I447. 
Gegen Knochenbriichigkeit der Kiihe, eine in trockenen, futterarmen Jahren auf-

tretende Krankheit, wird Chlornatrium und roher phosphorsaurer Kalk gegeben. Letzterer 
wird am besten mit irgendeinem Pflanzenpulver, Z. B. Absinthium oder Gentiana, gemischt. 

Kalbefieber der Kiihe. Durchschnittlich genesen die Hii.lfte der Patienten. Bei Beginn 
der Krankheit gibt man innerlich Tart. stib. 10,0, 01. Ricini 500,0, Natr. sulfur. 800,0 mit 11 Kamil
lentee auf einmal. Auf Stirn und Genick Eis oder kalte nasse Sacke. Frottieren des Riickens und 
Kreuzes, Einreibung mit 01. Sinapis aeth. 15,0, Spiritus 100,0 (morgens und abends die Halfte) oder 
mit 01. Tereb., Liq. Ammon. caust. ill!. p. aeq. mit etwas Tinct. Cantharid. oder 01. Crotonis 
und Bedecken mit warmen Decken. Mehrmals taglich Kaltwasserklistiere und Anregung der 
Milchsekretion durch haufiges Ziehen an den Strichen. 

Eine giinstige Einwirkung bei Kalbefieber wird erzielt, wenn innerlich eine Losung von 
Kal. jodat. 10,0 auf 300,0 Aq. dest. auf einmal verabreicht wird. Von einem Einirrigieren von 
Kal. jodat.-Losung in die 4 Striche ist man abgekommen; es wird nur einfach Luft eingepumpt 
und damit eine giinstige Wirkung hervorgerufen. 

Wegen der haufig unvermeidlichen Notschlachtung sind yom innerlichen Gebrauch alle 
aromatischen Medikamente auszuschlieBen, da dieselben das Fleisch ganz ungenieBbar machen. 

Mittel gegen das Verkalben der Kiihe: Das sporadische Verkalben kann bedingt sein 
durch rohe Behandlung der tril.chtigen Tiere oder durch zufii.llige mechanische Insulten. Bei seu
chenartig auftretendem VerkaJben ist die Desinfektion alB Vorbeugungsmittel unbedingt 
erforderlich. Wenn in einem groBeren Viehstall ein Fall von Verkalben eintritt, ist deshalb auf 
energische Desinfektion des Stallbodens mittels Karbolsli.ure, Lysol oder Creolin zu dringen; die 
etwa noch vorhandenen tril.chtigen Tiere sind womoglich in einem anderen Stalle unterzubringen. 
Von einem Tierarzt wurde alB verdauungsbeforderndes Mittel folgende Mischung empfohlen: 
Rhiz. Calami, Fruct. Foeniculi, Fruct. Carvi, Natr. sulfuric. aa part. aequal. D. S. Auf jede Mahl
zeit der Kuh 1 EBlofiel voll auf das Kurzfutter zu geben. 

Verkalbin, gegen das Verkalben der Kiihe angepriesen, besteht aus einer Mischung von 
Anis, Bockshornsamen, Stinkasant, Myrrhe usw. mit etwa 7,20/ 0 Borax, 3,80/ 0 salicylsaurem Natrium, 
4,7 0/ 0 ameisensaurem Natrium und 3,80/ 0 Glaubersalz (HOFFMANN). 

Reinigungspulver zum Abtreiben der Nachgeburt bei GroBvieh: I. Sum
mitat. Sabinae, Natr. carbonic. crud., Fruct. Carvi, Rhiz. Calami a.a 60,0 (letztere beiden alB Ge-
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schmackskorrigens). M. f. pulv. divid. in dos. aeq. Nr. IV. Alle 6 Stunden 1 Pulver, bis Abgang 
erfolgt und zwar jedesmal in l/zllauwarmem Bier. Sollte dies nicht helfen, so waren Injektionen 
von lauwarmem Wasser in den Uterus anzuraten, und zwar taglich 2mal, jedesmaili. 1st die Nach
geburt oder deren Teile bereits faulig geworden, so sind Irrigationen vorzunehmen, und zwar laBt 
lUan 1/2 Eimer warmes Wasser (23-28°), dem Creolin zugesetzt ist, in die Gebarmutter 
einlaufen. Dieses Mittel bewirkt bisweilen Uteruskontraktionen, die man mit Medikamenten 
vergebens zu erreichen versucht. 

Trommel- oder Blahsucht der Kiihe. I. Man gebe der Kuh 1/2stiindlich 1 EBloffel 
Liq. Ammon. caust. oder Liq. Ammon. anisat., verdiinnt mit 1/21 Wasser; oder 1/2stiindlich 
je 1/2 I Kalkwasser. Vorteilhaft ist es auBerdem, das Tier durch ein Strohseil aufzuzaumen, um das 
Riilpsen zu erleichtern. 

II. Ein Stich mit dem Troikar, durch den Tierarzt auszufiihren, leistet die besten (schnell
sten) Dienste. AuBerdem innerlich: Magnes. ustae, Plv. Rhiz. Veratr. aa 20,0 oder Ammon. carbon., 
Plv. Rhiz. Veratr. aa 20,0. Auf einmal mit einer Flasche Branntwein einzuschiitten. 

III. Liq. Amm. caust. 200,0, Spiro camph. 250,0, Ather 50,0. M. D. 1 EBloffel voll in 1/2 I 
Wasser zu geben. 

IV. Tympa.ni te ssenz. Liq. Ammonii anisat. 12,0, Tinct. Capsici 7,5, Tinct. Zingiberis 30,0, 
Aquae commun. q. S. ad 2 L. Bei Trommelsucht der Rinder, auf einmal, wenn notig nach 112 Stunde 
dieselbe Dosis nochmals zu geben. 

Durchfall der Kiihe. I. Opii pulv. gross. 3,0, Cort. Querc. plv. und Gland. Querc. tost. 
aa 25,0. Taglich 1 bis hochstens 2 Pulver in Haferschleim zu geben. 

II. Einmalige Dosis Opium 10-20 g in Pillenform oder im Getrank, oder Alaun 15,0, oder 
einmalige Verabreichung von 75,0 Tinct. Opii simpl. 

Riicken blut der Rinder: Kalii sulfuric. 30,0, Kalii nitric. 10,0, Caput. mort. 10,0, Dent
tal. dos. X. 3mal taglich 1 Pulver. AuBerdem ist fiir Entleerung durch Klistiere, am besten aus 
Leinsamen und Kamillentee aa p. aeq. zu sorgen; bei Fiebererscheinungen sind die S. 1037 ange
ge benen Mixturen zu verwenden. 

Blutharnen der Kiihe. I. Ferr. sulf. 5,0, Alum. plv. 15,0, Dent. tal. dos. X. 2 mal tag
lich 1 Pulver in Hafer- oder Leinsamenschleim zu verabreichen. 

II. Da. haufige Dosen von Alaun zu Gastroenteritis fiihren konnen, wurde an Stelle von I 
empfohlen, Pulv. Fol. Uvae Ursi, Rhiz. Torment. aa 50,0 mit 1 Flasche Leinsamenabkochung ein
zuschiitten. 

Verstopfung der Kiihe: I. Tartar. stibiat. 5,0, Natr. sulfur. sicc. 250,0, Aloe plv. 
30,0. Aile 3 Stunden 1 EJ310ffel voll in Kamillentee. 

II. Natr. sulfur. 750,0, Aloes pulv. 30,0. Mit 1 Flasche Leinsamenabkochung auf einmal 
zu geben. Zusatz von 5,0 Tart. stib. befordert die Rumination. An Stelle des Tartar. stibiat. ist 
mit besserem Erfolg Rhizom. Veratr. alb. plv. 10,0 zu verwenden. 

III. Aloes 20,0,01. Lini 500,0. Erwarmt auf einmal zu geben. - Fiir Kalber: Aloes plv. 
10,0, Tartari natronati 30,0, Placent. Sem. Lini plv. 10,0. In einem Viertel Liter warm en Wassers 
auf einmal ~u geben. 

Milch pul ver fiir K iihe nach DIETERICH: I. Fruct. Carvi cont. 120,0, Rhiz. Calami pulv. 
120,0, Nlltr. chlorat. 50,0, Sui£. 30,0. 

II. Stib. sulf. nigr. 100,0, SuI£' 100,0, Fruct. Foenicul. pulv. 50,0, Fruct. Carvi cont. 50,0, 
Fruct. Juniperi cont. 50,0, Natr. chlorat. 500,0. 

III. Fruct. Anisi cont. 100,0, Fruct. Foeniculi pulv. 100,0, Stib. sulf. nigr. 200,0, Natr. 
chlorat. 200,0. Taglich 2 mal 2 gehaufte EBloffel voll in 1 I warmem Bier einzuschiitten. 

IV. Rhizom. Calami, Herb. Absinthii, Natrii chlorati aa 300,0, Tartari crud. 60,0. Stibii 
sulfurati crudi 40,0. 

Diese Pulver finden auch bei anormaler Milchabscheidung Anwendung. 
FreBunlust der Kiihe (ohne besondere Krankheitserscheinungen): Rad. Gentian., Scm. 

Foenugraec., Remanens V. Cort. Chinae, Sulf. gris., Fol. Trifol., Rhiz. Calami aa 1000,0, Natr. chlorat. 
1000,0, Plv. Herbar. 3000,0. 3 mal taglich 1 gehiiuften EBloffel voll aufs Futter. 

Starkungsmittel fiir genesendes Rindvieh: I. Aetheris, Tinct. Zingiber., Tinct. 
Gentianae aa pts. aeq. 

II. Ferr. sulfur., Rad. Gentian. plv., Fruct. Carvi plv. aa pts. aeq. 
Gegen Geschlechtstrie b bei K iihen: I. Kal. bromo 4,0, Camphorae 0,5, Natr. bicarb. 

3,0. S. 2 mal taglich 1 Pulver. 
II. Camphorae 5,0, Alumin. 50,0, Natr. sulf., Natr. chlor. aa 120,0, Bacc. Junip., Fruct. 

Foenic. aa 100,0. 3 mal taglich 1 EBloffel. 
Trockenstehen der K iihe. Ein altbewahrtes Mittel, um Kiihe trocken stehen zu lassen, 

ist das mehrmalige Bestreichen oder Einreiben des Euters mit Sapo viridis. Je nachdem die Kiihe 
mehr oder weniger Milch liefern, wird das Euter mehrere Tage lang eingerieben. Etwa entstandene 
Hautreizungen beseitigt man durch mehrmaliges Abwaschen des Euters mit lauem Wasser und 
nachheriges Behandeln mit einer Salbe, bestehend aus 01. Lauri expr. 40,0, Sebum 20,0. An Stelle 
des Sebum ist noch besser Ochsenmark zU nehmen. 
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Gelbsucht: Aloes plv. 50,0, Rhizom. Rhei 50,0, Tartari crudi 100,0, Rhizom. Calami 100,0. 
Natrii sulfuric. 100,0. Dosis: 3 mal taglich einen EBioffel voll in einem Liter Wacholderbeeren
aufguB zu geben. (DIETERICH.) 

Euterschwamme: Cupri acetici 5,0, Acidi salicylici 2,5, Olei Olivae 50,0. Zum Bestreichen 
der Aphten am Euter. 

Kreuzlahme: Aloes 40,0, Flor. Arnicae, Rhizom. Arnicae, Rhizom. TormentilJ. aa 50,0. 
Nucis vomicae 15,0, Radic. Althaeae20,0, Aq. q. sat. ut fiat electuar. Dosis: Taglich 3 mal hiihnerei
groB einzugeben, daneben !lind Einreibungen mit Campherliniment und Terpentinol vorzunehmen. 

Scheidenkatarrh der Rinder. Bullenstabe: I. Hydrarg. sozojodol. 0,25, 01. Cacao 
50,0, Adip. Lanae anhydr. q. sat. f. supp. dos. X. 

II. Liq. Cresoli saponat.16,0, Aquae dest. 50,0, Eucerin. anhydric. (od. Adipis Lanae anhydr.) 
ad 200,0. Man erreicht eine hinreichende Verteilung der Salbe, indem man sich eines glatten, 
fingerdicken Holzstabchens bedient, das man am oberen Ende mit einem Gummischlauch wulstig 
umkleidet. Die Verteilung der Salbe hat in den ersten fiinf Tagen taglich einmal zu geschehen; 
dann weitere fiinfmal, iiber den anderen Tag je einmal. 1m ganzen sind also zehn Behandlungen 
notig. Man rechnet auf jede Behandlung 20 g Salbe. 

III. Spiilungen mit 3-5 O/oigen Creolinlosungen.leisten ebenfalls gute Dienste. 
Bissulin, gegen Scheidenkatarrh der Rinder empfohlen, ist eine Sozojodolquecksilber ent

haltende Sal be. 
Wurmtrank fiir Rinder. Wermut, Rainfamkraut, Aloe, grob gepulvert, je 30 g, Hirsch

homol 15 g, LeinO! 500 g. Innerhalb 5 Stunden auf zwei Mal zu geben. (DIETERICH.) 
Kalbermehl. Hafermehl40,O,Leinkuchenmehl40,O, Leinsamen, gemahlen 15,0, Futter

kalk 1,5, Kochsalz 0,75. Natrium bica.rbonicum 0,5, SiiBholzpulver 0,25, Anis· oder Fenchel
pulver 0,25. Die letzten drei Teile konnen auch fortgelassen werden. 

Butterpul ver a.ls Futterzusatz. Kiihen gebe man taglich 3 mal einen EBiofel voll aufs 
Futter oder noch besser in Kleientrank. Schafen und Ziegen gebe man 3-4 mal taglich je 1 Tee
Joffel voll aufs Futter. Man versaume nicht, dem Vieh ofter Salz zu geben, was am besten 
durch Anbringung von Lecksteinen bewerkstelligt wird. 

Danisches Butterpulver: Sem. Foenugraeci 1000,0, Fruct. Anisi., Fruct. Foeniculi all. 
150,0, Bal. culinaris 140,0, Natr. bicarbonic. 300,0. 

Hollandisches Butterpulver. Sem. Foenugraeci 2000,0, Calcii phosphor. 100,0, Fructus 
Foeniculi, Radicis Gentianae aa 300,0, Natr. bicarbonic. 500,0, Stibii sulfurati nigri. 200,0, Natr. 
sulfuric. sicc. 250,0. 

Alpenbutterpulver: Semin. Foenugraeci 200,0, Sem. Anethi., Sem. Anisi all. 30,0. 
Fruct. Juniperi 50,0, Rad. Gentianae 40,0, Asae foetidae, Boli rubrae aa 15,0. 

Mittel gegen Kalberdurchfall (Kalberruhr). 
1. Die kranken Tiere werden von den gesunden gesondert in zugfreiem, warmem Stall mit 

trockener, reinlicher Streu untergebracht und 2 mal taglich tiichtig mit Branntwein, Restitutions
fluid oder Campherspiritus, Salmiakgeist, Terpentinol all. p. aeq. in Bauch- und Lendengegend 
abgerieben. 

Innerlich erhalten die jungen Tiere folgende Kalbertropfen: Acid. tannic., Acid. salicylic. 
aa 50,0, Tinct. Opii 500,0, Tinct. Strychni, Tinct. Ipecacuanhae aa 50,0, Kreosot. 7,5. M. D. S. 
2-3 stiindlich 1 Teeloffel in einer Tasse Leinsamenschleim oder Kamillentee. 

II. Tannoform. veterin. oder Tannalbin. veterin. od. Tannin. albumin. wird in 2-3 maligen 
Gaben von 2-4 gals Schiittelminur mit Kamillentee oder mit Honig oder Sirup vermischt den 
Tieren auf die Zunge gestrichen. Dabei hat sich ein Zusatz von Salicylsaure bewahrt, am besten 
in folgender Mischung: Acid. salicyl. 1 g, Tannalbin. veterin. usw. 2-3 g. Taglich 1-2 mal in einer 
Tasse KamiJIentee oder Gerstenschleim zu geben. 

III. Acid. tannic. 25,0, Natr. bicarbonic. 80,0, Magnes. carbon. 160,0, Natr. chloratum 300,0, 
Fruct. Carvi plv. 110,0, Baec. Juniperi plY. 20,0. M. f. plv. Die Kalber erhalten von diesem Pul
ver aIle Stunden 1 EBlOffel voll, am besten im Kleietrank. Milch ist zu vermeiden. In den Zwischen
raumen gebe man ofter einige gequirlte Eier, ebenfalls in Kleie. Die Tranken wie auch der Stall 
sind moglichst warm zu halten. 

Kalberruhrpillen: Acid. salicyl. 20,0, Resorcin. 10,0, Rhiz. Rhei, Acid. tannic. all. 5,0 
Tinct. Opii spl. 4,0, Opii ply. 1,0, Rad. Torment. plv. 5,0. F. pil. 60. 1 Dosis = 24 Stiick. 

Mixtur gegen Kalberdurchfall: Acid. tannic. 2,0, Tinct. Opii simpl. 10,0, Spiro aether. 
Tinct. Chin. compos. aa 20,0, Aquae Menth. pip. 200,0. EBioffelweise mit KamiJIentee einzugeben. 
Da naturgemaB der Durchfall mit starken Verdauungsstorungen verbunden ist, wirken hier der 
Pfefferminz- und Chiningehalt sehr giinstig. 

Durchfall bei Kalbern wird verhiitet, wenn in den ersten Lebenstagen je 0,5 Argent. 
colloidale in Haferschleim gereicht wird. Man darf in den ersten Tagen keine gekochte Milch geben, 
da derselben wichtige Bestandteile der frischen Milch fehlen. 

Schwammsaft fiir Kalber. Infus. Fo!. Salviae 25,0:250,0, Boracis 15,0, Mellis crudi 35,0. 
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Brunstmittel fiir Kdhe und Schweine. 
I. Das beste Brunstmittel ist Tinct. Cantharidum, vor dem jedesrnaligen Fiittern morgens· 

und abends auf ein kleines Stiick Brot zu geben, das die Tiere gern nehmen. Wegen der iitzenden 
Wirkung der Tinct. Canth. muB das Stiick Brot in der Mitte, wo man die Tropfen aufschiittet, 
mit einem EBloffel Wasser angefeuchtet werden. Bei Kiihen beginnt man mit jedesmal10 Tropfen 
jeden Tag, morgens und abends um je 2 Tropfen steigend bis zu 16. Bei Schweinen dieselbe Steige· 
rung, nur daB man mit 6 Tropfen anfiingt und mit 12-14 aufhort. Bei eintretender Brunst mull 
natiirlich sofort halt gemacht werden. 

II. Bolet. Cervin. 45,0, Cantharid. 15,0, Fruct. Lauri, Fruct. Foenicul., Sem. Foenugraeci 
ali 60,0. M. D. S. etwa 15 g auf 2 mal innerhalb 1/2 Stunde zu geben. 

Arzneimittel fur Schafe. 
Badekuren gegen Schafriiude. 
Mit der Bekiimpfung der Schafriiude befaBt sich ein EriaB des preuBischen Landwirtschafts

ministers vom 29. Miirz 1903. Derselbe fordert eine griindliche arzneiliche Behandlung nicht nur 
der riiudekranken, sondern auch der riiudeverdiichtigen Schafe. Die Behandlung riiudiger Herden 
soil in erster Reihe und grundsiitzlich stets durch Badeverfahren, und nur, wo dieses aus besonderen 
Griinden nicht ausfiihrbar ist, durch Schmierkuren erfolgen. Urn in dieser Beziehung den Tier
iirzten eine Auswahl besonders geeigneter Arzneimittel an die Hand zu geben, ist dem EriaB eine 
von der technischen Deputation fiir das Veteriniirwesen aufgestellte Dbersicht wirksam befundener 
Riiudebiider beigegeben, deren Anwendung empfohlen wird, ohne daB hierdurch die Zahl der zu
liissigen Mittel fiir die Herstellung einer geeigneten Badefliissigkeit beschriinkt werden soli. Diese 
Biider sind folgendermaBen zusammengesetzt: 

1. Arsenik biider: Zu denselben wird eine 1/2-10/ oige Losung der Arsenigen Siiure in alka
Iischem Wasser verwendet. - Das EBERHARDTsche Bad besteht aus 2,5 T. Arsenik, 20 T. 
Alaun und 300 T. Wasser. - Das MATTHIEusche Bad enthiilt 1 T. Arsenik, 100 T. Alaun und 
100 T. Wasser. - In dem FOWLERschen Bade sind je 1 T.Arsenik und Pottasche in 100 T. Was
ser gelost. - Das VIBORGSche Bad enthiilt Arsenik und Pottasche zu je 1 T., Essig und Wasser 
je 100 T. 

Die Badefliissigkeit darf erst nach vollkommener Losung der Bestandteile zur Anwendung 
kommen. Urn eine umfangreichere Resorption von der Haut aus zu verhindern und damit die 
Gefahr einer Arsenikvergiftung zu verringern, bade man die Schafe erst 8 bis 14 Tage nach der 
Schur. Die Schafe werden zweimal in die Badefliissigkeit eingetaucht und alsdann mit einer Biirste 
iiber den ganzen Korper tiichtig durchgebiirstet. 

2. Tabakbiider: Man kocht 71/2 kg zerschnittenen Landtabak mit 50 I Wasser 1/2 Stunde 
lang. Hierauf wird koliert und der Kolatur 1 kg verfliissigte Karbolsiiure nebst 1 kg Pottasche 
sowie so viel Wasser hinzugefiigt, daB 250 I Badefliissigkeit erhalten werden. Die Badetemperatur 
soli 300 R (380 C), die Badedauer 2 Minuten betragen. Die Korperoberfliiche der aus dem Bade 
herausgenommenen Schafe wird nunmehr 2 Minuten lang durch Biirsten, Kneten, Reiben und 
Walken bearbeitet. Riiudige Schafe werden hierauf noch einmal eingetaucht und abgerieben. 

3. Kresolhaltige Biider enthalten 21/2 % Creolin, Liquor Cresoli saponatus, Lysol oder 
Bacillol. Das zu verwendende Wasser sei moglichst kalkarm (d. h. weich). Temperatur des Bades 
28-30° R (36-38 0 C). Die Schafe verbleiben 3 Minuten in der Badefliissigkeit. Sie werden dann 
3 Minuten lang an der Korperoberfliiche, namentlich aber an den sichtbar erkrankten Hautstellen. 
gebiirstet, geknetet, gekratzt und bearbeitet. Die Krusten werden durch Kratzen und Biirsten 
moglichst entfernt. Zum Schlusse werden die Schafe nochmals in die Badefliissigkeit eingetaucht. 

Wiihrend des Badens ist darauf zu achten, daB ein Verschlucken der Badefliissigkeit ver
hindert wird. Eine Woche nach dem ersten Bade findet ein zweites Bad in der gleichen Weise 
Anwendung. Der Heilerfolg bei der Badekur mit Kresolpriiparaten wird erhoht, wenn die riiudigen 
Schafe vor der Badekur mehrere Tage hintereinander an den sichtbaren, erkrankten Korperstellen 
eingerieben werden. Zu diesen Einreibungen eignet sich ein Liniment aus 1 T. Creolin oder Liquor 
Cresoli saponatus oder Bacillol, 1 T. Spiritus und 8 T. Schmierseife. 

Auch in England ist die Schafwasche obligatorisch. Es wird den Viehbesitzern die Wah) 
zwischen folgenden drei ZUbereitungen gelassen: 

a) Kalk- und Sch wefelmischung: 25 T. roher Schwefel werden mit 121/2 T. fettem. 
gebranntem Kalk gemischt und mit Wasser zu einem weichen, klumpenfreien Brei angeriihrt. 
Derselbe wird durch Wasser bis auf 200 T. verdiinnt und unter stiindigem Umriihren eine halbe 
Stunde oder so lange unter Ersatz des verdampfenden Wassers gekocht, bis die Fliissigkeit eine 
dunkelrote Farbe angenommen hat. Alsdann liWt man erkalten und absetzen, gieBt die Fliissigkeit 
vom Bodensatz ab und ergiinzt mit Wasser auf 1000 T. 

b) Karbolseifenmischung: 5 T. gute Kaliseife werden unter gelindem Erwiirmen in 71/ 2 T_ 
f1iissiger Karbolsaure gelost und die Losung auf 1000 T. verdiinnt. 

c) Tabak-Schwefelmischung: 35 T. feingeschnittene Tabakabfiille werden mit 210 T. 
Wasser 4 Tage lang ausgezogen. Alsdann wird koliert und der Riickstand ausgepreBt. In der 
PreBfliissigkeit verriihrt man gleichmiiBig 10 T. Schwefelblumen und verdiinnt das Ganze mi' 
Wasser auf 1000 T. 

66* 
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Durchfall der Schafe: Wermut, Ingwer je 5 T., Wacholderbeeren 10 T., Eichenrinde 
20 T., Kochsalz 100 T. Alteren Tieren bei Durchfall taglich dreimal ein EBloffel vol! zum Lecken. 
(DIETERICH. ) 

Wurmpillen fiir Schafe. Farnextrakt 1 g, Aloe 5 g, Naphtha/in 0,1 g, Seifenspiritus 
q. s. zu einer Pille. (DIETERICH). 

Kolikpulver (DIETERICH): Saponis domestici 5,0, Florum Ohamomillae, Fructus Foeniculi, 
Placent. Semin. Lini aa 10,0, Natrii sulfurici 80,0. Divide in part. IV. 2stiind!. 1 Pulver mit warmem 
Wasser und 1 EJ3loffel Leino!. Bei Kolik der Schafe infolge Uberfressens. 

Harnverhalten der Schafe. Fructus Oannabis contus. 100,0, Magnesii sulfurici 50,0, 
Amygdalarum amarar. 10,0, Fructus Juniperi contus. 25,0, Farinae Secalis 25,0, Aquae q. S. Stiind
lich taubeneigroB. 

Verstopfung: I. Natr. sulfur. cryst. 75,0, Placent. Semin. Lini 20,0, Natr. bicarbonic. 10,0, 
Fruct. Oarvi 10,0. Dreistiindlich ein Drittel dieser Mischung mit Leinol zu geben (DIETERICH). 

II. Saponis domest. ply. 5,0, Natr. chlorat. 45,0, divid. in part. V. Stiindlich ein Pulver in 
1/4 I Kamillentee gelost zum Klistier. (DIETERICH.) 

Arzneimittel fur Schweine. 
Fre Bpul ver: I. Rhizoma Oalami, Rhizoma Galangae aa 75,0, Rad. Gentianae, Stib. sulf. 

nigr., Natr. chlorat. aa 150,0, Oalc. phosphoric. crud. 200,0, Natr. bicarbonic. 400,0. 
II. Natr. sulf. sicc. 200,0, Sa!. culinar. 100,0, Rad. Gentian. 50,0, Bolus rubr. 100,0, Stib. 

sulf. 60,0, Sem. Anis. pulv. 30,0, Sem. Foenugraeci 75,0, Acid. tartar. 25,0. Mit jedem Fressen 
werden den Schweinen 2 Teeloffel vol! eingegeben. 

III. Natr. bicarbon. 200,0, Stib. sulfur. nigr. 100,0, Lign. Quassiae pulv. 50,0, Rad. Gentian. 
pulv. 50,0. 1 EBHiffel vol! auf jedes Futter. 

IV. Erfolgreich ist auch Weinsaure angewandt worden in Losungen von Acid. tartar. 50,0, 
Aq. Foenicu!. 200,0. S. Zu jedem Futter wird 1/2 EJ3loffel vol! zugesetzt. 

V. Radic. Gentian. gr. pulv. 120,0, Stibii sulfurati nigr., Rhizomat. Oalami ali 200,0, Semin. 
Foenugraeci, Sulfuris sublimati aa 160,0, Fructus Anisi, Fructus Foeniculi ali 80,0. 

Durchfall: Aluminis usti 5,0, Rad. Tormentil!. 10,0, Oorticis Quercus 15,0, Rad. Liquiritiae 
20,0, 3-4 stiindlich einen Teeloffe!' 

II. Oorticis Quercus, Fo!. Menthae pip., Rhizom. Tormentill. lia 20,0. Zweistiindlich den 
vierten Teil im AufguB. 

Durchfall der Ferke!. Rhizom. Rhei plv. 1,0, Oalcii carbonic. 10,0, div. in part. X. Tag
Hch zwei Pulver in Kamillentee. (DIETERICH.) 

Knochenschwache junger Schweine. Oalcii carbon. 30,0, Oalc. phosphor. 20,0, 
Ferr. sulfur. 5,0, Sacch. Lact. 30,0. Je 5,0 2 mal taglich dem Futter beizufiigen. 

Steifbeinigkeit der Schweine. Wiirde man dem Klein- und GroBvieh ofter Knochen
mehl, sog. prazipitierten Kalk der Diingerfabriken, geben, so kame die Knochenbriichigkeit nicht 
so oft vor. Am besten und einfachsten verabreicht man deshalb taglich groBere Mengen Oalc. 
phosphor. crud. 

Rotlauf der Schweine. I. Am besten sol! sich folgende Mischung bewahrt haben: Ohinin. 
sulf. 1,5, Spiro dilut. 35,0, Acid. hydroch!. di!. 5,0 (O!. Santa!. gtts.2-5) auf einmal zu geben, 
kleineren Tieren die Halfte. Dabei ist das Schwein tiichtig mit Eau de Raspail (s. Bd.1. S.389) 
3 mal taglich einzureiben und den kranken wie gesunden Schweinen, letzteren als Prophylacti
cum, 1-3 g Kalomel in einmaliger Dosis zu verabreichen. Auf diese Weise wurden bis 60 0/ 0 der 
erkrankten Schweine gerettet. Salicylsaure hat sich ala Prophylacticum nicht bewahrt. Andere 
Mittel sind: 

II. Rhiz. Veratri alb. 0,4 pro dosi. 1-2 mal taglich zu geben. 
III. Stib. gulf. nigr. 1 T., Alum. plumos. 10 T. Der Asbest solI nicht fein gerieben werden, 

sondern mechanisch Brechreiz bewirken. 
IV. Antifebrin., Natr. salicy!. lia 15,0, Oaput mort. 20,0, Stib. sulf. nigr. 50,0, Natr. nitricum, 

Natr. chlorat. aa 75,0, Pulv. Herbar. 750,0. 
V. Tinct. Ohinioid. 3,0, Acid. hydroch!. 27,0; 2 mal taglich 10 Tropfen mit Wasser auf 

das Futter. 
Nach der Erfahrung eines Tierarztes mag man gern eines dieser Mittel, besonders das erste, 

anwenden lassen, wichtiger jedoch und niitzlicher erwiesen sich kalte BegieBungen mit Wasser 
und innerlich Dosen von etwa 2,0 Acid. hydrochI. crud. mit Wasser verdiinnt oder besser noch 
in Leinsamentee. Die befallenen Tiere sind unbedingt von den gesunden zu trennen und der Stall 
griindlich zu desinfizieren. 

nber Sera und Antitoxine gegen Schweinerotlauf und Schweinepest siehe den 
Abschnitt Sera, S. 725. 

Kram pfe der Sch weine: Ka!. bromat. 5-8,0 pro dosi, 3 mal taglich ein Pulver zu geben. 
II. Kal. nitro 30,0, Magn. carbo 10,0, Pulv. Dower. 15,0, Sem. Foenicul. plv. 50,0. D. S. 

Anfangs halbstiindlich, dann 1-2 stiindlich einen EBlOffel voll aufs Saufen. 
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Ohrtropfen fiir unruhige Mutterschweine. I. Tinct. Opii. spl., 01. Tereb. aa 7,5. 
In jedes Ohr etwa 1/2 Teeliiffel voll zu gieBen. 

II. Spirit. camphorat. 20,0, Tinct. Opii spl. 5,0. Man gieBt der Sau die eine Hiillte ins 
Ohr und nach 24 Stunden den Rest. 

I und II werden gegen das Ferkelfressen empfohlen; auch zu geben, wenn die Mutter
sau die Ferkel nicht saugen lassen will. 

Hustenpulver fiir Schweine. Ammonii chlorati, Kalii nitrici, Stibii sulfurati nigri 
aa 40,0, Natrii sulfurici, Semin. Lini aa 120,0, Radic. Liquiritiae 140,0. Mit Wasser zum Teig ge
macht, mehrmals taglich taubeneigroB zu geben. 

Pockenlecke fiir Schweine. Natrii nitrici crudi, Natrii sulfurici ali 100,0, Fructus Anisi, 
Radicis Liquiritiae ali 25,0, Farinae Secali 100,0, Acidi carbolici 3,0, Spiritus 15,0. Taglich drei
mal einen EBliiffel voll zu geben. 

II. Olei Lini 60.0. Acidi carbolici 2,0. Fiat emulsio. Zum Einpinseln biisartiger Pocken. 
Wurmmittel. I. Aloes 2,0, Semin. Strychni 1,0, Ferri oxydati, Radic. Liquiritiae ali 10,0. 

Eine Messerspitze auf das Futter. 
II. Natr. sulfuric. 60,0, Herb. Tanaceti plv. 20,0, Olei Ricini 20,0, Naphthalini 2,0, Farinae 

Secalis 20,0, Sirupi q. sat. ut f. elect. In 4 Teilen zweistiindlich zu geben (DIETERICH). 
Rauschpulver fiir Saue. Antimonii crudi, Natrii nitrici, Capitis mortuum liii. part. aeq. 

Eine Messerspitze auf jedes Futter (zur Unterdriickung der Geschlechtsaufregung der Mastsaue). 

Arzneimittel fUr Bunde. 
Mittel gegen Raude: Raudemittel, die in jedem FaIle zuverlassig sind, gibt es iiber

haupt nicht; die schwereren FaIle der Acarus- und Sarcoptesraude bei Hunden und Schafen 
gelten nach fachmannischem Urteil fiir unheilbar. Selbst mit groBer Reklame vertriebene Pra
parate sind meist vollstandig ungeniigend. Es scheint kiirzere oder langere Zeit Besserung des 
Zustandes einzutreten, indessen nach einiger Pause tritt der alte Zustand wieder ein. Der Grund 
liegt darin, daB die Parasiten (Acarus follicularum und Sarcoptes scabrii, squamiferus, minor) sich 
in den tieferen und tiefsten Schichten der Haut eingraben, wo sie von auBen durch Tinktion fast 
unerreichbar sind, zumal sie groBe Gange zu graben pflegen, die oft nur mit ganzlicher Zerstiirung 
der Haut, was unter Umstanden den Tod des Tieres zur Folge hat, medikamentiis zu erreichen 
sind. Dagegen ist die milder auftretende Dermatocoptes- und Dermatoplegusraude (letztere nur 
an den FiiBen der Pferde) nicht iibermaBig schwer und auch sicher zu entfernen. 

I. Nach Angabe von WALLMANN leistet eine 50/ oige Verreibung von Hydrarg. sozojodolic. 
mit VaseIin, selbst bei der Acarusraude, vorziigliche Dienste. 

II. Bei Hunden und Schafen ist auBerIich Creolin und Lysol in den gebrauchlichen Liisungen, 
innerlich Sulfur. subJimat. als Beigabe zum Futter mit gutem Erfolge angewandt worden. HASEL
BACH empfiehlt fiir Hunde mehrere Male tagliches Abwaschen mit Seifenwasser. Urn der Milben 
besser habhaft zu werden, empfiehlt es sich, durch Reiben mit Strohwischen die Gange der Milben 
in der Haut aufzureiBen. Nachher wird mit Karboliil eingerieben und mit einem wollenen Tuche 
nachgerieben. Fiir zarte Hunde empfiehlt derselbe eine Einreibung von: ThymoJi 1,0, Glycerin 
50,0. Mikroskopisch wurde beobachtet, daB Raudemilben in einer 5 0/ oigen Kreolinliisung sofort 
abstarben. 

III. Ganz vorziiglich soli Acet. pyrolignos. crud., dem man 5 0/ 0 Bals. peruv. oder 10 0/ 0 Styrax 
in Benzin oder Spiritus geliist zusetzt, wirken; daneben knappes Futter. 

IV. Wirksam bei Sarcoptesraude ist schlieBlich die tagliche Einreibung eines Tei!es des Kor· 
pers mit einer Losung von Bals. peruv., Creolin aa 25,0, Spiritus 500,0. 

Staupe der Hunde. Als sehr gutes, wenn auch nicht unbedingt sicheres Hei!mittel (ein 
solches gibt es nicht) wurde empfohlen: Liq. Kalii arsenicos. Taglich einmal 2 bis 4 Tropfen, je 
nach GroBe des Hundes. 

Schneller wirkt folgende Verordnung: Antifebrini, Sacch. albi aa 0,5. D. tal. dos. Nr. V. 
Taglich 1-2 Pulver. 

Ein gutes Rezept zu Staupepillen ist folgendes: Chinin. hydrochl., Pepsin. M. 1,0, Kilo!' 
bromat. 1,5, Extr. Rhei 6,0, SuIf. dep. 9,0. M. f. pi!. Nr. 30. Fiir groBe Hunde dreistiindlich eine 
Pille, fiir kleine Hunde zwei- bis dreimal taglich eine Pille. Ferner nach DIETERICH: I. Radicis 
Hellebori viridis, Zinci oxydati aa 2,0, Sulfuris depurati, Tuber. Jalapae aa 6,0, Extract. Chilo
momillae 5,0. Man formt 100 Pillen. Kleinen Hunden taglich 2-3, groflen 5 Pillen. -
II. Radicis Hellebori viridi85,0, Radicis Althaeae 15,0, Tuber. Jalapae, Radic. Valerianae aa 30,0, 
Sulfuris depurati 20,0, Melli8 depurati Cl. s. Man formt 50 groflere oder 100 kleinere PiIlen. 
GroBen Hunden jeden zweiten Tag eine groBe, kIeinen Hunden eine kIeine Pille in Milch 
zerteilt. 

Wurmpillen. Farnextrakt 2 g, Aloe 3 g, Seife 3 g. Zu 2 Pillen, die morgens auf einmal ge
geben werden. (DIETERICH.) 

WurmoL Farnextrakt2 g, Ricinusiil20g. Morgens erwarmt aufeinmal zu geben(DIETERICH). 
Bandwurmmittel fiir Hunde. l. Fiir Hunde von der GriiBe eines Jagdhundes mischt 

man 10 g gepulverte ArecanuB mit 5 g Mica panis und 5 g Adeps suillus und gibt die Mischung 
auf einmal ein. 1 EBlMfel voll 01. Ricini hinterher erhiiht die Wirkung. 
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II. Jungen Hunden gibt man morgens 1 EBliiffel voll 01. Ricini ein und verabreicht (am 
besten in Gelatinekapseln) 3 mal taglich je 0,08-1,0 Cupr. oxyd. nigr. Diese Kur wird 8-10 Tage 
lang fortgesetzt; der Bandwurm ist nach dieser Zeit beseitigt. 

III. Vor allen anderen Bandwurmmitteln ist Kamala zu bevorzugen, da dieselbe das Ab
fiihrmittel, das nach anderen Mitteln noch verabreicht werden muB, gleichzeitig ersetzt. Man 
gibt kleinen Hunden bis zu 5,0, griiBeren bis zu 8,0. 

Mittel gegen den Ohrwurm (auch Stinkohr genannt). Dieser chronische Ohrenkatarrh 
wird meist durch Erkaltung, namentlich durch Baden oder Apportieren in kaltem Wasser, her
vorgerufen; zuweilen durch Hautausschlage, die sich bis in das innere Ohr fortgepflanzt haben, 
selten durch festsitzende Fremdkiirper. 

I. Der kranke Hund wird am besten recht warm und trocken gehalten; das Waschen und 
Baden muB unterbleiben. In das kranke Ohr wird taglich mehrmals eine Mischung aus 01. 
Olivarum 15,0, Camphor. 0,6, Tinct. Opii spl. gtts. XXX gegossen. Dabei gibt man ein Abfiihrmittel. 
Wird iibelriechende Fliissigkeit abgesondert, so wendet man eine Liisung von Cupr. sulfuric. 
0,3-0,6 auf 30 g Wasser an. 

II. Mit gutem Erfolg benutzt man auch folgende Liisung: Hydrarg. bichlor. corr. 0,25, Alumi
nis crud. 5,0, Aquae dest. 120,0. M. D. S. 2 mal taglich 15 Tropfen in jedes Ohr. 

III. Ein recht gutes Mittel besteht auch in Acid. boric. plv., das in die Muschel ein
geblasen wird, und Baden des wunden Behanges mit Infus. Sabinae 5: 100, Zinc. chlor. 0,5, 3 mal 
taglich. 

Bei der Behandlung des Ohrwurmes ist es von Vorteil, den Hunden nur magere Kost zu geben 
und ihnen miiglichst viel Bewegung zu machen. 

Rheumatismus: Natrii salicylici 20,0, Aquae 250,0. Taglich 3-5 EBliiffel voll. 
Durchfall: I. Extr. Ratanh. 6,0, Bismuti subnitrici 2,0, Sacchari 12,0. Divide in part. X. 

Vierstiindlich ein Pulver. 
II. Auch Tauninum albuminatum messerspitzenweise gegeben hat sich bewahrt. 
Verstopfung. I. Aloes 8,0, Saponis virid. q. sat. f. pi1. II. 2 Stunden vor und nach dem 

Futter zu geben. 
II. Natr. sulfuric. sicc. 20,0, Aloes 10,0, Saponis domestici 10,0, Succ. Juniper. q. sat. f. pi!. X. 

Eine Pille zu geben, 3-5 Tage lang. 

Hundeplllen. Glycerini ali 5,0 
Camphorae 2,0 Aquae q. S. 

Ammonii carbonici pyrooleosi 3,0 Fiant pilulae Nr. 60. 
Opii 0,5 S. GroBen Runden 3-4 Pillen, kleinen 1-2 Pillen 
Radicis Valerianae 20,0 morgens und abends (bei Staupe, Epilepsie, 
Saponis pulverati Krampfen, Lahmung). 

Gegen die Verunreinigungen durch Hunde, d. h. zum Vertreiben der Hunde von 
Rausecken usw., ist BegieBen der betr. Orte mit Terpentiniil oder Ausstreuen von Schwefel
blumen oder Chlorkalk empfohlen worden. Ersteres Verfahren soll besonders sicher sein. 

Arzneimittel fUr Vogel. 
Mittel gegen Hiihnercholera. I. Man mischt dem Trinkwasser eine geringe Menge Eisen

vitriol bei, auf 11 Wasser etwa ein erbsengroBes Stiickchen. Ferner reinigt man den kranken 
Tieren die Augen und die Schleimhaute im Schnabel, soweit man hinreichen kann, mit einer leiohten 
Hollensteinlosung. 

Hiihnerdiphtherie. I. Die Hiihnerdiphtherie beginnt in den meisten Fallen mit 
Schnupfen der Hiihner; tritt solcher ein (man hort diesen gleich an dem erschwerten Atmen), so 
isoliere man sofort und beginne gleich mit den Pinselungen. Hauptsachlich in dieser Zeit gebe 
man zur Vorbeugung der Krankheit etwas Salicylsaure in das Trinkwasser der Tiere. Herrscht 
in einem Hiihnerstall Diphtherie, so miissen die erkrankten Tiere sofort isoliert werden. Den 
Kranken pinselt man 3mal taglich die Mundhiihle mit 5 0/ oiger Salicylsaurelosung, auch kann man 
von dieser Losung jedesmal 5 bis 10 Tropfen eingeben. Die sich abscheidenden Massen miissen 
oft entfernt werden. In sehr hartnackigen Fallen pinselt man mit einer Mischung von Acid. 
hydrochl. 1,0 Aqu. dest. 14,0 und gibt innerlich 3 mal taglich je 5 Tropfen desselben. 

II. Prom pte Wirkung wird dadurch erzielt, daB man von den erkrankten Partien die diph
therischen Belage - ohne zu kratzen - entfernt, am besten vermittels eines stumpfen Gegen
standes, und die wunden Stellen dann mit einer Losung von Acid. carbolic. pur. 1,0 in Glycerin. 
purissim. 50,0 taglich mehrmals bepinselt. 

Das Federfressen der Hiihner zeigt ein Bediirfnis nach Stoffen, das sie durch 
diese Unart zu befriedigen suchen. Um dem vorzubeugen, soll man dem Hiihnervolke stets etwas 
Griinfutter mit Fleisch verabreichen. 1st das Dbel bereita zu sehr eingebiirgert, so ist es nicht 
auszurotten. Ein Vorschlag, der bei kleinem Hiihnervolk ausfiihrbar ist, ist das Bepinseln der 
Federn mit Aloetinktur. 

Kalkbeine der Hiihner. Da die Krankheit ansteckend ist, hat man den Hiihnerstall 
zunachst griindlich zu desinfizieren, was nach Entfernen des Stallmistes durch DbergieBen VOn 
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Chlorkalk mit Salzsaure und duroh EinIegen von Torfmull an Stelle des Strohs erreicht 
wird. Die von der Krankheit befallenen Hiihner hat man zu isolieren, die FiiBe derselben mit lau
warmem Seifenwasser zu reinigen, zur Kril.ftigung vorsichtig mit Campherspiritus einzureiben 
und in 2%iger wasseriger CreolinIosung oder KresolseifenIosung zu baden, was taglich otters zu 
geschehen hat. ZweckmaBig ist es, die FUBe noch 2 bis 3 Tage mit einer MnIlbinde umwickelt zu 
lassen, nach welcher Zeit das fibel in der Regel behoben ist. Sehr gute Mittel sind ferner Losungen 
von Naphthalin, Salicylsaure in 01, Karbolol, Perubalsam, Karbolglycerin usw. - Folgende Salbe 
hat sich auch vorziiglich bewahrt: Perubalsam 8,0, Creolin 10,0, Vaselin 82,0. Nachdem die Beine 
gut abgewaschen sind, streicht man die Salbe taglich zweimal auf und iiberbindet mit Mullbinden; 
nach wenigen Tagen lost sich der Schorf von selbst abo 

Mittel gegen VogelmiIben. Nach griindlicher Reinigung des Bodens der Stalle oder 
Kiifige wascht man Sitzstangen und Wande mit Kresolseifenlosung gut ab; handelt es sich um Hiih
ner- oder TaubenbOden, so werden die Wande mit frischem Kalkanstrich versehen. Sollten sich 
bei den Tieren schon kahle Stellen zeigen, was namentlich am Halse leicht vorkommt, so bepinselt 
man dieselben wiederholt mit verdiinntem Perubalsam (gleiche TeiIe Balsam und Spiritus). Klei
neren Vogeln spritzt man mittels Zerstaubers oder Ballspritze eine Mischung aus: Tinct. Asae 
footid. 10,0, 01. Anisi 2,0, Spiritus ad 100,0 ins Gefieder. Auch das Hineinlegen von frischem 
Wermut in die Kafige ist von gutem Erfolge. 

Es empfiehlt sich ferner die Anwendung von Mauerrohr (SchiIfrohr, Binsenrohr) als Falle. 
[n die Stengel, in welche kleine Einschnitte zu machen sind, kriechen die Milben mit Vorliebe 
hinein und konnen dann jeden Morgen duroh Ausklop£en der Stengel gesammelt und vernichtet 
werden. 

Eierlege-Pul ver. I. Das Eierlegen der Hiihner wird duroh reichliche Fiitterung, nament
Jich mit Fleischabfallen, be£ordert. Ein sog. EierlegepnIver erhalt man aus Eisenoxyd 50,0, 
:Schlammkreide 200,0, Ingwerwurzel 100,0 und phosphorsaurem Kalk 100,0. Der groBe Gehalt 
.an Kreide ist unbedingt notwendig, damit die Hiihner den zur BiIdung der Eierschalen notigen 
kohlensauren Kalk aufnehmen. 

II. Grob gestoBene Austernschalen 250,0, Kreide 38,0, Calciumphosphat 38,0, Schwarzer 
Pfeffer, Paprika je 4,0, Eisenoxyd 6,0, Natriumchlorid 8,0. 

Viehwaschmittel. (Siehe auch Badekuren gegen Schafraude Seite 1043). 
Bei den verschiedenen Viehwaschmethoden, die meist im Friihjahr oder Herbst An

wendung finden, gilt als wichtiger Faktor das Striegeln. Die Parasiten haben ihren Hauptsitz in 
-den Hautschuppen und Haarkletten; durch das Striegeln werden dieselben aufgerissen und sind 
-danach der Waschfliissigkeit zuganglicher. Tatsache ist es, daB bei gut behandeltem Vieh das 
Ungeziefer besser zu beseitigen ist als bei durch schlechtes Futter, schlechte Pflege usw. herunter
gekommenen Tieren. 

In friiherer Zeit war fast ausschlieBlich das Waschen mit Arsenik gebrauchlich, derduroh 
Kochen mit Soda oder mit Pottasche in Losung gebracht wurde. Es ist diese Wasche gleich gefahr
Hch fUr die Tiere wie fiir die Arbeiter, und die Verwendung des Arseniks zum Viehwaschen daher 
gesetzlich eingeschritnkt. In Holstein beispielsweise darf das Waschen mit Arsenik nur von ver
eidigten Viehwaschern vorgenommen werden, die einen behordlichen Erlaubnisschein zum Vieh· 
waschen mit Arsenik und zum Bezuge des Giftes besitzen. 

I. Ein vorziiglicher Ersatz des Arseniks sind Viehwaschpulver aus Sabadillsamen. 
Die Pakete zu 125 g werden mit folgender Gebrauchsanweisung versehen: 

"Ein Paket fiir 4-5 Stiick Hornvieh wird mit 81 Wasser und 1/.,.1 Essig eine halbe Stunde 
'Stark gekocht, darau£ wird das verkochte Wasser ersetzt. Mit der noch lauwarmen Abkochung 
wird das Vieh mittels kraftigen Biirstens gewaschen, doch sind Augen, Nase und Maul vor der 
Beriihrung damit zu bewahren. Am zweiten Tage nach der Waschung wird das mit aufgetragene, 
jetzt angetrocknete Pulver mit einem Strohwisch zwischen die Haare eingeriebell'." 

Die Viehwaschpulver des Handels sind meist Mischungen von Sabadillsamen mit den 
billigeren Sem. Staphisagriae und Rhizom. Veratri, denen zuweiIen noch ein Zusatz von 
Zinksulfat gemacht wird. Je groBer der Gehalt an Sabadillsamen, desto wirksamer ist das Pulver. 
Ein Viehwaschpulver von vorziiglicher Wirkung ist auch folgende Mischung: Sem. Sabadillae 75,0, 
Rhiz. Veratri 15,0, Zinc. sulf. crud. 10,0. 

Sehr beliebt und wirksam ist auch £olgende Mischung: Rhiz. Veratri, Sem. Cocculi, Sem. 
'Sabadillae, Sem. Staphisagr., Zinc. sulfur. ilii p. aeq. als Abkochung zum Waschen des Viehes. 
Man kann auch noch Tabakblatter und.Anis hinzunehmen. 

Das Satruper Viehwaschpulver von Apotheker FRANZ HACHFELD in Rendsburg be· 
steht der Hauptsache nach aus einer Mischung von Sabadillsamen und Nieswurzelpulver. 

Viehwaschseifen sind eben£alls von guter Wirkung. Dieselben bestehen meist aus einer 
Mischung von Schmierseife und Tabakextrakt. Sie werden in Wasser aufgelost und aufgepinselt. 

Eine im "Seifenfabrikant" bekannt gegebene Vorschrift fUr Viehwaschseife lautet: 200 T. 
aus Palmkemol und Talg hergestellte, noch h(l;iJ3e Eschweger Seife werden in einer Abkochung 
'Von 1/2 T. spanischem Pfeffer und 1/2 T. GallapfeIin 30 T. Wasser verriihrt, hierauf 1 T. zerkleinerte 



1048 TierarzneimitteL 

Aloe darin zergehen gelassen und in die etwas abgekiihlte Seife dann unter standigem Riihren, da· 
mit sich keine Klumpen bilden, 20 T. Pulv.Sem.Cocculi indici, 10 T. Pulv. Sem. Sabadillae und 2 T. 
Radic. Hellebori albi hineingesiebt. Nachdem das Pulver gut mit der Seife vermischt, werden der· 
selben noch 5T. rohe, schwarze Karbolsaure langsam zugeriihrt. Die Seife muB, urn ein gleichmaBiges 
Produkt zu geben, nachdem sie in Kisten oder Fasser geschepft ist, meglichst kalt geriihrt 
werden. Von der so hergestellten Viehwaschseife wird beim Gebrauch 1 kg in 16 I kochendem 
Wasser gelest, und die etwas abgekiihlte Lesung mittelst einerweichen Biirste auf die zu waschenden 
Tiere aufgetragen, welch letztere dann etwa eine halbe Stunde stehen und hierauf mit reinem Was· 
ser nachgewaschen werden miissen. 

Viehwaschessenzen bestehen hauptsachlich aus Creolin oder Kresolseifenlosung. Das 
Waschwasser wird hier ebenfalls nur durch Mischen bereitet, doch klagen die Landleute vielfach 
iiber das Zusammenkleben der Haare, das beim Eintrocknen der Creolinlosung durch die Harz
seife des Creolins verursacht wird. Eine gute Viehwaschessenz erhalt man aus Creolin, Liq. Cre· 
soli saponat. aa 100,0, Spirit. sapon. 150,0. Mit Wasser verdiinnt zum Waschen des Viehs. 

Diplin von Dr. H. NOERDLINGER in Fl6rsheim a. M. ist eine wasserlesliche Viehwasch· 
essenz, die durch Harzseife leslich gemachtes Teerel enthalt. 

Verschiedene Tierarzneispezialitaten. 
Arecovetrol, gegen Pansenparese und ahnliche Erkrankungen der Wiederkauermagen emp· 

fohlen, kommt in Originalschachteln mit 8 rot und grau gefarbten Kapseln in den Verkehr. Die 
roten Kapseln enthalten je 0,1 g Arecolinum hydrobromicum und Semen Strychni plv., die grauen 
an Stelle von Arecolin je 0,1 g Veratrinum sulfuricum. 

Bickmores Wundkur solI enthalten: Borsaure 10,0, Schwefel 15,0, Indigo 1,0, Schweinefett 
84,0. (AUFREORT.) Nach BEYTHIEN ist die Salbe ein mit Ultramarin gefarbtes Gemisch von Vase 
lin mit Borsaure, Schwefel und Alaun. 

Bissulin, Ziipfchen gegen Scheidenkatarrh der Rinder, enthalten 0,250/0 Sozojodol 
quecksilber. Es gibt auch Bissulinstiibchen fiir Bullen. 

Bliihsuchtwasser von EDUARD W ALOR in Kolmar ist verdiinnter Salmiakgeist mit etwas 
Tierel. 

Blister (nach Veterinary Counter Practice): a. Kanthariden 12,5, Euphorbium 25,0, gelbes 
Wachs 4,0, Kolophonium 6,0, Terpentin 15,0, Fett 60,0. - b. Liq uid Blister. Kanthariden 120,0, 
Euphorbium 30,0, Methylalkohol 550,0. Mit Alkanna rot gefarbt. 

Blistering Ointment von JAMES, fUr Spat, Dberbein usw., besteht aus Kanthariden, 
Euphorbium, Elemisalbe, Wacholder-, Rosmarin- und Terpentinel. 

Bottgers Drusen- und Kehlsuchtspulver lur PIer de besteht aus Wacholderbeeren 50, 
Fenchel 50, Salmiak 20, Chlornatrium 30, phosphorsaurem Kalk 50, Stibium sulf. 30, Enzian 30, 
Kalmus 30, Foenum graecum 50, Natriumsulfat 50. 

BROCKMANNS Futterkalk, Marke B, besteht nach Angaben des Fabrikanten aus Calc. 
phosphoric. crud. 60 T., Sem. Foeniculi, Bacc. Juniperi, Rad. Calami je 4 T., Rad. Liquirit. 6 T., 
Sem. Foenugraeci 7 T. 

ESTORS Vaginalstifte, zur Bekiimpfung des Scheidenkatarrhs bei Rindern, enthalten 
Chinosol und einen dem Tumenol iihnlichen Kerper in Kakaobutter. (KOORS.) 

Frelllust von S. WURMU. Co. in Regensburg ist ein Gemisch von Futterkalk, Viehsalz, Mais, 
etwas Schwefel und den bekannten anregend wirkenden Drogen. 

Fricol, gelb. Einreibung fiir lahme Pferde, enthiilt Campherspiritus, fliichtiges Liniment, 
Terpentinel und Arnicatinktur. - Fricol, blau, ist eine wiisserige ammoniakalische Lesung von 
Cuprum aluminat. 

HAEUSSERS Futterkalk, Marke B, besteht aus 49 T. Futterkalk, 11 T. Kochsalz und 
40 T. Vegetabilien (Fenchel, Leinsamenmehl). (WElL.) 

Hoffmanns Schnellmastpulver von KRANZ in Karlsruhe bestehi aus 55 % Knochenmehl, 
150/ 0 Viehsalz, 150/ 0 Fleischfuttermehl und 150/ 0 vegetabilischen Zusatzen. 

Kiilbermehl. Folgende Mischung hat sich als Kalbermehl bewiihrt: Bestes Hafermehl 
40,0, LeinkuchenmehI40,0, Leinsamen, gemahlen, 15,0, Futterkalk 1,5, Chlornatrium 0,75, Natrium 
bicarbonicum 0,5, SiiBholzpulver 0,25, Anis- oder Fenchelpulver 0,25. Die letzten 3 Teile kennen 
fortgelassen werden. • 

Kolkodin, gegen Pferdekolik, setzt sich aus zwei Praparaten zusammen: einem etwa 100 g 
wiegenden weiBen Pulver und einer briiunlichen Fliissigkeit. Die letztere besteht aus einer mit 
denaturiertem Spiritus hergestellten Tinktur von Arnica, Zittwerwurzel usw.; das Pulver enthiilt 
neben 40 g Rohrzucker 60 g Arsenik. (BEYTHIEN.) 

KUHNKES Kiilberruhrmittel scheint nach einer Untersuchung von F. ZERNIK ein Gemisch 
von Tannalbinum veterinarium oder einem iihnlichen TannineiweiBpraparat und Roggenmehl 
zu sein. 
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Mast- und FreBpulver von KRAUSE in Langensalza: 5 % SpieBglanz, 10 % FutterkaJk, 
5% GIaubersalz, 3% Kochsalz, auBerdem Pulver von SiiBholz, Enzian, Foenumgraecum und Phel. 
landrium. 

Mast- und Milchpulver ,,Furore" von ZUGE in Leipzig: je 12% Futterkalk, Fleischmehl, 
SiiBholz, AIDs, Fenchel, 6% SpieBglanz. 

Mastpulver Superior, Fabrik Striegau: Fleischmehl und Sesamkuchenmehl, Futterkalk 
und Viehsalz, wenig ErdnuB. 

Milch- und Mastpulver "Germania" von WXCHTLER in Dillenburg: 20% FutterkaJk, 
2% Schwefel, Umbelliferensamen und andere PfIanzenpulver. 

Nelsons Milch- und Mastpulver, ein diatetisches Kraftfuttermittel: 85 T. Malzabfii.lle, 
5 T. Futterkalk, 5 T. GIaubersalz, 5 T. Natriumbicarbonat. 

Niirnberger "Schnellmast" von GERSDORF in Niirnberg: 20% Viehsalz, 20% FutterkaJk, 
4% Schwefel, Fenchel, Foenumgraecum, Fleischmehl und verschiedene Wurzelpulver. 

Pepsin, Kolikmittel fiir Pferde. 1) Eine Bleizuckerlosung in Pfefferminzwasser 10: 200 
mit einer Spur Opium und Kiimmelol. 2) Mischung aus A.santtinktur 120 T., Baldrian· und Aloe. 
tinktur je 40 T. Stiindlich ein EBloffel. (Pharm. Ztg.). 

Porcon der Firma "Nutricia" in Berlin, ein Nahrmittel fiir Schweine, solI Casein, dem 
kleieartiges Futtermehl und etwas phosphorsaurer Futterkalk zugesetzt ist, sein. 

Porkin, Schweinemastpulver einer Wiener Firma: Hafer· und Gerstenschrot je 20, SiiBholz 
und Enzian je 10, Natr. sulfur. sicc. 40. 

Poudre uterine de Roux, Gebarmutterpulver des Tierarztes Roux in Grenoble, 
soIl aus Artemisia camphorata, Ruta graveolens je etwa 60 g, Inula helenium etwa 20 g, NaC} 
109 bestehen. 

RAETTIGS Mast- und FreBpulver von RAETTIG u. Co. in Wesenberg: 40% Natr. bicarbon., 
5% SpieBglanz, ferner Rad. Liquir. und Gentian. pulv. 

Regensburger "Schnellmast" von POPP in Fulda: 15% SpieBglanz, 8% Futterkalk, 60/0 
Viehsalz, 20/0 GIaubersalz, ferner Foenumgraecum, SiiBholz, Fenchel, Anis und Enzian. 

Regensburger Mllch- und Mastfutter enthii.1t 10,6% EiweiB, 3,9% Fett, 11,9% Roh· 
faser, 34,90/ 0 Asche. In der Asche sind 10,1 % phosphorsaurer Kalk, 1,220/ 0 Gips, 1,09% kohlen. 
saurer Kalk, 0,320/ 0 Schwefel und 18,30/ 0 Kochsalz. Die organischen Stoffe bestehen aus Bocks· 
hornkleesamen, Fenchel, Anis, Mais, SiiBholz usw. (Untersuchungsamt Halle a. S.) 

Regensburger Mastpulver "Triumph": 8,9% EiweiB, 5,8% Fett und 32,60/ 0 Asche. 
Phosphorsaurer Kalk, Kreide, denaturiertes Kochsalz, Mais, Bockshornkleesamen, Fenchel, SiiB· 
holz, Kalmus, Wacholder. (Untersuchungsamt Halle a. S.) 

Regensburger Viehmastpulver "Bauernfreude" von der Firma LAusER in Regensburg 
enthii.1t nach der Analyse eines landwirtschaftliohen Laboratoriums 30% gereinigte Knochenasche 
und 5% Koohsalz. Die iibrigen Bestandteile sind organischer Natur, zum Teil aromatische Krauter. 
(TRETZEL.) Naoh einer anderen Analyse besteht das Pulver aus Kochsalz 20,56% , Knochenmehl 
25,52% , Pflanzenpulver 53,92% , Das Pflanzenpulver besteht hauptsii.chlich aus gepulvertem 
Leinsamen und Fenchelsamenpulver. (ROSSLER.) 

Schnellmastpulver "Rapid" einer Hamburger Firma: 55 Futterknochenmehl, 13 Vieh· 
salz, 20 Fleischmehl, 10 Fenchel und Gewiirze, 2 Natrium bicarbonicum. 

Susol ist ein gegen Schweineseuche und andere Erkrankungen des Schweines empfohlenes 
Teerpraparat, das aufs Futter gegeben wird. 

Sussagin, Schweinesohnellmastpulver von GREULICH u. HERSCHLER in Mannheim: 25% 
Futterkalk, 13% Viehsalz, 5% GIaubersalz, 6% SpieBglanz, Fenchel und verschiedene Wurzel· 
pulver. 

Dr. med. THEUERS Viehmastpulver besteht aus 30% Fleischmehl, 10% Blutmehl, 25% 
Weizenkleie, 5% SteinnuBmehl, 20% Viehsalz, 10% Knochenmehl (B. FISCHER). 

Tiirpil, Thiiringer Pillen gegen Kiilberruhr. A1s Originalvorschrift hierzu wurde folgende 
angegeben: Pelletierini 0,133, Myrobalani 10,0, Extr. Rosae 2,0, Extr. Granati 2,0, Gummi arab. 
1,0, Sacch. alb. 1,0. F. pil. Nr. 24. 

Die Zusammensetzung scheint geandert worden zu sein. Sie wird jetzt wie folgt angegeben: 
Infus. Rad. Granati 40: 400,0 eingedampft auf 10,0, Myrobalan. 10,0, Extract. Rosae 2,0, Gummi 
arab., Saccharum all 1,0 (wahrscheinlich wie bisher auf 24 Pillen). - Ais Erllatz fiir Thiiringer 
Pillen empfiehlt der ElsaB·Lothr. Apothekerverein folgende Vorschrift: Rhiz. Tormentillae, 
Acid. tannic. !ii. 10,0, Ungt. GIycerini q. s. ad pil. X. 

Urkraft, Gorlitzer Viehmastpulver, besteht aus 10 T. Fenchel, 10 T. Enzian, 10 T. Sassa· 
fras, 10 T. Futterkalk, 7 T. Schwefel, 53 T. Pulvis Herbarum. 

Viehmastpulver, Schweizer, besteht aus Bockshornkleesamen, Rapssamen, Getreidespreu, 
arsenhaltigem Schwefelantimon 2 % , Kochsalz 1,5% , Calciumcarbonat und Salpeter (NESSLER). 



Mittlere Gaben von Arzneimitteln fur Haustiere. 
in Gramm. (Nach hORNER). 

Arznelmittel 

Acetum Digitalis 
Acldum arsenlcosum 

als { Antihelmlnthlcum. 
Plasticum •••• 

Acldum carbolicum • • • 
sall'cylicum {pro dosi 

.. pro die 

.. tannlcum ••.. 
Aconltln. nitricum crystall. 

{ Amarom 
Aloe ala Lanns. 
.. Uumen • 
Antifebrinum 
Antlpyrinum • 

Apomorphln. hydrochlor. 
Atroplnum sulfurlcum 
Cantharides • • • • 
Chlnin.hydrochlor .od.sulfur. 
Chloralum hydratum 
Cuprom sulfurlcum 

JEmetlcum 
als\Antidot geg. Phosphor 

-curare . .• . ••• 
Cyankalium • • • . • • 
Extr Aloes als {Amarum • • Laxans • 

., Opli ••.•••• 
,"olia Belladonnae • 

.. Digitalis 
{ Cardlacum 

ala Antipyretlcum 
.. Nlcotianae • 
•• Stramonii. • • • • 

Guttl • 
Herba Coull • 

.. Gratlolae 

.. Hyoscyami. 
Hydrarg. bichlorat. corros. 

Hiichste G';be (I) 
Hydrarg. chloratum mite 
Kalium chloricum. • . 

.. jodatum 
Kreosotum • .• . 
Liquor Kalil arsenicoel . 
lIorphln. hydrochloricum • 

Natr. sallcyllcum ~ :t>: 
Oleum Crotonls. . • • 
Opium •.••••• 
Phosphorus • • • • • • 
Physostigminum sulfuric. • 
Pilocarpinum hydrochlorlo. 
Plumbum acetlonm • 
Santonlnum • • • 
Secale comutum • 
Semen Arecae • • 

Spartein. sulfurlcum • 
Stib. sUlf. aurant. et nigr. 
Strychnlnum nltricum 

{
Emetic. 

Tartarus stibiatus Laxans 
Expect. 

Tinctnra Aconiti • • • • 
.. Cantharidum 
.. Colchicl.... 
.. Digitalis (Cardiac.) 
.. Opii simplex 
.. Strychnl.. 
.. Strophanthl 
.. Veratrl 

Tubera Aconlti . 
Veratrinum 

Zincum acetlcnm • 

I Pterd Rind ISchaf und I Schweln I Hund Zlege Katze I Gellllgel 

20-50 20-60 5-10 5-10 1-3 

2---3 - Plast. Plast. Plast. 
0,1-0,5 0,1-0,5 0,01-0,05 0,01-0,05 0,001-0,005 

5-10,0 5-15,0 1-2,0 0,5-1,0 0,05-0,2 
25-50,0 25-75,0 5-10,0 2-5,0 0,25-2,0 
100,0 150,0 25.0 10,0 2-8,0 
5-15,0 10-25,0 2-5,0 1-2,0 0,1-0,5 

0,005·0,02 0,005·0,02 0,0005·0.001 0,001-0.002 0,0005·0,002 
2-5,0 5-10,0 2-50 1-2,0 01-0,6 

25-50,0 40-60,0 15---30,0 5-15,0 2-5,0 
10-25,0 10-25,0 2-5,0 2-5,0 0,5-2,0 
10-20,0 10-20,0 2-5,0 1-2,0 0,25-1,0 
15-20,0 15-25,0 5-10,0 2-5,0 1-4,0 

Expector. Expector. Expector. Expector. Emetic. 
0,02-0,05 0,02-0,05 0,005-0,01 0,01-0,02 0,002-0,01 
0,05-0,1 0,05-0,1 0,01-0,05 0,01-003 0,005-0,02 
0,5-2,0 2-5,0 0,2-0,5 0,2-0,6 0,05-0,2 
10-20,0 15-25,0 2-5.0 1-2,0 0,25-1,0 
26-50,0 25-50,0 5-10,0 5-10,0 0,5-5,0 

2-15,0 
0,01-0,05 
0,5-1,0 

1-5,0 
10-25,0 
2-10,0 

12-30,0 

2-5.0 
10-12,0 
10-25,0 

l~O,O 

2---3,0 0,5-1,0 
0,01-0,05 0,005-0.01 
0,5-1,0 0,05-0,2 

2-5,0 1-3.0 
20-30,0 10-15,0 
5-15,0 0,5-1,0 

12-30,0 2-12,0 

2-5.0 
10-12,0 
25-50,0 

80--45,01 

0,5-1.0 
1-2,0 
2-5,0 

0,5-1,0 
0,5-1,0 

0,005-0,01 
0,05-0,2 
0,5-1,0 

8-10,0 
0,5-1,0 

2-12,0 

0,5-1,0 
1-2,0 
1-2,0 

2-4,0 
5-10,0 
1-2.6 
8-30.0 

0.1-0,5 
0,05-0,1 

0,0005·0,001 
0,02-0,05 
0,05-0,2 

1-3,0 
0,05-0,2 
0,2-1,0 

0,1-0,3 
0.2-0,5 

0,25-0,6 

0,5-1,0 

Pluto 
0,001-0,002 

0,1-0,25 
0,5-2,0 

0,05-0,2 

0,05-0,2 
0,2-1,0 

0,25-1,0 
0,1-0,25 
0,2-0,5 
EmetiC. 

0,02-0,05 
0,002-0,005 
0,01-0,05 
0,1-0,25 

0,25-2,0 

0,05-0,2 
0,02-0,05 

0,0005 
0,01-0,025 

0,025-0,1 
0,1-0,5 

0,025-0,1 

0,05-0,1 
0,1-0,2 
0,1-0,2 

0,02-0,1 

Plast. 
0,0005 ·0,002 

0,05-0,1 
0,1-0,2 

0,5 
0,1-0,5 

0,1-0,2 
0,5-2.0 

0,25-1,0 

0,25-2,0 

0,02-0,06 

0,05-0,1 
0,2-1,0 

0,05 

0,02-0,11 

0,1-0,. 

0,02-0,1 
25-100,0 

8-15,0 
15-90,0 

0,1-0,2 

50-100.0 
8-15,0 

15-90,0 
0,1-0,2 

5-10,0 
10-20 
1-25 
8-300 

0,01-0,02 0,01-0,02 

0,2-1,0 
1-5,0 

0,8-0,6 
0.5--4.0 

0,005-0,01 0,002-0,005 0,002-0,006 

0,5 0,5 0,1 0,01 0,05 - -
2---3,0 1-5,0 0,25-0,5 1-4,0 0,03-0,1 0,01-0,05 0,05-0,1 
5-10,0 5-10,0 2-5,0 1-2,0 0,1-1,0 0,1-0,5 0,1-0.11 
5-15,0 5-15,0 2-5,0 2-5,0 0,25-1,0 0,1-0,2 0,1-0,2 
5-15,0 5-15,0 1-2,0 1-2,0 0,05-0,2 - 0,01-0,06 

10-50,0 10-50,0 1-5,0 1-5,0 0,1-0,5 0,05-0,8 0,05-0,2 
0.5-2,5 0,5-2.5 0,5-1.0 0,2-0,5 0,02-0,1 0,01-0,03 -
25-50,0 25-75,0 5-10,0 2-5,0 0,25-2,0 0,1-0,25 0,1-0,2 
100,0 150,0 25,0 10,0 1-8,0 0,5-2,0 0,5 

10-20gtts 15---3Ogtts 8-12 gtts. 5-10 gtts, 2-5 "tts. 1',-1 gtt, 1/ .. -1 gtt. 
5-20,0 10-25,0 1-3,0 1-3,0 0,1-0,5 0,05-0,2 0,05-0,1 

0,01-0,05 0,01-0,06 0,002-0,005 0,002-0,005
1
0,0005,0,002 0,0005-0,001 0,0005 ·0,001 

0,1 0,1-0,2 0,02-0,05 0,005-0,02 0,0005·0,003 0,00025·0,0005 
0,1-0,8 0,2-1,8(1) 0,05 - -

2-12,0 1-4,0 0,8-1,0 0,8-1,0 0,05---3,0 0,01-0,05 0,01-0.06 
- - - 0,6-1,0 0,05-0,2 0,02-0,05 0,02-0,06 

15-25,0 25-50,0 5-10,0 2-5,0 0,5-2 0 0,2-1,0 0,2-0,& 
- - 5-10,0 - 10-20,0 2-5,0 1-3,0 

1-5,0 
10-25,0 

0,05-0,1 

2-10,0 
0,5-2,0 
10-25,0 

10,0 

10-25,0 
50-150,0 

5-10,0 
10-25,0 
5-15,0 
2-5,0 

0,05-0,2 

10-25,0 
0,05-0,16 

10-20,0 
2-5.0 

10-25,0 
20,0 

10-25,0 
75-200,0 

10-25,0 
10-20,0 
5-10,0 

0,05-0,2 

(Limmer) 

2-5,0 
0,005 

0,5-2,0 
0,2-0,5 

2,0 

5-100 
25-50,0 

5-10,0 
2-5,0 

0,01-0,02 

- 0,1-0,5 -
2-5,0 0,05-0.6 0,02-0,05 

0,002-0,005 0,001-0,003 0,0005-0,001 
1-2,0 0,1-0.3 0,05-0,1 

0,5-2,0 0,05-0.1 0,02-0,05 
0,2-0,5 0,01-0,05 0,005-0,01 

- 0,5-1,0 -
2,0 0,2-1,0 0,05-0,1 
- 0.5-1,0 -

8-5,0 0.5-1 0 0,1-0,2 
10-25,0 1-5,0 0,2-1,0 

- 0,3-0,5 -
2-5,0 0,5-1,0 0,2-0,4 

0,5-2,0 0,01-0,03 0,005-0,01 
- 0.1-0,5 -

0,02-0,03 0,001-0,005 0,001 
Emetic aubcut. 

5-10,0, 2-5,0 0,5-1,0 0,2-0,6 0,1-0,2 0,05 

0,01-0,05 
0,0002·0,0005 

0,05-0,1 
0,02-0,05 

0,05-0,1 

.0,2-0.5 

0,005-0,01 

0,0005 ·0,001 

0,05 

Bezfiglioh des Alters der Tiere gilt 1m allgemeinen die Regel, daB erwachsene Tlere = 1. halb· 
ilfWachseue = 11., jilngere = II" sehr junge = '/8 und Singlinge = 'I .. gerechnet werden. 

Spezlell fUr Pferde wfirde mch etwa foIgendes Verhiltnls ergeben: 
Pferd von 6 Jahren = 1 Pferd von lIs Jahr = I,. 

,,3 .. = Ii. ",. 1/.. " = lit. 
w 1 Jahre = 11. •• 1 Mouat = '/ou. 
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Viehmastpulver der Sachsischen Viehnahrmittelfabrik Radeberg: 3 Sorten, fiir Schweine, 
IPferde, Rinder, sind Gemenge von Futterkalk mit Johannisbrot, Leinmehl und Drogen (Wacholder, 
Bockshorn, SiiBholz); eine Sorte, fiir Kiihe, ist Futterkalk. 

WASMUTHS Viehwaschessenz enthalt ungefahr 60 0/ 0 Teerole (Kresole und verwandte 
'Stoffe), 20 0/ 0 Mineralole und 200/ 0 Wasser, Kaliseife, etwas Kalilauge Bowie harzartige Substanzen 
(sog. Brandharze); wahrscheinlich wird sie durch Zusammenmischen von Kresolseifenlosung mit 
Mineralol gewonnen. (Unters.-Amt Bremen.) 

Dr. WENDERS Viehmastpulver von Dr. WENDER u. Co. in Breslau: 10 0/ 0 Viehsalz, 20 0/ 0 
Knochenmehl, Fleischmehl, Blutmehl, Kleie, SteinnuBmehl. 

Wohlgedeih, Mast- uud FreBpulver von SCHMITT in Saargemiind, besteht aus 20 T. Futter
kalk, 10 T. Kreide, 10 T. Glaubersalz, 5 T. Viehsalz, 9 T. Schwefel, 46 T. Leinsamenmehl und 
.anderen Vegetabilien. 

WOLSIFFERS Mast- und FreJlpulver besteht aus 45 0/ 0 Futterkalk neben SpieBglanz und 
-Glaubersalz, 55 0/ 0 Liquiritia und Gentiana pulv. 

Kosmetische Mittel. 
Cosmetica. Kosmetische Mittel, Mittel zur Schonheitspflege, sollen in 

der Regel dazu dienen, Mangel des menschlichen Au.Beren zu beseitigen. Da dieses 
jedoch keineswegs immer moglich ist, so muB sich die Kosmetik haufig darauf 
beschranken, diese Mangel zu verdecken. Es gehiiren deshalb auch Puder und 
Schminken zu den kosmetischen Mitteln, denen eine Heilwirkung nicht zugesprochen 
werden kann. 

Wir folgen bezuglich der Einteilung dieses Kapitels dem vorzuglichen Buche 
von PASCHKIS, "Kosmetik fUr Arzte" (Verlag von ALFRED HODLER, Wien) , sowie der 
.,Kosmetik" von SAALFELD (Verlag von JULIUS SPRINGER in Berlin). Beide Bucher 
bieten auch fUr den Apotheker eine Fulle von Anregungen und wertvollen Vor
tlchriften. 

Bei der Herstellung von Haarwassern, Hautcremen, Pudern, Schminken usw. 
,ist besonderer Wert auf eine geschmackvolle Aufmachung zu legen, wenn man mit 
der Industrie konkurrieren will, bei der haufig genug die Aufmachung das Beste und 
Teuerste am ganzen Mittel ist. 

Die gesetzlichen Bestimm ungen, die fUr die Fabrikation und den Handel 
mit kosmetischen Praparaten in Deutschland maBgebend sind, finden sich vornehm
Hch in dem "Gesetz, betreffend die Verwendung gesundheitschadlicher Farben usw." 
vom 5. Juli 1887 (§ 1 und 3). Sie lauten: 

Zur Herstellung von kosmetischen Mitteln (Mitteln zur Reinigung, Pflege oder 
Farbung der Haut, des Haares oder der Mundhohle), die zum Verkauf bestimmt sind, d iirfen 
gesundheitschadliche Farben nicht verwendet werden. Als solche Farben sind die
jenigen zu betrachten, die Antimon, Arsen, Barium, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Queck
silber, Uran, Zink, Zinn, Gummigutti, Korallin oder Pikrinsaure enthalten. - Auf schwefelsaures 
Barium (Schwerspat, Blanc fixe), Schwefelcadmium, Chromoxyd, Zinnober, Zinkoxyd, Zinn
oxyd, Schwefelzink, sowie auf Kupfer, Zinn, Zink und deren Legierungen in Form von Puder 
findet diese Bestimmung nicht Anwendung. 

Waschmittel. Diese dienen teils kosmetischen, teils medizinischen Zwecken und werden entweder 
unverdiinnt (KUMMERFELDsches Waschwasser usw.) oder alB Zusatz zum Wasch- und Badewasser 
oder auch, dem Seifenpulver ahnlich, mit wenig Wasser verrieben zu Reinigungszwecken an
gewendet. 

Acetum cosmeticum. 
Toilette-Essig. 

Tincturae Benzoes 
Balsami tolutani aa 20,0 
Olei Bergamottae 
Olei Citri aa 5,0 
Olei Geranii 
Olei A urantii Flor. aa 1,0 
Olei Lavandulae 
Tincturae Mosehi aa 0,5 
Acidi acetici diluti 300,0 
Spiritus (90%) 1000,0. 

4 Wochen macerieren, filtrieren und mit Orseille 
oder Ratanhiatinktur farben. 

Vinaigre de toilette (MALLARD). 

Tineturae Benzoes 
" Balsami tolutani aa 2,0 

Aquae coloniensis moschatae 80,0 
Mixturae oleoso·balsamicae 20,0 
Acidi acetici wluti (30%) 30,0 
Rawcis Ratanhiae 0,25. 

Kosmetischer Zusatz zum Waschwasser. 
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Acetnm Pumlllonis DUBELLE. 
PumiIa·Tollette·Essig. 

1. Olei Bergamottae 
2. Olei Citronellae aa 1,0 
3. Olei Lavandulae 2,0 
4. Ole! Eucalypti 4,0 
5. Olei Pinl Pumilionis 22,0 
6. Spiritus (80 0/,) 800,0 
7. Aceti (10°/0) 170,0. 

Man lost 1-5 in 6, farbt mit Chlorophyll, mischt 7 
hinzu,lillt 8 Tage stehen und filtriert. 

Anadoll oriental. 
Kosmetisches Waschpulver. 
Saponis medicati pulv. 50,0 
Amyli Tritici 
Rhizomatis Iridis florent. aa 20,0 
Boracis pulv. 5,0 
Acidi salicylici 2,5 
Olei Gerani! gtts. X 
Olei Menthae pip. gtts. X. 

Aqua cosmetlca Kummerfeldl 
KUMMERFELDsches Waschwasser. 

Erganzb. 
Camphorae tritae 1,0 
Gumml arab. 2,0 
Sulfur. praec. 12,0 
Glycerini 5,0 
Aquae Rosae 40,0 
Aquae Calcariae 45,0 

Dresd. Vorschr. 
Camphorae trit. 1,0 
Gummi arab. 2,0 
Sulf. praecipitati 10,0 
Glycerin! 5,0 
Aquae Rosae 82.0. 

Formul. Magistr. Berol. u. F. M. Germ. 
Camphorae trit. 
Gummi arab. pulv. 
Sulf. praecip. 
Aquae Calcariae 

aa 6,0 
20-28,0 
ad 200,0. 

Aquae cosmetlcae. 
I. Kaiserwasser. 

Spiritus aromatici 
Olei Bergamottae 
Olei Aurantii Flor. 
Olei Citri 
Olei Rosmarini 
Spiritus (70 % ) 

II. Lentlculosa. 

30,0 
12,5 
0,5 
2,0 

15,0 
940,0. 

Boracis 10,0 
Kalii carbonici 
Kalii chlorici aa 5,0 
Aquae Aurantii Florum 
Aquae Rosae aa 75,0 
Glycerini 30,0. 

Hautflecken jeder Art werden taglich mehrmals 
damit befeuchtet. 

III. Maitau· Waschwasser. 
(May·Dew·Lotion.) 

Boracis 
Natrii sulfurici cryst. 
Glycerini 
Aquae Rosae 

Gegen Gesichtsfinnen. 

3,0 
8,0 

15,0 
450,0. 

IV. Lilionese (VOM.4.(lKA). 
Tincturae Benzoes 
Tincturae Quillayae 
Kal. carbonic. 
Boracis 
Talci 
Glycerini 
Teerosenextract 

15,0 
75,0 
15,0 
40,0 

100,0 
50,0 
q. s. 

V. Odaline. 
Boracis 
Coccionellae pulv. 
Aquae Aurantii Florum 
Aquae Rosae 
Glycerini 
Spiritus Resedae 

10,0 
1,0 

aa 50,0 
2,0. 

Werden Yo Stunde digeriert 
kalten filtriert. 

und nach dem Er-

VI. Prinzessinnenwasser. Eau des prln· 
cesses. 

Liquoris Kalii carbonici 
Tincturae Benzoes 
Spiritus camphorati 
Aquae coloniensis 
Aquae destillatae 

aa 15,0 
3,0 

820,0 
150,0. 

Filtral Einen TeelOffel voll dem Waschwasser 
zuzusetzen. 

Baume de Milano. 
Mailander Balsam. 

Aquae coloniensis cum Moscho 98,0 
Tincturae Vanillae 2,0. 

Eau d'Atirona. 
Spiritns saponatl 40,0 
Spiritus Resedae 
Spiritus Violarum 
Aquae Aurantii Flomm aa 20,0 
Spiritus coloniensis 100,0 
Boracis pulverati 2,0. 

Man digeriert 1 Tag unter gelegentlichem U m· 
schiitteln und tiltriert. Zusatz zum Wasch· 
wasser. 

Glycerlnmilch. 
I. 

1. Carrageeni 20,0 
2. Aquae destillatae 600,0 
3. Acidi borici 12,0 
4. Glycerini 120,0 
5. Olei Rosae q. s. 

1 wird mit 2 24 Stunden maceriert, dann 4 Stun· 
den im Dampibad erwirmt und koliert. Der 
Kolatur wird die Losung von 3 in 4 zugesetzt. 

II. 
1. Semin. Cydonior. cont. 15,0 
2. Aq. deatilL 500,0 
3. Acidi borici 20,0 
4. Glycerini 500,0 
5. Tincturae Benzoes 15,0 
6. Vanillini 0,25 
7. 01. Bergamottae 2,0. 

3 wird in 2 geHist und mit 1 24 Stunden mace· 
riert. Man koliert ohne zu pressen, gibt 4, 
und 5-7 hinzu. Nach 24 Stunden koJlert 
man nochmals durch Gaze. 

Gurkenmilch. 
Lait de concombre. 

1. Cetacei 
2. Cerae albae 
3. Saponis medicati 
4. Olei Olivarum aa 10,0 
5. Glycerini 50,0 
6. Amygdalar. dulc. 100,0 
7. Aquae 160,0 
8. Succi Cucumeris recent. 500,0 
9. Spiritus 250,0. 

Man schmilzt 1 ~4, riihrt sorgfiiltig die durch
geseihte EmulsioD aus 6-7 und zuletzt 5, 8 und-
9 hinzu. - Einen Ersatz fiir diese Zubrreitung 
bildet elne parfiimierte Mischung aus je 25,0-
Seifenspjritus und Benzoet!nktur, 60,0 Glycerin 
und 850,0 Rosenwasser, worin man je 20,0. 
Borax nnd Natriumacetat geHist hat. 

Jungfernmilcb. Lait virginal. 
Tincturae Benzoes 15,0 
Tincturae Balsami tolutani 20,0 
Aquae Rosarum . 965,0. 
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Kokosmllch (DIETERICH). 
L Boracis 10,0 
2. Saponis medicati 20,0 
3. Aquae 50.0 
4. Olei Cocois 70,0 
5. Aquae Rosae tepid. (40°) 850,0 
6. Olei Bergarnottae gtts. X 
7. Olei Aurantii Florum gtts. V 
8. Olei Gaultheriae gtts. II 
9. Olei Unonae odorat. gtt. I 

10. Olei Amygdalar. amar. aeth. gtt I. 
Man verreibt 1-4 in einer angewarmten Schale 

10 Minuten lang, fugt allm1ihlich 5 hinzu, schiit
telt und mischt 7-10 zu 

Lalt de Roses. 
Rosenmil ch (BUCHHEISTER). 

Acidi benzoici 
ACIdi salicylici 
Spiritus 
Tinctur. Benzoes 
Glycerini 
Aquae Rosae 
Mixtur. odoriferae 

ali 1,0 

aa 50,0 
850,0 
q. s. 

lLotlo cosmetlca aclda (Ramb. Vorschr.). 
Saures Gesichts- Waschwasser. 

Acidi acetici glaciaJis 5,0 

III. (kiInstliche). 
Amyl! Solani 
Rhiz. Iridis ply. 
Saponis domestic. ply. 
Boracis 
Kal!i carbonici 

1200,0 
50,0 

200,0 
20,0 
50,0 

Olei Amygd. aet.h.") 
Olei Bergamottae 
Olei Cltri aa gtts.XX. 

Hand-Waschpulver (DIETERICH). 
Farinae Amygdalarum 
Fabae albae plv. aa 200,0 
Saponis stearinici 
Saponis domestici 
Rhizomatis Iridis plv. 
Talci ply. 
Boracis 
Spiritus coloniensis 
Tmcturae Moschi 

aa 150,0 

lili 100,0 
20,0 
50,0 

Olei Amygdalarum aeth.3) aa gtts. V 
Glycerini 50,0. 

Mandelpaste (PASCHKIS). 
Amygdalar. amarar. 
Aquae Rosarum 
Spiritus (90 % ) 

Olei Bergamottae 

360,0 
420,0 
215,0 

5,0. 
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Tincturae Benzoes 
Spiritus camphorati 
Tincturae Santali rubri 
Spiritus (90%) 

aa 5,0 
7,5 

77,5. 

Die gesch1ilten Mandeln werden mit dem Rosen
wasser zu einer feinen Paste angestoJ3en, der 
allmahlich die dbrigen Bestandteile zugesetzt 
werden. 

Telnt-Wasser (PASCHKlS). 
I. 

Natrii carboniC! 
Aquae Rosarum 
Glycerini 
Extrait de mille fleurs 

II. 
Boracis 
N atrii suifurati 
GlyceriUl 
Aquae Rosarum 

32,5 
840,0 
125,0 

2,5. 

10,0 
20,0 
40,0 

930,0. 

Farina Amygdalarum. 
Mandelklele. 

I. (DIETERICH). 
1. Olei Cacao 50,0 
2. Talci 100,0 
3. Fabae albae plv. 500,0 

• 4. Farinae Amygdalarum 1) 250,0 
Glycerin 50,0 
Spiritus coloniensis 50,0 
Cumarini 0,1 
Olei Amygdalar. aeth.3) gtts. XX 
Tincturae Ambrae gtts. V. 

wird geschmolzen und mit 2, 3 und 4 ver
rieben. 

II. (PASCHKlS.) 

Sandmandelklele. 
L 

Farin. Tritici 
Talc. veneto alb. 
Quarzsand 0) 
Sapon. domest. 
Rhiz. Irid. 
Olei Arachidis 

Amygd. aeth.3) 
Geranii 
Bergamott. 
Lavandulae 

Farin. Tritici 
Quarzsand 

II. 

Natr. carbo sicc. 
Sapon. domest. 
Olei Arachid . 

Bergam. 
Mirban. 3) 

Farin. Amygd. 
Glycerini 
Quarzsand 
Boracis 

III. 

01. Amygd. aeth.3) 

275,0 
125,0 
120,0 

30,0 
30,0 
20,0 

M 0,5 
0,25. 

200,0 
75,0 

lili 20,0 

aa 3,5 
0,4. 

120,0 
100,0 

75,0 
50,0 

gtts. X. 

Farinae Amygdalarum 917,0 
Rhizomatis Iridis 65,0 IV. 
Olei Citri 12,0 Farin. Amygd. 400,0 . 
Olei Amygdalarum aeth. 4,0 Quarzsand 150,0 
Olei Citronellae 2,0. 01. Amygd. aeth.O) 0,5 

Schonheitskugeln (BUCHHEISTER). Mandelkleie, Seife, Kartoffelmehl je 285, Veilchen
wurzel 145; man mischt, stoBt mit Benzoetinktur zu einem Teig an und formt Kugeln daraus. 

fuder und Schminken. Zur Herstellung von Toilettepudern sind nur feinste Pulver zu 
verwenden, die notigenfalls durch mehrmaliges Sieben sehr exakt zu mischen sind. Das gleiche 
gilt fiir fliissige und salbenartige Schminken, die sehr fein angerieben werden miissen. Die 

1) Als Farina Amygdalarum ist das vom kalten Pressen aus geschiilten, lufttrocknen, 
siiBen Mandeln zuriickbleibende, durch Sieben von den groberen Teilen befreite Mandelmehl 
zu verwenden. 

2) Sehr feiner, weiBer, gewaschener Sand I 
3) Oder Benzaldehyd. 
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parfiimierten Puder sind in gut schlieBenden Gefii.Ben aufzubewahren. AIs Farbmittel ist fiir 
Rot Carmin gebrii.uohlioh; Phloxinrot ist jedooh in manoher Hinsioht vorzuziehen, vor allem, 
weil es sich leiohter nuancieren lii.Bt. Ein gelblioher Farbton wird durch Goldocker, Umbra
braun oder gebrannte Siena erzielt. Bei rein wei Ben Pudern wird oft auoh ein sehr geringelt 
Zusatz von IndigolOsung oder Berlinerbla.u gemacht. 

Pulvl. eosmetleus albus cum AlDrlo 
(PASCHKIS). 

WeiBer Puder. 
Amyli pulv. 
Talc! 
Calcii cal bonlci praee. 
Alum. plumos! 
OIei Rosarum 
OIei Neroli 

240,0 

U 120,0 
gtts. 25 
gtts. 12. 

Geslehtspuder (PASCHKIS). 
Amyll Oryzae 500,0 
Bismuti subnitrlei 125,0 

Poudre a la Marechal. 
Poudre cosmetique. WeiBer Raarpuder. 

Rhizomat. Iridis subt. pulv. 20,0 
Talci veneti subt. pulv. 30,0 
Amrli Tritici subt. pulv. 50,0 
Tinct. Moschl 0,5 
OIei Citri 
OIei Bergamottae Ali gtts. V 
OIei Aurantii Flor. gtts. II. 

Poudre de Rlz (PASCHKlS). 
I. 

Amyli Oryzae 
Rhizom. Iridis pulv. 
OIei Geranii rosei 

Amyli Oryzae 
Talci 

II. 

Magnesii carbonic. 
Rhizom. Iridis 
Zinci oxydati 
OIei Rosae 
ESBeutiae Iridis ad Iibit. 

750,0 
250,0 

2,0. 

500,0 
300,0 
100,0 
50,0 
50,0 

gtts. X. 

Hautfarbene Gleltpuder (UNNA). 

Amyl. Solani 
Zinc! oxydati 
Corae Carnaubae 

1. 

Sol. Ichthyoli (1°,.) } 
Sol. Eosin (1"10) 

89,0 
10,0 
1,0 

3A 5,0. 

Ichthyol 1st in Atherweingeist zu liisen. 

II. 
Zinci oxydati 5,0 
Lycopodii 95,0 
Sol. Eosin. (1"10) 10,0. 

Vorzfigllch zu unsichtbarem PUdem frelgetra
gener Kllrperstellen. Wenn man mit dem 
Finger fiber die Haut wisehend auftragt, haftet 
eben nur elne mlnlmale Menge, diese aber 
auBerst dauerhaft. 

Fettpuder (nach SCHULTZ). 
Zinc. oxydat. 15,0 
Amyl. Tritici 
Talc. veneto 
01. Amygdal. 
01. Bergamott. 

Ail. 50,0 
2,0 

q. S. 

Pulvls lnspersorlus benzoatus (D. Ap.·V.). 
Benzoe-Fett·Puder. 

1. Talci pulv. 
2. Amyli Tritici 
3. Zinci oxydati 

Acid. borici pulv. 
Adipis Lanae C. Aqua 
Vasehn. fla V. 
Acid. tannlci 
Lycopodii 
Tinctur. Benzoes 

30,0 
30,0 
30,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 

18,0 
10,0. 

I, 2 und 3 werden gemischt, die eine R8.lfte 
dieser Mischung triinkt man mit der Benzoe· 
tlnktur und trocknet. Die andere name wird 
mit den Fetten verarbeitet, dann alles zusam· 
mengemischt und durch Sieb VI geschlagen. 

Vellchen·Pnder. 
Violet·Powder. 

Rhlzom. Irldis pulv. Bubtillss. 600,0 
Amyli Tritlci pulv. Bubtlliss. 300,0 
Zlnci oxYdati pulv. Bubtil1ss. 100,0 
Spiritus J asmini 15,0 
OIei Bergamottae 
OIei Citri iili gtts. XX 
OIei ROBae 
OIei Aurantii Flor. Ali gtts. X. 

Sonnenpuder (PASCRKIS). 
Pulv. cosmetic. alb. (s. 0.) 150,0 
Carmlnl solut! 0,1 
Umbrabraun dunkel 20,0. 

Zum Schutze der Raut gegen .LichteinfluB, Glet
scherbrand USW. 

Pnlvls cosmetlcnB albns (PASCRKIS). 
Schminkpuder. 

Zinci oxydati 150,0 
Talci 250,0 
Magnesii carbonic. 25,0 
Esbouquet 4,0. 

Dielle'r Puder 1st zugleich Grundlage der folgen
den gefarbten Sehmlnkpuder. 

Rosapuder. 
Pulveris cosmetic. alb. 
Carmlni soluti 

Gelber Puder. 
Pulveris eosmet. alb. 
Carmlni solut! 
Goldocker 

500,0 
0,5. 

80,0 
0,05 
1,0. 

Rote Schmlnken. 
I. Rouge vegetal. 

1. Carmlni rubri 2,5 
2. Liquoris Ammonli caustici 20,0 
S. Talci 100,0. 

Man lllst 1 In 2, mischt damit 3, trocknet UD 
pulvert. 

II. 
1. Phloxlni 0,5 
2. Spiritus q. S. 
S. Talcl 100,0. 

Man Jijst 1 in 2, m1scht damlt S und trocknet dit 
Mischung an der Luft aus. 

III. 
Rouge en pot. Nach PASCHKIS. 
Carmlni 8,0 
Talci 120,0 
Solut. Tragacanthae gtts. X 
OIei Amygdalarum 6,0. 

Flfisslge rote Sehmlnken. 
I. 

Kalii oxalici 
Aquae destillatae 
Spiritus 
Carmini 
Liquoris Ammonii caustici 

Zlnci oxydati 
Calcii carbonici 
Carmlni 

II. 

Aquae destillatae 
OIei Bergamottae 

0,5 
250,0 
15,0 
0,5 
0,25. 

lUi 15,0 
0,2 

120,0 
gtts. II. 
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WeiJle Sehmlnken. 
Poudre cosmetique. 

I. 
Talci 
Bismuti subchlorati 
Carmini rubri 
Parfiim ad libitum. 

II. 
Bismuti subcarbonici 
Zinci oxydati 
Talci 
Calcii carbonici praec. 
Amyli Tritici 

III. 
Bismuti subnitrici 
Talci 
Amyli Tritici 
Calcil suiflUic. 

300,0 
50,0 
0,05. 

20,0 
60,0 
80,0 
80,0 

100,0. 

2,0 
50,0 
70,0 
80,0. 

Fliisslge welae Schmlnken. 

Talci 
Glycerini 
BoraelS 

I. 

Spiritus coloniensis 
Aquae destillatae 

Zinci oxydati 
Talei 

II. 

Aquae Rosarum 
Spiritus coloniensis 

12,5 
10,0 

0,5 
12,0 

100,0. 

100,0 
20,0 

aa 150,0. 

Aqua cosmetlca alba. 
Lilien- Wasser. 

Fettschmlnken. 

Rot. 

Carthamini 
Talci 
Cetacei 

I. 

Olei Amygdalarum 

Eosini 
Cetacei 
Cerae albae 
Adipis benzoati 

1. Carmini 

II. 

III. 

1,0 
9,0 

10,0 
20,0. 

1,0 

aa 3,0 
40,0. 

2. Liquoris Ammonil caustici 
1,0 
2,0 

20,0 
20,0 
10,0 

3. Olei Cacao 
4. Cerae albae 
5. Olei Amygdalarum 
6. Olei Rosarum gtts. VI 
7. Olei Bergamottae gtts. II. 

3-7 werden geschmolzen, der erkalteten Masse 
wird 1 in 2 geliist zugesetzt, umgeruhrt und 
in Stangen ausgegossen. 

Talci 
Zinci oxydati 
Cetacei 

WeiLl. 

I. 

Olei Amygdalarum 

II. 

9,0 
1,0 

10,~ 
20.0. 

Talci 4,0 Bismuti subnitrici lO,O 
Zinci oxydati 8,0 Talci 5,0 
Glycerini 6,0 Olei Bergamottae 1,0 
Aquae Rosae 82,0. Unguenti cerei 30,0. 

E au de Lys de Lohse hat die gleiche Zu
sammensetzung (B. FISOHER). 

Puderpapier ist ein weiches Papier, das auf einer Seite mit einer Mischung eines kieb 
stoffhaitigen dicken Breies. der den Puder enthiiJt, bestrichen und getrocknet wird. 

Creme und Salben. 
Hautcreme fiir die Hande. 

Boracis 
Unguenti lenient. 

Geslchtscreme. 
Boracis 
Acidi borici 
Ungt. Glycerini 
Glycerini 

Blelchcreme. 

Zlnkperhydroli 
Lanolinl 

I. 

Parfum ad libitum. 

II. 
Boracis 
Olei Amygdalarum 
Glycerini 

5,0 
50,0. 

aa 3,0 
25,0 

5,0. 

5,0 
45,0. 

Hydrogen. peroxyd. (10 % ) 

Lanolini 

2,0 
25,0 
30,0 
25,0 
50,0. 

Lanolln·Cold·Creme (DIETERICH). 

Cerae albae 
Cetacei 

I. 

Olei Amygdalarum 
A di pis Lanae 
Aquae 
Boracis 
Olei Bergamottae 
Olei Rosarum 

ali 60,0 
420,0 
180,0 
280,0 

5,0 
1,0 
1,0 

Olei Aurantii Flor. 
Olei Ylang-Ylang 
Olei Iridis 
Tincturae Moschi 
Cumarini 
Vanillini 

Adipis Lanae 
Cerae albae 

II. 

Olei Amygdalarum 
Aquae Aurantii Flor. 
Olei Bergamottae 

gtts. X 
gtts. II 

gtt. I 
gtts. V 

0,01 
0,05. 

25,0 
5,0 

20,0 
50,0 

gtt. I. 

Glycerln·Gallerte (DIETERICH). 
Glycerin-Jelly. 

1. Gelatinae albae 
2. Aquae Rosarum 
3. Glycerini 
4. Olei Aurantii Flor. 

2,5 
50,0 
50,0 

gtt. I. 
1 liiLlt man in 2 quellen, lOst durch vorsichtigee 

Erwiirmen, gibt 3 hinzu, filtriert und mgt 
zuletzt 4 hinzu. 

Unguentum 80lublle (STEPHAN). 
Tragacanthae 3,0 
Spiritus 5,0 
Glycerini 60,0 
Aquae 42,0. 

Der Traganth wird auf das Feinste mit dem, 
Spiritus verrieben, dann das Glycerin und zu
letzt das Wasser zugesetzt. Als Hautcreme 
mit RosenOi oder einem anderen Riechmittel 
zu parfrtmieren. 
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Mittel gegen Sommersprossen, Mitesser und andere Hautunreinigkeiten. 
Aqua antephelidlca. 

Sommersprossenwasser. Lait ant
ephelique. 

I. 
Aquae Cinnamomi 
Spiritus coloniensis 
Glycerini 
Tincturae Veratri 

II. 
Hydrargyri bichlorati 
Ammomi hydrochlorici 
Aquae Roaae 
Glycerini 
Spiritus coloniensis 
Spiritus camphorati 
Talci 

III. 

ali 30,0 

aa 20,0. 

ali 1,0 

ali 150,0 
50,0 
10,0 

5,0. 

Zinci sulfocarbolici 2,0 
Glycerini 20,0 
Aquae Rosae 30,0 
Spiritus odorati 5,0. 

Zum Bfteren Betupfen der Sommersprossen und 
anderer Hautflecken. 

Boracis 
Aquae 
Glycerini 
Natrii sulfurati 
Aquae Rosarum 

IV. 

Die Salze sind einzeln zu IOsen. 

V. 
Zinci sulfocarbolici 
Glycerini 
Spiritus 
Aquae Aurantii Flor. 
Aquae Rosarum 

4,0 
150,0 

15,0 
8,0 

ad 300,0. 

1,0 
20,0 
10,0 

5,0 
ad 100,0. 

Aqua cosmetlca WALTHER. 
Boracis 5,0 
Aquae Rosae 150,0 
Tincturae Benzoes 
Balsami Vitae Hoffmanni 
Tincturae Cantharidum aa 2,0. 

Zum Waschen der Sommersprossen und anderer 
Hautflecken. 

Aqua cosmetlca kalina. 
Kalii carbonici puri 10,0 
Aquae Rosae 80,0 
Mixturae oleoso-balsamicae 20,0 
Acidi carbolici 2,0. 

Filtra 1 Zum Bestreichen der Sommersprossen, 
Muttermaler und anderer Hautunreinigkeiten. 

Llnimentum cosm0ticum 
gegen Sommersprossen und Hautflecken. 

Bismuti subnitrici 2,0 
Gummi arabici 4,0 
Aquae Rosae 30,0 
Glycerini 20,0 
Tincturae Benzoes 10,0. 

Hautflecken taglich ein- bis zweimal mit der um· 
geschiittelten Mischung zu bestreichen 

Sommersprossensalbe. 
Ungt. antephelidlcum. 

I. 
(Nach HEBRA.) 

Hydrargyri praecipit. alb. 
Bismuti subnitrici ali 6,0 
Unguenti Glycerini ad 20,0. 

Mehrere Male taglich einzureiben, nach 2-3 Tagen 
auszusetzen und dann zu wiederholen. (Nur 
auf arztliche Verordnung abzugeben I) 

II. 
Hydrargyri praecipit. albi 0,5 
Bismuti subnitrici 0,5 
Cerae albae 
Cetacei ali 7,5 
Olei Amygdalarum 15,0 
Olei Rosarum gtts. II. 

Fiir die warmere Jahreszeit mehr zu empfehlen. 

Waschmlttel gegen Hautnnnen. 
KaJii jodati 1,5 
Natrii carbonici 9,0 
Hydrargyri bijodati rubri 0,7 
Spiritus coloniensis 35,0 
Liquor. Ammonii aromatici 13,5 
Aquae camphoratae 140,0. 

II. 
Boracis 5,0 
Glycerini 18,0 
Natrii sulfurati 10,0 
Aquae Rosarum 500,0. 

Nur auf dem Riicken anzuwenden. 

Mittel gegen schuppende Haut. 
Bismuti subnitrici 
Tinct. Benzoes 
Glycerini 
Aquae Rosarum 

II. 
Bismuti carbonici 
Talci 
Aquae Rosarum 
Spiritus coloniensis 

1,0 
5,0 

20,0 
100,0. 

10,0 
20,0 
70,0 
3,0. 

Mittel gegen Leberfleoken, Muttermale und zum Entfernen von Tatowierungen. 
Mittel gegen Leberflecken usw. 
Calomelanos 1,5 
Bismuti subnitrici 5,0 
Aquae Rosarum 50,0. 

Umgeschiittelt aufzutragen. 

Paste zum Entfernen von Tiltowierungen. 
I. 

Acidi salicylici 20,0 
Glycerini q. s. f. pasta. 

Die Paste ist unter einem Verbande aufzulegen. 
Nach 8 Tagen wird die erweichte Epidermis 
entfernt und das Verfahren 2-3 mal wiederholt. 

:Mittel gegen Hfihneraugen. 
Emplastrum ad clavos pedum BAUDOT. 

BAUDOTS Hiihneraugenpflaster. 
Cerati Resinae Pini 
Emplastri Galbani 
Aeruginis 
Terebinthinae 
Kreosoti 

aa 40,0 
15,0 

5,0 
3,0. 

II. 
Pepsini 5,0 
Acid. hydrochlorici 0,5 
Aquae destillatae 25,0 
Glycerini 75,0. 

Durch haufiges Aufpinseln dieser Losung sollen 
sich nicht zu tief sitzende Tatowierungen ent
fernen lassen. 

Gegen Muttermale. 
Acidi salicylici 
Alcohol absolut. 

Auf Pigmentmale mit dem Pinsel 

5,0 
20,0. 

aufzutragen. 

RlOHTERS Hiihneraugenpflaster. 
Pieis nigrae 25,0 
Emplastri Lithargyri simplicis 12,5 
Galbani pulverati 40,0 
Ammonii chlorati 
Aeruginis ali 5,0. 
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RUSTS Hiihneraugenpflaster. 
Cerae flavae 15,0 
Olei OJivarum 4,0 
Ammoniaci 15,0 
Terebinthinae 4,0 
Aeruginis subt. pulv. 6,0. 

Ein vorziigliches Mittel gegen Hiihneraugen ist Salicylcollodium mit Zusatzen von 
Milchsaure, Essigsaure und Extr. Cannabis. Vorschriften hierzu siehe unter Collodium (Bd. I S.883). 
Das Collodium wird mehrere Tage lang taglich aufgepinselt und das Hiihnerauge schlieBlich mit 
Hilfe eines heiBen FuBbades entfernt. 

Hiihneraugenringe haben nur den Zweck, das Hiihnerauge gegen Druck zU schiitzen. 
Sie bestehen aus einem FiIzring, der auf einer Seite mit einer Klebmasse bestrichen ist. 

Mittel gegen Warzen. An Stelle der als Atzmittel gegen Warzen gebrauchlichen Sal· 
petersaure oder der Hollensteinstifte empfiehlt sich die Anwendung nachstehender Fliissigkeiten, 
die taglich 1-2mal aufgetupft werden. 

I. li 
Acidi acetici concentr. 
Acidi trichloracetici aa part. aequo 

III. 
Acidi chromici 
Aquae destillatae 

Gegen weiche Warzen. 

Hydrargyri bichlorati 
Collodii elastici 

5,0 
10,0. 

1,0 
10,0. 

Auch das Hiihneraugencollodium wird mit Erfolg gegen Warzen gebraucht. 

Mittel gegen Nasenrote und rote Hande. 
Gegen N asenrote. 

IchthyoJi 
Aquae destillatae aa 20,0. 

Abends aufzupinseln. 

Sulfuris 
AmyJi 
U nguenti Zinci 

II. 
2,0 
5,0 

20,0. 

V. 

III. (PASCHKIS.) 
Aluminis 
Boracis 
Aquae Rosarum 
Tinct. Benzoes 

IV. 
Aluminis 
Aceti aromatic. 

Zu Umschiagen bei roter Nase. 

aa 2,0 
150,0 

5,0. 

2,0 
100,0. 

Benzini 50,0 
Olei Lavandulae gtts. V. 

Zum Betupfen bei roter Nase und roten Handen. 

Mittel gegen Hand- und FuBschweiB. 
I. 

Formaldehydi soluti 
Spiritus diluti aa part. aequo 

Zum Einreiben der Hande oder FiiBe. Auch 
zum Auswischen der Achselhohlen. Bei wun· 
der Haut erzeugt diesea sonst vorzugJiche 
Mittel heftiges Brennen. 

II. 
Acidi chromici 5,0-10,0 
Aquae destillatae 100,0. 

Zum Einpinseln, wenn notig nach 8-14 Tagen 
zu wiederholen. Gegen FuBsch weiB. Vor· 
sichtl 

III. 
Decoct. Cortic. Quercus 20,0: 500,0. 

Zu lokalen Waschungen oder Badem bei FuB· 
schweiJ3 (PASCHKlS). 

IV. 
p.Naphtholi 10,0 
Spiritus Vini gallici 175,0 
Spiritus coioniensis 25,0. 

Zum Waschen bei SchweiBen der Handflache 
und FuBsohle (KAPOSI). 

V. 
Paraffini solidi 20,0 
Saponis medicati ply. 45,0 
Adipis Lanae anhydrici 90,0 
Olei Olivarum 150,0 
Sebi salicylati 400,0 
Thymoli 5,0. 

Nachts aufzulegen. Gegen HandschweiB. 

Hager, HandbuchlI. 

Paraform·Streupulver. 
Paraformh 50,0 
Acidi borici 50,0 
Zinci oxydati 400,0 
Talci 500,0 
Lycopodii 25,0 
Olei Gaultheriae gtts. X. 

Gegen SchweiJ3fuB. 

Puder fiir SchweiJlfuJl (PASCHKIS). 
Acid salicy!. 3,0 
Talci 97,0 
Olei Rosarum q. a. 

Dem Pulv. aalicyl. c. Talc. vorzuziehen, da es 
kein pflanzliches Pulver enthalt, das unter der 
Einwirkung der Feuchtigkeit quillt und in 
Zersetzung iibergeht. 

p.NaphthoJi 
Talci 

II. 
1,0 

100,0. 

Puder fiir SchwelJlhiinde. 
Acidi tannici 
Lycopodii 
Rhiz. lridis ply. sbt. 
Talci ply. 
Amyli Oryzae aa 10,0. 

Mittel gegen Handschwel8. 
Boracis 
Acidi salicylici 
A cidi borici 
Glycerini 

aa 15,0 
5,0 

Spiritus diluti aa 60,0. 
Dreimal taglich einzureiben. Gegen Hand· 

schweiB. 
67 
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Mittel gegen Frost. 
Aqua contra Perniones (F. M. Germ.). 

Zinc. sulfur. 2,0 
Aq. Rosar. 49,0 
Spirit. Vini 49,0. 

Balsamum contra Perniones. 
I. Frostbalsam (Ramb. V.). 

1. Camphorae 
2. Tincturae Benzoes 
3. Kalii jodati 
4. Aquae ROSM 

2,0 
20,0 

5,0 

6. Spiritus diluti aa 30,0 
6. Liquoris Plumbi subacetici 27,0 
7. Saponis medicati 26,0 
8. Aquae Rosae 
9. Spiritus diluti aa 30,0. 

Man lOst bzw. mischt 1-6, andererseits bereitet 
man unter Erwiirmen eine Losung von 7-9 
und mischt beide Fliissigkeiten. 

II. Dr. MUTZENBECHERS Frostbalsam 
(Ramb. V. u. F. M. Germ.). 

Jodi 
Camphorae 
Aetheris 
Collodii elastici 

III. Frostbalsam. 
Olei Rosmarini 
Olei camphorati 

aa 3,0 
20,0 
74,0. 

Liquor. Plumbi subacet. aa part. aequo 
Umgeschiittelt bei nicht offenen Frostbeulen. 

IV. Balsamum contra Perniones suecicum 
(F. M. Germ.). 

Camphor. 
Tragacanth. pulv. 
Balsam. peruv. 
Tinct. Opii crocat. 
KaI. jodat. 
Glycerin. 

0,2 

aa 0,5 
0,8 

47,6. 

Linimentum contra Perniones. 
MOTTS FrostmltteI. 

Fellis Tauri 
Olei Terebinth. 
Spiritus 
Tinct. Opli simpI. 

aa 60,0 
25,0 
15,0. 

Liquor contra Perniones. 
Frost b eulen tinkt ur. 

Camphorae 
Cantharidum 
Radicis Alcannae 
Seminis Emcae pulver. 
Olei Cajeputi 
Olei Rosmarini 
Olei Terebinthinae 

N ach 8 Tagen fIltrieren. 

aa 2,5 
5,0 
1,0 
6,0 

100,0. 

Spiritus contra Perniones 
(Ramb. V. u. F. M. Germ.). 

Tincturae Jodi 
Spiritus (90°'0) 
Glycerini 
Tincturae Gallarum 

II (Ramb. V.). 
Camphorae 
Kalii jodati 
Glycerini 

1,0 

aa 2,0 
5,0. 

Tincturae Benzoes aa 5,0 
Spiritus saponati 80,0. 

F. M. Germ. nur 40,0 Spiritus saponati. 

III (Ramb. V. u. F. M. Germ.). 
Kalii j odati 
Camphorae 
Glycerini 
Tincturae Jodi 
Tincturae Gallarum 

aa 5,0 
30,0 
55,0. 

Spiritus contra Perniones mssicus (Ramb. V.). 
Kalii jodati 5,0 
Tincturae Jodi 10,0 
Camphorae 
Tincturae Benzoes 
Glycerini 
Spiritus (90°/0) 

aa 15,0 
20,0 

120,0. 

Tannin-Collodium (PASCHKIS). 
Gegen Frostbeulen. 

Acidi tannici 
Spiritus 
Collodii 
Tincturae Benzoes 

2,0 
5,0 

20,0 
2,0. 

Tinctura contra Perniones. 
1. Frostbalsam. 

Tinctur . Jodi 3,0 
Tinctur. Gallarum 6,0 
Glycerini 6,0. 

Bei noch nicht aufgebrochenen Frostbeulen. 

II. 
Balsami peruviani 5,0 
Mixturae oleo80-balsamicae 
Spiritus coloniensis aa 30,0. 

Zum Bestreichen der Frostbeulen. 

Unguentum contra Perniones (camphoratum) 
(Form. BeroI., F. M. Germ., Ramb. V.). 

Camphorae tritae 6,0 
Vaselini flavi 50,0. 

Unguentum contra Perniones. 
(Ramb. V., F. M. Germ.). 

I. Frostsalbe. 
Balsami pemviani 10,0 
Unguenti Cerussae camphorati 90,0. 

II. 
Camphorae tritae 
Opii pulverati 
Acidi tannici 
Aquae destillatae 
Balsami peruviani 
Adipis suilli 

III. 

aa 5,0 
10,0 
70,0. 

Ammonii sulfoichthyolici 2,0 
Unguenti Elemi 
Vaselini flavi 
Adipis suilli aa 6,0. 

IV. Wiener Frostsalbe. 
Unguenti Plumbi 100,0 
Lanolini anhydrici 60,0 
Olei camphorati 30,0 
Balsami peruviani 15,0 
Olei Bergamottae 5,0. 

Unguentum Ferri composltum(Ramb.Vorschr.). 
Frost-Reilsalbe. 

Boli rubrae laevigatae 
Ferri hydrici 
Terebinthinae venetae 
Sebi ovills 
Adipis suilli 
Olei Lavandulae 

25,0 
50,0 
60,0 

aa 435,0 
5,0. 

Unguentum ad Perniones. 
(Austr. Elench.). 

Tincturae Opli crocatae 
Liquoris Plumbi sUbacetici 
Olei Petrae aa 5,0 
Olei camphorati 10,0 
Balsami peruviani 15,0 
Adipis Lanse anhydric. 60,0. 
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Haariile, Haarpomaden, Frisiercreme. Feine Haarole bereitet man vorteilhaft mit 
einer Mischung aus bestem Arachisol und Paraffinol. Eine solche Mischung klebt nicht und 
fettet geniigend. SolI eine dickere Konsistenz erzielt werden, so fiigt man etwas Ricinusol 
zu. - Zum Farben benutzt man fettlosliches Alkannin: rot, oder fettli:isliches Chlorophyll: griin. 
Beides gemischt gibt braun. - Parfiimiert wird mit sog. Haarolparfiim (s. unten). 

Als Grundlagen zu feinen Pomaden eignen sich WoJJ£ett, Schweinefett, Talg, Kakaool, 
Wachssalbe und Vaselin, am besten aber nicht allein, sondern in zweckentsprechender Mischung. 
Durch Zusatz von Wasser, Boraxlosung oder KaJiumcarbonatliisung erhalten die Pomaden 
eine lockere, schaumige Beschaffenheit. Doch hat die Boraxlosung vor der Kaliumcarbonat. 
losung den Vorzug, daB sie das Haar nicht sprode macht. Als Farbemittel dienen die oben 
fiir die Haarole angegebenen Stoffe. Braun farbt man auch mit geschmolzener Kakaomasse. 
WeiBe Pomaden erzielt man durch Zusatz von etwas Walrat oder Stearin zu der Grund. 
masse und flottes Riihren bis zum Erkalten. 

Oleum crlnalc. 
Oleum Capillorum. Huile antique. 

HaarB!. KlettenwurzelB!. MacassarB!. 

Olei Arachidis 
Olei Paraffim 

I. 

Mixtur. odorifer. (HaarOl-

1000;0 
1000,0 

Pariiim) 10,0-20,0. 
Nach Belieben filrbt man mit Oleum Alcannae 

rot, mit iettlOslichem Chlorophyll griin. 

II. 
Olei Arachldis 
Olei Bergamottae 
Olei Citri 
Cumarini 
Olei Alcannae 

China-HaarB!. 
I. nach DIETERICH. 

1000,0 
5,0 
1,0 
0,05 

q. s. 

1. Olei Olivarum benzoatl 200,0 
2. Olei Amygdalar. (s. Arachidls) 800,0 
3. Balsami peru viani 20,0 
4. Olei Jasmini pinguis 15,0 
5. Olei Milleflorum 2,0 
6. Acidi salicylici 5,0 
7. Cumarini 0,05 
8. Alcannini 0,5 
9. Chlorophylli 2,5. 

6-9 mit 1 verreiben, 2-5 zumischen, nach 
8 Tagen zu flltrieren. 

II. nach VOMAOKA. 
Chinini oleinici 
Olei Arachidis benzoati 
Alcann!ni 

1,0 
100,0 

Chloropbylll aa q. s. ad color. fusc. 

Oleum crlnale (LASSAR). 
Acidi salicylici 
Tincturae Benzoes 
Olei Amygdalarum 

Zur LABSARschen Haarkur. 

Arnlka-Haariil. 

2,0 
3,0 

95,0. 

}'lore8 Arnicae 100,0 
Spiritus 100,0 
Olei Arachidis 1000,0. 
Chloropbylli q. s. 

Man verfahrt wie bel Oleum Hyoscyami. Nicht 
zu lange erhitzenl Pariiim nach Beliebenl 

Krauter·HaarBI (DIETERICH). 
Olei Arachidis 
Olei Ricini aa 500,0 
Balsami peruvian. 5,0 
Olei Bergamottae 3,0 
Olei Rosmarini, Absinthii, Cha-

moroill., Serpylli aa gtts. V 
Cumarinl 0,05 
Chlorophylll 2,0. 

Haarii)·Parfum. 
Mixtura odorifera. 
10-20 g auf 1 kg 01. 

I. 
Ole! Bergamottae 
Ole! Aurant. Cort. 
Olei Neroli 
Ole! Caryophyllorum 
Ole! Cassiae 
Olei Lavandulae 

II. 
Ole! Bergamottae 
Ole! La vandulae 
Olei Cassiae 
Olei Lemongras 
Olel Aurant. Flor. 

III. 
Ole! Bergamottae 
Olei Cltri 
Olei La vandulae 
Olei Cinnamomi 
Olei Caryophyllorum 
Olei Gaultherlae 
Cumarini 

30,0 
20,0 

5,0 
2,0 
1,0 
2,0 

30,0 
3,4 

gtts. XV 
gtts. X 
gtts. V. 

50,0 
30,0 
16,0 

2,0 
2,0 
1,0 
0,6. 

IV. (DIETERICH.) 
Olei Bergamottae 40,0 
Olei Citri 30,0 
Olei Lavandulae 18,0 
Olei Neroli 5,0 
Olei Clnnamomi ceyl. 3,0 
Olei Caryophyllorum 2,0 
Olei Gaultheriae 1,0 
Olei Ononae odoratiss. 0,5 
Heliotropini 0,5 
Cumarini 0,1. 

Man laBt einige Tage absetzen und filtriert. 
ieines Pariiim I 

V. 
Olei Bergamottae 
Olei Citri 
Olel Caryophyll. 
Olei Cinnamomi 
Olei A urant. FIor. 

Pomaden·Parlum. 
Olei Bergamottae 
Olei Cassiae 
Olei Citri 
Olei Lavandulae 
Olei Aurant. Cort. 
Olel Caryophyllor. 

43,0 
35,0 
15,0 
5,0 
2,0. 

5,0 
2,0 
2,0 
2,0 

10,0 
2,0. 
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Pomaden-Grundlagen 
(DIETERICHS Manuale). 

1. 725,0 Sch weinefett, 
75,0 weiBes Wachs 

schmilzt man, liWt erkalten, bis die Masse zu 
erstarren beginnt, und riihrt mit breitem Holz
spatel oder hiilzernem breitem Pistill sehr fIott 
und so lange, bis die Masse dick geworden ist. 

Man riihrt nun eine Losung von 
10,0 Borax in 

200,0 warmem destilliertem Wasser 
u~te~ und setzt das Riihren noch so lange fort, 
bIS die Masse blendend weiB und schaumig ist. 
2. 100,0 Sch weinefett, 

400,0 Kokos f ett, 
100,0 Ceresin, weill 
10,0 Borax, 

400,0 destilliertes Wasser. 
Bereitung wie bei 1. 

3. 750,0 gelbes Paraffinol, 
250.0 halbweiBes Ceresin 

schmilzt man und riihrt die Masse bis fast zum 
Erkalten. 
4. 500,0 Schweinefett, 

250,0 Benzoefett, 
250,0 Ochsenmark schmilzt man. 

Man riihrt bis nahezu zum Erkalten. 
5. 500,0, Schweinefett, 

250,0 Benzoefett, 
250,0 Kakaofett 

, Unguentum pomadlnum aromatlcum UNNA. 
Tincturae aromaticae 20,0 
Unguenti cerei SG,O. 

1m erwarmten Morser zu mischen. 

Unguentum pomadlnum cum Gelantho UNNA. 
Tincturae aromaticae 
Gelanthi aa 20,0 
Unguenti cerei 60,0. 

Bei gleichzeitigem Gebrauch von seifenhaltigen 
Kopfwaschwassern sind die Haare nach jeder 
Waschung mit verdiinntem Citronensaft oder 
Citronensaft-Brillantine zu behandeln. 

Unguentum pomadinum crystallinum. 
Eispomade. 

Cetacei 
Olei Olivarum 
Olei Citri 

26,0 
150,0 

3,5 
1,5 Olei Bergamottae 

Olei Aurantii Flor. 
Olei Rosarum 

Man schmilzt und lilEt, in 
stellt, langsam erkalten. 

ali gtts. V. 
warmes Wasser ge-

Captol-Pomade. 
Captoli 
Acidi tartarici 
Lanolini 
Vaselini 
ParfUm ad libit. 

Chlnapomade. 

aa 2,0, 
5,0 

90,0 

1. Extracti Chinae spirituosi 15,0 
2. Extracti Ratanhiae 5,0 
3. Spiritus diluti 45,0 
4. Tincturae Cantharidum 25,0 
5. Cerae albae 
6. Cetacei aa 35,0 
7. Adipis suilJi 500,0 
S. Mixturae odoriferae 30 0 
9. Olei Amygdalar. amar. aeth. gtts. XX. 

Man schmilzt 5-7, mischt Losung von 1-2 in 
3-4, zuletzt 8-9 hinzu. 

schmilzt man und riihrt, indem man das GefaB 
durch Einstellen in kaltes Wasser kiihlt, bis fast 
zurn Erstarren. 

6. 200,0 weiBes Wachs, 
600,0 Olivenol, 
200,0 Benzoefett 

schmilzt man und riihrt fast bis zurn Erstarren. 
7. 200,0 weiBes Wachs, 

500,0 Ricin usol, 
300,0 Benzoefett. 

Bereitung wie bei 6. 
8. 600,0 Kakaofett, 

300,0 Mandelol, 
100,0 weiBes Wachs 

schmilzt man und riihrt die Masse unter Ab
kiihlen bis fast zum Erkalten. 

9. 800,0 Schweinefett, 
100,0 Walrat, 
100,0 Mandelo!' 

Man schmilzt und riihrt dann so lange, bis 
Erstarrung der Masse eintritt. 

Man erhalt hiermit die weiBeste aller wasser
freien Pomaden-Grundlagen, weshalb hoi dieser 
Nurnmer jede Farbung ausgeschlossen bleibt. 
10. 400,0 Schweinefett, 

300,0 Benzoeol, 
300,0 Lanolin. 

Man schmilzt das Fett und riihrt, nachdem 
man vom Dampf genommen hat, das 'Lanolin 
und schlieBlich das Benzoeol unter. 

II. nach DIETERICH. 
Cerae albae 
Adipis benzoati aa 200,0 
Olei Olivarum 600,0 
Balsami peruviani 20.0 
Extracti Chinae spirituosi 10,0 
Alcannini 0,5 
Chlorophylli 2 5 
Olei Bergamottae 0' 5 
Olei Amygdalar. amar. aether. 0;1 
Cumarini 0,03. 

Das Chinaextrakt wird in Weingeist gelost. 

III. nach LASSAR. 
Chinini hydrochlorici 
Pilocarpin. hydrochloric. 
Balsam. peruvian. 
Sulfur. praeClpit. 
Medullae ossium 

4,0 
1,0 

20,0 
10,0 

100,0. 

Makassar-Pomade (DIETERICH). 
Olei Vaselini fla vi 750 0 
Ceresini 250' 0 
Alcannini . l' 5 
Mixturae odoriferae S;O. 

Pommade au bouquet. 
Olei Petitgrain 2,5 
Olei Aurant. Flor. 0,5 
Olei Geranii 0,5 
Olei Rosae 0,5 
OleiCinnam. ceylan. 0,25 
Balsam. peruvian. 0,25 
Tincturae Moschi 0,05. 

Auf 1000 g Pomadengrundlage. 

Rosenpomade. 
Adipis benzoinati 
Sebi benzoinati 
Olei Rosae pinguis 

'Olei Rosae 
Olei Alcannae 

SOO,O 
150,0 

50,0 
gtts. XXX 

q. s. 
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_ VeUchen·Pomade (E. DIETERICH). 
Adipis suilli 950,0 
Cerae albae 50,0 
Olei Jasmmi pinguis 30,0 
Cumarini 0,03 
Heliotropini 0,05 
Olel Rosae gtts. V 
Olei Iridls 
Olei Bergamottae aa gtts. II. 

Farbung wie beim vorigen. 

Schuppenpomade. 
Pilocarpini hydrochlorici 
Chinim hydrochlorici 
SulfurlS praecipitat! 
Balsam! pemviani 
Medullae bovinae 

2,0 
4,0 

10,0 
20,0 

100,0. 

Unguentum contra Alopeclam (F. M. Germ.). 
Extr. Chinae 
01. Amygdal. dulc. 
01. Nucist. 
01. Bergamott. 
Adipis. suill. 

aa 10,0 
4,0 

gtts. X 
50,0. 

Unguentum contra Seborrhoeam. 
Lanolin! 40,0 
Ole! Amygdaiarum 10,0 
SuHuris praecipita~i 5,0 
Olei Rosae gtt. I. 

Zum Einreiben gegen Kopfschuppen. 

Ceratum ad Barbam. 
Bartwachs. 

I. 
Cerae flavae 55,0 65,0 
Olei Ricin! 15,0 10,0 
Terebinth. veneto 30,0 25,0. 

Man parfiimiert mit Pembalsam und q. S. Mixtur. 
odorif. und gieBt in Stangenform. Zum Farben 
dient Ocker, Umbra oder KienmB. 

Cerae flavae 
Seb! taurini 
Adipis 

II. 

Olei Bergamottae 
Ole! Citronellae 

50,0 
20,0 
25,0 

gtts. XXX 
gtts. V. 

Die Mischung ist in Stangenform zu gieBen. Zum 
Farben setzt man folgende Substanzen zu: fiir 
Blond: 6 g Goldocker, filr Braun: 5 g Umbra, 
fUr Schwarz: 10 g feinsten Kienrull. Die Far
ben sind vorher mit etwas OlivenOi fein an
zureiben. 

III. 
Cerae benzoinatae 60,0 
Sebi taurini 10,0 
Adipis 20,0. 

Parfiim und Farbe ad libitum. 

IV. Ungarische Bartwichse. 
1. Cerae flavae 
2. Saponis medicati pulv. 
3. Glycerini 
4. Gummi arabici pulv. 
5. Aquae Rasae calidae 
6. Olei Rosae 

10,0 
10,0 

2,5 
7,5 

26,0 
gtts. II. 

Man schmilzt 1 in einem Porzellanmorser im 
Wasserbad, riihrt 2, spater 3 und 4 darunter, 
bereitet mit 5 eine steife Emulsion und glbt 6 
dazu. In weithalsigen Gllischen abzugeben. 

Stangenpomade. 
I. 

Olei Olivamm 90,0 
Cerae flavae 70,0 
Cetacei 10,0 
Olei Bergamottae 2,0 
Olei Citroneilae 0,6. 

Kann beliebig gefarbt oder parfiimiert werden und 
ist eine der besten Stangenpomaden, die es gibt 

II. 
Cerae benzoInatae 
Sebi taurini 
Olei odorifer! 
Olei Amygdalarum 

Sebi 
Paraffin. solid. 
Cerae 

III. 

Resinae Pini 
Paraffin. liquid. 
Olei Citronellae 
Olei Caryophyll. 
Olei Cinnamomi 
Ole! Bergamottae 

100,0 
300,0 

15,0 
16,0. 

500,0 
200,0 

50,0 
100,0 
350,0 

10,0 

aa 6,0. 

Frlslercreme (fettfrei). 
1. Traganth. pulv. 3,0 
2. Glycerini 
3. Spiritus 
4. Aquae destill. aa 10,0. 

Parfiim ad libitum. 1 wird mit 2 und 3 fein 
angerieben und mit 4 verdiinnt. 

Bandollne (DIETERICH). 
Agar·Agar 
Aquae 
Glycerin! 

man erwarmt bis zur 
Olei Rosae 

2,0 
700,0 
300,0 

Losung und filgt hinzu 

Olei Aurantii Flomm 
Tincturae Moschi 
Essentiae Jasmini 

Zum Befestigen der Haare. 

aa gtts. II 
10,0. 

Haarkrauselessenz. 
Tincturae Benzoes 
Terpineoli 
Vanillini 
Boracls 
Spiritus 
Aquae dest. 
Glycerin! 

Brlllantinen. 
1. 

Glycerini 
Spiritus 
Aquae destillatae 

Parftim ad libitum. 

II. 
Olei Ricini 
Saponis medicati 
Benzoes ply. 
Spiritus 
01. Rosamm 

24 Stunden macerieren. 

28,0 
2,0 
0,2 
2,0 
6,0 

80,0 
4,0. 

10,0 

aa 100,0. 

6,0 
2,0 
2.0 

200,0 
gtt. I. 

Cltronensaft·Brlllantine (UNNA). 
Succi Citri 
Glycerini 
Spiritus coloniensis 

10,0 
10,0 
80,0. 

Haarwasser und Mittel zur Beforderung des Haarwuchses. 
Aqua crinalis VOMAOKA. 

Haarwasser. 
Olei Cadini 
Olei Myrciae acris (Bayol) aa 1,0 
Tinctur. Capsici 2.0 

Ammonii carbonici 
Chloral! hydrat. 
Acidi tannici 
TinctUr. Quillajae 
Olei Ononae odoratiss 

1,5 
1,0 
2,0 

250,0 
q. s. 
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Bay-Bum-Haanvasser. 
Bay-Rum 655,0 
Tinct. Chinae 225,0 
Olei Ricini 75,0 
Acidi tannici 45,0. 

Bay-Bum, schiumend. 
Olei Myrciae (Bayol) 5,0 
Essbouquet 2,0 
Spiritus 900,0 
Decoct. Rad. Saponariae (1: 10) 400,0 
Ralii carbonici 15,0 
Glycerini 20,0 
Aquae 750,0. 

Captol-Haanvasser. 
CaptoJi 
Chlorali hydrat! 
Acidi tartarici 
Olei Ricini 
Spiritus dilut! 

Pariiim ad libitum. 

aa 1,0 
0,5 

100,0 

Ersatz fiir Captol-Haarwasser 
(Wiener Vorschr.). 

Captoli soluti (250/ 0) 4,0 
Resorcini 
Acidi tartarici aa 1,0 
Acidi salicylici 0,7 
Ole! Ricini 0,5 
Spiritus odoriferi Convallariae 2,0 
Spiritus Vini (80"10) 100,0 

Sepone per 6 horas, tum filtra. 

II_ 
Ein dem Original abnUches Praparat ergibt fol-

gende V orschrift : 
Chloral! hydrati 
Acidi tannici 
Acidi tartarici 
Ole! Ricini 
Spiritus 
Aquae dest. 
Essentiae odor. Violae 

2,0 
1,0 
1,0 
0,25 

65,0 
35,0 

5,0. 

Aqua erlnalls cum Chlnlno (F.M. Germ.). 
Chinin. sulfur. 1,0 
Aq. coloniens. 10,0 
Spirit. e Saccbar. officin. (Rum) 100.0 
Spirit. Vini 150,0 
Glycerin. 50,0 
Aq. Rosar. 600,0 
Alcannin. q. s. 

Aqua Qulnlnae Brit. Pbarm. Cod. 
Chinin. hydrochlor. 
Acid. sulfur. dilut. 
Chloroformii 
Alcohol 
Glycerini 
Spirit. coloniensis 
Spirit. Amomi 
Tincturae Persionis 
Aquae Rosarum 

0,1 
0,625 
0,5 

20,0 
1,5 
1,5 

25,0 
3,0 

ad 100,0. 

Eau de Quinine. 
Nach HISSERIC!I. 

Spiritus Vini gallici 
Spiritus coloniensis 
Spiritus (95°/.) 
Spiritus saponati 
Tincturae Chinae 
Balsami peruviani 
Olei Bergamottae 
Olei Aurantior. dulc. 
Olei Geranii 
Tinct. Cantbaridum 
Tinct. Coccionellae 

2000,0 

all. 250,0 
100,0 

50,0 
20,0 
10,0 
10,0 

3,0 
25,0 
q. s. 

Brennessel-Haarwasser (TOLLNER). 
1. Herb. Urticae recent. 1000,0 
2· Spiritus (90"10) 2000,0 

3 Olei Ononae odoratae aa 3,0 
. Heliotropini 

{

BalSami peruviani 
Olei Bergamottae 

Tincturae Moschi aa 1,0 
Olei Rosae gtts. XII. 

Man zieht 1 mit 2 acht Tage aus, preSt, lost 3 
und filtriert. 

II. (RREYTBCHY.) 

Bals. peruvian. 
Chlorali hydrati 
Spiro odorat. 
Tinct. QuillaJae aa 10,0 
Aether. acet. 0,5 
Spiro Aether. nitros. 2,5 
Spiro Urticae (ex Herba recent. 

10 0/.) ad 1000,0. 

Elskopfwasser. 
Sol. Fowler! 3,0 
Kai. bicarbonici 4,0 
Aether. acetici 10,0 
Glycerini 30,0 
Aquae Amygd. amar. 50,0 
Spiritus recto 50,0 
Aquae destill. 250,0. 

Jeden Tag oder jeden zweiten Tag die Ropfhaut 
damit gut anfeuchten nod 2 Minuten mit den 
Fingern einreiben, etwas abwaschen und trock
nen lassen. 

II. 
Eiskopfwasser stellt man am einfacbsten dur<:h 

Zusatz von 1-2% Menthol zu einem belie
bigen Haarwasser her. Soli das Praparat 
schaumen, so setzt man auf 1000 T. noeh 
0,6-1,0 T. Ammoniumcarbonat zu. 

Hahns Haarpetrol (Luxemb. Ap.-V.). 
Olei Citri 
Benzini 
Tinct. Jaborandi 
Spiritus 
Aquae destill. 

Haarpetro\eum. 
Olei Petrae italic. 
Aether. Petrolei 
Heliotropini 

FeuergefD.hrl!chl 

aa 2,0 
5,0 
5,0 

ad 60,0. 

450,0 
50,0 
2,0. 

KamllJenhaanvasser. 
Extracti ChamomiIlae 
Olei Chamomillae aeth. 
Olel Geranii 
Olei Iridis 
Olei Caryophyllor. 
Olei Bergamottae 
Aquae Aurantii Flor. 
Spiritus 

2,0 
1,8 
0,3 

gtt. I 
gtts. II 

1,0 
30,0 

100,0. 

II. (BUCHHEISTER.) 

1. Flor. Chamomillae 100,0 
2. Spiritus (90%) 400,0 
3. Aquae dest. 600,0 
4. Glycerini 30,0 
5. Spiritus coloniensis 70,0. 

1 wird mit 2 und 3 acht Tage digeriert. 

Peru-Tannln-Haanvasser. 
Balsami peruviani 
Tannini 
Aquae Rosarum 
Glycerini 
Heliotropini 
Extrait Ylang-Ylang 
Spiritus (91 % ) 

6,0 
2.5 

20,0 
12,5 

0,5 
5,0 

190,0. 
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II. 
1. Cort. Chinae ply. 4,0 
2. CoccioneH. plv. 3,0 
3. GaHar. plv. 4,0 
4. Spiritus 400,0 
5. Aquae Rosarum 400,0 
6. Aquae Aurant. Flor. 200,0 
7. Balsami peruviani 10,0. 

1-6 werden 8 Tage lang ausgezogen, 7 hinzu
gefiigt und durch Kieselgur filtriert. 

Salicyl-Kopfwaschwasser gegen Schuppen. 
Acidi s9-licylici 20,0 
Glycerini 50,0 
Spiritus coloniensis 50,0 
Spiritus d1luti (60',,) 880,0. 

Mit 5 T .lauwarmem Wasser verdiinnt zumWaschen 
des Kopfes. 

Shampoon-Kopfwasehpulver. 
Saponis ply. 400,0 
Natrii bicarbonic. 100,0 
Ammon. carbonici 50,0 
Boracis 50,0. 

Mit atherischen Olen zu parfiimieren. Diese 
Mischung kann mit KamiHenextrakt, Fichten
nadelextrakt uSW. versetzt werden. 

Shampooing Water. 
Spiritus Rosmarin. compositi 500,0 
Spirit. l\Iyrciae (Bay-Rum) 250,0 
Tinct. Quillajae 125,0 
Glycerini 75,0 
Ammonii carbonici 25,0 
Boracis 25,0 
Tincturae Cantharidum 3,0. 

Haarkrllusel-Essenz. 
1. Nach TOLLNER. 

Kai. carbonic_ 
Liquor. Ammon. caust. 
Glycerini 
Aquae Rosar. 
Aquae Aurant. Flor. 

II. Nach BUClIlIEISTER. 

15,0 
5,0 

30,0 
750,0 
200,0. 

Colophonii 12,0 
Spiritus 1000,0 
01. Bergamottae 
Moschi aa q. S. 

Spiritus erinalls. 
Haarspiritus. 

1. 
Tineturae Cantharidum 
Acidi tannici 
Chinini hydrochlor. 
Ligni Santali 
Glycerini 
Spiritus coloniensis 
Vanillini 

aa 3,5 

aa 1,5 
20,0 
15,0 
0,02 

Spiritus diluti q. S. ad 300,0. 

II. (Form. american.) 
Tincturae Cantharidum 
Tincturae Capsici aa 4,0 
Tincturae GaHarum 8,0 
Spiritus (96',,) 
Spiritus coloniensis aa 180,0 
Olei Ricini 75,0. 

III. Gegen Kopfschinnen. 
Tincturae Cantharldum 3,5 ccm 
Tincturae Chinae 7,5 " 
P1locarpini hydrochlor. 0,24 g 
Chlorali hydrati 3,6 " 
Glycerini 28 ccm 
Bay-Rum q. S. ad 450 " 

IV. Gegen das Ausfallen der Haare (UNNA). 
Olei Ricini 2,5 
Resorcini 2,5 
Spiritus 75,0 
Spiritus coloniens. 20,0. 

V. 
Acidi tannici 2,0 
Spiritus diluti 150,0 
Glycerini 50,0 
Spiritus coloniensis 10,0. 

Gegen Schuppenbildung und Haarausfall tiiglich 
einmal mit einem Schwiimmchen den Haarboden 
zu befeuchten. 

Spiritus Capillorum Heldelbergensls. 
(F. M. Germ.) 

Hydrarg. bichlorati 
Aq. destillatae 
Spiritus 
Glycerini 
Mixt. oleoso-balsam. 

0,1 
39,9 

120,0 

aa 20,0. 

Birkenhaarwasser (nach HEINR. HAENSEL in Pima a. E.). 
I. 3500,0 Spiritus 96%, 700,0 Wasser, 200,0 Kaliseife, 150,0 Glycerin, 50,0 Birkenknospenol 

(HAENSEU), 100,0 Essenz Spring-Flowers, Chlorophyll q. s. Man lost in 700,0 Spiritus und 700,0 
Wasser die Kaliseife einerseits, anderseits das Birkenol und die Essenz in dem Rest des Spiritus. 
In diesen giel3t man in kleinen Mengen die Seifenlosung unter fleiJ3igem Umschiitteln, sodann 
das Glycerin und filtriert nach 8 Tagen. Mit Chlorophyll und Spuren von Safrantinktur schwach 
gelblichgriin zu farben. Das Praparat ist bei der Anwendung mit gleichen Teilen Wasser zu ver
diinnen, damit die Seife zum Schaumen kommt. 

II. 2000,0 Spiritus 96% , 500,0 Wasser, 25,0 Cantharidentinktur, 25,0 Salicylsaure, 100,0 
Glycerin, 40,0 Birkenknospenol (HAENSELS), 30,0 Bergamottiil, 5,0 GeraniumoI. Man lost die 
Ole in dem Spiritus, setzt SalicyIsaure und Cantharidentinktur hinzu, sodann die Mischung von 
Wasser und Glycerin. Farbung wie bei I. 

Ei-8hampoon erhalt man nach folgender Vorschrift: Trocknes Hiihnereiweil3 90,0 werden 
mit destilIiertem Wasser 50,0, worin 20,0 Atznatron gelost sind, iibergossen und bis zur Losung stehen 
gelassen. Man dampft dann die Mischung bis zur Trockne ein, vermischt den Riickstand mit 
500,0 gepulverter Cocosseife und fligt noch ein Gemenge von Stearinsaure 10,0, Starkemehl 10,0 
Natriumbicarbonat 250,0 und Pottasche 100,0 zu. 

KamiIlen-8hampoon erhalt man durch Zusatz eines Auszuges von romischen Kamillen 
zur Grundmischung. 

LASSARS Haarkur zur Bekampfung der Kahlkopfigkeit. Zuerst taglich, spater, mit 
Riickgang des AusfalIs, seltener, erfolgt Einschaumen mit Seife und heillem Wasser, darauf 
laue und klihle Abspiilung. Nach Abtrocknung wird eine Benetzung der Haarwurzeln vor
genommen mit einer durch Eosin gefarbten Sol. Hydr. bichlorati corrosivi 0,3-0,5: 300,0. 
Hierzu kann man auch Sublimatpastillen verwenden, ferner etwas Glycerin und Rosenwasser 
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hinzusetzen. Gegen da.s Jucken empfiehlt sich Zusatz von 2 0/ 00 Karbolsaure. Hierauf Frot
tierung bis zum Trockenwerden mit Thymol 0,5 oder p-Naphthol 0,5, Spiritus 200,0; und 
endlich leichte Bestreichung mit: Acid. salioylioi 1,0, Tinot. Benzoes 2,0, 01. Olivar. oder Vase
Iini amer. flavi ad 50,0, 01. Bergamottae gtts. XV. 

Depilatoria, Enthaarungsmittel, die meist unter Phantasienamen zu hohem Preise in 
den Handel gebracht werden, bestehen, weun sie wirksam sind, im wesentliohen aus Calcium-, 
Barium- oder Strontiumsulfid, meist mit etwas Starke gemischt. Die Mischungen werden mit 
Wasser zu einer Paste angeriihrt, auf die behaarten Stellen aufgetragen und nach 5 bis 
10 Minuten wieder abgewaschen. Auch Kollodiummischungen kommen zu gleichen Zwecken in 
den Handel, daneben aber auch viele vollkommen wertlose Schwindelmittel. 

Depllatorlnm. 
Enthaarungsmittel. 

Barii sulfurati 5,0 
Strontii sulfurati 5,0 
Zinci oxydati 5,0 
Amyli Tritici 5,0 

werden zu einem sehr feinen Pulver verrieben 
und gemischt. Vor dem Gebrauch verreibt 
man das Pulver mit Wasser zu einem dicken 
Brei und liLBt diesen dann 5 bis 10 Minnten 
einwirken. Darant wild abgewaschen und die 
Haut mit Vasebn etwas emgefettet. 

II. (F. M. Germ.) 
Auripigmenti 
Calcar. ust. 
Amyl. Tritici 

Aq. fe~id. q. s. ut flat pasta 
Messerruckendick aufzustreichen. 

2,0 
15,0 

2,4 

Pulvls depllatorlus (F. M. Germ.) 
Calc. ust. 
Amyl. Tritici aa. 10,0 
Natrii sulfurati 3,0. 

Die Mischung wird mit Wasser zu einem Brei 
angeriihrt und dieser auf die zu enthaarenden 
Stellen messerriickendick aufgetragen. Sobald 
die Schicht zu trocknen beginnt, wird sie mit 
einem glatten Holzspatel entfernt. 

Rbusma. Man mischt 1 T. Auripigment mit 5 T. gepulvertem Atzkalk und bewahrt die 
Misohung in einem gut zu verschlieBenden GefaB auf. Zum Gebrauch riihrt man 3 T. dieses 
Pulvers mit 2 T. heiBem Wasser an. 

Haarfarbemittel. FUr den Verkehr mit Haarfiirbemitteln geIten die auf S.1051 wieder
gegebenen gesetzlichen Bestimmungen. Das halt die Fabrikanten "beriihmter" Spezialitaten 
aber nicht ab, ihren Fabrikaten gesetzlich unzulassige Zusatze (hesonders Bleisalze) zu machen. 
In den folgenden Vorschriften sind derartige gesundheitsschadliche Beimischungen vermieden. 

Silberfarben sind zurzeit am gebrauchlichsten und in ihrer Wirkung auch am zuverlassigsten. 
Mangan- und Wismutfarben stehen denselben nach und sind im Folgenden deshalb nicht 
aufgefiihrt. 

Folgende drei Fliissigkeiten bilden die Grundlagen zu den nachstehenden, DIETERICHs 
Manual entnommenen Vorschriften: 

I. Pyrogallollosung, 
II. Ammoniakalische Silbernitrat-

losung, 
m. Natriumthiosulfatlosung. 
Wahrend I und II zum Farben dienen, wird 

III nur in einem einzigen Fall zum Nachdunkeln 
bei Tiefschwarz, im iibrigen dagegen ausschlieB
lich zum Entfernen der auf der Haut entstande
nen schwarzen Flecken heniitzt. 
a) Aschblond bis Hellbraun. 

{ 
0,5 Pyrogallol, 

I. 12,0 Weingeist (90 Vol.-%), 
38,0 destilliertes Wasser. 

f 1,0 Silbernitrat, 
IT. 28,0 destilliertes Wasser, 

l 3,0 Ammoniakfliissigkeit (10%). 
Man lOst das Silbernitrat in Wasser und setzt 

das Ammoniak nach und nach zu. 
III { 0,3 Natriumthiosulfat, 

. 20,0 destilliertes Wasser. 
h) Braun. 

I. Wie bei a). 
( 1,5 Silbernitrat, 

IIA26,0 destilliertes Wasser, 
l 4,5 Ammoniakfliissigkeit (100f0). 

Bereitung wie bei a). 

III. Wie bei a). 
c) Scbwarz, bzw. Schwarzbraun. 

I. Wie bei a). 

{ 
2,5 Silbernitrat, 

II. 22,0 destilliertes Wasser, 
7,5 Ammoniakfliissigkeit (1O%). 

Bereitung wie bei a). 
III. Wie bei a). 

Die Losungen I und III fiillt man in Flasch
chen mit KorkverschluB, II dagegen in ein 
Bolches mit eingeschliffenem Stopfen. Man stellt 
die Mittel derart zusammen, daB man die Lo
sungen T, II, III von je einer Farbenabstufung 
in einen Karton packt, zwei kleine weiche 
Zahnbiirsten, deren Stiele mit I und II gezeich
net sind, hinzufiigt und folgende, allen Silber
farben mit geringer Abanderung zukommende 
Gebrauchsanweisung (nach E. DIETERICH) 
beigibt: 

Gebrauchaanwei8ung . 
Fur tiel sikwarze Fiirbung. 

"Man wii8cht da8 Hoor mit schwacher, 
warmer 8odaJ,6sung, sp1ilt es mit warmem 
WasseT gut naeh, troclcnet es mit einem feinen 
Hanrltueh unrl danach dUTch Reiben mit 
weifJem 8eidenpapier abo 
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Man gibt nun etwas von L08ung I auf eine 
U ntertasse, taucht die Bilrste I in die Losung 
und bilrstefdamit die Haare. Wenn man aUe 
Teile getrotfen zu haben glaubt, kammt man 
das Haar tilchtig durch. 1st dies geschehen, 
so wartet man 5 M inuten, giept sodann etwas 
von der L6sung II auf eine andere Untertasse 
und bilrstet diese mit der Bilrste II ins Haar. 
Man hat sich dabei zu hii,ten, dap die Haut 
getrotfen wird. Auch diesmal kammt man die 
Haare gut durch. Man lapt nun 10 Minuten 
ver8treichen, gief3t sodann etwas L6sung III 
auf eine dritte U ntertasse, trankt damit ein 
vorher genaptes und wieder ausgedrilcktes 
Schwammchen und iiberfahrt damit die Haare 
nach allen Richtungen, um schlief3lich zur 
griindlichen Verteilung die Haare abermals 
tilchtig durchzukammen. 

Dann wartet man wenigstens 3 Stunden 
und wascht nach Verlauf dieser Zeit Kopf und 
Haare mit Seife und warmem Wasser aus. 

Um Flecken von der Hmtt zu entfernen, 
taucht man ein leinenes Lappchen in Wasser, 

nimmt etwas Heife und Losung III dazu und 
reibt die 8chwarzen Flecken weg. 

Die Bilrsten diirfen nicht verwechselt werden, 
auch mup man sich in acht nehmen, dap man 
nichts auf die Wasche spritzt, weil diese 
Flecken nicht wieder entfernt werden konnen. 

Es 8ei noch darauf aufmerksam gemacht, 
daf3 8ich starke Haare dunkler farben, als feine; 
dadurch wird z. B. bei Anwendung ein· und 
desselben M ittds der Bart dunkler ausfallen, 
als das Haupthaar. Man kann diese Ver· 
schiedenheit dadurch etwas vermeiden, dafJ 
man die Losung II recht sparsam im Bart· 
haar auftragt und trotzdem die gleichmapige 
Verteilung durch etwas langeres Kammen 
erreicht. " 
Fiir das Hervorbringen von Asch blond bis 

Schwarz braun tritt bei vorstehender Ge· 
brauchsanweisung insofern eine Anderung ein, 
ala die Behandlung des Haares mit Losung III 
wegfallt. Die Losung III dient dann nur zum 
Entfernen der Hautflecken. 

Eugatol, "Agfa" A. G. F. ANILINFABRIKATION, Berlin SO. 36, ein ungiftiges Haarfarbemittel, 
iet ein Gemisch der Natriumsalze von Sulfonsauren des Naphthylendiamins und Aminophenyl. 
tolylamins mit Wasserstoffsuperoxydlosung. 

Nu.llbaarfarbe. Walnu.llsebalen-Extrakt. 1. 30,0 griine NuBschalen kocht man mit 
350,0 Wasser, lost in der Seihfliissigkeit 3,0 Resorcin, fiigt 50,0 Glycerin und q. s. Wasser zu 300,0 
hinzu. - 2. 1 T. griine WalnuBschalen zieht man mit einer Mischung von 1 T. Ammoniak. 
fliissigkeit und 2 T. Wasser aus, dampft zum Sirup ein und vermischt diesen mit seinem halben 
Gewicht Kolnischem Wasser. - 3. Man laBt die griinen Schalen einige Zeit in Haufen liegen, kocht 
sie dann mit Wasser aus und benutzt die abgegossene Briihe. - 4. Griine NuBschalen werden zero 
kleinert einige Stunden mit Wasser ausgezogen, die Fliissigkeit zum dicken Extrakt eingedampft, 
dieses mit der doppelten Menge 01 oder Fett erhitzt, bis alles Wasser verdampft ist. - NuB· 
extrakt.Haarfarben des flandels enthalten bisweilen keine Spur NuBextrakt! 

Henna, das Pulver der Blatter von Lawsonia inermis L., Gattung der Lythrazeen, einem 
in Nord· und Ostafrika, Asien, Australien und Westindien heimischen Strauch, das als orien· 
talisches Cosmeticum seit alters her (Mumien) und auch heute noch vielfach verwendet wird, 
braucht man zum Haarfarben folgendermaBen: Nachdem das Haar mit Seife gut entfettet ist, 
wird dasselbe in einzelnen Strahnen mit einer aus Hennapulver und Wasser bereiteten, ziemlich 
steifen Paste eingeschmiert. Die sodann geglatteten Haare bleiben mindestens eine Stunde mit 
der Paste in Beriihrung und werden nachher mit lauem Wasser abgespiilt. Leicht abgetrocknet 
werden sie dann in ganz gleicher Weise mit einer aus B1atterpulver mit Indigo und Wasser 
bereiteten Paste eingestrichen, die ebenfalls nach einer Stunde abgespiilt wird. Die zunachst 
griinlich.schwarzen Haare nehmen nach kurzer Zeit eine blauschwarze Farbung an. 

Bleicbmittel fiir menscbIicbes Baar enthalten samtlich Wasserstoffsuperoxyd, das auch 
ohne jeden weiteren Zusatz zu verwenden ist. Es empfiehlt sich aber ein Zusatz von etwa 0,50/ 0 
Salzsaure (1,124 spez. Gewicht). Man wascht das Haar vorher mit Seife oder schwacher Soda· 
losung, spiilt gut nach, trocknet, biirstet dann das Bleichmittel auf und kammt mit einem feinen 
Kamm gut durch. Dies ist zu wiederholen, bis der gewiinschte Farbenton erreicht ist. Das Haar 
wird bei dieser Behandlung aber allmahlich sprode und briichig. 

Mittel zur Nagelpflege. 

Boracis 
Glycerini 

N agelwasser. 

Aquae Rosarum 

N agelbleichwasser. 
Hydrogen. peroxydat. (3%) 
Aquae Rosarum 
Liquoris Ammonii caustici 

3,0 
7,0 

100,0. 

450,0 
150,0 

6,0. 

Nagelpolierpulver (PASCHKIS). 
Stanni oxydati laevigati 100,0 
Essent. Lavandulae 
Carmini aa q. s. 

Nagelemall. Polierstein. 
Cerae albae 40,0 
Cetacei 40,0 
Paraffini (Smp.44-48°) 640,0 
Eosini (spiritusIi:islich) 1,5 
Olei YIang·Ylang 1,0 
Terpineoli 2,0. 

Nagelpolltur (fliissig). 
Acidi tartarici 
Tincturae Myrrhae aa 4,0 
Spiritus coloniensis 8,0 
Aquae destill. ad 100.0. 

Die Nagel wenten mit der Fliissigkeit befeuchtet 
und dann mit einem feinen Leder poJiert. 
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N agelflrnls. 
Chloroformii 15,0 
Paraffini solidi 1,5 
Olei Geranii q. s. 

Zahnpulver. Ais Grundstoff fiir die meisten Zahnpulver dient gefalltes Calciumcarbonat, 
das mit den iibrigen Bestandteilen auf das Feinste zu mischen ist. Angenehmer Geschmack, 
schone Farbe und gefallige Aufmachung sind auch hier Anforderungen, denen neben der beabsichtig. 
ten reinigenden oder desinfizierenden Wirkung unbedingt geniigt werden mun. AIle Zahnpulver 
sind zu sieben. Als farbige Grundkorper zu den verschiedensten Zahnpulvern, die sich jeder Apo. 
theker dann nach Geschmack und Anforderungen seiner Kundschaft selbst weiter kombinieren 
kann, empfiehlt E. DIETERICH in seinem Manual folgende Mischungen: 

Braun: 250,0 Catechutinktur verdiinnt man in einer entsprechend gronen Reibschale 
mit 50,0 Ammoniakfliissigkeit von 10%, setzt nach und nach 1000,0 gefalltes Calcium· 
carbonat zu, das Ganze so lange verreibend, bis eine gleichmanige Mischung erzielt ist. 

Griin: 20,0 Chlorophyll SCHUTZ, 100,0 Ather, 1000,0 gefalltes Calciumcarbonat. 
Korallenrot: 25,0 weingeistiges Sandelholzextrakt, 100,0 Weingeist von 90%, 

1000,0 gefalltes Calciumcarbonat. 
Rosa: 10,0 Cochenille·Carmin, 40,0 Ammoniakfliissigkeit von 10%, 60,0 ver· 

diinnter Weingeist von 68%, 1000,0 gefalltes Calciumcarbonat. 
Rot: 20,0 Cochenille·Carmin, 50,0 Ammoniakfliissigkeit von 10%' 50,0 ver· 

diinnter Weingeist von 68% , 1000,0 gefalltes Calcium carbonat. ~ Zum Farben kann 
auch eine alkoholische Losung von Ph.~oxin verwendet werden. 

Vidlett: 2,5 Alkannin, 100,0 Ather, 1000,0 gefalltes Calciumcarbonat. 
Man verreibt die Farbstofflosungen sehr sorgfaltig mit dem Calciumcarbonat. Dann breitet 

man die feuchte Masse auf Papier aus, schiitzt sie durch Bedecken vor Tageslicht und trocknet 
bei Zimmertemperatur. Erst die lufttrockne Masse darf man im Trockenschrank hoherer Tern· 
peratur aussetzen; wiirde man dies sofort tun, so verlore das Pulver die fiir seine Bestimmung 
notwendige zarte Beschaffenheit, 

Pulvls dentifricius (Germ. 6). 
Calcii carbon. pro usu ext. 100,0 
Olei Menthae piperitae 1,25. 

Pulvis dentlfrlclus cum Sapone (Germ. 6). 
Calcii carbon. pro usu ext. 
Sapon. medicat. 
Olei Menthae piperitae 

90,0 
10,0 
1,25. 

Pulvls dentlfriclus albus (Austr.). 
Rhizomatis Iridis pulv. 
Magnesii carbonici 
Calcii carbonici 
Olei Menthae piperitae 

Erganzb. 
Calcii carbonic. 
Magnes. carbonic. 
O!. Menthae pip. 

Suec. 
Olei Menthae piperitae 
Boracis 
Calcii carbonici 
Magnesii carbonici 

aa 10,0 
79,0 
1,0. 

745,0 
250,0 

5,0. 

1,0 
8,0 

83,0 
8,0. 

Vorschriften der amer. National Dental 
Association. 

I. 
Sapon. medicat. subt. pulv. 
Zinc. sulfopheny!. " 
Lapid. Pumicis 
Stanni oxydat. " 
Calc. carbonici praec. 

II. 
Sapon. medicat. subt. pulv. 
Sacchar. alb. 
Stanni oxydat. " 
Zinc. sulfopheny!. " 
Calc. carbonic. praec. 

III. 

33,0 
44,0 

263,0 
132,0 
528,0. 

40,0 
54,0 

213,0 
53,0 

640,0. 

Sapon. medicat. subt. pulv. 
Sacchar. alb. 

45,0 
60,0 

" 180,0 
ad 1000,0. 

Stann! oxydat. " 
Calc. carbonic. praec. 

IV. 
Sapon. medicat. subt. pulv. 40,0 
Sacchar. alb. 55,0 
Stanni oxydat. 165,0 
Borac. " 110,0 
Calc. carbonic. praec. ad 1000,0. 

Die Pulver konnen nach Belieben wohlriechend 
und ·schmeckend gemacht werden. 

Pulvis dentlfrlclus cum Camphora (Erganzb.). 
Campher·Zahnpulver. 

Camphorae tritae 
Rhiz. Iridis pulv. 
Calc. carbonic. 
Magnes. carbon. 
O!. Rosar. 

60,0 
30,0 

320,0 
90,0 

gtts. X. 

Pulvls dentUriclus niger (Austr.). 
Corticis Chinae pulv. 
Foliorum Salviae puiv. 
Carbonis Lign! puiv. aa part. aequo 

Puivis dentlfriclus saponatus (Erganzb. :g) 
LASSARS Zahnpuiver. 

Calcii carbonici praecipitati 100,0 
Lapidis Pumicis subt. pulv. 
Kalii chlorici aa 2,5 
Saponis medicati 25,0 
Ole! Menthae piperitae 1,0. 

Mir Vorsicht zu mischen. 

Pulvis dentifrlclus acldus. 
Poudre dentifrice acide (Gall.). 
Tartari depurati 
Sacchari Lactis pulv. 
Carmini 
Olei Menthae piperitae 

aa 200,0 
0,4 
1,0. 

Pulvls dentifriclus alkallnus (Gall.). 
Dentifricium alkalinum. Poudre denti· 

frice alcaline. 
Calcii carbonici praecipitati 
Magnesii carbonici pulverati 
Olei Menthae piperitae 

100,0 
50,0 
2,5. 
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Pulvis dentlfrlcius cum Carbone et Cinchona 
(Gall.). 

Poudre dentifrice au charbon et quin-
quina. 

Carbonis vegetabilis pulv. 
Cort. Chinae pulv. 
01. Menthae 

200,0 
100,0 

1,0. 

Chlnosol-Zahnpulver. 
Chinosoli 
Calcii carbonici 
Magnesii carbonici 
Eucalyptoli 
Mentholi 

5,0 
70,0 
25,0 

iiii 0,5. 

Karbol-Zahnpulver. 
Acidi carbolici 
Ossis Sepiae pulv. 
Rhiz. Iridis florentinae 
Olei Caryophyllorum 
Calcii carbonici 

2,0 

aa 7,25 
gtts. III 

85,0. 

Pulvls dentUriclus cum China. 
China -Zahnpul ver (DIETERICH). 

1. Tincturae Catechu 175 0 
2. Liquoris Ammonii caustici 35,0 
3. Calcii carbonici praecipitati 700,0 
4. Corticis Chinae pulverati 150,0 
5. Sacchari Lactis pulverati 100,0 
6. Lapidis Pumicis subt. pulverati 30,0 
7. Saccharinl 0,2 
8. Olei Menthae piperitae 10,0 
9. Olei Aurantii Corticis 

10. Olei Caryophyllorum aa 2,5. 

Man verreibt 1 und 2 mit 3, trocknet zuerst bei 
gewohnlicher Temperatur, dann im Trocken
schrank, mischt 4-10 hinzu und treibt durch 
ein feines Sieb. 

Pulvls dentlfrlclus cum Chlnlno (DIETERICH). 
Chinin -Zahnpulver. 

Calcii carbonici 
Rhizomatis Iridis pulv. 
Sacchari Lactis 
Saccharini 
Lapldis Pumicis pulv. 
Magnesii carbonici 
Tannini 
Chinini hydrochlorici 
Olei Rosae 
Olei Menthae piperitae 
Olei Ononae odoratissimae 
Olei Amygdalarum aetherei 

825,0 

aa 100,0 
0,25 

iiii 25,0 
20,0 

5,0 
1,0 
5,0 

gtts. V 
gtts. V. 

Pulvls dentlfrlclus cum Myrrhs. 
Myrrhen-Zahnpulver. 

Wie Pulvis dentifricius cum China 
doch an Stelle von 4 mit einer Mischung aus 

Myrrhae pulv. subt. 
Rhizom. Iridis pulv. subt. 

50,0 
100,0. 

Pulvls dentlfrlclus Hahnemanni. 
HAHNEMANNsches Zahnpulver. 

Rhizom. Iridis pulv. 200,0 
Rhizom. Calami pulv. 300,0 
Carbonis Tiliae 500,0 
o lei Bergamottae 5,0. 

Pulvls dentlfrlclus Jenkins. 
JENKINS' Zahnpulver. 

Calcii carbonici 
Rhiz. Iridis pulv. 

30,0 
15,0 

Saponis medicati 7,5 
Lapidis Pumicis sbtss. pulv. 7,5 
01. Gaultheriae gtts. VIII. 

Pulvls dentlfrlcius menthstus. 
Pfefferminz-Zahnpulver. 

Saponis medicati 25,0 
Rhizom. Iridis 50,0 
Sacchari Lactis 100,0 
Calcii carbon. praecipit. 825,0 
Olei Menthae piperitae 2,5. 

Ein vorzilgliches Zahnpulver, das die Zahne nicht 
angreift. 

Pulvls dentlfrlclus MILLER. 
Calcii carbonici 
Corticis Chinae 
Conchar. praeparatar. 
Myrrhae pulv. subt. 
Olei Menthae pip. 

120,0 
60,0 
60,0 
35,0 

gtt. XV. 

Pulvls dentlfriclus ruber. 
Rotes Zahnpulver. 

Calcii carbonici 
Rhizomatis Iridis pulv. 
Magnesii carbonici 
Solutionis Phloxini spirituos. 

100,0 
5,0 
5,0 

q. S. 
Ole! Menthae pip. 
Olei Geranii iiii 1,0. 

Pulvls dentlfrlclus sallcylatus. 
Salicyls;; ure-Zahnpul ver. 

Acidi salicylici 0,5 
Sacchari Lactis 100,0 
Olei Geranii 
Ole! Menthae pip. aa gtts. X 
Solutionis Phloxini spirit. q. S. 

Pulvls dentlfrlcius Spinner (Dresd. Vorschr.). 
SPINNERsches Zahnpulver. 

Calcii carbonic! 60,0 
Magnes. carbonici 4,0 
Rhiz. Iridis pulv. 2,0 
Olei Menthae pip. gtts. VI. 

Pulvls dentlfrlclus tannleus. 
MIALIIE. 

1,5 
100,0 

Acidi tannici 
Sacchari Lactis 
Olei Menthae pip. 
Olei Geranii aa gtts. X. 

Mit einer alkoholischen Losung von Phloxin rot 
zu farben. 

Pulvls dentlfrlclus vegetabilis POPP. 
Popps vegeta bilisches Zahnpulver. 

1. Laccae florentinae 
2. Spiritus 
3. Lapidis Pumicis 
4. Calcii carbonici praecip. 
5. Rhizom. Iridis pulv. 

5,0 
30,0 
45,0 

350,0 
600,0. 

Man verreibt 1 mit 2, setzt nach und nach 4, dann 
3 und 5 hinzu, trocknet und schlagt durch 
ein Sieb. 

Ratanhla-Zahnpulver. 
Radie. Ratanh. subt. pulv. 
Tartari depurati 
Saeehari Laetis 
Olei Menthae pip. 

Bei Blutungen des Zahnfleisches. 

70,0 

aa 15,0 
0,5. 

W asserstoffsuperoxyd-Z shnpulver. 
Magnesium peroxydatum cum Creta 

(Brit. Ph. Cod.). 
Magnesii peroxydati 
Saponis ply. 
Calcii carbonici 
Olei Rosarum 
Olei Gaultheriae 
Mentholi 

10,0 
2,5 

87,5 
0,25 
0,5 
0,1. 
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Zahnpasten und Zahnseifen. Fiir die Herstellung guter Zahnpasten ist folgendes als 
wichtig zu beachten: Die Mischung der vorgeschriebenen Pulver ist lediglich unter Anwendung 
von Glycerin zur Paste anzustoBen. Der vorgeschriebene FarbBtoff ist im Glycerin zu losen. 
Zusii.tze von Wasser und Alkohol sind streng zu vermeiden, denn sie machen die 
Paste in kurzer Zeit steinhart. Die rote Farbe wird durch Carmin oder besser nooh durch Phloxinrot 
erzielt. -Zahnseifen unterscheiden sich von den Zahnpasten dadurch, daB sie als Grundlage 
eine Seife haben, und meist von harter Konsistenz sind. Scharf unterscheiden lassen sich jedoch 
beide Arten nicht, da auch Zahnpasten oft eine erhebliche Menge Seife enthalten. 

Corpus ad Pastam dentlfrlclam. 
Grundlage zur Zahnpaste. 

Calcil carbonici praecipit. 800,0 
Rhizom. Iridis pulv. 100,0 
Lapldis Pumicis pulv. 60,0 
Saponis medicati pulv. 60,0 
Glycerini q. s 

Mit atherischen Olen, Farbstoffen und den be· 
treffenden Arzneikorpern glbt diese Mischung 
die verschiedenen (Krauter', Rosen·, Salol·, 
Thymol· usw.) Zahnpasten. 

Pasta dentlfrlcla (Suec.). 
Caleii carbonici 64,0 
Saponls medicati plv. 20,0 
Glycerini 16,0 
OIel Menthae piperltae 1,0. 

Pasta dentlfrlela. 
Vorschr. der amer. National Dental Association. 

I. 
Calc. phosphoric. (Amer.) 
Saccharin 
01. aether. 
Glycerlt. Tragacanth 

(Nat. Form. s. S. 876) 

n. 
Calc. carbonic. prsec. 
Sapon. medicat. 
Saccharin 
01. aether. 
Glyoerit. Tragacanth 

(Nat. Form. s. S. 876) 

600,0 
0,3 

q. s. 

ad 1000,0. 

600,0 
60,0 
0,3 

q.s. 

ad 1000,0. 

Pasta dentlfrlcla noblUs. 
Dr. B. FISCHBBS Zahnpaste. 

Boracis 3,0 
Rhizomatis IrIdis pulv. 6,0 
Saponis medicati 10,0 
Calcil carbonici praec. 20,0 
OIei Menthae piperltae 
OIei Geranil 
Phioxinrot 
Glycerlni 

aa 1,0 
q.8. 
q. S. 

Diose Zahnpaste gilt aIs die beste. 

Pasta dentlfrlcla nach VOMAOKA. 
a) Welche Zahnpaste. Korallen· 

Zahnpaste. 
Talci 
Caryophyllor. pulv. 
Flomm Cassiae pulv. 
Myrrhae pulv. 
Rhizom. Iridis pulv. 
Saponis 
Boracis 
OIei Menthae pip. 
OIei Iridis 
Solut. Carminl 
Glycerini 

b) Harte Zahnpaste. 
Talci veneti 
Caryophyllor. pulv. 
Florum Cassiae pulv. 
Fruct. Anisi stellato 
Rhizom. Iridis pulv. 
Lapidis Pumlcls pulv. 
Saponis pulv. 
Olei Menthae pip. 

320,0 
40,0 
60,0 
40,0 

260,0 
80,0 
80,0 
10,0 

gtts. II 
q.8. 
q. S. 

Zahnseife. 
250,0 

20,0 
60,0 
20,0 

100,0 
50,0 

400,0 
25,0 

Olei Salviae 2,0 
Extract. Ligni SantaU q. S. 
Mellis q. S. 

Man stoBt zur steifen Masse, preBt in Formen, 
die mit Seifensplritus ausgestrichen sind, schnei. 
det nach 6 Stunden in Stucke, beBtreicht dlese 
mltBenzoetinkturund schiiigt siein Stanniol ein. 

Chlnolln- Zahnpaste. 
Ossium Sepiae 
Chinollni tartarici 
Saponis medicatl 
Phloxini 
Glycerini 
OIei Geranli 

20,0 
0,5 
6,0 

q. S. 
q. S. 

OIel Menthae pip. ali gtts. VIII. 

Coca- Zahnpaste. 
Calcli carbonlcl praeclplt. 90,0 
Saponis medicatl 30,0 
Osoium Sepiae pulv. 15,0 
Tincturae Cocae 46,0 
OIei Menthae piperit. 0,6 
OIei Ononae odorat. 0,3 
Glycerinl 30,0 
Phioxinrot q. S. 

Formaldehydzahnpa8te nach TWIBBBLMANN. 
I. 

Calc. carbon. praec. 
Magnes. carbon. plv. 
Rhiz. !ridis plv. Bubt. 
Formaldehydi soluti 
Glycerini 
Mueilaglnis Gummi arab. 
01. Menth. pip. 
01. Eucalypt. 

600.0 
68,0 
40,0 

9-12,0 
100,0 
200,0 

4.0 
1,6 

01. Caryophyllor. 
01. Calami 
Carmln. 

ali gtts. X 
q.8. 

Cretae albiss. 
Calc. carbon. 

II. 

Ossium Sepiae plv. subt. 
Lap. Pumic. ply. subt. 
01. Menth. pip. 
Formaldehydi solut! 
01. Anisi 

300,0 
200,0 

70,0 
60,0 

3,0 
8,0 

01. Citri ali gtts. XV 
Glycerin q. s. 

Diese Zahnpasten fiillt man in Tuben. 

Eucalyptus- Zahnpaste. 
Calcil carbonici praeeip. 50,0 
Saponis medicati 16,0 
Amyli Tritlci 16,0 
OIei Eucalypti 1,0 
OIel Menthae piperit. 0,3 
Olei Geranil 0,3 
OIei Caryophyllomm 0,1 
OIei Anlsi 0,1 
Glycerini q. s. 
Phioxini q. s. 

Kallchlorlcum - Zahnpaste. 
Das chlorsaure Kalium und die Seife sind ge· 

trennt durch Sieb V zu schlagen. Die Ole 
werden mit etwas Calciumcarbonat angerieben, 
der Rest Calclumcarbonat zugegeben, das felnst 
gepulverte chiorsaure Kalium vorsichtig (I) 
zugemischt, Selfe und spater die Glycerin
mischung zugesetzt usw. 
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I. 
Kalii chloric. pulv. 500,0 
Glycerini 940,0 
Aquae 100,0 
Saponis medicat. pulv 250,0 
Lapid Pumicis pulv. 30,0 
Calc. carbonic. pulv. 100,0 
01. Menth. pip. 30,0 
Anetholi 3,0 
01. Cinnamomi 5,0 
01. Lavandulae 2,0. 

Die Paste kann nach Belieben ungefiirbt oder 
mit wenig Carminlosung gefarbt in Zinntuben 
abgegeben werden. 

Kalii chloric. 
Calc. carbonic. 
Rhiz. Iridls 
Sapon. medicat. 
O!. Menth. pip. 
Saccharini 
Glycerini 

II. 

Liq. Ammon. caust. 
Spirit. diluti 
Carmini rubr. 

Kalii chloric. 
Sacchar. pulv. 
Tragacanth. 

III. 

Tinct. Bals tolutan. 
Carmin. rubr. 
Aquae 

400,0 
500,0 
100,0 
50,0 
2,0 
0,2 

500,0 
20,0 
60,0 

q. s. 

50,0 
450,0 

2,0 
gtts.XXX 

q. s. 
q. s. 

IV. nach UNNA. 

Sauerstoffabgebende Zahnpaste. 
Bleichende Zahnpaste. 

I. 
Calc. carbonici 
Magnes. carbonici 
Natrii perborici 
Saponis medicati 
OIei Menthae pip. 
OIei Anisi 
Glycerini 

II. 
Magnesii peroxydati 
Calcii carbonici 
-Baponis medicati pulv. 
Mentholi 
OIei Anisi 
OIei Bergamottae 
Glycerini 

250,0 
42,0 
15,0 
15,0 
7,0 
0,4 

q. s. 

100.0 
1000,0 

20,0 
1,0 
1,0 
5,0 

q. s. 

Chinosol· Zahncreme. 
Calcii carbonici 700,0 
Saponis medicati 20,0 
Aquae destillatae 110,0 
Sirup. Amyli (Glykosesirup) 100,0 
Glycerini 60,0 
Chinosoli 30,0 
OIei Menthae pip. 10,0 
OIei Caryophyllorum 1,5. 

Das Chinosol bringt man mit dem Wasser in 
Losung, vermischt damit den Starkeslrup 
und verarbeitet diese Mischung mit den Iibrigen 
Substanzen. 

Thymol· Zahnselfe. 
Thymoli 0,05 
Extract. Ratanh. 1,0 

KaJii chlorici 5,0 Glycerini 10,0 
Calcii carbonici Magnes. ust. 0,5 
Rhizomatis Iridis Boracis 4,0 
Saponis medicati Sapon. medicat. 30,0 
Glycerini aa 25,0. O!. Menth. pip. gtts. XX. 

Wiesbadener Quellsalz·Zahnpasta von FERD. MULHENs in Koln enthii.lt 40% Wiesbadener 
Kochbrunnensalz. 

Mundwasser und Zahnwasser. 
Anath~rin·Mundwasser. 

Tincturae Guajaci (Lign.) 
Tincturae Chinae 
Tincturae Cinnamomi 
Tincturae Galangae 
Tincturae Ratanhiae 
Tincturae Alcann. acid. 
Tincturae Santali rubri 
Olei Cinnamomi 
Olei Sal viae 
Olei Origani 
Olei Caryophyll. 
Olei Menth pip. 
Spiritus Aether. nitros. 
Spiritus (87 % ) 

Aquae destillat. 

aa 50,0 
0,5 

aa 2,0 
7.5 

10,0 
1800,0 
830,0. 

Aqua dentUricia adstringens. 
Eau dentifrice 

Cort. Cinnamom. 
Rad. Ratanhiae 
Spiritus (87 % ) 

Aquae 
Olei Ment-hae pip. 

Eugenie. 
50,0 

100,0 
200,0 
800,0 

gtts. X. 

Aqua dentifrlcia americana. 
Ramb. Vorschrift. 

Acidi sulfuric. dilut. 
Balsami peruvian. 
OIei Rosarum 
Tinctur. Benzoes 

Cinnamom. 
Pyrethri 

.. Santali rubr 
Aquae destill. 
Spiritus (90 Vo!.·o/.) 

2,0 
0,8 
0,2 

50,0 
25,0 
25,0 
75,0 
60,0 

762,0. 

Aqua dentlfrlcia ant.lseptlca. 
Antiseptisches Mundwasser. 

OIel Eucalypti 1,5 
Thymoli 
Olei Menthae piperit. 
Olei Citri 
Chloroformii 
Glycerini 
Spuitus 

aa 1,0 
2,0 
5,0 

10,0 
100,0. 

Vorsc hr. der National Dental 
Association. 

Acid. benzoic. 
Acid boric. 
Thymol. 
Eucalyptol. 
01. Gaulther. 
Menthol 
Glycerin. 
Spirit.us 
Aq. dest. 

1,0 
35,0 
3,0 
5,0 
5,0 
6,0 

125,0 
210,0 

ad 1000,0. 

Aqua dentifricia carbollsata. 
Karbol-Mund wasser. 

Acidl carbolici 
Tincturae Quillajae 
Olei Ment-hae pip. 
Aquae destillatae 

2,0 
20,0 

gtts. VIII 
180,0. 

Aqua dentlfricia Chinolini SCHEFF. 
Chinolin- Mund wasser. 

Chinolini tartarici 1,0 
Aquae destillatae 150,0 
Spiritus (90 Vo!.·"!o) 30,0 
Coccionellae 0,5 
Olei Menthae pip. gtts. V. 

Digere, filtra. Mit der 5-8fachen Menge Wasser 
vermischt zu gebrauchen. 
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Aqua dentifrlcla cum Coca. 
Coca-Zahnwasser. 

1. Foliorum Cocae 100,0 
2. Aluminls 15,0 
3. Coccionellae pulver. 100,0 
4. Spiritus 800,0 
5. Ole! Menthae piperit. 4,0 
6. Olei Caryophyllorum 4,0 
7. Olei Rosae 1,0 
8. Spiritus Cochleariae 400,0 
9. Saccharini 0,4. 

Man digeriert 1-4 vier Tage lang und lilst 5-9 
im Filtrat. 

Aqua dentlfrlcla cum Eucalypto. 
Eucalyptus-Zahn wasser. 

Eucalyptoli 20,0 
Mentholi 20,0 
Olei Caryophyllor. 5,0 
Ole! Gaultheriae 1,0 
Aetheris acetici 10,0 
Chlorophylll q. s. 
Spiritus (90'/,) 1000,0. 

Aqua dentlfrlcla Dr. HOFFMANN. 
Dr. HOFFMANNS Mund- und 

1. Myrrhae gr. m. pulv. 
2. Radicis Alcannae 
3. Aquae destillatae 
4. Spiritus 
5. Saponis hispanicl 
6. Aquae destillatae 
7. Spiritus 
8. Olei Menthae piperit. 
9. Olei Citri 

10. Olei Rosae 
11. Glycerini 

Zahnwasser. 
100,0 

15,0 
250,0 
500,0 

aa 125,0 
500,0 

3,0 
1,5 

gtts. V 
60,0. 

Man maceriert 1 uud 2 mit 3 und 4, lilst 5 In 6 
und 7, mischt, fiigt 8-11 hinzu, HiI3t absetzen 
und filtriert. 

Aqua dentlfrlcla RUTHERFORD. 
I. 

Tinctur. Quillajae 
Glycerini 
Aquae Rosae 
Tinctur. Ratanhiae 
Acidi carbolici 
Olei Geranii 

Caryophyllor. 
Rosae 
Cinnamomi 

Flor. Rosae 
Rhizom. Iridis 
Cort. Qnillajae 
Coccionellae 
Spiritus diluti 
Olei Rosae 
Olei Neroli 

II. 

250,0 
100,0 
600,0 

45,0 
4,0 

aa 0,5. 

30,0 
125,0 

30,0 
15,0 

2000,0 
gtts. XXX 

gtts. XL. 

Aqua glngivalls SCHLEICHERI. 
SCHLEICHERS antiseptisches Mundwasser. 

Spiritus Cochleariae 30,0 
Spiritus Melissae comp. 30,0 
Tincturae Ratanhlae 40,0 
Thymoli 0,3 
Ole! Menthae piperitae 0,5 
Olei Caryophyllorum 0,1. 

Einige Tropfen auf Yo Glas Wasser. 

Chlnosol.Mundwasser. 
1. 

Chinosoli 
Aquae destillatae 
Arrak 

0,25 
250,0 
50,0. 

II. 
Tincturae Myrrhae 20,0 
Olei Menthae piperitae 8,0 
Olei Anisi stellati 2,0 
Olei Caryophyllorum 0,3 
Spiritus 1000,0 
Chinosoli 7,5 
Aquae destillatae 300,0. 

Eau dentifrice (E. DIETERICH). 
Mundwasser. 

1. Laccae in granis pulv. 
2. Myrrhae pulv. 
3. Aluminis kaUni 
4. Aquae destillatae 
5. Spiritus Cochleariae 
6. Olei Salviae 
7. Olel Menthae piperit. 

200,0 
20,0 
50,0 

1200,0 
100,0 

8. Olei Rosae aa gtts. V 
9. Sacchari Cumarini 2,0 

10. Spiritus dilutl q. S. ad 1000,0 
Man erhitzt 1-4 mehrere Stunden im Wasser

bad, seiht durch, mischt 5-9 hinzu, laLlt ab
setzen, filtriert und bringt mit 10 auf 1000,0. 

Eau dentifrice Dr. PIERRE et Dr. FORELL' ). 
Sem. Anisi 
Caryophyllor. 
Cort. Clnnamom. aa 18,0 
Spiritus 800,0 
Aquae destill. 400,0 

macera per dies VIII, filtra et adde 

filtra. 

01. Menth. pip. 
Tinct. Benzoes 
Spirit. Cochlear. 

aa 12,0 
70,0 

Elixir dentlfrlclum (Gall.). 
Elixir dentifrice. 

Olei Cinnamom. ceyl. 
Olei Anisi stellati 
Olei Caryophyllor. 
Olei Menthae pip. 
Tincturae Benzoes 
Tincturae Coccionellae 
Tinct. Guajaci Ligni 

1,0 

aa 2,0 
8,0 
8,0 

20,0 

Tinct. Pyrethri Radic. aa 8,0 
Spiritus (80'/,) 1000,0 

mlscht man, laLlt absetzen und filtriert. 

Elixir dentlfrlclum Benedlctorum. 
Benediktlner Zahnelixir. 

Olei Menth. pip. Mitcham 30,0 
Olei Anisl 5,0 
Olei Calami 0,5 
Spiritus (96'/,) 1000,0. 

Man farbt mit Carminl1isung. 

Elixir dentlfriclum HEIDER. 
Tinctura dentifricia HEIDER. HEIDERS 

Zahntropfen. 
Spiritus Melissae 96,0 
Tincturae Chinae 
Tincturae Myrrhae aa 2,0 
Olel Menthae piperit. gtts. VIII. 

Essentla dentlfrlcla Bototi (D.Ap.-V. u.Erganzb.) 
BOTOTs Mund wasser-Essenz. 

Eau de BOTOT. 
Rhizom. Iridis concls. 
Cort. Cinnamom. gross. pulv. 
Rhiz. Galang. concis. 
Caryophyllor. gross. pulv. 
Fruct. Anisi stell. gross. pulv. 
Coccionellae pulv. subt. 
Acid. tannlci 
Bals. peruvian. 
01. Menth. pip. 
Cumarini 
01. Rosar. 

50,0 
25,0 
25,0 
15,0 
25,0 
5,0 
5,0 
5,0 

10,0 
0,1 
0,5 
0,75 01. Aurant. Flor. 

Spiritus diluti 1000,0. 
Macera per dies III, filtra. 

1) Die Zahnwasser von Dr. PIERRE und Dr. FORELL sollen einander sehr ahnlich sein. 
Die angegebene Vorschrift ist die Originalvorschrift zu dem FORELLschen Praparat. 
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II. 
Sem. Anisi vig. 
Caryophyllor. 
Cort. Cinnamomi 
Coccionell. 
Spiritus 
Aquae Rosar. 

80,0 

aa 20,0 
5,0 

800,0 
200,0 

Digere per octo dies; tum adde 
Ambrae 1,0 

10,0. 01. Menth. pip. 
Diese Vorschrift soll ein dem Original durchaus 

gleichartiges Praparat ergeben. 

III. 
Sem. Anisi 
Caryophyllorum 
Cort. Cinnamomi 
Olei Menthae piperitae 
Coccionellae 
Vanillae 
Spiritus Vini 70'/. 
Aquae Rosae 
Tincturae Ambrae 

IV. 
Tinct. Guaiaci 
Tinct. Coccionellae 
01. Citri 
01. Anisi 
01. Caryophyllor. 
01. Menthae pip. 
Spiritus 

20,0 
20,0 
20,0 
10,0 

5,0 
1,0 

800,0 
200,0 

10,0. 

11,0 
7,0 

gtts. X 

ail gtts. IV 
gtts. VI 

90,0. 

Essentla dentifrlcla (F. M. Germ.). 
Thymol. 0,2 
01. Menth. pip. 0,6 
Acid. benzoic. 2,4 
Tinct. Eucalypti 12,0 
Spirit. 84,8. 

Essentla dentlfrlcla cum Acldo sallcyllco 
(D. Ap.-V. u. Erganzb. 3.) 

Salicyl-Vanillin-Mund wasser-Essenz. 
01. Menth. pip. 2,0 
01. Cinnamomi 0,5 
Acid. salicylic. 2,5 
Vanillini 1,5 
Tinct. Ligni Santali 50,0 
Spiritus 500,0 
Aquae q. S. ad 1000,0. 

II. (Hambg. Vorschr.) 

{ 
Coccionellae pulv. 3,0 

I Tartari depurati pulv. 3,0 
Spirit. 1000,0 
Acid. salicylici 5,0 
01. Menth. pip. 5,0. 

I wird 24 Stunden maceriert, filtriert und das 
ubrige zugefugt. 

III. (Hambg. Vorschr.). 
Starke Salicylmundwasser-Essenz 

zu bereiten wie Salicylmundwasser-Essenz, doch 
werden in dem Filtrat gelOst: 

Eugenoli 
01. Cinnamomi 
Acid. salicylic! 
01. Anisi stell. 
Tinct. Vanillae 
01. Menth. pip. 

2,5 
2,5 
5,0 
5,0 

10,0 
35,0. 

Essentla dentlfrlcia cum Salolo (D. Ap.-V. u. 
Erganzb.). Salol-Mund wasser-Essenz. 

I. 
01. Carvi 
01. Caryophyllor. 
01. Menth. pip. 
Saccharini 
Saloli 
Tinct. Ligni Santali 
Spiritus q. s. ad 

0,4 
0,4 
5,0 
0,04 

25,0 
50,0 

1000,0. 

II. Hamburger Vorschrift. 

{ 
Coccionellar. 3,0 

I Tart. depur. 3,0 
Spiritus 1000,0 
Saloli 10,0 
01. Menth. pip. 1,2 
01. Rosar. 1,6. 

I wird 24 Stun den maceriert, filtriert und im 
Filtrat das ubrige gelost. 

Essentladentifrlcia cum Thymolo (F.M. Germ.). 
Thymol-Mundwasser-Essenz. 

I. 
Thymoli 
Aquae destillatae 

0,5 
500,0. 

II. (D. Ap.-V. u. Erganzb.) 
ThymoIi 1,0 
Essentiae dentifr. Bototi (s. diesel 99,0. 

III. (Hambg. Vorschr.) 

{ 
Coccionellae pulv. 
Tart. depurati 
Spiritus 
Thymoli 
01. Menth. pip. 

3,0 
3,0 

1000,0 
10,0 

5,0. 

I wird 24 Stunden maceriert, filtriert und im 
Filtrat das ubrige gelast. 

Essentla dentifrlcla Miller! (Ega~zb. U. Hambg. 
Vorschr.). MILLERS Mundwasseressenz. 

Thymoli 2,0 
01. Menth. pip. 6,0 
Acid. benzoici 24,0 
Tinct. Eucalypti 120,0 
Spiritus 848, O. 

Essentla dentifrlcla (NAGEL). 

01. Anisi stell. 1,5 
01. Menth. pip. 1,0 
Tinct. Chinae 

aromatic. 
" Myrrhae 

Mixt. oleoso-bals. 
Spirit. diluti 
Coccionellae pulv. 

ail 30,0 
20,0 

900,0 
2,5. 

8 Tage macerieren, dann filtrieren. 

Formaldehyd.Mundwasser. 

1. 
Formaldehydi solut. 
Tinct. Benzoes 
Tinct. Myrrhae 
01. Menth. pip. 
01. Anisi 
01. Cinnamom. ceyl. 
01. Cinnamom. Casso 
Coccionell. pulv. 
Spiritus 

II. 
Formaldehydi sol. 
Tincturae Chinae 
Glycerini 
Ole! Menthae piperit. 
Olei Anisi stellati 
Olei Caryophyllorum 
Olei Cinnamomi 
Spiritus 

30,0 
200,0 

50,0 
3,0 
2,0 

15,0 
1,0 
2,0 

1000,0. 

2,0 
60,0 
60,0 
2,0 
1,5 

aa 1,0 
100,0. 

Lysol·Mundwasser. 

Spiritus 
Mentholi 
Lysoli 
01. Citri 

I. 

01. Menth. pip. 
01. Caryophyllor. 

750,0 
3,0 

40,0 
20,0 
30,0 

gtts. XXX. 
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Spiritus 
Lysoli 
Tinct. Myrrhae 
Spirit. Cochlear. 
01. Menth. pip. 

II. 
500,0 
40,0 

100,0 
80,0 
25,0. 

DieseLysolmundwasser werden nach der Mischung 
8-10 Tage beiseite gestellt und dann filtriert. 

Mentholln·Mundwasser. 
Mentholi 
01. Caryophyllorum 
OIei Menthae pip. 
Acidi borici 
Tincturae Myrrhae 
Tinct. Laccae Musci 
Spiritus (91 0/ 0 ) 

2,5 
5,5 

57,5 
35,0 

135,0 
60,0 

ad 1000,0 

Mundwasser fiir Raucher. 
I. 

Saloli 2,0 
Tincturae Catechu 5,0 
Spirit. Menthae piperit. 93,0. 

1 TeelOffel auf 1 Glas Wasser zum Mundaus· 
spillen. Gegen Entziindung der Rachenschleim
haut. 

OIei Macidis 
Olei Origani 

II. 

Olei Menthae piperitae 
Olei Citri 
Olei Melissae 
OIpi Rosmarini 
Tincturae Vanillae 
Spiritus Rosae 

aa 2,5 

rut 5,0 
10,0 
40,0 

Tincturae Aurantii Cortlcis aa 80,0 
Tincturae Benzoes 1000,0 
Spiritus diluti 670,0. 

Zur Entfernung des Tabakgeruchs aus Mund und 
Atem 

Mundwasser VIAua. 
Acidi salicylici 
Chloroformii 

0,5 

Tincturae Benzoes 
Tincturae Cinnamomi 
Spiritus aromatici 

ail 5,0 
85,0 

2 KaffeelOffel auf 1 Glas Wasser. 

Perhydrol·IUundwBsser. 
Perhydroli 30,0 
Aquae destillatae 1000,0 
Olei Anisi 3,0 
Olei Menth. pip. 15,0 
Spiritus 865,0. 

Wasserstoffsuperoxyd·MundwBsser. 
Thymoli 
Mentholi 
Spirit. 
Tinct. Ratanh. 
Hydrogen. peroxydat. (3"/0) 

aa 0,5 
50,0 
30,0 

120,0. 

Tinctura dentifricia aroIDBtica. 
Aromatische Zahntinktur. 

Tincturae Cinnamomi 350,0 
Tincturae Catechu 100,0 
Spiritus diluti 540,0 
Tincturae Vanillae 10,0 
Olei Aurantii Florum 
Olei Rosae 
Olei Menthae piperitae 

aa gtts. X 
2,0. 

TincturB dentifricia cum Myrrha DIETERICH. 
Myrrhen-Zahntinktur. 

Tinctur. Myrrhae 50,0 
Tinctur. Benzoes 
Tinctur. Cinnamomi 

Tinctur. Guajaci 
'J'inctur. Aurant. Cort. 
Tinctur. Ratanhiae 
Spiritus Cochleariae 
Mellis rosati 
Spiritus dlluti 
Acidi tanUlci 
Olei Menthae pip. 
Olei Caryophyllor. 
Olei Salviae 
Olei Gaultheriae 

aa 10,0 
50,0 

100,0 
850,0 

10,0 
5,0 

aa 1,0 
gtts. V. 

Tinctura dentlfriciB roborans. 
Starkende Zahntinktur. 

Tincturae Chinae 
Tincturae Calami 
Tincturae Cinnamomi 
Tincturae Santali rubri 
Spiritus diluti (60 0/ 0) 

Balsami peruviani 
Acidi benzoici 
Olei Citri 
OIei Menthae piperitae 

aa 20,0 
10,0 
50,0 

aa 1,0 
gtts. V 
gtts. X. 

Tinctura dentifriciB salicylatB. 
Saiicylsa ure-Mund wasser. 

Acidi salicylici 1,0 
Spiritus diluti (70 0/ 0 ) 100,0 
Tincturae Coccionellae 5,0 
Olei Menthae pip. 
Olei Geranii aa 1,0. 

Auf ein Weingias Wasser 15-20 Tropfen. 

TincturB ginglvalis MIALHE. 
MlA.LHES Zahntinktur. 

Benzoes 
Balsami tolutani 
Kino 
Radicis Ratanhiae 
Spiritus (90"/0) 
Olei Anisi 
Olei Menthae piper. 
Olei Cinnamomi 

rut 1,0 

aa 25,Q 
1000,0 

0,5 

aa 1,0. 

TincturB ginglvBlIs P ASCHKIB. 
PASCHKIS Antiseptische Zahntinktur. 

Tincturae Benzoes 
Tincturae Myrrhae 
Spiritus Cochleariae 

aa 10,0 
80,0. 

Tinctura odonticB francofurtana. 
Frankfurter Zahntinktur. 

Tinct. Llgni Guajaci 
Aquae vulnerar. vin. 
Spiritus 
Spiritus Cochleariae 
Tinctur. Myrrhae 
Tinctur. Cinnamomi 
Olei Menthae pip. 
Olei Caryophyllor. 

40,0 
10,0 

4,0 

aa 20,0 
5,0 

aa 0,5. 

Tinctura stomatica. 
I. Zahn- und Mundessenz. 

Tinct. Ligni Guajaci 
Tinct. Myrrhae 
Mixtur. oleoso-balsam. 
Tinct. Cinnamom. 
Aquae Cinnam. vinos. 
Glycerini 
Sacchari Vanillini 
Olei Menth. pip. 

40,0 

aa 5,0 
10,0 

aa 20,0 
1,0 

gtts. X. 
1 TeelOffel unter das Mundspillwasser zu mischen. 

II. VOGLERs Zahn- und Mundessenz. 
Tinct. Lign. Guajaci 50,0 
Tinct. Cinnamomi 15,0 
Tinct. Chinae 
Tinct. Opii simplicis 
Olei Menthae pip. 
Spiritus CochleariBe 

aa 2.5 
gtts. III 

30,0. 
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Mundwassertabletten. Als Grundstoff zu Mundwassertabletten kiinnen verschiedene 
Stoffe gebraucht werden. Hauptsache ist rascheste Liislichkeit der Tabletten in Wasser. Ein 
billiger Grundstoff ist Natriumcarbonat oder Natriumchlorid, das mit den niitigen Mengen in 
Alkohol geliister Mundwasseressenz vermischt wird. Vor dem Pressen der Tabletten laBt man 
die Masse lufttrocken werden. Die Essenzen sind (nach ESSENWEIN) wie folgt zusammengesetzt: 

Aromatische Mundwassertabletten: 500,0 Spiritus, 40,0 Anethol, 60,0 Pfefferminziil, 
30,0 Kalmusiil und 10,0 Thymol. 

Pfefferminzmundwassertabletten: 500,0 Spiritus, 40,0 Menthol, 30,0 Pfefferminziil 
und 20,0 Borsaure. 

Botot·Mundwassertabletten: 500,0 Spiritus, 40,0 Anethol, 5,0 Zimtiil, 5,0 Nelkeniil, 
40,0 Vanilletinktur und 40,0 Myrrhentinktur. 

Nach Brit.: Acid. benzoic. 1,2, Acid. boric. pulv. 50,0, Acid. carbol. 1,6, Natr. bicarb. 
8,0, Gummi arab. pulv. 8,0, Carmin. rubr. 0,12, Saccharin 0,24, Thymol. 0,2, 01. Menth. pip. 1,0, 
01. Gaulther. 0,5 werden gemischt und mit Wasser granuliert. Die erhaltene kiirnige Masse wird 
durch einstiindiges Erwarmen auf 45° getrocknet und zu 100 Tabletten verarbeitet. 

Gegen iibelriechenden Atem: O1ei Anisi gtts. IV, O1ei Cinnamomi gtt. I, O1ei Citri 
gtts. V, O1ei Laurocerasi gtts. I, O1ei Caryophyllor. gtt. IV, O1ei Menthae pip. gtts. V, Tincturae 
Moschi gtts. X, Gummi arabici pulv. 5,0, Sacchari pulver. 25,0. Man preBt ohue weiteren Zusatz 
zu Tabletten. 

Verschiedene kosmetische Spezialitaten. 
Albin-Zahnpaste enthaIt 1,8% Wasserstoffsuperoxyd in einer aus Calciumsulfat und 

verdiinntem Glycerin bereiteten, durch Pflanzenschleim verdickten. Grundmasse. (MANNICH 
u. SCHWEDES). 

Antisudorin, gegen FuBschweiB, soIl ein Gemisch aus Salicylsaure, Borsaure, Citronen
saure, Glycerin, verdiinntem Spiritus mit einigen Atherarten sein. 

Bleichcreme "Chloro" des Laboratorium LEO in Dresden, ein Mittel gegen Sommer
sprossen, Leberflecken u. dgl., enthalt neben rund 75% Fett und etwas Wismutsubnitrat erhebliche 
Mengen Quecksilbersalze (!). (BEYTffiEN.) 

Boran-Sommersprossencreme enthalt etwa je 5% weiBen Quecksilberprazipitat und 
Wismutsubnitrat und Wasser neben 85% weicher Salbengrundlage. (LENZ und LUCIUS.) 

Brennesselspiritus von HXUSNER ist ein durch Digerieren von "Brennessel usw." mit 
Alkohol hergestelltes Haarwasser. 

Busenniihrpulver Frebar, orientalisches Busennahrpulver, enthalt Rohrzucker, Milch
zucker, Kakao, Weizenmehl, ist sonach ein in hohem MaBe mit Mehl und Zucker verschnittener 
Kakao. (RoHRIG.) 

Busenniihrpulver Grazinol und Grazol ist anscheinend lediglich ein Gemenge von Hafer
mehl und Milchzucker. (JucKENACK und GRIEBEL.) 

Busenwasser Lenclos ist parfiimiertes Myrrhenwasser. (ROHRIG.) 
Biistenwasser "Eau de Paris" ist eine aromatisierte Liisung von Zucker in Wasser mit 

etwa 3% Glycerin. (Pharm. Ztg.) 
CANIBALs Enthaarungswasser (Eau depiIatoire de Serail) von B. M. CANIBAL in Paris 

ist eine mit Geraniumiil parfumierte etwa 100/ oige Liisung von Alkalisulfiden und Polysulfiden. 
(JucKENACK und GRIEBEL.) 

Captol-Haarwasser besteht aus einer Liisung von Captol (siehe Bd. I Seite 990) in 
aromatisiertem verdiinntem Spiritus. 

Cleminit, halbstarkes, der Dearborn Gesellschaft, Berlin, besteht aus einer mit Lavendeliil 
parfiimierten, wasserreichen Salbengrundlage, der 10% Zinkoxyd, 5% weiBer Quecksilberprazi
pitat und 2% Starke zugesetzt sind. (MANNICH U. KROLL.) 

Creme GROLICH. War in den Jahren 1894/95 eine Mischung aus 0,37 Schwefel, 3,75 Zink
oxyd und 95,8 Cold Cream. (B. FISCHER.) 

Creme SUION. 1st eine Schminkpomade mit Zinkoxyd und Talksteinpulver, mit Helio
tropin, Vanillin, Cumarin u. dgl. parfiimiert. 

CSILLAGs Haarwuchsmittel der Firma ANNA CSILLAG in Berlin W.: Die Haarwuchs
pomade besteht nach BISCHOFF aus gewiihulicher Fettpomade mit Spuren von Bergamottol, 
Peru balsam und ahnlichen Zusatzen. Die Pomade ist frei von Cantharidin und Pilocarpin. Der 
Tee zum Kopfwaschen besteht lediglich aus Kamillenbliiten. Die Toilettenseife erwies 
sich als eine fast neutrale, sehr fettsaurereiche und harte, pilierte Seife. 

Dekrinin, ein Enthaarungsmittel von Dr. G. L. HUBNER, besteht vornehmlich aus Barium
sulfid. (Osterr. Ob.-San.-Rat.) 

Energos, der elektrische Wunderkamm, der gegen vorzeitigen Haarausfall empfohlen 
wirdjund eine Stromstarke von 15Milliampere entwickeln soIl, entwickelt nachKRONE nur 1-112 
Milliampere und ist therapeutisch vollkommen wertlos_ (Munch. Med. Wochenschr.) 
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Fleurs d' Oxzoin, ein Cosmetieum der Firma To Kalon Mfg. Co. Ltd. Paris, das in 
Verbindung mit Benzoetinktur und Rosenwasser zur Anwendung gelangen soIl, ist eine glycerin
haltige Anreibung von Zinkoxyd mit Rosenwasser. (SCHWEDES.) 

Givasan-Zahnpaste der Firma J. D. RIEDEL A.-G. in Berlin, ist ein Gemisch aus Calc. 
carbon., Sap. venet., Rhiz. Iridis, Alkohol, Glycerin, 01. Menthae pip. und 01. Caryophyllor., das 
etwa 2% Hexamethylentetramin enthiilt. (Pharm. Ztg.) 

HABYs "Es ist erreieht". Fiir dieses Schnurrbartwasser des Hoffriseurs HABY in Berlin 
sind bisher folgende Vorschriften bekannt geworden: I. Dextrin 4,0, Acid. salicy1. 0,2, Spiritus 6,0, 
Aq. Rosar. 90,0. - II. Extract. Malti 5,0, Spiritus 7,5, Acid. saliey1. 0,2, Aq. dest. ad 100,0. 
- Nach AUFRECHT und LEVINSOHN soIl es aus ca. 40/ oiger, parfiimierter alkoholischer Dextrin
losung bestehen. Nach BEYSEN besteht es aus Malzextrakt, Spiritus und Salicylwasser. Ein 
Priiparat von der Zusammensetzung: Malzextrakt 5,0, Spiritus 7,5, 2 0/ 00 Salicylwasser ad 100,0 
solI volIstiindig denselben Zweck erfiillen. 

Haarerzeuger "Rapid", Hair Grower von JOHN CRAVEN BURLEIGH, ist eine gelbgriine, 
mit Bergamott- und NelkenOi parfiimierte Pomade, deren Grundmasse aus Schweinefett und 
Wachs besteht. Es enthiilt Cantharidin. (BEYTHIEN.) Nach einer anderen Analyse besteht 
das Priiparat lediglich aUs Lanolin, OJ Cacao oder Cera flava und einem Auszug aus 
frischer Radix Bardanae. Neuerdings ist Cantharidin nicht mehr nachgewiesen. (LENZ und 
LUCIUS.) 

Haarfarbemittel des HandeIs enthalten vielfach Blei- oder Kupfersalze oder andere zu 
dem genannten Zweck in Deutschland verbotene Zusiitze. 

Amerikanische Haarfarbe von A. ZWERNER, JEAN SCHOENTZES Nachf1., Hannover. 
Flasche Nr. 1 enthiilt eiI!e gelbliche Losung von Pyrogallussiiure in verdiinntem Weingeist. 
Flasche Nr.2 enthiilt eine stark ammoniakalische 1,7 0/ oige Silbernitratlosung. (MATTHES und 
KOEHLER.) 

Fluide imperial de JEAN RABOT a Paris besteht aus zwei Fliissigkeiten. Nr. 1 ist 
eine Losung von Natriumthiosulfat und Resorcin. Nr. 2 ist eine ca. 9 %ige, stark ammonia
kalische Silbernitratlosung. (MATTHES und KOEHLER) 

Haarelixir, FREDERIKSENS, gegen Haarschwiiche und Haarausfall enthiilt neben Glycerin, 
Nitrobenzol, PfefferminzOl, priizipitiertem Schwefel nUr Bleizucker (!). (BEYTHIEN.) 

Haarfarbe, SEEGERS, "Braun", ist eine Liisungvon Pyrogallol und Mangansulfat. Haar
farbe "Schwarz" ist eine Losung von Pyrogallol und Eisenchloriir. (JUCKENACK und GRIEBEL.) 

Haarfiirbekamm von KilL HOFFERS in Berlin wirkt derart, daB ein mit iibermangan
saurem Kalium und Fett bestrichener Kamm mit einer Pyrogallol-Losung abwechselnd in Wirk
samkeit tritt. 

Haarfiirbemittel, vegeta bilisches des Dr. LEOPOLD BERINGUIER, Arzt in Berlin, von 
RAYMOND U Co. in Berlin: Flasche I enthiilt eine diinne wiisserige Eisenchloridlosung, Flasche II 
eine Losung von Pyrogallol in Eau de Cologne. (TROJAN.) 

Haarfiirbungsbalsam "Kardomin" wird als "unschiidlichstes und sicherstes Mittel" 
angepriesen, urn ergrauten Haaren die natiirliche Farbe wiederzugeben, enthiilt Bleiacetat (!), 
Schwefel, Essigsiiure, Glycerin und Wasser. (AUFRECHT.) 

Haarpetroleum, russisches, ist lediglich mit etwas Amylacetat parfiimiertes Wasser, 
ohne jede Spur von Petroleum. (BEYTHIEN.) 

Haarwasser "Eau de Merveille" erwies sich als ein rotlich gefiirbter, mit Nelken- und 
Zimtol parfiirmierter 500 / oiger Spiritus. (BEYTHlEN.) 

HERMANN JANKEs weltberiihm ter Haarfarbe-Wiederhersteller, "ein ausge
zeichnetes Mittel gegen das Ergrauen der Haare". Berlin NW., MittelstraBe 61. Der Inhalt der 
groBen Flasche besteht aus einer parfiimierten, Glycerin und Weingeist enthaltenden 0,65 0/ oigen 
ammoniakalischen Silbernitratlosung. "Bei ganz weiBen und roten Haaren, auch in Fiillen, wo 
die Haare die Farbe schwer annehmen, ist es erforderlich, die extra zu diesem Zweck angefertigte 
HERMANN JANKEsche Brillantine in 5-10 Minuten nachzunehmen." Der Inhalt'dieser 
Flasche (5 ccm) besteht aus einer spirituosen, parfiimierten Losung von Pyrogallol mit einigen 
Tropfen 01. (MATTHES und KOEHLER) 

Nuancin von W. SEEGER, Steglitz-Berlin, 2 Flaschen, eine kleine Biirste und ein 
kleiner MeBzylinder. Fliissigkeit 1 ist eine spirituose Losung von Natriumthiosulfat. Fliissigkeit 
Nr. 2 ist eine 30/ oige, schwach ammoniakalische Silbernitratlosung. (MATTHES und KOEHLER.) 

Panax-Haarfarbe, Viteks Immerjung und Venetianische Mixtur, sind Haar
fiirbemittel, vor denen das Siichs. Ministerium des Innern gewarnt hat. 

Reform-Haarfarbe von M. WALSGOTT Nachf., Halle a. S. Die schwarzbraune, stark 
sauer reagierende Fliissigkeit besteht aus einer Pyrogallollosung mit Eisensalzen (Eisen
chlorid). (MATTHES und KOEHLER.) 

C. D. WUNDERLICHs-Niirnberg Haarfiirbemittel, Flasche Nr. 1 enthiilt 20 ccm einer 
parfiimierten spirituosen Pyrogallollosung, Flasche Nr. 2 enthiilt 20 ccm einer lOO/oigen 
ammoniakalischen Silbernitratlosung. (MATTHES und KOEHLER.) 
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lavol ist ein Haarwasser, das nach einer Analyse 1,60/0 fettes 01, 0,7% ii.therisohe Ole, 
1,50/0 Extraktivstoffe, 0,5% Borax, 18,5 0/0 Alkohol und 77,2 0/ 0 Wasser enthielt. 

Ein dem J a vol ii.hnliches Praparat soIl man nach SPINTLER wie folgt erhalten: Man zieht 4 T. 
Quillajarinde mit 36 T. Wasser mehrere Tage hindurch aus, versetzt die Kolatur mit 4 T. Spiritus 
und filtriert nach dem Absetzen. 40 T. dieses Auszuges schiittelt man bei einer Temperatur, bei 
der Wollfett fliissig wird, mit 12 T. wasserfreiem Wollfett. Man erganzt mit Wasser, dem 150/0 
Spiritus zugesetzt sind, auf 300 T. Zusatze von Chinaextrakt, Perubalsam, Chinin, Canthariden
tinktur, Bayol, Ammoniumcarbonat, Menthol usw. konnen ad libitum gemacht werden. 

Kalodont von SARG in Wien: Calciumcarbonat 250,0, Magnesiumoxyd 80,0, Glycerin 500,0, 
medizinische Seife 150,0, Zimtol, Pfefferminzol je 2,0, Phloxinrot q. s. (DAHMEN.) 

Kombella, eine Hautcreme, enthalt Gurkensaft. 
Kosmin, ein Mundwasser, enthiHt Formaldehyd, Myrrhen- und Ratanhiaextrakt, Saccharin, 

Pfefferminz- und Geraniumol in verdiinnt. Weingeist. (AUFRECHT.) 
Livola de composlle der To-Kalon Manufactg. Co. in Paris und Syrakus, ein Haaroosmeti. 

cum, enthalt ca. 0,30/ 0 Salicylsaure, 90/ 0 Glycerin neben aromatischen und farbenden Stoffen in 
etwa 300/oigem Weingeist. (AUFRECHT.) 

Zur Herstellung eines Ersatzproduktes gab die Spezialitatenkommission des holl. Ap.-V. 
folgende Vorscbrift: Acid. salicyl. 0,4, Glycerin 6,5, Tinct. Bardan. (1:5) 50 ccm, Aq. ad 
100 ccm, 01. Ylang-Ylang gtts. XV. 

NuBextrakte von A. MASZUSKI und von P. V. AlmELIANO in Wien enthalten als wirksame 
Best&ndteile Kupferchlorid (I) und Eisenohlorid und wahrscheinlich Pyrogallol. 

Odol soIl enthalten nach AUFRECHT: 89% Alkohol, 8% Wasser, 2% Menthol, 0,05% 
Saccharin, 0,50/0 Pfefferminzol, 0,1 % Nelkenol und 0,05% einer dem Salol ahnlichen Verbindung. 
Nach neueren Mitteilungen von V. HEURK und anderen enthiilt das Odol kein Salol, sondern 
ein besonders dargestelltes Antisepticum, iiber dessen Zusammensetzung bisher nichts Bestimmtes 
bekannt geworden ist. 

Parinohvachs der To Kalon Cie. in Paris, London und New-York besteht aus: Cocosfett 
(Palmin) 100,0, Zinkoxyd 10,0, 01. Geranii gtts. III (Pharm. Ztg.). Das Wachs wird als SohOn
heitsmittel fiir alternde Frauen angepriesen. 

Pebeco ist eine Kalichloricum-Zahnpaste der Firma P. BEIERSDORF u. Co. in Hamburg. 
POHLS Wacholder-Schonheits-Creme ist eine anscheinend mit BergamottOl parfiimierte 

wasserhaltige Salbe mit rund 5% weiJ3em Quecksilberprazipitat und 11 % Salicylsaure. (ZERNIK.) 
Rasillit ist ein Depilatorium. Es enthaIt Calciumsulfid, Strontiumsulfid und Parfiim. Die 

Anwendung ist keineswegs so unschadlich, wie behauptet wird. 
Rasol, ein Depilatorium, besteht aus einem Gemenge von kohlensaurem Calcium und 

Schwefelcalcium. 
Simi, ein Hautcosmeticum des Berl. kosm. Labor. BERZINSKI U. RICHTER in Berlin SW. 

ist eine ca. 4%ige Auflosung von Borsaure in parfiimiertem Spiritus. (SCHWEDES.) 
SIMONS Waschcreme besteht aus einem mit Cochenille schwach gefarbten Gemisch von 

Natronseife, Starke und Glycerin; SmoNs gel be Creme enthiilt Amylum, Zinkoxyd, Magnesium
silicat, Spuren von Eisen und Glycerin; SmONS Massagecreme besteht aus mit VanilIe par
fiimiertem weiJ3em Va.selin; SmoNS Sommersprossenfeind aus Borax, Benzoesaure, Glycerin, 
Wasser und Oleum NeroH. (Wiener Stadtphysikus.) 

Sublimat-Benzoemundwasser, MILLERS. Alkohol 100,0, Acid. benzoic. 3,0, Hydrargyr. 
bichlor. 0,8. 

Zahnwasser, MILLERS. Thymol 0,25, Acid. benzoici 3,0, Tinct. Eucalypt. 15,0, Alcohol. 
absolut.l00,O, 01. Gautheriae gtts. XXV. 1 Kinderloffel in 1/2 Weinglas Wa.sser. 

Riechstoffzubereitungen, Parfiimerien. 
Die nach folgenden Vorschriften herzustellenden Riechstoffzubereitungen ent

hatten atherische Ole, die meist vorratig gehaJten werden. Die auBerdem dazu 
notigen "Extraits triples" werden von den Fabrikanten atherischer Ole geliefert. 
Unbedingtes Erfordernis ist, daB nur beste, frische iitherische Ole und fiir 
die fliissigen Zubereitungen reinster Weingeist verwendet werden, ebenso ist 
genaues Einhalten der Vorschriften wichtig. Die fertigen fliissigen Zubereitungen 
sollen einige W ochen lagern, bevor sie verbraucht werden. Bei nur geringem Be
darf i~t die Herstellung von Parfiimerien aus den Essenzen des Handels zu empfehlen. 
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Eine elegante Aufmaohung vorratig zu haltender Riechstoffe ist unbedingt 
erforderlioh. Die Parfiimerieindustrie leistet hierin Hervorragendes und hat die 
Kaufer in dieser Hinsioht sehr verwohnt. 

Feste Parfiimerien. 
Dulttabletten. Die Dufttabletten des Handels bestehen im wesentlichen aus einem kom· 

primierten Gemisch von Reisstii.rke, Magnesiumcarbonat und Rhizoma Iridis, die je nach Ge· 
schmack mit folgenden Mischungen getrii.nkt sind: 

Veilchen: Jonon, Ylang.Ylang.Ol aa 50,0, Moschustinktur, Benzoetinktur aa 200,0. 
Flieder: Terpineol, Muguet, Moschustinktur, Benzoetinktur aa 200,0. 
Heliotrop: Heliotropin 200,0, Vanillin 50,0, Moschustinktur 100,0, Benzoetinktur 200,0. 
Diese Parfiimmengen geniigen fiir je 10-15 kg Tablettenmasse. 
Engliscbes Riecbsalz. Olei Rosarum gtts. X, Olei Bergamottae gtts. XV, Olei Auranti 

Flor. gtts. V, Olei Ylang.Ylang gtt. I, Olei Iridis gtt. I, Cumarini 0,03, Acidi acetici (96 0/ 0) 5,0, 
Aetheris acetici 5,0, Natrii acetici cryst. 90,0. 

Lavendelsalz. Lavender·Salt. Olei Lavandulae 10,0, Liquor. Ammonii caust. spirit. 
5,0, Alcohol absoluti 85,0. Man fiillt hiermit Stiipselglii.ser, die mit haselnuBgroBen Stiicken von 
glasigem Ammoniumcarbonat beschickt sind. Ala Riechsalz und zur Raucherung in Zimmern. 

Lavender Ammonia for Smelling Bottles. Lavendel·Riech£laschchen. 
Olei Lavandulae, Olei Bergamottae aa 2,0, Olei Caryophyllorum, Olei Cinnamomi cey!. ii.ii. 1,0, 
Olei Rosae 0,2, Tincturae Moschi 2,0, Liquoris Ammonii caust. spirit., Alcohol absoluti ii.ii. 50,0. 
Anwendung wie bei vorigem. 

Riiucberpapier. Man trii.nkt ungeleimtes Papier mit einer diinnen Salpeterliisung, trocknet 
es und trii.nkt es mit einer der nachfolgenden Tinkturen. I. Mosohi 0,2, Olei Rosae 1,0, Benzoes 
100,0, Myrrhae 12,0, Rhizomatis Iridis 250,0, Spiritus (900f0) 500,0. 

II. Benzoes 80,0, Balsami tolutani, Storaois, Ligui Santali aa 20,0, Myrrhae 10,0, Cortiois 
Cascarillae 20,0, Mosohi 0,2, Spiritus 250,0. 

Riechkissen. Sachets. Ala Grundlage zur Herstellung der Rieohkissen dienen vorziiglioh 
die Iriswurzel und das Parenchym der Pomeranzensohalen, die recht fein zersehnitten und als 
ganz staubfreie Spezies beliebig parfiimiert und in kleine seidene Sackchen eingenaht werden. 
Man verfahrt auoh in der Art, daB ein wohlrieohendes Pulver (Sachetpulver) zwisohen zwei Lagen 
Watte (die ebenfalls parfumiert ist) gebraoht wird. Die Wattelagen werden zunachst in feines 
Seidenpapier gesehlagen und dann in ein festverschlossenes Papier. oder Stoffsaokohen gebracht. 
Zur Herstellung des Saohetpulvers verwendet man Iriswurzel, Orangen. und Citronensohalen, 
Rosenbluten, Lavendelbliiten, Rosen·, Sandel· und Zedernholz, Vetiverwurzel, Tonkabohnen, 
Vanilleschoten, Gewiirznelken, Zimt, Patschulikraut, Muskatniisse, weiterhin Mosohus, Zibet und 
Ambra, sowie wohlrieohende Harze, besonders Benzoe. Zur Verstii.rkung des Duftes dienen 
dann nooh atherische Ole und Rieohstoffe, wie Vanillin, Heliotropin, Cumarin, Nerolin, 
Aubepine. Wesentlioh einfaoher ist die Herstellung aus einem Grundkiirper (siehe unten), duroh 
Trii.nken desselben mit einer Essenz. Die fiir fliissige Parfiimerien gegebenen Vorschriften eignen 
sioh hierzu ohne weiteres, wenn man den Weingeist weglii.Bt. Fiir diese Art der Herstellung 
ist Pomeranzensohalenmark als Grundlage besonders zu empfehlen. 

Grundkiirper fiir Sachets. I. Rhizom. Iridis minut. cone., Ligni Santali rubri cono., 
Florum Rosae cono., Albedinis Fruot. Aurantii conc. gleiohe Teile. Die Misohung wird belie big 
parfiimiert. 

II. Rhizomatis Iridis, Florum Rosae aa 250,0, Florum Lavandulae, Herbae Serpylli, Cor. 
tiois Cinnamomi, Benzoes aa 50,0, Caryophyllorum 5,0, Albedinis Fruct. Aurantii 300,0. Mit Ell· 
bouquet, Millefleurs usw. zu parfiimieren. 

Frangi pani. Saohet. Saohets de Fungi pane. Naoh DIETERICH: Rhizomatis Iridis 
250,0, Flor. Rosae 250,0, Herb. Thymi 80,0, Ligni Sassafras 20,0, Albedinis Fruet. Aurantii 
400,0 zerkleinert man entspreohend und parfiimiert mit Mosohi, Zibethi aa 0,01, Cumarini 0,05, 
Olei Rosae gtts. X, Olei Ligni Santali, Olei Ligni Rhodii gtt. V, Olei Geranii rosei aa gtts. II, Olei 
Amygdalar. amar. aeth. gtt. I, Spiritus Jasmini tripl. 50,0. 

Flfissige Parfiimerien. 
Ambra-Essenz. Naoh DIETERICH: Esprit triple de Jasmin 50,0, Camphorae, Olei Ro· 

sarum aa 2,0, Olei Ligni Rhodii 0,5, Olei lridis, Solut. Jononi, Olei Cinnamomi ceylan. aa gtts. III, 
Ambrae 0,5, Mosohi 0,02, Cumarini 0,01, Aloohol. absolut. 130,0, Glyoerini (1,23) 20,0. - Ambra 
und Mosehus reibt man mit Glycerin an. Naoh zweitii.gigem Stehen zu filtrieren. 

Bouquet 11 la Reine. Kiiniginduft. Semin. Myristioae, Caryophyllor., Rhizom. Calami 
aa 75,0, Spiritus 3,75l digeriert man 8 Tage, filtriert und £iigt hinzu: Tineturae Ambrae, Tinoturae 
Mosohi aa 160,0, Olei Citri 80,0, Liquor. Ammonii caust. 20,0, Olei Amygdalar. amar. gtts. XXV, 
Olei Neroli gtts. L, Olei Rosae gtts. C. 

Ean de Lavande anglaise. Extrait de senteur. Olei Bergamottae 10,0, Olei Lavandulae 
optim.20,0, Olei Aurantii florum. Liquor. Ammonii caust. aa 2,0, Ambrae griseae, Moschi aa 0,2, 
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Florum Lavandulae 30,0, Spiritus 900,0, Aquae Rosae 600,0. Nach 24 Stunden destilliert man 
1000,0 ab. 

II. Nach BUCHHEISTER: Olei Bergamottae, Olei Portugal aa 5,0, Olei Lavandulae 25,0 
Aquae Aurantii Flor. 100,0, Spiritus 865,0. 

Eau de Lavande ambree. Olei Lavandulae 30,0, Spiritus (90%) 810,0, Tincturae Ambrae 
60,0, Aquae destillatae 100,0. 

Eau de Millefleurs. Olei Bergamottae 25,0, Olei Citri 6,0, Olei Lavandulae 3,0, Olei Rosae 
german. 1,0, Olei Caryophyllorum 1,0, Olei Aurantii Flor. 3,0, Olei Cinnam. ceylan. 0,5, Tinct. 
Moschi 1,0, Balsam. Peruv. 0,5, Aetheris acetici 0,5, Spiritus (95 0/ 0) 960,0. 

Eau de Portugal. Eau de Lisbonne. I. Olei Aurant. Cort. Portugal 25,0, Olei Citri 13,5, 
Olei Rosae 1,5, Spiritus (80%) 960,0. 

II. Nach MANN: Olei Portugal 8,0, Olei Citri 2,0, Olei Bergamottae 1,2, Olei Geranii 0,4, 
Citral 0,2, Spiritus 100,0, Aquae 10,0. 

Eau de Toilette de LUBIN. Olei Iridis 0,5, Olei Caryophyllor. 0,2, Olei Bergamottae 5,0, 
Olei Lavandulae 3,0, Tinct. Moschi 3,0, Tinct. Balsami Tolutani 70,0, Spiritus 500,0. 

Ess-Bouquet. I. Olei Mandarinae 6,0, Olei Aurant. cort. 6,0, Olei Bergamottae 15,0, Olei 
Iridis 2,0, Olei Jasmini 3,0, Olei Neroli 3,0, Olei YIa.ng.YIa.ng 1,0, Olei Citri 6,0, Olei Rosae 1,0, 
Olei Patchouli 0,4, Linalooli 1,0, Vanillini 0,1, Tincturae Ambrae 12,0, Tincturae Moschi 24,0, 
Tincturae Zibethi 24,0, Extrait It. 10. Cassie 60,0, Spiritus (95%) 1838,0. 

II. Rhizom. !ridis conc. 300,0, Spiritus (87%) 1000,0, maceriert man 3 Tage, filtriert und 
fiigt hinzu: Olei Rosae 1,5, Olei Aurantii Florum 2,0, Tinctur. Moschi 10,0, Essent. Jasmini 75,0, 
Aquae destillat. ad 1000,0. 

Essentia Moschi. Moschusessenz. Moschi optimi, Sacchari lactis aa 10,0, optime con
tritis adde Aquae destillatae 200,0, Spiritus 300,0, Liquor. A=onii caust. 5,0. 

Essentia Rosae. Rosenessenz. Olei Rosa.e 1,0, Spiritus (90%) 70,0, Aquae destillatae 30,0. 
Fllederduft. Extrait triple de Jasmin, Extrait triple de Rose, Extrait triple de Tuberose, 

Extrait triple de Jonquille, Extrait triple d'Orange aa 200,0, Olei Ononae odoratissima.e 0,1, Tinc
turae Moschi 0,5, Tincturae Ambrae 2,5, Terpineoli 5,0, Spiritus 60,0. 

Florida-Wasser (Amer. Vorschrift). I. Olei Bergamottae 10,0, Olei Geranii ros. 5,0, Olei 
Santali 0.5, Olei Lavandulae 25,0, Spiritus 1 Liter, Tinctur. Curcuma.e q. S. 

II. Olei Citri 5,0, Olei Bergamottae 3,0, Olei Lavandulae 2,0, Olei Caryophyllorum gtts. V, 
Olei Aurantii Florum gtts. X, Spiritus 890,0, Aquae destillatae 100,0. 

III. Olei Bergamottae 2,0, Olei Lavandul. 2,0, Olei Citri 2,0, Olei Aurant. Flor. 0,05, Olei 
Rosae 0,01, Spiritus (95%) 1000,0, Aquae Rosae, Aqu. Aurant. Flor. aa 450,0. 

Heliotrop. Nach DIETERICH: Extrait triple de Jasmin 100,0, Heliotropini 0,02, Vanillini 
0,2, Cumarini 0,01, Ambrae 0,05, Zibethi 0,01, Olei Rosae 0,25, Olei Geranii, Olei Aurantii Florum, 
Balsami peruviani aa gtts. XX, Olei Ylang. Ylang gtts. II, Olei AmygdaJarum aether. gtt. I, 
Olei Iridis gtts. II, Aetheris acetici gtts. V, Solutionis Jononi (5%) gtts. X, Alcohol. absolut. 80,0, 
Glycerini (1,23) 20,0. 

II. Heliotropini 10,0, Olei Aurant. Flor. 0,2, Tinct. Moschi 2,0, Spiritus (90%) 1000,0. 
K6Iniscbes Wasser. Eau de Cologne. Spiritus coloniensis. Tinctura (Aqua) 

coloniensis (Belg.). Spiritus odoratus. Cologne Water. Perfumed Spirit. Tincture 
d'essence de citron composee. I. Erganzb.: 01 Lavandulae 0,5, 01. Aurant. Flor. 0,7, 01. Berga. 
mottae 1,0, 01 Citri 1,0, Spiritus quo s. ad 100,0. 

II. Belg.: 01. Bergamottae 8,0, 01. Aurant. cort. 10,0, 01. Citri 5,0, 01. Aurant. flor. 2,0, 
01. Lavandulae 4,0, 01. Rosmarini 1,0, Tinct. Benzoes 5,0, Spiritus 800/ 0 965,0. 

III. Gall.: 01. Bergamottae, 01. Aurant. Cort., 01. Citri aa 10,0, 01. Aurant. Flor., 01. 
Rosmarini as. 2,0, Spiritus (90 Gew .. %) 1000,0. 

IV. Nat. Form.: Olei Bergamottae 15 ccm, Olei Citri 8 ccm, Olei Rosmarini 7 ccm, Olei 
Lavandulae 4 ccm, Olei Aurantii Florum 4 ccm, Aetheris acetici 2 ccm, Aquae 120 ccm, Spiritus 
(91 %) 840 ccm. 

V.: Olei Aurantii 28,0, Olei Citri 28,0, Olei Bergamottae 11,0, Olei Rosmarini 11,0, Olei 
Aurantii Florum 17,5, Spiritus (91%) ad 5000,0. In Frankreich gebrauchliche Vorschrift. 

VI. Billige und gute Vorschrift: Olei Citri 12,0, Olei Bergamottae 36,0, OleiAurantii Flor. 3,0, 
Olei Lavandulae gtts. XX, Olei Rosmarini gtts. XVI, Tincturae Moschi gtts. IV, Spiritus 
(91 %) 900,0. 

Saure Eau de Cologne zu Waschungen stellt man durch Zusatz von 1,0 verd. Essigsaure 
(30%) auf 1000,0 her; ammoniakalische Eau de Cologne enthii.lt in 1000 T. 0,2-0,4 Am. 
moniakfliissigkeit (10%). 

Koniferengeist. Tannenduft. Fichtennadelduft. I. Olei Citri 2,0, Olei LavanduIa.e 
3,0, Olei Rosmarini 5,0, Olei Juniperi Baccar. 10,0, Olei Pini silvestris 80,0, Spiritus (90%) 900,0. 

II. Nach MANN: Olei Pini Pumilionis 14,0, Olei Juniperi Ligni 2,0, Tinct. Styracis 4,0, 
Spiritus coloniensis 500,0, Aquae 50,0. 

III. Olei Pini piceae 20,0, Tinct. Benzoes 3,0, Spiritus 500,0, Aquae 100,0. 
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Patscbuli. Nach DIETERICH: Olei Patschuli 1,0, Olei Rosarum 2,5, Olei Bergamottae 3,0, 
Olei Geranii gall. 3,0, Olei Lavandulae 2,0, Olei Cinnamomi ceylan. gtts. V, Olei Sassafras gtts. V, 
Olei Ligni Rhodii gtts. V, Vanillini 0,05, Camphorae 5,0, Cumarini 0,1, Spiritus 180,0. 

Veilcbenduft. Extrait de violette. I. Olei !ridis gtts. V, Spiritus diluti 250,0. 
II. Jononlosung (SCHIMMEL u. Co.) gtts. IV, Orangeextrait 10,0, Spirit. Jasmini triplic. 

10,0, Spiritus (95%) 80,0. 
III. Nach BUCHHEISTER: Rhizomatis lridis conc. 200,0, Spiritus (80%) 850,0. Man rna· 

ceriert 3 Tage, filtriert und fiigt hinzu: Olei !ridis 0,5, Olei Bergamottae 2,5, Olei Pelargon. rosei 
2,5, Olei Amygdalar. am. aeth. gtts. V, Tinctur. Moschi 2,5, Tinctur. Vanillae 5,0, Essent. Jas· 
mini 250,0, Spiritus q. s. ad 1000,0. 

IV. Nach TOLLNER: Tinctur. !ridis florent. 3000,0, destilla in balneo vaporis 2000,0, adde 
Extracti Jasmini 100,0, Extracti Resedae 100,0, Extracti Cassiae 200,0, Aquae Rosae 200,0, 
Spiritus (95%) 300,0, Jonon 16,0, Linalool 10,0, Olei !ridis flor. 2,0, InLs. Moschi 15,0, !nfus. 
Zibethi 2,0. Nach 3 Wochen wird filtriert. 

Ylang-YIang. Ess.Bouqet de Manila. I. Olei Ylang.Ylang 2,0, Olei Rosae 1,0, Olei 
Flor. Aurant. 0,5, Vanillini 0,25, Tinct. Balsam. Tolut. 250,0, Aquae Rosae 125,0, Spiritus (90%) 
1000,0. 

Farben und Farbstoffzubereitungen. 
Gesefzliche Bestirnrnungen. Die Verwendung gesundheitsschadlicher Farben bei der 

Herstellung von Nahrungsmitteln, GenuBmitteln und Gebrauchsgegenstanden ist in Deutschland 
durch das Gesetz vom 5. Juli 1887 verboten. Dieses Gesetz lautet (ohne die Strafbestimmungen): 

§ 1. Gesundheitsschadliche Farben diirfen zur Rerstellung von Nahrungs. und GenuBmitteln, 
welche zum Verkauf bestimmt sind, nicht verwendet werden. 

Gesundheitsschadliche Farben im Sinne dieser Bestimmung sind diejenigen Farbstoffe und 
Farbzubereitungen, welche: Antimon, Arsen, Barium, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, 
Quecksilber, Uran, Zink, Zinn, Gummigutti, Korallin, Pikrinsaure enthalten. 
Der Reichskanzler ist ermachtigt, nahere Vorschriften iiber das bei der Feststellung des Vorhanden· 
seins von Arsen und Zinn anzuwendende Verfahren zu erlassen. 

§ 2. Zur Aufbewahrung oder Verpackung von Nahrungs. und GenuBmitteln, welche zum 
Verkaufe bestimmt sind, diirfen GefaBe, Umhiillungen oder Schutzbedeckungen, zu deren Rer· 
stellung Farben der im § 1 Absatz 2 bezeichneten Art verwendet sind, nicht benutzt werden. -
Auf die Verwendung von 

Schwefelsaurem Barium (Schwerspat, Blanc fixe), 
Barytfarblacken, welche von kohlensaurem Barium frei sind, Chromoxyd, Kupfer, Zinn, 
Zink und deren Legierungen als Metalliarben, 
Zinnober, Zinnoxyd, Schwefelzinn als Musivgold, 

sowie auf aIle in Glasmassen, Glasuren oder Emails eingebrannte Farben und auf den auBeren An· 
strich von GefaBen aus wasserdichten Stoffen findet diese Bestimmung nicht Anwendung. 

§ 3. Zur Rerstellung von kosmetischen Mitteln (Mittel zur Reinigung, Pflege oder Farbung 
der Raut, des Haares oder der Mundhohle), welche zum Verkauf bestimmt sind, diirfen die im § 1 
Absatz 2 bezeichneten Stoffe nicht verwendet werden. 

Auf schwefelsaures Barium (Schwerspat, Blanc fixe), Schwefelcadmium, Chromoxyd, Zin· 
nober, Zinkoxyd, Zinnoxyd, Schwefelzink, sowie auf Kupfer, Zinn, Zink und deren Legierungen 
in Form von Puder findet diese Bestimmung nicht Anwendung. 

§ 4. Zur HersteHung von zum Verkauf bestimmten Spielwaren (einschlieBlich der Bilder· 
bogen, Bilderbiicher und Tuschfarben fiir Kinder), Blumentopfgittern und kiinstlichen Christ· 
baumen diirfen die im § 1 Absatz 2 bezeichneten Farben nicht verwendet werden. 

Auf die in § 2 Absatz 2 bezeichneten Stoffe, sowie auf Schwefelantimon und Schwefelcad· 
mium als Farbmittel der Gummimasse, Bleioxyd in Firnis, BleiweiB als Bestandteil des sog. Wachs· 
gusses, jedoch nur, wenn dasselbe nicht 1 Gewichtsteil in 100 Gewichtsteilen der Masse iibersteigt 
chromsaures Blei (fiir sich oder in Verbindung mit schwefelsaurem Blei) als 01. oder Lackfarben 
oder mit Lack· oder Firnisiiberzug, die in Wasser unloslichen Zinkverbindungen, bei Gummi· 
spiel waren jedoch nur, soweit sie als Farbmittel der Gummimasse, als 01. oder Lackfarben oder mit 
Lack- oder Firnisiiberzug verwendet werden, aHe in Glasuren oder Emails eingebrannten Farben 
findet diese Bestimmung nicht Anwendung. 

Soweit zur Herstellung von Spielwaren die in den §§ 7 und 8 bezeichneten Gegenstande ver· 
wendet werden, finden auf letztere lediglich die Vorschriften der §§ 7 und 8 Anwendung. 

§ o. Zur HersteHung von Buch· und Steindruck auf den in den §§ 2, 3 und 4 bezeichneten 
Gegenstanden diirfen nur solche Farben nicht verwendet werden, welche Arsen enthalten. 

§ 6. Tuschfarben jeder Art diirfen als frei von gesundheitsschadlichen Stoffen, bzw. giftfrei 
nicht verkauft oder feilgehalten werden, wenn sie den Vorschriften in § 4 Ahsatz 1 und 2 nicht ent· 
sprechen. 
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§ 7. Zur Herstellung von zum Verkauf bestimmten Tapeten, Mobelstoffen, Teppichen, Stof· 
fen zu Vorhangen oder Bekleidungsgegenstanden, Masken, Kerzen, sowie kiinstlichen Blattern, 
Blumen und Friichten diirfen Farben, welche Arsen enthalten, nicht verwendet werden. 

Auf die Verwendung arsenhaltiger Beizen oder Fixierungsmittel zum Zweck des Farbens 
oder Bedruckens von Gespinsten oder Geweben findet diese Bestimmung nicht Anwendung. Doch 
diirfen derartig bearbeitete Gespinste oder Gewebe zur Herstellung der im Absatz 1 bezeichneten 
Gegenstande nicht verwendet werden, wenn sie das Amen in wasserloslicher Form oder in sole her 
Menge enthalten, daB sich in 100 qcm des fertigen Gegenstandes mehr als 2 Milligramm Arsen vor
finden. Der Reichskanzler ist ermachtigt, nahere Vorschriften iiber das bei der Feststellung des 
Arsengehaltes ~nzuwendende Verfahren zu erlassen. 

§ 8. Die Vorschriften des § 7 finden auch auf die Herstellung von zum Verkauf bestimmten 
Schreibmaterialien, Lampen- und Lichtschirmen sowie Lichtmanschetten Anwendung. Die Her
stellung der Oblaten unterliegt den Bestimmungen im § 1, jedoch sofern sie nicht zum Genusse 
bestimmt sind, mit der MaBgabe, daB die Verwendung von schwefelsaurem Barium (Schwerspat, 
Blanc fixe), Chromoxyd und Zinnober gestattet ist. 

§ 9. Arsenhaltige Wasser- oder Leimfarben diirfen zur Herstellung des Anstrichs von FuB
boden, Decken, Wanden, TUren, Fenstern der Wohn- und Geschaftsraume, von Roll-, Zug- oder 
Klappladen oder Vorhangen, von Mobeln und sonstigen hauslichen Gebrauchsgegenstanden nicht 
verwendet werden. 

§ 10. Auf die Verwendung von Farben, welche die im § 1 Absatz 2 bezeichneten Stoffe nicht 
als konstituierende Bestandteile, sondern nur als Verunreinigungen, und zwar hochstens in einer 
Menge enthalten, welche sich bei den in der Technik gebrauchlichen Darstellungsverfahren nicht 
vermeiden laBt, finden die Bestimmungen der §§ 2-9 nicht Anwendung. 

§ 11. Auf die Farbung von Pelzwaren finden die Vorschriften dieses Gesetzes nicht An
wendung. 

§ 14. Die Vorschriften des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, GenuB
mitteln und Gebrauchsgegenstanden, vom 14. Mai 1879 (Reichs-Gesetzblatt S. 145), bleiben un
beriihrt. Die Vorschriften in den §§ 16,17 desselben finden auch bei Zuwiderhandlungen gegen die 
Vorschriften des gegenwartigen Gesetzes Anwendung. 

Aufbewahrung. FUr die Aufbewahrung giftiger Farben gilt der BundesratsbeschluB vom 
29. Dezember 1894. Nach diesem gehoren Farben, die Arsen als konstituierenden Bestandteil 
enthalten (Arsenfarben), zur Abteilung I. Sie miissen also in der Giftkammer aufbewahrt 
werden, die AufbewahrungsgefaBe miissen weiBe Signatur auf schwarzem Grunde und die Auf
schrift Gift haben. 

Die Farben, welche Antimon, Barium, Blei, Chrom, Gummigutti, Cadmium, Kupfer, Pikrin
saure, Zink oder Zinn enthalten (mit Ausnahme von Schwerspat [schwefelsaurem Barium], Chrom
oxyd, Kupfer, Zink, Zinn und deren Legierungen ala Metallfarben, Schwefelcadmium, SchwefeI
zink, Schwefelzinn [als Musivgold], Zinkoxyd, Zinnoxyd), gehOren zur Abteilung III. Die Schilder 
der VorratsgefaBe sind mit roter Schrift auf weiBem Grunde zu signieren. 

Abgabe. FUr die Abgabe giftiger Farben gelten die Reichsverordnungen iiber den Handel 
mit Giften vom 29. November 1894, 17. Mai 1901 und 1. Februar 1906. 

Farben von Nahrungs- und GenuBmitteln. Die in den Handel kommenden 
N ahrungs- und GenuJ3mittel dmen mit ungiftigen Teer- oder Pflanzenfarbstoffen 
gefarbt 'sein; die Farbung muJ3 jedoch deklariert werden. Dagegen dmen Farbstoffe 
mit Ausnahme von etwas Caramel bei der Herstellung von Weinen nicht be
nutzt werden. 

Nach den Vorschriften von Pharmakopoen hergestellte Fruchtsirupe wie 
Sirupus Rubi idaei, Sirupus Cerasorum, diirfen nicht kiinstlich gefarbt werden. 

Nachweis del' vom Fal'bstoffgesetz vel'botenen Fa'l'ben. 
I. Die anorganischen Farben werden nach den bekannten Verfahren nachgewiesen und der 

Menge nach bestimmt. 
II. Die organischen Farbstoffe: Pikrinsaure, Gummigutti und Korallin werden, wie 

folgt, nachgewiesen. 
1. Pikrinsaure. Die fraglichen Proben werden nacheinander mit Ather, AlkohoI und Wasser 

in der Warme ausgezogen. Der Abdampfriickstand der Ausziige wird alsdann mit Wasser aufge. 
nommen. Ein Teil des mit Schwefelsaure schwach angesauerten Filtrates darf einen Seidenfaden 
nach einigen Stunden nicht farben. Tritt nach Zusatz von etwas Pikrinsaure in einigen Stunden 
eine Farbung des Seidenfadens ein, so war Pikrinsaure nicht vorhanden. Farbt sich auch hierbei 
der Seidenfaden nicht gelb oder trat bei dem urspriinglichen Farbeversuch eine Gelbfarbung ein, 
so wird die noch vorhandene wasserige und angesauerte Losung mit Ather ausgeschiittelt. In 
den mit Wasser verdiinnten Abdampfriickstand werden einige Seidenfaden gelegt. Nach einigen 
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Stunden haben sich dieselben, sofern Pikrinsaure vorhanden ist, bei gewohnlicher Temperatur 
gelb gefarbt. Wird eine Stelle des gelben Fadens mit Salzsaure betupft, so verschwindet die Farbe, 
beim Befeuchten mit Alkalilauge tritt die Gelbfarbung wieder ein. Zum weiteren Nachweis wird 
der auf dem Faden fixierte FarbstoH mit Alkohol ausgezogen, der Auszug eingedampft und von dem 
Riickstand eine wasserige Losung hergestellt. Ein Teil der Losung gibt beim Kochen mit etwas 
Kaliumcyanid und Kalilauge bei Anwesenheit von Pikrinsaure eine rotbraune Farbung von iso· 
purpursaurem Kalium. Beim Kochen mit etwas Glykose und Natronlauge tritt eine Rotfarbung 
ein, die auf der Reduktion der Pikrinsaure zu Pikraminsaure beruht. 1m Verdunstungsriick8tand 
bilden sich bei Gegenwart von Pikrinsaure die fiir diese charakteristischen Kristalle. 

2. Gummigutti. Ist eine gelbe Farbe auf Gummigutti zu priifen, so zieht man eine Probe 
mit Wasser und mit Alkohol aus. Sind die Ausziige ungefarbt, so liegt Gummigutti nicht vor 
(siehe auch Bd. I, S.1417). Zur Untersuchung von gefarbten Waren auf Gummigutti dient der 
Nachweis der Gambogiasaure. Der gefarbte Gegenstand wird zerkleinert, mit Seesand zer
rieben und mit Salzsaure durchfeuchtet. Alsdann wird die Masse mit Ather ausgezogen. 1st der 
atherische Auszug farblos, so ist Gummigutti nicht vorhanden. Wird die atherische gelbe Liisung 
mit dem mehrfachen Volum Alkohol gemischt nach Zusatz von etwas Eisenchlorid nicht 
schwarz, so ist Gummigutti nicht vorhanden. 1m entgegengesetzten Fall wird zum weiteren Nach
weis die atherische Losung mit stark verdiinntem Ammoniak ausgeschiittelt. Der rotlichgelbe 
Verdunstungsriickstand wird mehrmals mit Wasser gewaschen und in sehr verdiinntem Ammoniak 
gelost. Gibt die Losung alsdann mit Bariumchlorid einen orangefarbigen, mit Kupfersulfat einen 
schmutziggriinen und mit Nickelsulfat einen rostbraunen '"Niederschlag, so ist die Anwesenheit 
von Gummigutti bestatigt. 

3. Korallin. Korallin ist ein Gemisch mehrerer Farbstoffe. Der Hauptbestandteil ist 
Aurin. Die gleichfalls vorhandene Pseudorosolsaure dient zum Nachweis des Korallins. 
Die mit Seesand verriebene Substanz wird mit Ather und Alkohol und der verbleibende Riickstand 
alsdann mit verdiinnter Natronlauge ausgezogen. Beim Zusatz von Kaliumferricyanid dunkelt 
die purpurrote alkalische Losung nach, sofern Korallin zugegen ist. Leitet man in die alkalische 
Losung bis zur Entfarbung Schwefeldioxyd und verdiinnt mit viel Wasser, so hat sich nach drei 
Tagen ein Niederschlag ausgeschieden, der gesammelt und mit Wasser ausgewaschen wird. Bei 
Anwesenheit von Korallin ist das Wasser rotviolett gefarbt und wird auf Zusatz von Kalium· 
ferricyanid dunkler. Nur der negative Befund ist beweisend, da die Pseudorosolsaure auch von 
anderen Farbstoffen stammen kann. Es wird alsdann das Waschwasser mit starker Salzsaure 
versetzt und der entstandene Niederschlag gesammelt, mit Wasser gewaschen und in heiBem AI
kohol gelost. Die Losung wird abgedampft und mit schwacher Seifenlosung, die das Aurin lost, 
aufgenommen. Bei Gegenwart von Aurin wird der in der heiBen SeifenlOsung sich entfarbende 
Faden durch Betupfen mit Salzsaure gelb und nach folgendem Zusatz von Ammoniak wieder rot. 
Ferner farbt eine Mischung von Zinnchloriir und Salzsaure den Wollfaden ebenfalls gelb. Durch 
Alkohol kann der Wolle der FarbstoH entzogen werden. Durch den Nachweis des Aurins im Nie
derschlag findet die Anwesenheit von Korallin mithin ihre Bestatigung. 

AuBer den im Farbstoffgesetz aufgefiihrten drei gelben Farbstoffen sind zahlreiche andere 
organische Farbstof£e (Teerfarbstoffe), besonders gelbe, mehr oder weniger giftig. 

Nachweis von o1'ganischen Fa1'bstoffen. Der chemische und auch spektralana
lytische Nachweis von Farbstof£en fiihrt nur in wenigen Fallen zu sicheren Ergebnissen. Zum 
spektralanalytischen Nachweis von Farbstoffen benotigt man einen Spektralapparat, der mit 
MeBvorrichtung versehen ist. Es wird auf das Werk von J. FORMANEK, Die quantitative 
Spektralanalyse, verwiesen. 

II. Zum chemischen Nachweis dienen folgende Verfahren: 

1. Ausfarbeverfahren auf Wolle nach ARATA. Durch Ausziehen mit Wasser, Alkohol, 
Amylalkohol und Ather versucht man, die Farbstoffe aus den zu untersuchenden Materien zu iso
lieren. Die Verdunstungsriickstande werden mit Wasser, das schwach angesauert ist, aufgenommen. 
Alsdann kocht man die mit etwas Kaliumbisulfat versetzte wasserige Losung unter Zugabe einiger 
entfetteter und gebeizter Wollfaden. Sind Teerfarbstoffe vorhanden, so bleiben die Faden auch 
nach dem Auswaschen gefarbt. Um storende Pflanzenfarbstoffe, die zuweilen die Wolle farben, 
zu beseitigen. werden die Faden mit Weinsaurelosung ausgewaschen und kurze Zeit mit Queck
silberchloridlOsung im Wasserbad erwarmt, wodurch eine Zerstorung der Pflanzenfarbstoffe be
wirkt wird. Alsdann wird der Teerfarbstoff nach vorherigem Auswaschen zwecks Reinigung durch 
Alkohol den Wollfaden entzogen; er kann dann durch Anstellung von besonderen Reaktionen 
naher bestimmt werden. Zuweilen'setzt man, wie bei der Untersuchung von Wiirsten auf Farb
stoffe. beim Ausziehen des Farbstoffs salicylsaures Natrium zu. Bei Fetten wird nach vorheriger 
Verseifung der Farbstoff mit Petrolather der verdiinnten Seifenlosung entzogen. Haufig kann man 
den Farbstoff aus dem geschmolzenen Fett mit Salzsaure ausschiitteln oder an der gelben Farbung 
des in Alkohol gelOsten Fettes erkennen. Die Ausfarbung auf Wolle geschieht nicht immer in sauren 
Badern. da einige Farbstoffe nur in basischem, andere nur in neutralem Bade sich auf der Faser 
niederschlagen. 
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2. Ausschiittelung mit Ather. In vielen Fallen gelingt der Nachweis der Teerfarbstoffe 
schon durch direkte Ausschiittelung mit Ather unter Zusatz von Ammoniak. Die meisten Pflanzen
farbstoffe sind in Ather unlOslich. Fuchsin, Safranin und Chrysoidin lassen sich leicht erkennen. 

3_ Ausschiittelung mit Amylalkohol. Aus ammoniakalischer oder sauerer Losung 
konnen manche Teerfarbstoffe mit Amylalkohol ausgeschiittelt werden_ Saurefuchsin und Azo
farbstoffe konnen hierdurch isoliert werden_ Reine Himbeersafte farben den Amylalkohol zuweilen 
schwach rosa. Durch weitere Untersuchung auf Wollfaden usw. liUlt sich hier leicht der Nachweis 
von zugesetzten Teerfarbstoffen erbringen. 

4. Fallung der Farbstoffe mit Bleiessig. Durch kraftiges Schiitteln mit Bleiessig 
in der Warme lassen sich die meisten Pflanzenfarbstoffe niederschlagen_ Der klaren Losung 
kann man alsdann mit Amylalkohol die Teerfarbstoffe entziehen. Durch Bleiessig werden nur die 
basischen Teerfarbstoffe angezeigt. 

5. Verfahren mit Quecksilberoxyd nach CAZENEUVE_ Durch Behandlung mit gefalltem 
gelben Quecksilberoxyd konnen viele Teerfarbstoffe nachgewiesen werden. Die wasserigen Aus. 
ziige werden etwa 1 Minute lang mit gelbem Quecksilberoxyd geschilttelt und nach dem Absetzen 
durch ein angefeuchtetes schwer durchlassiges Filter filtriert. 1st das Filtrat nicht klar, so ist zu 
wenig geschiittelt, erwarmt oder absetzen gelassen worden. Ein klares gefarbtes Filtrat ist 
fiir die Anwesenheit von Teerfarbstoffen beweisend. Wenige Teerfarbstoffe werden wie die 
Pflanzenfarbstoffe vom Quecksilberoxyd zuriickgehalten, so Erythrosin, Eosin und einige blaue 
Farbstoffe. 1m Filtrat konnen vorhanden sein: Saurefuchsin, Bordeauxrot, Crocein, Ponceau, 
Orange, Tropaolin, Kongo usw. 

Es empfiehlt sich, zum Nachweis der Teerfarbstoffe mehrere der bekannten Proben zur Prii
fung heranzuziehen und nach der Tabelle S. 1082 die giftigen Teerfarbstoffe naher zu identifizieren_ 

Die Pflanzenfarbstoffe farben meist die Wollfaden achlecht und sind nicht oder nur 
in geringer Menge in Amylalkoholloslich. Aus aauerer Lbsung nimmt der Amylalkohol etwas mehr 
Pflanzenfarbatoffe auf. Durch Bleiessig werden die meisten Pflanzenfarbatoffe gefallt; die Nieder
achlage sind meist wenig charakteristisch gefarbt. Auch die anderen Reagentien, wie Queck
ailberchlorid, Eisenvitriol, easigsaure Tonerde, Ammoniumalaun, Sauren und Alkali bieten 
wenig Anhaltspunkte. Auf Wolle konnen ausgefarbt werden die Farbstoffe der Kermesbeere, 
Persio (Orseille), Cochenille und der Alkanna. Ein mit Kermeafarbstoff versetzter Rotwein gibt 
auf Zusatz von Bleiessig einen rotvioletten Niederschlag, und auf Zusatz von Atzbaryt scheiden 
sich blaue bis violette Flocken aua. 1m Himbeersaft laBt sich der Zusatz von Kirschsaft durch 
den Nachweis der Blausaure im Destillat erbringen_ 

Als ungiftig oder fast ungiftig sind nach LEHMANN (Die Methoden der 
praktischeh Hygiene 1901) folgende Farbstoffe anzusehen: 
Gelb e Farbstoffe. 

Naphtholgelb S (Sauregelb S, Echtgelb, Anilingelb, Succinin, Schwefelgelb, 
Citronin), das Natriumaalz einer Nitronaphtholaulfonaaure. 

Echtgelb R (Sauregelb R, Gelb W). Daa Natriumsalz einer Aminoazotoluoldiaulfon
aau reo 

Brillantgelb. 
Orange I (oc-Naphtholorange, Tropaolin 000 Nr.I). Daa Natriumaalz des p-Sulfanilsaure

azo-oc-naphthola. 
PhenylenbraUD, Bismarckbraun, daa Hydrochlorid des Triaminoazobenzola (a. Bd. I 

S.454). Nach anderen Angaben ist das Bismarckbraun nicht ungiftig (a. Tabelle S. 1082). 
Sudan I. Phenylazo-p-naphthol. 
Ponceau 4 GB (Croceinorange, Brillantorange). Das Natriumsalz einer Phenylazo

p-na ph tholdiaulfonaaure. 
Chrysoidin, Diaminoazo benzolhydrochlorid. Nach anderen Angaben ist daa Chrysoidin 

nicht ungiftig (a. Tabelle S. 1082). 
Diphenylaminorange (Sauregelb D, Diphenylorange, Orange IV, Tropaolin 00, 

Orange GS, N eugelb). Das Natrium-, Ammonium- oder Calciumsalz des p- Sulfanilsaureazo
diphenylamina., 

Echtbraun. Das Natriumsalz der oc-Naphtholazonaphthalin-oc-aulfonaaure. 
Chrysamin R, entsteht durch Kuppelung aus Tetrazo ditolylchlorid und Salicylsaure. 
Buttergelb, Dimethylaminoazobenzol. 

Rote Farbstoffe. 
Azorubin S (Echtrot C, Carmoisin, Rouge soluble). Das Natriumsalz einer Naph

thalinsulfonaa ureazona ph tholsulfonsa ure. 
Brillantponceau (N eucoccin, Cochenillerot D). 
Echtrot D, Bordeaux S, Amaranth, Azosaurerubin 2 B, Rouge pourpre. Das 

Natriumsalz einer N a ph thalinsulfonsa ureazona ph tholdisulfonsa urea 
Bordeaux B (Echtrot B). Das Natriumsalz einer Naphthalinazonaphtholdisulfon

saure. 
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Ponceau R (Ponceau 2 R, Xylidinrot, Xylidinponceau). Das Natriumaalz einer 
Xy I olazona ph thy lamina ulfonaa ure. 

Orseilleersatz (Naphthionrot). Das Natriumsalz der p-Nitro benzolazonaphthion
saure. 

Kongorot, daa Natriumaalz der BenzidindiaazobinaphthylaminsuHonaaure (a. Bd. I S. 454). 
Fuchsin und Siiurefuchsin, chemiach rein (a. Bd. I S. 455). Nach anderen Angaben aind 

die Fuchaine nicht ungiftig (a. Tabelle S. 1082). 
Korallin, Paeonin, Rosolsiiure, Eosin, Erythrosin. 

GrUne Farbstoffe. 
Resorcingriin (Elsallgriin, Solidgriin) ist Dini troaoreaorcin. 
Naphtholgriin. Daa Eisensalz einer a-Nitroso-f/-naphtholsulfonaaure. 
Malachitgriin, zink- und arsenfrei (a. Bd. I S.456). 1st nach GRANDHOMME ungiftig. 

Blaue und violette Farbstoffe. 
Anilinblau ist nach GRAND HOMME, STILLING und SANTRANI ungiftig. 
Wasserblau, Schwarzblau und Alkaliblau, Gentianablau (a. Bd. I S.457) sind nach 

CAZENEUVE und SANTRANI ungiftig. 
Indigocarmin ist nach CAZENEUVE ungiftig. 
Methylviolett und verwandte Farbstoffe (s. Bd. I S. 45) sind nach GRANDHOMME, STILLING 

und SANTRANI ungiftig. 
Siiureviolett iat nach CAZENEUVE und SANTRANI ungiftig. 

Buntstilte. Ala Grundlage fiir fett- oder wachafreie Buntatifte dient die weille Schreib
kreide, vermischt mit weiJ3em Ton, der die Farbabgabe erleichtern solI. Ala Farbkorper kommen 
nur aolche Erd- und kiinstlichen Mineralfarben in Betracht, die in aullerst feinem und amorphem 
Zustand zu gewinnen und kalkecht sind, sowie am Licht nicht verblasaen. An Erdfarben 
kommen in Frage z. B. die verschiedenen Ockeraorten, Umbra, Terra di Siena, Englischrot, Ultra
marinblau, Schieferschwarz, an kiinstlichen Mineralfarben Chromgelb, Chromrot, Chromgriin, 
Blau, Rebachwarz, Beinschwarz, Rull. Durch geeignete Mischungen der gefarbten Kreidemasaen 
untereinander konnen dann aIle gewiinschten Farbtone erhalten werden. Die Herstellung der 
Buntstifte erfolgt in der Weise, dall man das Kreide-Kaolin-Farbgemisch in einer Misch- oder 
Teigknetmaschine mit diinnem Leimwasser (z. B. 1/2-11/ 2 % Gummi arabicum, tierischem Leim, 
Traganth, Starke, Dextrin usw.) zu einer gleichmalligen steifen Paste verarbeitet und hierauf nach 
Vorpressen durch eine Spindelpresse mit entsprechendem Mundstiick driickt. Der aus dem letz
teren heraustretende Strang wird nun in Stiicke zerschnitten, die dann bei 30-40° langsam (um 
eine Formveranderung der Stangen zu vermeiden) trocknen miissen. Als Bindemittel fiir die er
wahnte Mischung kann man an Stelle von Klebemitteln auch Kalkhydrat oder Gips oder eine 
Mischung beider verwenden. 

Farbstifte zum Schreiben auf Glaa, Porzellan und Metalle: Schwarz: KienruB 10 T., 
Wacha 40 T., Talg 10 'r. - Weill: KremserweiB 40 T., Wacha 20 T., Talg 10 T. - Hellblau: 
Berlinerblau (hell) 15 T., Wachs 20 T., Talg 10 T. - Dunkelblau: Berlinerblau (dunkell 15 T., 
Gummi 5 '1., Talg 10 T. - Rot: Zinnober 20 T., Wachs 20 T., Talg 10 T. - Gelb: Chromgelb 
10 T., Wachs 20 T., Talg 20 T. - Die Farben werden mit den erwarmten Fettmasaen auf das 
feinste verrieben und die Verreibungen in runde Stabchen geprellt. 

Farben fUr Speisen, Likore, Zuckerwaren usw. - Fiir aIle Zwecke der Nahrungsmittel
industrie bietet die Farbenindustrie so vorziigliche, ungiftige, wasser-, fett- oder spirituslosliche 
Farbstoffe, daB es kaum mehr Johnt, derartige Farben noch selbst zu bereiten. Man nimmt 
fiir Spirituosen und Zuckerwaren fiir Blau IndigocarminlOsung, Gel b Safrangelb, Kurkuma oder 
Orlean; Braun Rumbraun oder Zuckerfarbe, Griin Smaragdgriin (giftfrei) oder eine Mi"chung 
von Kurkuma und IndIgotinktur oder Chlorophyll; Orange Cochenille; Rot Himbeerrot, Alkannin 
oder ammoniakalische CarminJoaung. Saftrot iat eine ammoniakalische, mit arabischem 
Gummi versetzte CarminlOaung. Fiir Kiichenzwecke gibt ea im HandAJ ein Saftrot in Stangelchen. 

Farben liir Billardkugeln. Feuerrot: Der mit Soda gewaschene Ball wird einige Se
kunden in verd. Salpetersaure (12,5%) gelegt, abl!;eapiilt und einige Minuten in alkoholische 
FuchsinlOsung gebracht. - Kirschrot: Der in SodalOsung gereinigte Ball wird mit 2%iger 
Zinnchloriirlosung gebeizt, mit heiJ3er Fernambukholzabkochung getarbt und durch Einlegen in 
Pottaschelosung nuanciert. - Rot: Die Kugeln werden mit Sodaliisung entiettet, geapiilt und 
20 Minuten in 5%ige Salpetersaure gelegt, abgeapiilt und einige Minuten in schwache Zinno 
chloriirliisung gebracht; alsdann kocht man die Kugeln in nachstehender Farbe: 2,0 Carmin, 12,0 
Soda, 200,0 Waaser werden gekocht und iibersiittigt mit Essigsaure. - Gel b: Nach dem Ent· 
fetten kocht man die Kugeln in einer Loaung von chromsaurem Kalium und dann in einer 
Bolchen von Bleiacetat. 

Farben fUr Ole nUll Fette. Rot: Alkannin fettloalich; Griin: Chlorophyll fettloalich; 
Gelb: Digeation mit Kurkumapulver oder Safrangelb, fettloslich; BIau: Indigocal'min; 
Sch warz; Nigrosin, fettloslich, oder Anreiben mit Fuligo oder Ebur ustum. 

Rutterlarbe. Extract. Orellanae aetherei 2,5, 01.0livarum 97,5. - II. Orellanae optimae 
pulv. 10,0, 01. Olivarum 100,0. Man erwarmt 2 Stunden im Wasserbad, laBt einige Tage abo 
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setzen und filtriert. Man fiillt die Farbe in trockene, braune Glaser und bewabrt sie im Kiihlen 
auf. Es werden einige Tropfen davon dem Rahm zugesetzt. 

Kiisefarbe. I. Orellana depurat. 100,0, Kali caustic. fus. 15,0, Borax 10,0, Aqua 1000,0, 
Tinct. Curcumae 200,0. Man digeriert und filtriert. - II. Orellanae 100,0, Kalii carbonic. 50,0, 
Aquae 1000,0. Man erhitzt, laJ3t absetzen, filtriert und lost im Filtrat 10,0 Borsaure. 

Farben rum Signieren von StandgefiBen. Schwarz: Tusche; Rot: Zinnober mit hellem 
Kopallack angerieben. 

Cr@me-Farbe fiir Vorhi1nge usw. Eine Mischung von 1 T. Chrysoidin und 2 T. Dextrin. 
Man lost- die Mischung im Verhaltnis 1: 250. FUr einen Vorhang rechnet man 5,0 g der Mischung. 

Stempelfarbe fiir Fleischbeschauer. Methylviolett 3,0, Spiritus 50,0, Glycerin 50,0. 
Stempelfarben fiir Kautschukstempel. Man lOst die vorgeschriebene Menge Anilinfarb· 

stoff und 15,0 Dextrin in 15,0 Wasser und fiigt 70,0 Glycerin hinzu. Als Anilinfarbstoff wendet 
man an: 3,0 Anilin·Wasserblau I B, oder 2,0 Methylviolett 3 B, 2,0 Diamant·Fuchsin 1,4,0 Anilin· 
grul). D, 5,0 Vesuvin D, 3,0 Phenolschwarz B, 3,0 Eosin BBN oder Erythrosin (E. DIETERICH). 

Stempelkissenmasse nach DmTERICH: Agar Agar 35,0, Wasser 3000,0 kocht man unter 
bestandigem Umriihren bis zur volligen Losung, gieJ3t kochend heiJ3 durch Flanell, mischt mit 
Glycerin 600,0 und dampft das Ganze auf 1000,0 ein. Farbige StempeIkissen erhalt man aus 
dieser Masse, indem man sie im Dampfbad schmilzt, unter Umriihren Anilinfarbstoffe darin lOst 
und in flache Blechkastchen ausgieJ3t; nach dem Erkalten iiberzieht man die Oberflache mit einem 
Streifen Mull oder gewaschenem Schirting. Auf 1 kg Masse sind erforderlich: fiir Violett 60 g 
Methylviolett, fiir Blau 80 g Phenolblau, fiir Rot 80 g Eosin, fiir Schwarz 100 g Nigrosin. Wird 
ein solches Kissen einmal zu trocken, so feuchtet man es mit wenig Glycerin an. 

Stempelfarbe fiir Fisser, Kisten. Siicke usw. Eine Losung aus 10 T. Gummi arabicum, 
1 T. Soda und 1 T. Glycerin mit etwa 40 T. Wasser und dem erforderlichen RuJ3 gibt eine schone, 
haltbare Signierpaste. 

Eine sehr gute und billige Signiertinte fiir Kisten ist terner eine Chromtinte, bereitet 
durch Auflosen von 10 T. Blauholzextrakt in 500 T. Wasser und Zusatz von 2 T. gelbem, chromo 
saurem Kalium. Ein etwa sich bildender Niederschlag schadet nicht, da man nur mit dem Signier· 
pinsel umzuriihren braucht. Nach Bedarf wird Wasser nachgegossen. 

Rote Farbe zum Zeichnen der Schafe ist eine feinst angeriebene Mischung aus 100 T. 
Zinnober, 40 Eisenoxyd (Caput mortuum), 15 Magnesiumsubcarbonat, 45 Leinol und lO Ter· 
pentinol. Zum Gebrauch wird die Mischung mit Leinol verdiinnt. 

Chinesische Tusche wird wie folgt aus gebranntem KienruJ3 bereitet: 5 T. Fischleim 
werden in 20 T. Wasser geloat und die Kolatur mit 2 T. Lakritzensaft, geliist in 4 T. Wasser und 
15 T. gebranntem KienruJ3 gemischt, im warmen Morser hochst fein verrieben, dann zur Extrakt· 
dicke eingedampft und in Formen gel:racht. 

Nopptinktur. Nopptinte, zum Farben fehlerhafter Tuchgewe be. 1) Je 400 g fein 
geraspeltes Blauholz und grob gepulverte Gallapfel digeriert man 8 Tage mit je 11 Wasser und 
Weingeist, filtriert, wascht mit y. I Wasser nach, lost im Nachlauf 100 g reinen Eisenvitriol, 
mischt die Losungen und fiigt noch je 30g Indigocarmin und Salmiak zu.-2) nachDmTERICH: 
1,0 Oxalsaure, lO,O Blauholzextrakt lost man in 180,0 Wasser, fiigt nach 24 Stunden 1,0 gelbeb 
Kaliumchromat und 8,0 Borax hinzu, erwarmt im Wasserbad bis zur dunkelblauen Farbung, 
bringt mit Wasser auf 170,0 und gibt nach und nach 30,0 Weingeist zu. 

Tinctura Persionis. Tincture of Cud bear (Nat. Form.). Orseille pulv. 125,0 wird mit 
einer Mischung von 1 Vol. Alkohol (93 Vol..%), 2 Vol. Wasser zu 11 Tinktur perkoliert. 

Tinctura Persionis composita. Compound Tincture of Cudbear (Nat. Form.). 
Orseille pulv. 20,0, Caramel 100,0. Wird mit einer Mischung aus 1 Vol. Alkohol (93 Vol.·%) 
2 Vol. Wasser zu 11 Tinktur verarbeitet. 

Beizen. 
Schwarze Beize fiir Arbeitstische. Loaung A: Kupfersulfat 125 g, chlorsaures Kalium 

125 g, Wasser 1000 ccm. - Losung B: Anilinhydrochlorid 150 g, Wasser 1000 ccm. Mittelst 
einer Biirste tritgt man zweimal LOsung A auf; vor dem zweiten Aufstrich muJ3 der erste ge
trocknet sein, dann tragt man ebenso Losung B auf und laJ3t wieder trocknen. Am nachsten 
Tage reibt man mit einem Tuche etwas 01 ein und wiederholt dies jeden Monat einmal. 

Holzbeizen, schwarze. 1. Man beizt mit holzessigsaurer Eisenlosung, laJ3t trocknen, be
streicht mit 20%iger Blauholzextraktlosung, laJ3t wieder trocknen und reibt mit Leinol abo 
2. Mit 2% iger Kaliumdichromat- und 100/oiger Blauholzextraktlosung ebenso. - Rotbraun: 
10 T. Kupfervitriol werden in 100 T. oder mehr Wasser gelOst mit 2 T. konz. roher Schwefelsaure 
verset:!;t. Mit dieser Fliissigkeit wird das Holz getritnkt oder bestrichen und nach dem Trocknen 
mit einer Losung von 5 T. gelbem Blutlaugensalz in 100 T. oder mehr Wasser iiberpinselt. 

Beize fiir Geweihe. Eine Losung von 1 T. Zinksulfat und 1 T. Kaliumpermanganat in 
98 T. Wasser wird wiederholt aufgetragen. Die Enden werden mit Glaspapier weiJ3 geschabt. 
Oder: Die Geweihe werden abwechselnd mit Lbsungen von Catechu und Kaliumdichromat be· 
pinselt, bis der gewiinschte Farbenton erzielt ist. Die Geweih-Enden werden mit Glaspapier 
weiJ3 geschabt. 
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Tinten. 
Die groBe Bedeutung, die den Tinten zur Erzeugung wichtiger Aktenstucke, 

die nicht selten 100 Jahre und langer aufzubewahren sind, zukommt, hat dahin 
gefiihrt, daB von den Behorden bestimmte Anforderungen an die Zusammensetzung 
und Dauerhaftigkeit der Tinten gestellt werden. 

Ihrer Verwendung nach unterscheidet man im wesentlichen folgende drei Arten 
von Tinten: 

Kanzleitinten, die aus Gallapfeln oder Tannin bereitet sein mussen, urn 
den gesetzlichen Anspriichen zu genugen, und fiir Akten, Dokumente usw. ver
wendet werden; 

Kopiertinten, die vor aHem gute Kopien Hefern sollen. 
Schreibtinten fiir Haus- und Schulgebrauch. 
Nach den Rohstoffen unterscheidet man ferner Gallustinten, Blauholz

tint en und Anilintinten. Die Gallustinten bereitet man vornehmlich aus chi
nesischen Gallen oder aus der kauflichen Gerbsaure (Tannin). Die Tannintinten sind 
den aus Gallen bereiteten Tinten gleichwertig und bieten den Vorteil bequemerer 
Herstellung im Kleinbetrieb. 

Von samtlichen Tinten ist zu verlangen, daB sie frei von jedem Bo
densatz, also klare Losungen sind, daB sie leicht aus der Feder flieBen, aber nicht 
tropfen, daB sie die Federn nicht angreifen und daB sie haltbar sind, d. h. weder 
schimmeln, noch sich zersetzen. AuBerdem muB die erzeugte Schrift einen tiefen 
Farbenton zeigen, der auch bei langerer Aufbewahrung nicht verblaBt. 

Gallustinten. Nach DIETERICH empfiehlt sich die Anfertigung sog. Tintenkorper, 
aus denen man dann die gebrauchsfertigen Tinten nach Bedarf mischen kann. 

A. Gallapfel-Tintenkorper: 160,0 chinesische GalIapfel pulvert man groblich, durch
feuchtet das Pulver mit dem gleichen Gewicht Wasser, so daB es sich feucht (nicht naB!) anfiihlt, 
bringt es in ein entsprechend groBes GefaB und laBt dies unter taglichem Umriihren und Ersetzen 
des verdunsteten Wassers bei 20--25 0 8--10 Tage oder so lange stehen, bis die Masse von 
Schimmelbildung volIstandig durchsetzt ist. Man bringt das so fermentierte GalIapfelpulver mit 
800,0 Regenwasser1), 20,0 GalIussiLUre, 100,0 krist. Eisenvitriol, 7,0 konz. Schwefelsaure2 ) in 
ein irdenes KochgefaB, erhitzt zum Sieden und erhalt y. Stunde lang darin. 

Man seiht nun durch ein Tuch, kocht den Riickstand nochmals y. Stunde mit 200,0 Regen
wasser und verfahrt wie vorher, preBt aber den Riickstand aus. Die vereinigten Seihflussigkeiten 
laBt man 8 Tage kiihl stehen und filtriert. Das Filtrat bringt man mit gekochtem, aber kaltem 
Regenwasser, das man zum Nachwaschen des Filters beniitzen kann, auf das Volum von 1 Liter, 
fiillt in Flaschen und bewahrt an einem dunklen und kiihlen Ort auf. 

B. Tannin-Tintenkorper: 75,0 technisches Tannin, 25,0 GalIussaure iibergieBt man mit 
900,0 Regenwasser, setzt 7,0 konz. Schwefelsaure, 100,0 krist. Eisenvitriol zu, erhitzt in einem 
irdenen KochgefaB y. Stunde zum Sieden und stelIt dann 2 Tage in einen kiihlen Raum. 
Man filtriert sodann unter Nachwaschen des Filters mit abgekochtem, wieder erkaltetem Regen. 
wasser und bringt damit auf das Volum von 1 Liter. Man bewahrt auch diesen Tintenkorper im 
kiihlen Raum auf. 

Aus diesen beiden Tintenkorpern steUt man nach folgenden Vorschriften Gallapfel- oder 
Tannin-Tinten her. Fiir Fiillfedern eignet sich am besten die "Bessere Gallus-Kanzlei· 
tinte". 

Gall us -Dokumen ten tin te: 400 ccm Tintenkorper A oder B, 600 ccm Regenwasser, 15,0 
arabisches Gummi, Pulver Mis, 1,0 Karbolsaure. Bereitung wie bei Kopiertinte. Farben sind 
weiter unten angegeben. 

Bessere Gallus-Kanzleitinte: 300 ccm Tintenkorper A oder B, 700 ccm Regenwasser, 
20,0 arabisches Gummi, Pulver Mis, 1,0 Karbolsaure. Bereitung wie bei Kopiertinte. Farben 
sind weiter unten angegeben. 

Gewohnliche Gallus-Kanzleitinte: 200 ccm Tintenkorper A oder B, 800 ccm 

1) Man verwendet Regenwasser oder destilliertes Wasser, weil die in gewohnlichem Wasser 
enthaltenen Salze die Giite der Tinte ungiinstig beeinflussen. 

2) Als einzig brauchbare Saure zur Tintenbereitung hat sich nach DIETERICHS Versuchen 
die Schwefelsaure erwiesen. Dieselbe greift die Stahlfedern viel weniger an als aIle anderen Sauren, 
besonders aber als die Salzsaure, bei der das Nachrosten der Stahlfedern diesen fast mehr schadet, 
als die losende Wirkung der Salzsaure. 
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Regenwasser, 30,0 arabisches Gummi, Pulver M/s, 1,0 Karbolsaure. Bereitung wie bei 
Kopiertinte. 

Farben fiir je 11 der genannten 3 Tinten1 ). Blau: 3,6 Phenolblau 3 F, 0,3 Ponceau RR, 
0,3 Anilingriin D. - Griin: 3,0 Anilingriin D, 0,9 Phenolblau 3 F, 0,3 Ponceau RR. - Rot: 
3,6 Ponceau RR, 0,6 Phenolblau 3 F, 0,3 Anilingriin D. - Schwarz: 1,8 Phenolblau 3 F, 1,2 
Ponceau RR, 1,2 Anilingriin D. - Violett: 1,8 Phenolblau 3 F, 1,8 Ponceau RR, 0,3 Anilin. 
griin D. 

Gall us· Kopiertin teo Blau: 1000 ccm Tintenkorper A oder B, 25,0 arabisches Gummi, 
Pulver M/s, 25,0 Glycerin von 1,23 spez. Gew., 2,0 Phenolblau 3 F, 0,4 Ponceau RR, 0,4 Anilin
griin D. Man lost das Gummi in etwas Wasser, setzt esneben Glycerin und den Farben dem Tinten. 
korper zu, erhitzt das Ganze zum Sieden und erhalt 15 Minuten darin. Man HiBt dann erkalten 
und fiigt schlieBlich 1,0 Karbolsaure hinzu, bringt mit Wasser auf das Volum von 1 Liter und 
fiillt nun die Tinte abo 

Zur Herstellung anders gefarbter Gallus.Kopiertinten verwendet man unter Beibehaltung 
der iibrigen Verhaltnisse nachstehende Farbstoffe l ): 

Griin: 4,0 Anilingriin D, 1,0 Phenolblau 3 F, 0,3 Ponceau RR. - Rot: 4,0 Ponceau RR, 
0.6 Phenolblau 3 F, 0,3 Anilingriin D. - Schwarz: 2,0 Phenolblau 3 F, 1,3 Ponceau RR, 1,3 
Anilingriin D. - Violett: 2,0 Phenolblau 3 F, 2,0 Ponceau RR, 0,3 Anilingriin D. - Alizarin
tinte: 7,0 getl'ockn. Indigokarmin. 

Eine andere sehr empfohlene Vorschrift zu Kopiertinte lautet: 30 g Acidum tannicum. 
2 g Acidum pyrogallicum, 30 g Ferrum lacticum oxydulatum, 30 g Ferrum sulfuricum purum, 2 g 
Pyoktannin, 30 g Acidum tartaricum werden in 4000 g warmem destillierten Wasser zur Losung 
gebracht und wahrend einiger Tage der Ruhe iiberlassen, danach durch Baumwolle oder weiches 
Filterpapier filtriert und mit 15 g Pulvis Gummi arabici in Losung versetzt. Diese Tinte flieBt 
leicht aus der Feder, balt sich tief schwarz und laBt sich unter der Kopierpresse wiederholt ab· 
ziehen. 

Alizarintinte. 71/ 2 kg zerstoBene (chinesische) Gallapfel werden mit 30 I heiBem Wasser 
iibergossen. Man laBt 2 Tage unter haufigem Umriihren stehen und preBt scharf aus. Dann setzt 
man hinzu 480,0 g Liquor Ferri sulfurici oxydati (Erganzb., spez. Gew. = 1,428), ferner eine kon. 
zentrierte Losung von 180,0 g krist. Oxalsaure, weiterhin eine Anreibung von 360,0 g Indigo. 
carmin (in Teigtorm) mit Wasser, zum SchluB der Haltbarkeit wegen 150,0 g rohen Holzessig. 
Diese Tinte flieBt schon griin aus der Feder, wird tiefglanzend und tiefschwarz und bildet keine 
Bodensatze. 

Blauholztinten, Chromtinten, eignen sich ganz besonders zur Herstellung von Kopien, 
da sie mehr Abziige zu roachen ~estatten, ala die Galluskopiertinten. Man bedarf dazu einer 
Blauholzextraktlosung, die durch Auflosen von 1 T. bestem Blauholzextrakt in 5 T. Wasser, 
achttagiges Absetzen und Dekantieren gewonnen wird. 

Blauholz.Kopiertinte. Veil chen blauschwarze Kopiertinte nach DIETERICH: 
600 ccm Blauholzextraktloaung erhitzt man im Dampfbad 1/, Stunde lang mit 1,5 g konz. 
Schwefelsaure. Inzwischen stellt man ~ich folgende Oxydationsmischung her: 40,0 Alu
miniumsulfat lOst man bei maBiger Warme in 400,0 Wasser, fiigt 40,0 Kaliumcarbonat hinzu, 
und riihrt so lange um, bis keine Kohlensaureentwicklung mehr stattfindet. Hierauf setzt man 
40,0 Oxalsaure zu und erwarmt unter Umriihren, bis sich der Tonerdeniederschlag gelOst hat und 
ebenfalls keine Kohlensaure mehr entweicht. Sodann fiigt man noch 3,0 Kaliumdichromat hinzu 
und gieBt diese Losung in diinnem Strahl unter bestiindigem Umriihren in die Blauholzextrakt· 
losung, erhitzt noch 1/, Stunde im Dampfbad und bringt durch Zusatz von Wasser auf 11 Ge
samtmenge. Hierauf setzt man noch 10,0 arabisches Gummi, sodann 1,0 Karbolsaure zu, laBt 
14 Tage absetzen, gieBt klar ab und fiillt auf Flaschen. Diese Tinte flieBt rot aus der Feder, dun
kelt schnell nach und zeigt vorziigliche Kopierfahigkeit. 

Eine schwarzblau aus der Feder flieBende Kopiertinte erhalt man auf die oben angegebene 
Weise aus 600 ccm Blauholzextraktloaung, 1,5 g Schwefelsaure, 40,0 g Aluminiumsulfat, 400,0 
Wasser, je 40,0 Kaliumcarbonat und Oxalsaure, 4,0 Kaliumdichromat, 10,0 arabischem Gummi, 
1,0 Karbolsaure. 

Schultinte. Tiefschwarze Kaisertinte nach DIETERICH: 200 ccm Blauholzextrakt
loaung verdiinnt man mit 500 ccm Wasser, erhitzt im Dampfbad auf etwa 90 0 und setzt tropfen. 
weise folgende, vorher bereitete Oxydationslosung zu: 2,0 Kaliumdichromat, 50,0 Chromalaun, 
10,0 Oxalsaure und 150,0 Wasser. Man erhalt we Temperatur noch 1/2 Stun de auf 90 0, verdiinnt 
dann mit Wasser auf 11 Gesamtmenge, fiigt 15,0 arabisches Gummi, 1,0 Karbolsaure hinzu und 
laBt 2-3 Tage absetzen. Hierauf gieBt man klar ab und fiillt auf Flaschen. Diese Tinte flieBt 
schwarz aus der Feder, trocknet ebenso auf dem Papier ein, ist verhaltnismaBig billig und des
halb besonders fiir Schulzwecke geeignet. 

Anilintlnten sind im allgemeinen zwar nicht so dauerhaft wie die Gallus· ond Blauholz
tinten. Sie bieten dafiir aber den Vorteil bequemer Herstellung und geben zumeist auch gute 
Kopien. 

1) Die angegebenen Farbstoffe konnen von FRANZ SCHAAL in Dresden bezogen werden. 
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Anilin·Schreib.tinten nach DIETERICH: Blau: 5,0 Resorcinblau M, 30,0 kaltes destil. 
Iiertes Wasser, 940,0 heiJ3es destilJiertes Wasser, 20,0 Zucker, 1,0 Oxalsaure. Man halt das bei 
der schwarzen Anilin-Schreibtinte vorgeschriebene Verfahren ein. - Schwarz: 3,0 Anilin
griin D, 3,0 Ponceau RR, 3,5 Phenolblau 3 F, 0,3 Kaliumbisulfat iibergieJ3t man mit 60,0 kaltem 
destil1iertem Wasser, laJ3t 2 Stunden stehen und fiigt dann 900,0 heiBes destilliertes Wasser, 
20,0 Zucker, 1,0 Karbolsaure hinzu Man riihrt so lange um, bis alles geloot ist. - Violett: 10,0 
Metbylviolett a B, 30,0 kaltes destilliertes Wasser, 950,0 heiJ3es destilliertes Wasser, 10,0 Zucker. 
2,0 Oxalsaure. Verfahren wie bei der sch war zen Anilin·Schreibtinte. - Rot: Eosin gelblich 
15,0, Zuckerpulver 30,0, Wasser 1000,0. - Gelb: Anilinorange 1,5, Zucker 3,0, Wasser 100,0. -
Griin: Malachitgriin wasserloolich 1,0, Zucker 3,0, Wasser 100,0. 

Anilin-Kopiertinten erhalt man durch Verdoppelung der Mengen des Farbstoffs und 
des Zuckers in vorstehenden Vorschriften. 

Tintenpulver, Tintenextrakt nach TWISSELMANN: Gallae Aleppo ply. 80 T., Ferr. gulf. 
crud. 40 T., Cupr. sulf. crud. 2 T., Gumm. arabic. 5 T. Es empfiehlt sicb, den Eisenvitriol vor dem 
Mischen gut zu trocknen (erwarmen). - II.: Extract. Ligni Campech. gallic. 100,0, Aluminii 
sulfurici 40,0, Kalii oxalici neutralis 60,0, Kalii bisulfurici 10,0, Kalii dichromici 5,0, Acidi sali· 
cylici 1,5 werden als grobe Pulver gemischt und in gut schlieJ3enden Blechbiichsen aufbewahrt. 
Obige Menge gibt, mit 11 siedendem Wasser iibergossen, bis zur volligen Losung umgeriihrt, nach 
mehrtagigem Absetzen eine fertige Kopiertinte. 

Kopiertinte fUr Schreibmascbinen. Man lost 30,0 g Seife in 125,0 g Glycerin und 360,0 g 
Wasser. Andererseits in 720 ccm Alkohol (90 Vol..%) eine geniigende Menge Anilinfarbstoff, 
z. B. Methylviolett oder Malachitgriin. Beide Liisungen werden gemischt. Schlagt die Tinte 
durch, so muJ3 die Seifenmenge vermehrt werden. 

Autographische Tinte. 4 T. gelbes Wachs und 3 T. Talg werden geschmolzen, 13 T. vene
tianische Seife, moglichst fein zerschnitten, nach und nach zugesetzt und ebenfalls zum Schmelzen 
gebracht; dann werden 6 T. Schellack ebenfalls in kleinen Anteilen zugegeben und geschmolzen, 
hierauf das ganze hoher erhitzt, bis es weiJ3e Dampfe ausstoJ3t. Man entziindet diese, erstickt 
das Feuer nach 2 Minuten (!) durch Auflegen eines gut passenden Deckels und riihrt 3 T. Lampen. 
ruJ3 in die heiJ3e Masse. 

Tinte fUr Celluloid. Tannin 15,0, trocknes Eisenchlorid 10,0, Aceton 100,0. Man lost das 
Tannin und das Eisenchlorid je in der Halfte des Acetons einzeln auf, worauf man die beiden 
Losungen miteinauder vermischt. 

Tinte ffir Geheimschrift, sog. sympathetische Tinte: I. Plumb. acetic. 1,0, Uran. 
acetic. 0,1, Bismut. citric. 1,0 werden in Aqua destilJ. 100,0 gelost und vorsichtig Liqu. Ammon. 
caust. zugetropft, bis klare Looung eintritt. Diese wird mit einigen Tropfen Gummischleim oder 
Zuckersirup versetzt. Die Schriftziige sind unsichtbar, erscheinen aber sofort braunschwarz, sobald 
man sie Dampfen von Schwefelwasserstoff aussetzt, sind einige Minuten leserlich und verblassen 
hell braun, erscheinen aber bei Befeuchtung mit hochst verd. Salpetersaure wieder vollstandig 
und sind regenerierbar. - II. Den gleichen Zweck erfiillt eine Anreibung von wenig Gummi arabic. 
mit Acid. sulfuricum dilut. Schriftziige mit dieser Fliissigkeit sind unsichtbar, werden aber 
nach dem Erwarmen schwarz, was auf Verkohlung des Papiers und Gu=is beruht. 

Folgende Tabelle bietet eine ZusammeIltltellung von Substanzen, die in wasseriger Losung 
sympathetische Tinten geben, und die Agenzien, die die Tinte sichtbar machen. Die ersten 
drei Stoffe werden fiir die zweckmaJ3igsten gehalten, da beim Erkalten die Farbe wieder ver
schwindet. 

.zum Schreiben 

Kobaltchlorid.. ..• • 
Kobaltacetat und etwas Salpeter • 
Kobaltchlorid und Nickelchlorid ge-

mischt .. 
Sal petersaure 
Schwefelsaure 
Chlornatrium 
Sal peter • . 
Kupfersulfat u. Ammoniumchlorid • 
Sil bernitrat . 
Goldtrichlorid 
Eisensulfat • 
Kupfersulfat 
Bleiessig. • 
Quecksilbernitrat . 
Starkewasser . 
Kobaltnitrat, 
Fowlersche Looung 
Natroulauge oder Natriumcarbonat 

Zum Hervorbringen der Schriftziige 

Hitze 

} Sonnenlicht 

Gallapfelinfus oder Kaliumferrocyanid 
Kaliumferrocyanid 

} Schwefelwasserstoff 

Jodtinktur oder Joddampfe 
Oxalsaure 
Kupfernitrat 
Phenolphthalein 
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Tinte zur Bezeichnung von Warenballen, Kisten u. dgJ. Boracis 60,0, Laccae in tabulill 
180,0, Aquae fervidae 1000,0, Fuliginis q. s. 

Wiischezeichentinteo. - Schwarz: I. KupfervitrioI35,0, salpetersaures Silber 15,0, Sal· 
miakgeist 50,0, Weinstein 10,0, Dextrin 10,0, Zucker 5,0, Soda 10,0, KienruB 1,0, destilliertes 
Wasser 80,0. Kupfervitriol wird in dem Salmiakgeist gelBst, dann salpetersaures Silber zu· 
gesetzt; andererseits werden Soda, Dextrin und Weinstein warm in dem Wasser gelost, beide 
Losungen gemischt. Der KienruB wird zuerst mit etwas Wasser angeriihrt, dann der Mischung zu· 
gesetzt.- ll. In 10,0 Salmiakgeist lost man 5,0 salpetersaures Silber, mischt der Losung 7,0 Soda, 
5,0 arabisches Gummi, 12,0 destilliertes Wasser hinzu und laBt die Fliissigkeit vor dem Gebrauch 
1 Stunde in der Warme stehen. - Rot: I. 12,0 salpetersaures Silber, 15,0 Weinsaure, 10,0 ara. 
bisches Gummi, 0,5 Carmin und 20,0 Wasser. Man verreibt das salpetersaure Silber ganz trocken 
mit der Weinsaure und iibergieBt das Pulver mit S~lmiakgeist unter ofterem Umriihren. Es ist 
jedoch nur so viel Salmiakgeist zu benutzen, wie zum Auflosen des Pulvers grade hinreichend ist. 
Die klare Losung setzt man der Gummilosung zu und verdiinnt die rote Waschezeichentinte, die 
mittelst einer neuen Stahlfeder auf die Wasche aufgetragen wird, mit Wasser. - ll. Eosin, Wasser 
und Wasserglas q. s. - Blau: In eine Flasche gibt man 10,0 hOchst fein gepulverten Indigo, 25,0 
reinen Eisenvitriol und 15,0 Atznatron, gelost in 120,0 destilliertem Wasser, und schlieBt die 
Flasche sofort mit einem Kork luftdicht. Unter Ofterem Umschiitteln setzt man beiseite, bis 
die blaue Farbe verschwunden ist, und laBt dann absetzen. Die Fliissigkeit enthalt IndigoweiB ge· 
lost, das an der Luft in den in Wasser unloslichen blauen Indigo iibergeht. Kurz vor dem Gebrauch 
mischt man 10,0 der dekantierten Fliissigkeit mit einem Schleim, der aua 1,0 arabischem Gummi 
und 1,0 destilliertem Wasser bereitet und mit einigen Tropfen Fuchsinlosung gefarbt ist. Man 
schreibt mit der Tinte alsbald auf das Zeug und setzt die Schriftziige der Einwirkung der Luft und 
des TageElichtes aus. 

Zum Zeichnen der leinenen, baumwollenen und wollenen Militarzeuge wird eine silber
haltige Stempeltinte nach folgender Vorschrift verwendet: 5,0 Silbernitrat, 10,0 Ammoniak
fliissigkeit (100/ 0), 7,0 kriBt. Soda, 0,04 Rosolsaure, 5,0 arabisches Gummi, 12,0 destilliertes 
Wasser. Man lost zunachst Soda und Rosolsaure und alsdann das arabische Gummi in dem Wasser, 
das Silbernitrat in der Ammoniakfliissigkeit und vermischt die beiden Losungen. Die mit dieser 
Tinte gezeichneten Waschestiicke miissen jedoch mindestens einen Monat liegen, bevor sie aus
gewaschen werden diirfen. Bei friiherem Auswaschen wird ein Teil der Tinte unyerandert entfernt 
und die Zeichen Dahmen nicht mehr die gewiinschte braunschwarze Farbe an. 

Wiischezeichenpaste. Kupfersulfat 20,0, salzsaures Anilin 30,0, Dextrin 10,0 werden mit 
Glycerin zur Paste angestoBen und in Blechdosen gefiillt. 

Tinte fUr verschiedene Metalle. Eine Losung von 1,0 Platinchlorid, 1,0 arabischem 
Gummi in 10,0 destilliertem Wasser. 

Tinte fUr ZinkbJech ist Liquor Stanni chlorati (s. S.762). Das Zinkblech wird mit verd. Schwe
felsaure blank geputzt, man schreibt dann mit einer Stahlfeder wie auf Papier und erhaIt sofort 
eine schwarze Schrift, die sich jahrelang unverandert halt. Mit verd. Schwefelsaure und Sand 
laBt sich die Schrift auch wieder entfernen. - ll. Kalii chloric., Cupr. sulfur. aa 1,0, Aquae dest. 
30,0. Die Mischung gibt glanzend schwarze, wetterfeste Schriftziige. - Ill. Schrift auf Zink· 
streifen kann man auch durch Schreiben mit einfachem schwarzen Spirituslack, auch mit Leder· 
lack, erzeugen. 

Unausl6schliche Tinte fur Glas, Metall usw. - Schwarz: Natronwasserglas 1-2 T., 
fliissige Tusche 1 T. - WeiB: Natronwasserglas ~ T., Chinesisch-WeiB oder PermanentweiB 
(Barlumsulfat) 1 T. Die Flaschen mit diesen Tinten sind luftdicht mit einem eingefetteten Stopfen 
verschlossen zu halten und vor dem Gebrauch gut umzuschiitteln; geschrieben wird mittels Stahl
feder. 

Glasii.tztinte. I. Fluorammonium 1 T., Bariumsulfat 3 T. werden mit Schwefelsaure zu 
einem diinnen Brei angeriihrt. - Haltbare Glasatztinte: A. Wasser 500 T., Fluornatrium 
30 T., Kaliumsulfat 7 T. - B. Wasser 500 T., Chlorzink 14 T., konz. Salzsaure 56 T. Vor dem 
Gebrauch werden gleiche Teile von Losung A und B gemischt. Einzeln greifen sie das Glas nicht 
an und sind fast unbegrenzt haltbar. Das Mischen geschieht am besten in einem SchaIchen aus 
Blei. Man schreibt mit einer neuen Stahlfeder oder mit einem Gansekiel. 

WeiBe Tinte zum Schreiben auf schwarze Tateln. Kalii carbonici 15,0, Aquae 55,0 lost 
man in einer Reibschale und fiigt unter Reiben Plumbi rutrici 30,0 hinzu. 

Tintenstifte. Diese Stifte, die auch ein Kopieren der mit ihnen hergestellten Schrift
ziige gestatten, werden nach folgenden Vorschriften hergestellt: 

sehr weich weich hart 
Teerfarbstoff, wasserlBslich 50,0 46,0 30,0 
Graphit, geschlammt 37,5 34,0 30,0 
Kaolin, geschlammt 12,5 20,0 40,0 

sehr hart 
25,0 
25,0 
50,0 

Die Masse wird feingerieben, mit Wasser angefeuchtet und in die Form diinner Stangelchen 
gebracht. 
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Hektographie. Die Hektographie ist eines der beliebtesten und der billigsten Ver
vielfiiltigungsverfahren des Kleinbetriebes, vermoge dessen man auf sehr einfaohe 
Weise Sohriften, Zeiohnungen usw. kopiert. 

Der der Hektographie zugrunde liegende Hektographenapparat besteht 
aus einem einfachen flachen Kasten aus WeiBblech, der mit der Hektographen
masse aus Leim gefiillt ist. Die Anwendung des Hektographen geht in der Weise 
vor sioh, daB man mit Hektographentinte den zu kopierenden Text auf einen 
Bogen schreibt, der, naohdem die Tinte trooken geworden ist, sanft und gleioh. 
maBig auf die Hektographenmasse aufgedriickt wird, woduroh diese den groBten 
Teil der dem Bogen anhaftenden Tinte aufnimmt. Naoh der Entfernung des Original
sohriftstiiokes ist der Hektograph kopierfahig. Man legt dann einen Bogen 
(glattes!) Papier iiber die Masse, driiokt sanft an, nimmt wieder ab und kann so 
etwa 30-40 und mehr Abziige herstellen. 

Die Herstellung der Hektographenmasse erfolgt am besten so, daB man den zu 
verwendenden Leim (jede gute Sorte ist geeignet), einen Tag vor der Bereitung 
der Masse in dem groBten Teil des zu verwendenden Wassers einweicht, am anderen 
Tage den Rest des WaRsers und das etwa von dem Leim beim Einweichen nioht 
aufgenommene Wasser in das zur Losung bestimmte GefaB gibt, den gequollenen 
Leim hinzufiigt und jetzt bis zur volligen Losung auf dem Dampfbad erhitzt. Wird 
Gelatine statt Leim verwendet, so verfahre man wie beirn Leim, mit dem Unter
schiede, daB man die Gelatine erst kurz vor dem Gebrauoh mit dem etwas an
gewii.rmten Wasser iibergieEt. Naohdem der Leim oder die Gelatine vollkommen 
gelost sind, fiigt man das vorher etwas erwarmte Glyoerin hinzu, vermisoht 
innig und erhitzt noch eine Weile, falls die durch den Glycerinzusatz herabgesetzte 
Temperatur ein Dickwerden der Masse bewirkt haben sollte. Zu vermeiden ist 
jedes iiberfliissige Riihren! Das Durohseihen und EingieEen der geschmol
zenen Masse in die Kasten geschehe nur aus geringer Hohe und an einem staubfreien 
Ort. Etwaige Luftblasen, die die Brauchbarkeit des Hektographen ungemein be
eintraohtigen, sind sorgfiiltig zu beseitigen, indem man sie mit einem Kartenblatt 
nach dem Rande des Kastens hinstreicht, hier mit mogliohst haarfreiem Filtrier
papier beseitigt oder auch belaEt, da der Hektograph dooh nur in den seltensten 
Fallen bis an den Rand ausgenutzt werden dmfte. Vorrate von Hektographenmasse 
bewahrt man am besten in gut verbundenen Steinguttopfen oder Glasern im trookenen 
Keller auf. 

Die Kasten, die zur Aufnahme der Hektographenmasse dienen, miissen un
bedingt rostfrei sein, da der Rost sioh sonst bald durch die ganze Masse zieht; Zink
kasten, die man nooh mit einem Bogen Zinnfolie auskleidet, oder auch Kasten aus 
verzinktem Eisenblech oder aus hartem Holz haben sioh am besten bewahrt. 

Die Leistungsfahigkeit des Hektographen hangt, abgesehen von einer 
guten Masse, auoh von der Verwendung einer brauchbaren Tinte abo Je reioher 
diese an Farbstoff ist, um so mehr Kopien wird sie liefern. Hierauf ist bei der Wahl 
der Anilinfarben Riicksioht zu nehmen. 

1st der Hektograph gebrauoht, so muE die Schrift mogliohst bald wieder ent
fernt werden, da sie bei langerem Stehen sonst tief in die Masse eindringt. Man iiber
gieEt zu diesem Zweoke die Masse mit 5%iger Essigsaure oder 5%iger Salzsaure und 
spiilt mit kaltem Wasser nach, sobald die Schriftziige verschwunden sind. 1st die 
Masse dabei uneben geworden, so muE sie in gelinder Warme gesohmolzen werden. 
Sind die Unebenheiten nicht groE, so ilbergieEt man die Masse mit Spiritus und 
brennt diesen ab. Der gebrauchsfertige Hektograph ist kiihl, aber trooken auf
zubewahren und mit einem Deokel vor Staub zu schiitzen. 

Hektographenmasse (nach TWISSELMANN): 1. Leim 250,0, Wasser 250-300,0, Glycerin 
1000,0. II. Leim 300,0, Wasser 500,0, Glycerin 1100,0. III. Zucker 75.0, Gelatine 450,0, 
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Wasser 680,0, Glycerin 1425,0. IV. Gelatine 730,0, Leim 700,0, Wasser 1700,0, Glycerin 
;-430,0 werden auf 8000,0 eingedampft. 

Hektograpbenmasse na.ch EnG. DIETERICH: 22,5 T. btste Gelatine (aBt man mit 40 T . Wasser, 
1/,8tunde unter ofterem Durchriihren quellen, fiigt dann 70 T. Glycerin hinzu, bringt auf da.s 
Dampfbad und dampft hier unter stetem sanften Riihren {damit sich keine Blasen bilden!} 
so lange ab, bis da.s Gesamtgewicht der Masse 100 T. betragt. 

Wird eine weiBliche Hektographenmasse verlangt, so setzt man, wenn das Abdampfen voll
endet ist, 10 T. Blanc fixe en pa.te, das jede Farb,enhandlung fiihrt, zu. 

St&tt Gelatine kann man auch den billigeren Kolner- oder noch besser Leder-Leim nehmen. 
Die so bereitete Masse liefert aber nicht so viele Abziige wie die Gelatinemasse. Die beste Gelatine 
gibt auch die beste Hektographenmasse. 

Hektograpbentinte. Schwarz: Methylviolett 10,0, Nigrosin 20,0, Glycerin 30,0, Gummi 
arab. 5,0, Alkohol 60,0; oder eine 100/oige Losung von Anilin tiefschwarz E. (von FRANZ SCHAAL 
in Dresden). - Blau: Resorcinblau M 10,0 (FRANZ SCHAAL in Dresden) lost man unter Erwarmen 
in einer Mischung von 1,0 verd. Essigsaure, 85,0 destilliertem Wasser, 4,0 Glycerin, 10,0 Wein
geist von 90%' - Rot: Diamantfuchsin 10,0, Alkohol 10,0, Essigsaure 2,5, Gummi arab. 10,0, 
Wasser 70,0; oder Diamantfuchsin, Alkohol, Glycerin MI0,0, Wasser 50,0. - Griin: Ani1ingriin, 
wasserloslich, 15,0, Glycerin 10,0, Wasser 50,0, Alkohol (90%) 10,0. - Violett: Mischen von 
blauer und roter Tinte oder Anwendung von Anilinviolett in entsprechender Mischung. 

Firnisse und Lacke. 
Olfirnis. LelnoUirnis. Ala OUirnis oder gekochtes 01 bezeichnet man ein mit sauerstoffiiber
tragenden Metallverbindungen versetztes trocknendes 01. Die sauerstoffiibertragenden Metall. 
verbindungen, meist Blei-, Mangan- oder Kobaltverbindungen, werden ala Sikkative bezeichnet. 
Durch die Sikkative wird das Trocknen eines Oles so beschleunigt, daB das 01 in diinner Schicht auf 
eine Glasplatte gestrichen in weniger als 24 Stunden, meist schon in 12 Stunden, zu einer festen, 
nicht klebrigen Haut trocknet. Ala Rohstoff verwendet man meistens Leinol, aber auch andere 
trocknende Ole, wie Mohnol, NuBol, Hanfol, Chinesisches Holzol. Ein als Leinolfirnis 
bezeichneter Firnis darf nur aus Leinol und Sikkativ hergestellt sein. Friiher wurde Leinolfunis 
durch langes Erhitzen des mit Blei- oder Manganverbindungen versetzten Oles auf 220° bis iiber 
3000 hergestellt. Man fand dann vor etwa 40 Jahren, daB das hohe Erhitzen nur deshalb notig war, 
urn die als Sikkative wirkenden olsauren Blei. oder Mangansalze zu bilden, und daB das gleiche Ziel 
dadurch erreicht werden konnte, daB man einfach 01. oder fett· oder harzsaure Blei- oder Mangan. 
salze in dem 01 aufliiste. Dabei erwies es sich ala zweckmaBig, das 01 auf 120-150° zu erhitzen, 
weil es dadurch infolge von Polymerisation der Glyceride dickfliissiger wird. Heute wird Leinol. 
firnis in der Hauptmenge auf diese Weise hergestellt; fiir manche Zwecke wird aber auch noch nach 
dem alten Verfahren bereiteter Firnis verwendet. Die nach dem neuen Verfahren hergestellten 
Firnisse werden ala Linoleat· oder Resinatfirnisse bezeichnet; nach dem alten Verfahren her. 
gestellter Firnis wird als gekochter Firnis oder als gekochtes Leinol bezeichnet. 

Reiner Leinolfirnis ist etwas dickfliissiger ala Leinol, spez. Gew.0,935-0,945. Er solI 
klar und moglichst hell sein; er ist um so dunkler, je langer er erhitzt worden ist. Er trocknet in 
diinner Schicht in etwa 8-15 Stunden. Ein Firnis mit kurzer Trockenzeit gibt nicht so haltbare 
Anstriche wie ein Firnis mit langerer Trockenzeit. In der Regel wird gefordert, daB ein Firms· 
anstrich iiber Nacht oder langstens in 24 Stunden getrocknet ist. Der Anstrich muB durchsichtig, 
elastisch, glatt, nicht runzlig und nicht klebrig sein. 

Zur Bestimmung der Trockenzeit streicht man den Firnis in gleichmaBiger diinner Schicht 
auf eine Glasplatte (etwa 0,1 g auf 100 qcm) und laBt ihn bei etwa 15° unter AusschluB des direkten 
Sonnenlichtes trocknen. Man priift von St)lllde zu Stunde, zum SchluB in kiirzeren Zeitraumen 
mit der Fingerspitze. Nach hOchstens 24 Stunden muB der Anstrich vollkommen hart sein. Er
folgt das Trocknen zu langsam, so liegt der Verdacht einer Verfalachung mit MineralOl oder nicht· 
trocknenden und halbtrocknenden Olen vor. Bleibt der Anstrich klebend, so Mnnen Harzol und 
Harz zugegen sein, oder der Firnis ist unzweckmaBig hergestellt. Zur weiteren Priifung dient die 
Bestimmung der Saure- und Verseifungszahl. 

Die Saurezahl kann bis 12 betragen, liegt aber gewohnlich unter 6. Hohere Saurezahlen ala 
12 lassen auf einen Harzzusatz schlieBen. 

Die Verseifungszahl muB wie bei reinem Leiniil zwischen 187 und 195 Hegen. Eine nie
drigere Verseifungszahl deutet auf Verfalschung mit Harzol oder Mineralol. 

Die Bestimmung der J odzahl gibt keinen sicheren AufschluB iiber die Beschaffenheit des 
Firnisses. Bei frischem und nicht zu lange erhitztem Firnis ist die Jodzahl fast ebenso hoch wie 
beim reinen Leinol, etwa 150-170. Eine Verfalschung mit Mineralol und Harzol erniedrigt die 
Jodzahl. Eine Erniedrigung der Jodzahl kann aber auch die Folge einer Oxydation oder Poly
merisation sein; so sind bei reinen alteren Leinolfirnissen Jodzahlen unter 100, bis zu 70 her. 
unter, gefunden worden. Hinsichtlich der weiteren Untersuchung von Olfirnissen muB auf die 
Werke iiber Fettchemie verwiesen werden. 
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Bernsteinisek. Nach STANTIEN und BECKER: 

Bemsteinkolophonium 
Bleiglii.tte . 
LeinOlfirnis. 
TerpentinOl 
Geschmolzener Kopal 
Terpentinkolophon , 
Veneto Terpentin 

Fette Lacke 
35 10 2 
2 1 

50 20 4 
80 60 10 

Appretur fiir Lederzeug. 
Lederlack. 

1. Boracis 
2. Laccae in ta bu)is 
3. Aquae fervidae 

50,0 
150,0 
800,0 

10 1 
1 

4. Nigrosini 10,0 vel q. 8. 

Man lost 1-3 im Wasserbad, 
filrbt mit 4. 

Asphaltlaek. 
I. 

Stemkohlenpech 
Kolophonium 
Petroleum 

II. 
Asphalti syrici cocti 
Olei Terebinthinae 

EI~enlaek. 

seiht durch und 

270,0 
64,0 

666,0. 

300,0 
700,0. 

1. Asphalti cocti 200,0 
2. Colophonil Succini 100,0 
3. Vernicis Lini 50,0 
4. Olei Terebinthinae calefaeti 800,0. 

1, 2, 3 werden geschmolzen, dann 4 darunter· 
gerllhrt. Vorsicht wegen Feuersgelahr. 

Schwarzer Lack fiir Glas. 
Asphalti cocti 
Benzoli crudi 

100,0 
300,0. 

Buchblndedack. 
Portefeuillelack. 

I. 
J.aceae in tabnlis 
Benzoes 
Sandaracae 
Mastiches 
Alcohol. absoluti 
Olei Lavandulae 

150,0 

aa 40,0 
725,0 

5,0. 

II. (Nach DIETERICH). 
Laccae in ta bulis 150,0 
Sandaracae 40,0 
Terebinthinae larieinae 20,0 
Liq. Ammonii caust. spirit. 5,0 
Olei Lavandnlae 1,0 
Spiritus (900/0) 830,0. 

Man trocknet die gestnchenen Gegenstande liber 
Kohlenfeuer. 

III. Farbloser Lack. 
1. Laecae in tabu)is albae gr. pulv. 200,0 
2. Aetheris 60,0 
3. Mastiches pulv. 100,0 
4. Alcohol absoluti 600,0 
5. Olei Lavandnlae 40,0. 

Man lilBt 1 mit 2 quellen, digeriert mit 3-5, lilBt 
absetzen und filtriert. 

Dosenlack (DIETERICH). 
Laccae in ta bulis 160,0 
Sandaracae 80,0 
Spiritns (93 Ofo) 800,0 
Terebinth. laricinae 25,0. 

Man Jljst und liltriert. Znm FArben eignet sich 
Drachenblut. 

Mittellack Fliichtige Lacke 
1 8 

2 1 
4 10 
I <1 

7 

20 

6 

1("" 

2: 
1 

Fixatlv fiir Zeichnungen u.dgJ. 
Laccae albae 10,0 
Spiritus 96 0/0 40,0. 

Flaschenkaps~I·J.aek. 

Laccae in ta bulis pulv. 200,0 
Terebinthin. laricin. 50 0 
Spiritus 750;0. 

Man lOst, filrbt mit einer Anilinfarbe und verdick. 
notigenfalls dnrch Zusatz von Talk. Graphi; 
oder RuB mit ZinkweiB gemiseht geben einen 
grauen Lack. 

Fu8bodenlack. 
Laccae in tabulis 300,0 
Colophonii 75,0 
Terebinth. laricin. 25,0 
Spiritus 600,0. 

Man lost und fArbt durch Zusatz von 20-250/ .. 
Ocker, Terra de Siena II. dgl. Emen billigeren 
Lack erhalt man mit Schellack und Kolopho
nium a1\ 150. 

Goldlack. Goldfirnls. 
Zum ttberziehen von Messinggegen

sUnden, Goldleisten usw. 
I. 

Laccae in granis 20,0 
Ligni Santali rubri 
Mastiches 
Sandaracae aa 5,0 
Resin. Draconis 
Gutti 
Orellanae 
Terebinthin. laricin. 
Balsaml Copaivae aa 2,5 
Spiritus (96 Ofo) 110,0. 

Macerieren, absetzen lassen, {lltrieren. 

II. (Nach DIETERICH). 
Laccae in tabulis optim. 200,0 
Gutti 30,t} 
Extract. Lign. Santali rubr. spirit. 3,0 
Sandaracae 50,0 
Terebinthinae laricin. 25,0 
Spintus (95 Ofo) 800,0. 

Man lost, schiittelt mit 20,0 Talk llnd filtriert. -
Das Gutti lABt sleh aueh durch Anilingelb oder 
Pikrinsaure ersetzen. 

Kolophonlack. Holzlack. Sarglack. 

I. 
Colophonii americani 
Spiritus denaturati 
Olei Terebinthinae 

II. 
Laccae In ta bulis 
Sandaracae 

400,0 
500,0 
100,0. 

Terebinthinae laricin. aa 30,!1 
Benzoes 15,0 
Spiritus denatura ti 0,5 I. 

Man fArbt gelb mit Safran, rot mit Drachenblut, 
schwarz mit Rebenschwarz. 

69* 



1092 Firnisse und Lacke. 

Lacea In tabulls nigra (DIETERICH). 
Sch warzer Schellack. 

1. Laccae in tabulis fnscae 900,0 
2. Ultramarim 100,0 
3. Spiritus 50,0. 

Man schmi!zt I, fiigt 2, mit 3 angerieben, hinzu, 
erhitzt weiter, bis die Masse gleichmallig ist, 
und giellt sie in Formen. Kitt!iir Uhrmacher 
und Metallarbeiter. 

Lack flir Blechbiichsen. 
Laccae in ta bulis 10,0 
Vermcis Lini 
Colophomi Succini aa 40,0 
Terebmthinae laricin. 80,0 

schmi!zt man zusammen und farbt mit einer be· 
Iiebigen, weingeistl6slichen Anilinfarbe. 

Lack fiir Korbwaren, Korblaek (DIETERICH). 
Laccae in tabnlis 
Colophonii 
Terebmthmae laricinae 
Olei Resinae 
Spiritus (95010) 

200,0 
100,0 

30,0 
20,0 

700,0. 
Man lOst nnter Erwarmen nnd filtriert. 

Lack liir Ledel"'!achen. Loderlack. 
Gelber, fiir Pferdegeschirre (DIETERICH). 

Laccae in tabulis 
Sandaracae 
Mastiches aa 50,0 
Terebinthinae laricinae 20,0 
Olei Ricini 
Acidi oxalici 
Spiritus (90010) 

Man lost, filtriert nnd bringt 
1000,0. 

aa 5,0 
825,0. 

mit Spiritus auf 

Rater Juchtenlack (DIETERICH). 
Laccae in tabnlis 120,0 
Resinae Dammar 15,0 
Terebinthinae laricinae 60,0 
Ligni Santali rubri pulv. 180,0 
Spintus (95010) 1100,0. 

Schwarzer Geschirrlack. 
I. 

1. Laccae m tabu lis 150,0 
2. Sandaracae 30,0 
3. Terebinthinae laricinae 
4. Balsami gurjunici aa 50,0 
5. Olei Terebinthinae 20,0 
6. Spiritus (95010) 600,0 
7. Fuliginis ustae 15,0 
S. Spiritus 85,0. 

Man digeriert 1-6 einige Tage, fiigt dann 7, mit 
8 angerieben, hinzu. 

IL 
Laccae in tabulis 
Terebmthinae laricinae 
Anilinschwarz 
MethYlenblan 
Spiritus 

120,0 
20,0 
10,0 
2,0 

1000,0. 
Den Schellack lallt man 

fiiisslgkeit qnellen. 
zuvor in Ammoniak-

Lack fiir Strohhiite. 
I. 

Colophonii 
Laccae in tabulis 
Terebinthinae laricinae 
Spiritus (90010) 

11. 
Laccae in ta bulis 
Copal de Manlla 
Sandaracae 
Olei Ricini 
Alcohol methyJici 

250,0 
150,0 

15,0 
600,0. 

900,0 
225,0 
220,0 

55,0 
9 Liter. 

Man lOst unter Ofterem Umschiitteln, filtriert und 
farbt mit weingeistJijsUchen Anilinfarben. Au! 
obige Menge 55 g Anilinschwarz, oder 30 g Bri!
lantgriln, oder 30 g Bismarckbraun; flir oliv
brann: 15 g Brillantgriin und 55 g BIsmarck
braun; fiir Olivgriin je 28 g Brillantgriin und 
Bismarckbraun; till NuLlbraun: 55 g Bismarck
braun nnd 15 g Nigrosin; !iir Mahagonibralln: 
28 g Bismarckbraun und q. s.Nigrosin. 

Lack liir Wandtaleln. 
Schul- und Wandtafellack. 

Laccae in tabulis 
Fuliginis aa 16,0 
Lapldis PUnUcis laevigatl 
Umbrae nstae aa 8,0 
Berlinerblau 1,0 
Siccatif 16,0 
Spintus 135,0. 

Der erste Anstrich wird noch feucht angeziindet; 
dann gibt man einen zweiten "tlberzng, mLlt 
trocknen nnd schleift mit femem Sandpapier abo 

IUetall-Unlversallack. 
Laccae in tabulis 
Balsami gorjunici 
Terebinthmae laricinae 
Sangumis Draconis 
Spiritus (96010) 

Militariack 

180,0 
45,0 
15,0 
10,0 

750,0. 

fiir Lederzeug und Patronentaschen. 
Laccae in tabulis 160,0 
Mastiches 10,0 
Sandaracae 5,0 
Terebinthmae larieinae 15,0 
Olei RlCini 10,0 
Spiritus (94010) 800,0 
Anllinschwarz 
Fuliginls aa q. s. 

Miibel-Polltur. 
I. 

Laecae in tabulis 200,0 
Mastiches 50,0 
Spiritus denaturati 750,0. 

Man lOst, sehiittelt zur Entfernung triibender Be
standteiJe zuerst mit BleiweiLl, dann mit '/ .. 
Petrol!lther und gieLlt nach vierwochentlichem 
Stehen klar abo 

u. 
Laccae in ta bulis 
Aetheris 
Liquoris Ammonii caustici 
Spiritus 
Olei Lini 

aa 50,0 
400,0 
450,0. 

Vor dem Gebrauch umzuschiittein. 

Parlser Lack. 
1. Laccae in ta bulis 200,0 
2. Cretae praeparatae 50,0 
3. Alcohol absoluti 1000,0 
4. Mastiches 10,0 
5. Sandaracae 10,0 
6. Sanguinis Draconis 5,0 
7. Terebinthinae laricinae 15,0 
8. Balsami Copaivae 5,0 
9. OIei Lavandnlae 20,0. 

Man schmilzt 1 mit 2, pulvert, maceriert 2 Tage 
mit 3, filtriert, lOst 4-9, filtriert wieder, deatH· 
liert etwa 400,0 ab und verwendet den RUck
stand. 

PoUturlack. 
Franzlisischer PoJiturlack. Patentlack. 

Laccae in tabulis 100,0 
Laceae in granis 
,Mastiches 
Resinae Copal occident. 
Ligni Santali rubri aa 7,5 
Alcohol absoluM 750,0 
Balsami Copaivae 5,0. 

Dient zum Bepinseln schadhafter Stellen der 
Mlibelpolitur. 
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Slegellack. 
Rot. 

1. Terebinthinap 
2. Colophonll amerie. 
3. Laccae in tabulis 
4. Cinnabaris germanic. 
5. BarH sulfuric. nativ. pulv. 
6. Glaciei Mariae subt. pulv. 
7. Olei Terebinthinae 

mittel· 
feinster feiner 

60,0 60,0 
120,0 400,0 
200,0 160,0 

80,0 40,0 
100,0 600,0 

60,0 200,0 
40,0 40,0. 

Schwarz, Gelb, Blau, Gold 
Man ersetzt in obiger Vorschrift 4 durch 4,0-5,0 

Fuligo, 50,0-75,0 Bleichromat, 50,0-75,0 
Ultramarin' oder Berlinerblau, 3 g MUSlvgold. 
Man schmilzt 1, 2 und 3 in einem tiinernen 
(nicht metallenen) GefaBe, setzt 4, 5, 6 als 
feinste Pulver und innig gemischt zu, erhitzt 
noch eine Weile, entfernt Yom Feuer, mischt 7 
hinzu und gieBt halberkaltet in angefenchtete 
Formen. 

Siegellack HiBt sich am besten in Messingformen 
ausgieBen. Wichtig ist, daB die Harze auf 
einem Sandbad nur soweit erhitzt werden, 
wie zu ihrer VerfHissigung unbedingt notwendig 
ist. Nach dem Erkalten nimmt man den Lack 
aus den Formen und legt ihn so lange in heiBe 
Luft, bis die Oberflache ein wenig schmilzt 
und hierdurch den bekannten Hochglanz erhUt. 

Sparadraplaek. 
Laccae in tabu lis 125,0 
Benzoes 25,0 
Terebinthinae laricin. 
Mastiches aa 12,5 
OIei Ricini 5,0 
Alcohol. absoluti 820,0, 

Man lOst nnd filtriert. Klebtaffet, mit diesem Lack 
auf der Ruckseite bestrichen, wird fUr Wasser 
nndurchdringlich. 

Bildhauerlack, Petersburger. Copal (Manila) 200,0, Sandaracae 130,0, Aetheris 50,0, 
O1ei Terebinth. 200,0, Spiritus 420,0. 

Bilderlack. Camphorae 10,0, Mastiches 100,0, Sandaracae 250,0, Alcohol absolut. 650,0. 
Der Lack kann durch Drachenblut, Gutti, Fuchsin usw. belie big gefarbt werden. Die zu iiber. 
ziehenden Bilder, Karten u. dgl. werden zuvor zweimal mit Hausenblasenlosung bestrichen. 

Bronze -Tinktur nach STOCKMEIER: 250 g feinzerriebenes Dammarharz lost man in 11 
Benzin oder Petroleumather in einer geraumigen Flasche. setzt 250 g Natronlauge (100/oig) hinzu, 
schiittelt 10 Minuten, hebert die Harzlosung ab, priift mit Lackmuspapier, entsauert notigenfalls 
nochmals mit 250 g Lauge und stellt zum Klaren beiseite. Die saurefreie Dammarlosung ist in 
moglichst gefii11ten, gut verschlossenen Flaschen aufzubewahren. Sie gibt mit 300-500 g Bronze 
angerieben eine nicht griin werden de fl iissige Bronze. - Nach BUCHHEISTER: 200 g Dammar
harz pulver schmilzt man langere Zeit mit 60 g calcinierter Soda, pulvert nach dem Erkalten, lost 
in 800 g Benzin und klart durch Absetzenlassen. 

Chinesischer Lack. Mastichis, Sandaracae aa 125,0, Balsami gurjunici 10,0, Alcohol. abo 
soluti 740,0. 

Celluloid-Lack. Man lost 1 T. trockne Collodiumwolle in 3 T. Ather und 4 T. Spiritus 
(95%) und fiigt 0,25 T. Campher hinzu. 

Dammarlack. Einen nicht klebenden Lack erzielt man nur mit einem sorgfaltig entwas. 
serten Dammarharz. Entweder pulvert man das Harz und trocknet es scharf aus; oder man 
schmilzt 40 T. Dammar vorsichtig iiber freiem Feuer, so daB keine Braunung eintritt, zerstoBt 
nach dem Erkalten und lost in soviel Terpentinol, daB man 100 T. Lack erhiHt. Oder man pulvert 
das Harz, verriihrt es mit Terpentinol zum dicken Brei, erhitzt bis zum Schmelzen und welter 
so lange, bis das Schii.umen aufhort, und setzt auf 1 T. Harz 1-2 T. erwarmtes Terpentinol zu. 
Diese Arbeit wird wegen ihrer Feuergefahrlichkeit im Freien vorgenommen. 

Dokumenten-Lack. Guttaperchae conc. et siccat. 10,0, Olei Lithanthracis rectif. levior., 
Benzoli aa 50,0, Carbonei sulfurati 40,0, Olei Eucalypti citriodor.20,0. Man lost, laUt absetzen, 
filtriert und verdiinnt niitigenfalls mit Benzol. Dient zum Uberziehen von Schriftstiicken, die gegen 
Feuchtigkeit oder gegen saure oder alkalische Dampfe geschiitzt werden sollen. Die betreffenden 
Gegenstande sind vorher zu trocknen. 

Eisenlack (schwarz). Picis Lithanthracis solidae (Steinkohlen.Asphalt) 100,0, Benzoli 
crudi 100,0. 

Etikettenlack, Schilderlack. I. Nach TOLLNER: Sandarac 200,0, Mastix 150,0, Campher 
10,0, Copaivabalsam 10,0, werden gelost in absolutem Alkohol 650,0, yom Bodensatz abgegossen 
und filtriert. - II. Nach BRElL: Sandarac 25,0, Mastix 10,0, Bals. Copaiv. 3,75, Tereb. veneto 
7,5, 01. Tereb. recto 10,0, Spiritus denaturat. (95 % ig) 45,0. Dieser Lack bekommt erst nach 
mehreren Jahren eine gelbliche Tonung. 

FIaschenlack, SOULANS, ist eine Losung von 7 T. hellem Harz in 10 T. Ather, vermischt 
mit 17 T. Collodium und mit Anilin rot gefarbt. 

Galipotlack. Firnis fiir Holzschuhe. Sandaracae 2,0, Resinae Pini 20,0, O1ei Tere· 
binthinae 78,0. Man lost bei gelinder Warme. Kann auch mit Fuligo schwarz gefarbt werden. 

Holzlack, Mobellack. Laccae in tabulis 30,0, Colopbonii 70,0, Sandaracae 100,0, Tere· 
binth. laricin. 70,0, Spiritus 730.0. - II. Sandaracae pulv. 125,0, Laccae in tabulis pulv. 100,0, 
Mastichis pulv. 30,0, Sanguinis Draconis pulv. 20,0, Elemi 15,0, Terebinth. laricin. 60,0, Alcohol. 
absolut. 650,0. 

KopaUirnis. Kopallack. Brauner Kopallack. I. 100 T. gekochten Kopal schmilzt man 
mit 20 T. Copaivabalsam oder 20 T. venetianischem Terpentin und lOst in etwa 150 T. Terpentiniil. 
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- II. 100 T. gepulverter, gekochter Kopal werden mit 10 T. venetianischem Terpentin geschmol
zen, mit 10 T. sehr heiBem Leinolfirnis gemischt, yom Feuer entfernt und mit etwa 150 T. heiBem 
Terpentinol (Vorsicht wegen der leicht entzundlichen Terpentinoldampfe!) versetzt. - Mit 
1/10-1/5 Leinolfirnis vermischt dient der Lack zum LackIeren von WeiJ3blech. - III. Nach DIETE
RICH: 400,0 Manilakopal (oder ostindischen K.) schmilzt man langsam auf freiem Feuer in einem 
bedeckten GefaBe, gieBt die geschmolzene Masse in flache Schalen und lost das erkaltete Harz unter 
Erwarmen (im Dampfbad!) in 400,0 Terpentinol. Zuletzt werden 300,0 metallfreier (!) LeinO!
firnis zugesetzt. Der beste Kopallack ist derjenige, der sich schleifen laBt und unter dem 
Namen "Wagenlack" im Handel ist. - Kopallack zweiter Gute bereitet man in gleicher Weise 
aus afrikanischem Kopal. 

WeiBer oder farbloser Kopallack. - 1. Westindischen Kopa.l, der als Pulver einige 
Monate an der Luft gelegen hat, schmilzt man in einem Kolben im Sandbad, um etwaige 
Feuchtigkeit zu entfernen, mischt 1/5-1/4 uber HOo erhitzten Copaivabalsam, dann nach und 
nach etwa 11/3 Raumteil heiBes Terpentinol zu. - II. 1 T. Kopal laBt man wenigstens 6 Woohen 
gepulvert an emem trockenen Ort ausgebreitet liegen, mischt mit 1 T. grobem Glaspulver, 
erhitzt im Sandbad mit 6 T. Terpentmol bis zum Sieden (Vorsicht wegen der brennbaren 
Dampfe!) und setzt 1 T. heiBen Leinolfirnis hinzu. Der Lack ist gelblich und klar und eignet 
sich besonders zur Olmalerei. 

Atherischer Kopallack. 25 T. Campher lOst man in 300 T. wasserfreiem Ather, fugt 
100 T. gepulverten, gekochten Kopal, oder Kopal, der gepulvert mehrere Monate an der Luft 
gelegen hat, nach einigen Tagen 100 T. wasserfreien Weingeist und 10 T. Terpentinol hinzu und 
klart durch Absetzenlassen. 

Elastischer Kopallack. 3 T. Kopal kocht man 2-3 Stun den mit 11/2 T. Leinolfirnis 
und fugt dann 9 T. Terpentinol hinzu. 

Weingeistiger Kopallack. - I. 100 T. gepulverter, gekochter Kopal, 50 T. Sandarak, 
'25 T. Ma~tix, 100 T. grobes Glaspulver werden gemischt und nach Zusatz von 20 T. venetiani
"chem Terpentin mit 100 T. Aceton und 100 T. wasserfreiem Weingeist digeriert und filtriert. 
Mit letzterem wird spater nach Bedarf verdiinnt. - II. 180 T. gepulverter, gekochter Kopal, 25 T. 
Campher. 800 T. wasserfreier Weingeist; man digeriert, bis Losung erfolgt ist. 

Kopallack fur Buchbinder. (BUCHHEISTER.) 375,0 Manila-Kopal, 90,0 wasserfreier 
Weingeist, 90,0 Lavendelol, 450,0 Terpentinol. 

Kopallack, goldfarbig, fur physikalische Gerate (BUCHHEISTER): 250gLavendelol 
erwarmt man im Sandbad in einem Glaskolben, tragt nach und nach 125 g gepulverten, hellen 
afrikanischen Kopal ein, fiigt nach erfolgter Liisung 750 g Terpentinol zu und filtriert nach dem 
Erkalten. 

Lack fUr farbige I.ithographien und Kuplerstiche. Mastichis 200,0, Olei Terebinthinae 
500,0, Terebinth. laricin. 300,0. Man laBt absetzen und filtnert. 

Lack fUr trockene anatomische Priiparate. Mastichis 100,0, Sandaracae 200,0, Balsami 
Copaivae, Camphorae aa. 10,0, Terebinth. laricin. 20,0. Aetheris 20,0, Alcohol. absoluti 650,0. 

Lack fUr Olgemiilde und Olscbilder. Sandarac. cont. 250,0, Mastichis cont. 100,0, Bal
sam. Copaiv. 30,0, Terebinth. laricin. 70,0, Olei Terebinth. 100,0, Alcohol. absolut. 450,0. 

Lederfirnis. Guttaperchae siccat. 100,0, Olei Lini 800,0, Olei Lithanthrac. rect. levior., 
Vernicis Co pal aa. 100,0. Unter Erhitzen wird Guttapercha im Leinol gelOst und das "Obrige mit 
einem beIiebigen Farbstoff (RuB, Ocker, Umbra, Zinnober, Ultramarin) mit 01 angerieben zu
gesetzt. 

Mastixlack. Mastichis 200,0 (100,0), Sandaracae 125,0 (200,0), Terebinth. venet. 30,0 (20,0) 
Spiritus 645,0 (680,0). - Fur Olmalerei: Mastichis 200,0, Elemi 25,0, Terebinthin. laricin. 50,0 
Olei Terebinthinae 725,0. 

Mattlaek, zur Nachahmung mattgeschliffenen Glases. Mastichis 10,0, Sandaracae 50,0, 
Aetheris 600,0, Benzoli 300,0-400,0. 

Photograpbische Lacke. 1. Negativlack fur heiBe Platten: Camphorae 5,0, Tere
binth. laricin. 5,0, Olei Ricini 10,0, Sandaracae 50,0, Spiritus 300,0. - 2. Retouchier-Mattlack 
(DAVIDI u. SCOLIK): Balsam. canadens. 1,0, Sandaracae 4,0, Benzoli 22,5, Aetheris 45,0. -
3. Spiritus-Mattlack (BUCHHEISTER): 1. Sandarac. 100,0, 2. Aetheris 800,0, 3. Benzini 100,0. 
Man lost 1 in 2, fiigt 3 hinzu und gieBt klar ab. 

Tapetenlack. Laccae in granis, Mastichis, Terebinth. laricin. aa. 50,0, Elemi 20,0, San
daracae 100,0, Spiritus (94%) 730,0 

Wasserdichtmachender Firnis fUr Gewebe. Guttaperchae 1, Vernicis Lini 9-11. Man 
ost unter Erwarmen und seiht rlurch. 

Zaponlack, Brassolin, Nigrolin, sind Aufliisungen von Celluloid in einem Gemisch von 
Aceton und Amylacetat. 
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Klebstoffe, Leime, Kitte. 
Trotz einer sehr groBen Anzahl von Vorschriften zu den verschiedensten Kleb

stoffen und Kitten ist es nicht immer leicht, fiir einen bestimmten Zweck das rich
tige Mittel zu finden. Man muB die zu klebenden oder zu kittenden Stoffe in einzelne 
Gruppen teilen. Doch lassen sich auch diese nicht immer scharf abgrenzen, so daB es 
in schwierigen Fallen notig ist, das scheinbar passende Mittel erst auszuprobieren. 

Hauptregel ist bei allen Kittungen usw., daB die zu kittenden Fliichen voll
kommen staubfrei und trocken sind. Vor allem diirfen die Bruchfliichen nicht fettig 
oder mit irgendeiner fremden Fliissigkeit getrankt sein. In solchen Fallen miissen 
dieRelben vorher entfettet oder von den eingedrungenen Extraktivstoffen befreit 
werden. Der Kitt oder Leim ist dann nur schwach aufzutragen, damit die Bruch
stellen nur wenig erweitert werden. Bei der Kittung von gefarbten Gegenstanden 
ist es natiirlich wiinschenswert, den Kitt entsprechend zu farben. 

Literatur: Die Kitte und Klebstoffe von S. LEHNER (Wien, Hartlebens Verlag). 
Caseinleim. Caseinkitt. 10 T. gepulvertes Casein und 1 T. gepulverter Xtzkalk werden ge

mischt und mit so viel Wasser angeruhrt, daB ein halbflussiger Brei entsteht. Dieser·Kitt ist sofort 
zu verwenden. 

Dextrinkleister wird wie Starkekleister zubereitet und durch Zusatz von 2-3% Borsaure 
haltbar gemacht. 

Etikettenleim. S('hilderleim. Zum Aufkleben von Papierschildern eignet sich Dextrin
kleister. BlechgefaBe sind vorher mit Tanninli:isung oder mit Kopallack dunn zu bestreichen. Ein 
gutes Klebemittel fiir Papier auf Blech, sowie fiir alle moglichen sonstigen Zwecke erhalt man 
auch durch Auflosen von Zucker in Wasserglas von einer etwas dickeren Konsistenz als Mucilag. 
Gummi arab. - Etiketten auf Glas werden mittels Wasserglas (200 Be) befestigt. Die 
Klebkraft des letzteren ist so groB, daB die Etiketten der Einwirkung von kaltem Wasser 
widerstehen. Um sie abzulosen, muB heiBes Wasser angewandt, oder sie mussen mit dem Messer 
abgekratzt werden. - Schilder fiir VorratsgefaBe in KeBern und feuchten Raumen 
erhalt man dauerhaft aus diinnstem Gummituch (einseitig gummierte Bettunterlage); man be
festigt dieselben mit Etikettenlack, Leim oder Wasserglas und iiberzipht sie nach dem Trocknen 
mit einem geeigneten Lack. 

Flii8siger Dextrinleim zum Aufkleben von Papier usw. nach DIETERICH: 60,0 Borax lOst 
man durch Erwarmen in 420,0 Wasser, setzt 480,0 Dextrin, hellgelb, 50,0 Glykose zu und erhitzt 
auf dem Wasserbad unter fortwahrendem Umriihren nicht iiber 900 bis zur vollstandigen Losung, 
erganzt das verdampfte Wasser und gieBt durch Flanell. Dieser Leim halt sich ziemlich lange 
klar und besitzt sehr hohe Klebkraft und trocknet auch schnell. 

FIiis!!iger Leim. L Man laBt 100 T. Kolner Leim in Wasser quell en, gieBt den l!berschuB 
des Wassers ab, gibt 100 T. verd. Essigsaure (30 0/ oig) hinzu, erwarmt 12-24 Stun den im Wasser. 
bad oder so lange, bis der Leim beim Erkalten nicht mehr gelatiniert, stumpft dann die Saure 
mit Ammoniak soweit ab, daB der Leim nicht mehr als 20/0 freie Essigsaure enthll.lt und da.mpft 
auf 220 T. ein, wenn der Leim sehr dick oder auf 290- 300 T., wenn er diinner sein solI. 
SchlieBlich gibt man noch etwas Thymol zu. - II. Mucilag. Gummi arab. ordinar. 980,0, Aluminii 
sulfurici 20,0. Man lOst, laBt einige Wochen im Kiihlen stehen und gieBt klar abo 

Stirkekleister. Eine Anreibung von 40 T. Starke mit 100 T. Wasser verriihrt man mit 
180 T. kochendem Wasser, in dem 4 T. Gelatine gelost sind und erhitzt (im Dampfbad) noch 
kurze Zeit unter Umriihren his zur vollkommen gleichmaBigen Verkleisterung. Zur Haltbar
machung setzt man 2-3% Borsaure, 1 % Alaun oder etwas Karbolsaure zu. Ein geringer Zu
satz von Terpentin erhoht die Klebkraft nicht unbedeutend. 

Holzleim. Ein vorziiglicher, leichtfliissiger und wasser-, Bowie warmebestandiger Holzleim 
ist der helle Schiffsleim, der besonders in Hafenstll.dten zu kaufen ist und dessen Bereitung nach 
HILDEBRANDT wie folgt geschieht: Man vermischt 266 g klein geschnittenen Rohkautschuk mit 
4.5 kg kaltem Steinol und riihrt von Zeit zu Zeit um, bis Losung erfolgt ist. Zu dieser fugt man 
dann 1,25 kg Gummilack (Schellack) und laBt das Ganze im Wasserbad unter bestll.ndigem Um
riihren schmelzen. 

Lelm fiir Marmorplatten. Um Marmorplatten auf Holz, z. B. auf Nachttische und Spiegel
tische aufzuleimen, benutzt man eine Mischung von heiBem Leim mit Gips. Die zu verbindenden 
Flii.chen sind anzuwarmen, auch ist rasch zu arbeiten. 

Leim fUr Papier, Stolle, Leder U8W. 5,0 Borax lost man in 95,0 Wasser und setzt soviel 
Casein zu, daB eine honigdicke Masse entsteht. - Lederleim: Guttapercha 200,0, Benzoe 200,0 
werden gelost in Schwefelkohlenstoff 1000,0 oder in Ather 1000,0. Dann fugt man 85,0 Mastix. 
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gel&t in 100,0 Ather, hinzu. - Ein vorziigliches Klebemittel zur Verbindung von Leder und 
Pappe ist der Gerbsa.ureleim, den man erhii.lt, wenn man gleiche Teile besten KoIner Leim und 
amerikanische Bausenblase mit der notigen Menge Wasser einige Stunden zusammen aufquellen 
lABt, da.nn aufkocht und mit soviel Gerbsa.ure versetzt, bis die Mischung sirupartig ist. Dieser 
Leim hat den VorteiI, daB er nicht in die Pappe einzieht, auBerdem ist er nach dem Troclmen 
v6llig wa.sserunIOsllch. 

Kitt fiir Lficher, Risse, Spriinge, in Eisen, Kupfer, Messing, Stein. I. Boli rubra.e, 
Cretae laevigatae, Vitri pulverati (oder Kieselgur) ali 20,0, Ferri pulverati (Iimati), Lithargyri 
pra.eparati, Graphites pulverata.e ali 10,0, Ca.Ica.ria.e in aere dila.psae 60,0. Samtliche Bestand· 
teile werden zu einem feinen Pulver innig gemischt, dara.uf unmittelbar vor dem Ge
brauch mit Leinolfirnis zu einer weichen Pasta. angestoBen. Mit viel Wassergla.s verdiinnt, 
kann dieser Kitt auch a.1s Retorten beschlag verwendet werden. - II. Zinci oxydati vena1is, 
Mangani hyperoxydati ali 100,0, Vitri pulverati (oder Kieselgur) 50, Graphites 15,0. Die 
innige Mischung der feinen Pulver wird mit KaIi- oder Natronwasserglas zu einer weichen Paste 
angeriihrt, die sogleich zu verbrauchen ist. 

Aquariumkitt. 120 T. Guttapercha, 240 T. Schwarzes Pech, S T. Schella.ck schmilzt man 
zusammen und rollt in Stangen aus. - Aquarium-Zement. Je 30 T. Bleiglatte, feiner Sand 
und Gipspulver, 10 T. Kolophoniumpulver und q. s. Leinolfirnis. 

Bernsteinkitt. I. Eine L6sung von geschmolzenem, da.nn gepulvertem Bernstein in 2 T. 
Schwefelkohlenstoff. - II. Eine L6sung von Kopal in Ather. - Ill. Befeuchten der Bruchflii.chen 
mit Ka.liIa.uge und kraftiges Aneinanderdriicken. 

Gummikitt fiir Fahrrlider. I. Man laBt 10 T. Guttapercha, 16 T. Kautschuk und 4 T. 
Hausenblase in 70 T. Schwefelkohlenstoff aufquellen. Den so erhaltenen Kitt fiillt man in die 
sorgfii.ltig gereinigten und getrockneten Risse und hii.lt die Teile bis zum Festwerden der Masse 
mit Bindfaden zusammen. Auch durch Aufl6sen von 1 T. pulverisiertem Schella.ck in 10 T. Am
moniakfliissigkeit (spez. Gew. 0,910) in der Kii.lte erhii.lt man einen guten Kautschukkitt. Aller
dings dauert die vollkommene LOsung des Sche!lacks in Ammoniak einige W ochen. Beim Ge
brauch ist ein Teil der gallertartigen Masse durch gelindes Erwiirmen zu verfliissigen. - II. Ma.n 
schneidet 1 T. Kautschuk in schmale Streifen, gieBt 10 T. Benzol darauf und stellt das Ganze 
unter ofterem kriiftigen Umschiitteln bei etwa 30 0 beiseite. Es bildet sich eine dicke Gallerte, 
die nach Bedarf mit Benzol verdiinnt werden kann. Durch Erhitzen auf dem Dampfbad am Riick
fluBkiihler kommt man schneller zum Ziel. - III. In 60 g Chloroform lost man 9 g zerschnittenen 
Kautschuk und weiterhin 15 g Mastixpulver. - IV. Nach EVERS: Man bereitet sich zuerst ein" 
L6sung von 30 g Kautschuk in 600 g Chloroform, zweitens schmilzt man 39 g klein geschnittenen 
Kautschuk mit 12 g Fichtenharz zusammen, setzt 5,4 g veneto Terpentin hinzu und lOst die etwas 
abgekiihlte Masse in 110 g Terpentinolj beide LOsungen kommen gemischt zur Anwendung. 

Kitt und Klebstofl fUr Alabaster, Glas, Marmor. Porzellan. 1. 10,0 gebrannten Ka.lk 
pulvert man in einer Reibschale und verreibt mit 25,0 frischem BiihnereiweiB zu einer gleich
maBigen Masse. Man verdiinnt nun mit 10,0 Wasser, riihrt damit 55,0 gebrannten Gips an und 
verwendet den Kitt sofort. - II.: 100,0 frisches Casein verriihrt man gut in einer Reibschale 
und mischt mit soviel Natronwasserglas, daB eine gleichmaBige honigdicke Masse entsteht. Man 
bewahrt dieselbe in einer Weithalsbiichse auf. - Als Kitt fiir Porzellan und Glas empfiehlt 
sich ein GlasfluB aus ST. Mennige, 10 T. gebranntemBorax, 1 T. Kreide, 1/2 T. gepulv. weiBem Glas. 
Die Substanzen werden fein gepulvert gemischt, geschmolzen und dann zueinem unfiihlbaren Pulver 
zerrieben. Das Pulver wird mit Wasser angerieben verwendet. der Gegenstand in einer Muffel 
oder im Topferofen gegliiht. Kleine Kittstellen werden iiber einer Gasfla.mme oder mittelst des 
Liitrohres gegliiht. - Wasserglas und Kreide zum Brei angeriihrt ist ebenfalls ein guter Kitt, 
widersteht aber nicht dem Wasser. Besser ist eine Mischung von Wasserglas mit Talkpulver. 
Ein durchsichtiger Kitt ist eine konz. L6sung von Mastix in Chloroform. 

Kitt zum. Auslilllen von Holzlugen. Man schmilzt gleiche Teile Wachs und Kolophonium 
und mischt sovie! Raspelspiine des betreffenden Bolzes zu, wie die Masse aufnimmt. Man streicht 
den Kitt noch warm in die Fugen. 

Kitt und Klebstoff fiirCelluloid und Cellon. Man kittet Gegenstiinde aus Celluloid entweder 
in dar Weise, daB man die betreffenden Flii.chen durch Bestreichen mit Aceton. Amylacetat oder 
Ather erweicht, da.nn fest aneinander driickt und in einer Presse preBt, bis die Vereinigung erzielt 
istj oder man henutzt als Bindemittel sehr konzentrierte L6sungen von Celluloid. Die zu ver
einigenden Stellen werden mit der L6sung bestrichen, da.nn die Teile aneinandergefiigt und unter 
die Presse gebracht, wo sie durch 24 Stunden fest aneinander gehalten werden. Eine geeignete 
Llisung kann man herstellen aus 5,0 Celluloid in je 16,0 Amylacetat, Aceton und Ather oder 5,0 
Celluloid in je 25,0 Amyla.cetat und Acetonj auch Essig1l.ther ist a.1s L6sungsmittel ffir Celluloid 
geeignet. Filme und andere Gegenstiinde aus Cellon konnen mit Aceton oder einer L6sung von 
Cellon in Aceton geklebt werden. 

Kltt ffir Porzellan und Messing. 1. Mastix 9,0, Bleiglatte IS,O, BleiweiB 9,0 und Leino} 
27,0. Dieser Kitt wird bereitet, indem man Mastix und Leinol zusammenschmilzt und hierauf 
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Bleiglitte und BleiweiB zusetzt. - II. 1 Vol. frisch gefilltes Casein wird mit 3 Vol. Natronwasser
glas verriihrt. 

Kitt fUr Bomgegenstiinde. Mastix 400,0, veneto Terpentin 160,0, Leinol 440,0 werden 
zusammengeschmolzen. Der Kitt wird heiB verwendet. 

Kitt fUr Kastengrlffe. Porzellanknopfe lassen sich 80wohl in Holz wie auf Eisenschrauben 
mit geschmolzenem Schwefel gut befestigen. - I. Man mischt sehr schnell eine dicke, klare La· 
sung von Gummi arabicum mit gebranntem Gips und kittet die Griffe damit auf den Stift auf. 
Dieser Kitt hii.lt sehr fest. - II. 21,0 gebraunter Gips und 3,0 gepulvertes Eisen werden mit einer 
Mischung von 10,0 Wasser und 4,0 HiihnereiweiB angeriihrt und dann verwendet. 

Kitt fUr Glas auf Glas oder Metall. Feines Mastixpulver wird mit Kopallack zur 
honigdicken Masse gemischt. Fiir weiBe Gegenstinde setzt man noch Zinkoxyd zU. 

Kitt fUr Elfenbein, Knoehen; Perlmutter, weiBe Steine usw. - I. 15,0 Hausenblase, 
klein geschnitten, erwll.rmt man mit 200,0 destillierrem Wasser auf dem Wasserbad, koliert die 
Losung, lost darin 25,0 Gelatine, dampft bis auf 140,0 ein, setzt der heiBen Fliissigkeit unter Um· 
riihren zuerst ZinkweiB 15,0 mit Wasser in einem Morser hochst fein verrieben und dann eine Lo
sung von 0,5 Mastix und 1,0 Larchenterpentin in 10,0 Weingeist hinzu. - II. Frisch gegliihtes. 
gepulvertes Zinkoxyd wird mit 2 T. konz. Chlorzinklosung zur Paste angestoBen und letztere sofort 
verwendet. Der Kitt kann durch Ocker, Eisenmennige, Bergblau u. dgl. gefll.rbt werden. 

Kitt fUr Eisen. Eisenkitt. Man vermischt 98 T. Eisenfeile mit 1 T. Schwefelblumen und 
1 T. Salmiak und reibt die Masse mit Wasser zu einem plastischen Brei an. Der Kitt muB gleich 
verbraucht werden. - Kitt fiir eiserne Apparate, Dampfkessel, Bassins. Feiner Sand 
100 T., Portlandcement 200 T., Bleiglitte 25 T., Glaspulver 5 T., Leinolfirnis die geniigende Menge 

Kitt liir irdene GefliBe. Man mischt 4 T. Tonpulver, 4 T. Eisenfeile, 1 T. Salmiak, 1/. T 
Schwefelblumen und ruhrt die Mischung entweder mit Ammoniakfiiissigkeit oder mit Ammonium 
carbonatlosung zu einem dicken Brei an. 

Kitt fiir Zink. In kaltem Wasser aufgequollener Leim wird mit Kalkhydrat und Schwefel 
blumen zu einer weichen Masse gemischt. Er kann nur frisch gemischt verwendet werden. 

Kitt fiir stein erne Wasserbehlilter besteht aus 1 Schwefel, 2 Kolophonium, etwa 5 Stein
pulver oder Ziegelmehl. Die Mischung wird erhitzt und heiB verwendet. 

Kltt fUr Statuen, Vasen usw. 8 T. Schwefelblumen, 35 Wachs. 35 Kolophonium, 4 Ham
merschlag, 4 feiner Sand, durch Schmelzen vereinigt. 

Linoleumkitt. I. Man erwll.rmt 20 T. gepulvertes Kolophonium auf dem Wasserbad mit 
5 T. Spiritus und setzt der LOsung 2-4 T. Ricinusol zu. - II. 4 T. dicker Terpentin werden mit 
1 T. Kolophonium zusammengeschmolzen und beim Gebrauch die feste Masse bis zum Fliissig
werden erwarmt. - m. Man lost unter schwachem Erwarmen in 19,2 T. Spiritus 8,8 T. Schellack. 
- IV. Man lOst 20-30 T. Guttapercha in 100 T. Schwefelkohlenstoff und 65-125 T. Mastix in 
200 T. Ather. 58 T. der ersteren LOsung werden dann mit 1 T. der letzteren gemischt und da.& 
Ganze gekocht. (HOchst feuergefahrlich!) 1m Kochen solI die Hauptbedingung dieser Kitther
stellung liegen. - V. Man lOst 16 T. Rohguttapercha in 72 T. Schwefelkohlenstoff. 

Llnoleumklebstoff. Beim Belegen der FuBbOden mit Linoleum benutzt man eme Mischung 
aus Roggenmehlkleister und gemeinem Terpentin ala Klebstoff. 

Kitt fiir Leder. I. Guttapercha 15 T., TerpentinOl 10 T., Schwefelkohlenstoff 100 T. -
II. Fiir Lederriemen, fiir Leder auf Hoiz oder Metall. 20 T. Guttapercha lOst man in 
10 T. TerpentinOl und 50 T. Schwefelkohlenstoff, und fiigt 20 T. gepulv. syrischen Asphalt hinzu. 
Das Leder wird an der zu kittenden Stelle zuvor mit Schwefelkohlenstoff abgerieben. 

Kitt fUr Pferdehufe. Bufkitt nach DIETERICH. 3 T. gerein. Ammoniakgummi, 1 T. 
Terpentin schmilzt man im Wasserbad und verarbeitet mit 6 T. Guttapercha. Zum Gebrauch 
wird die Masse in heiBem Wasser erweicht, notigeufalls mit KienruB gefirbt. Der auszufiillende 
Hufspalt ist vorher griindlich zu reinigen. 

Fensterkitt. 100 T. Schlimmkreide, 30 T. BleiweiB, 15 T. Gurjunbalsam, mit Leinolfirnis
zu kneten. Man farbt mit Mennige, Ocker, Caput mortuum usw. 

Kltt fUr Metallbuehstaben. Mastix 9,0, Bleiglitte 18,0, BleiweiB 9,0, Leinol 27,0. Schmel
zen und heiB anwenden. 

Kitt fUr Dampfkessel, eiserne Riihren usw. Mastic-Serbat. Mangani hyperoxydati. 
Lithargyri pra.ep. aa 50,0, Graphites la.evigati 5,0, Vernisii Lini q. s. 

Kitt zum Befestigen von Messerheften. 60 T. Kolophonium, 25 T. Eisenfeile, 15 T. 
Schwefel. Die Messerteile miissen heiB mit dem geschmolzenen Kitt in Beriihrung kommen. -
Zum Einkitten von eisernen Geriten in hoizerne Griffe. Laccae in tabulis 10,0. 
Cretae albae 5,0. Man mischt zu einem feinen Pulver, fiillt damit die Hohlung und driickt den 
heiB gemachten Metallteil hinein. 

Magnesiakitt. Steinkitt. Eine Magnesiumchloridlosung vom spez. Gew. 1,22 wird mit 
soviel gebraunter Magnesia (bei groBeren Mengen mit gebranntem Magnesit) vermischt, daB 
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eine weiohe Masse entsteht. Die Masse erhli.rtet allmli.blioh. - 20 T. Asbestpulver, 10 T. Barium
sulfat und 20 T. Natronwassargl&s werden gemiBoht. 

Perlmutterkitt. 2 T. feinzerschnittene Hausenblase ltist man in 16 T. Wasser, setzt 8 T. 
Alkohol zu, seiht durch und vermisoht mit einer LOsung von 1 T. Mastix und 1/2 T. feinst gepul
vertem S&lmiak in 6 T. Alkohol. Der Kitt wird auf die erwii.rmten Bruchflii.ohen gestriohen, die 
man fest a.neina.nder preBt. 

Ofenkitt, weil.ler. Argilla.e albae 20,0, Barii sulfurici 50,0, Vitri pulverati (oder weiJ3er Sa.nd) 
"30,0, Calcariae ustae in aere dilapsae 20,0. Die Misohung der sahr feinen Pulver wird mit Kali
'Wasserglas zu einer weichen Paste verarbeitet, die 80gleich zu verbrauchen ist. 

Zur Herstellung eines farbigen Ofenkittes wird an Stelle des Bariumsulfates weiBer oder 
Jl."oter Bolus oder die gewiinsohte Farbe (Bergblau, Zinnober, Graphit usw.) genommen. 

RetorteD- uDd KolbeDbeschlag. (Beschlag fiir glilserne Retorten und Kolben.) FluBspat 
100,0, Gl&s oder Infusorienerde 200,0, Kali- und Natronwassergl&slosung aa. q. S. Die hoohst 
feinen Pulver werden gemiBoht und mit dem Wasserglas zu einem diinnen Brei a.ngeriihrt, mit 
dem die betreffenden GerAte zweimal iiberstriohen werden. Ma.n trooknet zunii.ohst an der Luft, 
dann bei gesteigerter Temperatur. 

Ein anderer und guter Retorten beschlag ist ein Gemisch aus Graphit, Lehm und etwas 
Borax oder aus Glaspulver (Infusorienerde) und Schamottemehl aa. lO T. und 2 T. Borax
pulver. 

Schildpatt-Kitt. M&stiohis 50,0, La.oc&e in tabulis 200,0, Terebinthinae veneto 10,0, Spiri. 
tus 740,0. 

Unlversalkltt, SyndetlkoD. Man laBt Hausenblase in der gleichen Menge 70%iger Essig. 
-siure gut aufquellen, reibt durch ein Sieb und bringt notigenfalls mit W&BBer auf die riohtige 
Konsistenz. Ein Teil der Hausenblase ka.nn auch duroh gewohnlichen Leim ersetzt werden. 
Eine bekannte Handelsmarke ist mit etwas Sass&frasol parfiimiert. Dextrin mit warmem 
Wasser angeriibrt und mit 5 0/ 0 Essigsaure versetzt, 8011 ebenfalls ein recht gutes Praparat liefem. 

Zahn-ZemeDte und Kitte. Man unterscheidet Chlorzinkzemente und Phosphatzinkzemente. 
Die ersteren sind die alteren., AIle sind Pulver, die durch Zusatz versohiedener Fliissigkeiten stein· 
harte M&ssen geben. Bei den Chlorzinkzementen besteht d&B Pulver aus Zinkoxyd und Glas, die 
Fliissigkeit aus Zinkchlorid. Gla.spulver wird auoh dem Phosphatzinkzement zugesetzt. 

Pariser Zement naoh SOREL. Ein Teil feinst zerriebenes, dUtoh Schlii.mmen gewonnenes 
Glaspulver wird mit 3 T. feinst gepulvertem, durch Ausgliihen vollkommen carbonatfrei gemachtem 
Zinkoxyd gemengt. Man bereitet sich femer eine Losung von 1 T. Borax in einei moglichst ge
ringen Menge heiBen Wassers und mischt diese zu 50 T. einer sehr konz. Chlorzinkltisung von 
1,5-1,6 spez. Gew. Die VermiBchung dieses Pulvers mit der Fliissigkeit zu einem weichen, gleich
fBrmigen Teige wird erst unmittelbar vor Gebrauch gemacht. Die Erhii.rtung zu einer steinha.rten 
Masse erfolgt innerh&lb weniger Minuten. Die Farbe des Pulvers kann durcb Zusatz von Ocker, 
Braunstein usw. etwas getoot werden. 

Vorschrift nach KUBEL. Man durchfeucbtet Zinkoxyd in einem hessischen Tiegel mit 
S&lpetersa.ure und gliiht. Das Produkt wird aufs feinste zerrieben und mit Chlorzinkltisung von 
1,9 -2,0 spez. Gew. zu einer knetbaren Mas~e a.ngeriihrt, die in wenigen Minuten vollstiindig 
erbirtet. 

FAIRTHORNEscher Zahnzement. 5 T. Glas, 4, T. Borax, 8 T. Kieselsa.ure (SiOI ), 200 T. 
Zinkoxyd werden feinst gepulvert und gemischt, da.rauf durch Zusatz einer kleinen Menge Gold
ocker oder Braunetein gefii.rbt. Die Mischung wird vor Gebrauch mit konzentrierter sirupdicker 
Zinkcbloridltisung gemischt. 

H"OBNERscher Zahnzement. Zinkoxyd 500 T., Braunsteinpulver 1,5 T., Gelbes OckeJ'
pulver 1,5-4,0 T., Boraxpulver 10,0 T., Glaspulvcr 100,0 T. Mit sa.urefreier Zinkchloridlosung 
anzureiben. 

FLETSCHER-Pulver zum provisorischen Fiillen der Zahne. 1. a) Pulver: Zinc. oxydat. 
pur.; b) Fliissigkeit: Acid. boric. 1,0, Zinc. suHuric. 150,0, Aqua dest. 120,0. - II. a) Pulver: 
Ma.stix, Saccb. &lb. je 5,0, Zinc. oxydat. (gegliiht) 78,0, Zinc. sulfur. a.nbydric. 12.0; b) Fliissig. 
keit: Alcohol absolut. 20,0, Mucila.g. Gummi arab. 80,0, Acid. carbolic. liqu. gtt. I. - m. a) Pul
ver: Ma,stix 11,25, Zinc. oxydat. (gegliiht) 150,0. Zinc. sulfur. a.nhydric. 18,0; b) Fliissigkeit: 
Gummi arab. 75,0. Aqu. dest. 195,0, Alcobol 30,0, Acid. carbolic. liqu. gtts. III. 

Zahnzement nach ROSTANIG. Nach EIGNER: Ein inniges Gemisch von 1 T. sekun
dii.rem C&lciumphosphat (CaHPO,) mit 15 T. reinem Zmkoxyd und 161/ 2 T. sekundii.rem 
Ammoniumphosphat (NH,)sHPO, wird im Tiegel geschmolzen, bis d&B Gemisch ruhig und 
gleichmii.Big flieBt. Die erkaltete Schmelze wird gepulvert und in verd. Phosphorsaure geltist, 
5 0/ 0 der erhaltenen Schmelze Cadmiumoxyd hinzugesetzt und na.ch Ltisung desselben zur Sirup
konsistan7 eingedampft. Ferner wird ein Gemisch von 2500 T. Zinkoxyd und 500 T. gebrannter 
Magnesia mit 50 T. Borsa.ure, die in Wasser gelost wird, zum steifen Brei geknetet, getrocknet 
und im hessischen Tiegel einige Stunden bei WeiBglut gegliiht. Die erk&ltete griinliche Schmelze 
wird fein gepulvert und a.n der Luft gertistet, bis sie weiB ist, und je nach Wunsch mit Mangan-
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.dioxyd (Braunstein) und Ocker gefiirbt. Das so erhaltene Pulver wird mit der oben an· 
gegebenen Ltisung zum Teig geknetet, der einen iuBerst festen Kitt Iiefert. 

Caementum odont&lgicum. Schmerzstillender Zahnkitt. Acidi tannici, Catechu 
pulv. aa. 9,0, Olei Caryophyllor. 1,0, Opii pulverati, Caryophyll. pulv. aa. 3,0, Guttaperchae 75,0. 
Man erweicht die Guttapercha im Wasserbad und verarbeitet sie mit der Mischung zu Stibchen. 

Zinklcim-FlaschenverschluB. Der Zinkleim zum luftdichten AbschluB von Flaschen wird 
aus Gelatins. alba 30,0, Glycerin 20,0, Zinc. oxyd. crud. 10,0 und Aqu. destillata 100,0 hergestellt. 
Bei diasem Leim soIl der Zinkoxydzusatz Undichtigkeiten in dem Oberzug erkennen lassen und 
das Glycerin ein zu starkes Eintrocknen des Oberzuges verhindern. 

Bequemer erreicht man das gleiche Ziel durch Verwendung der Brolon-Kapseln der CHEM. 
FABRIK v. HEYDEN in Radebeul·Dresden (s. S. 1223). 

Fleckenmittel, Reinigungsmittel. 
Entfernung von ArzneiDecken von den Handen und aus der Wasehel ). 

Albarginflecken lassen sich, wenn sie noch frisch sind, mit Seifenwasser aus der Wasche 
entfernen. Altere Flecken verschwinden durch BehandeIn mit warmer 10-200/oiger Natrium· 
thiosulfatl6sung. 

Alkaliflecken in gefiirbten Tuchen entfernt man durch BehandeIn mit verd. Essigsii.ure 
und gutes Nachwaschen 

Anilinfarbenflecken entfernt man mit Chlorlauge. Auch Ausziehen mit verd. Salz· 
sauro hilft meist. In heiden Fii.llen muB mit Wasser gut nachgewaschen werden. Auch durch 
Waschen mit Seifenspiritus lassen sich manche Anilinfarbenflecken entfernen. Sehr bestandige 
Anilinfarben lassen sich durch mehrstiindiges Macerieren mit 0,1 %iger KaIiumpermanganat. 
t6sung, Nachspiilen mit Wasser und Nachbehandlung mit Oxalsaurel6sung entfernen. 

Argentum nitricum. Hollensteinflecken und andere Sil berflecken lassen sich 
schnell mit CyankaIiuml6sung entfernen; man kommt auch zum Ziele durch Behandlung der Flecken 
mit lO%iger JodkaIiumI6sung. Die sich dabei bildenden gelben Jodsilberflecken entfernt man 
spiter mit Thiosulfatl6sung. Um Hollensteinflecken von der Raut zu entfernen, wird folgendes 
Sublimatfleckwasser empfohlen: Hydrarg. bichlorat., Ammon. chlorat. aa. 10,0, Aqu. 
dest. 80,0. Auch Betupfen der Flecken mit konz. Kupferchloridlosung und Nachwasehen mit Thio· 
sulfatl6sung wird empfohlen. 

Aurum colloidale. Aurum chloratum. Goldflecken lassen sich von den Hltnden und 
ebenso aus der Wische leicht mittels konz. CyankaIiumI6sung entfernen. 

Chrysarobinflecken werden am besten mit Hilfe von Benzol entfernt, auch Chloroform 
und absoluter Alkohol fiibren zum Ziel. Erwiirmen der L6sungsmittel steigert ihre Wirkung. 

Eisenflecken entfernt man mit Hilfe von Kat bioxalicum oder Citronensaure in sehr 
konzentrierter Losung. Auch durch Aufpressen und langeres da.rauf Liegenlassen von Citronen. 
scheiben lassen sich Eisen· bzw. Rostflecken zur Ltisung bringen. Auch Einweichen in verd. Salz. 
siure und Nachbehandlung mit Sodal6sung wird empfohlen. In allen Fillen ist mit Wasser gut 
Dachzuwaschen. 

Harzflecken entfernt man mit starkem Weingeist oder Benzol. 
Ichthyolflecken lassen sich aus der Wasche durch warmes Seifenwasser entfernen. 
J odflecken verschwinden von den Handen und aus der Wasche, wenn man sie mit Am

moniakfliissigkeit oder Natriumthiosulfatl6sung befeuchtet. 
Kaliumpermanganatflecken behandelt man mit Schwefliger Slture oder Natriumbi

sulfitlosung und wascht mit Wasser gut nacho 
Peru balsamflecken sind meist sehr hartnitckig. Durch anhaltende Behandlung mit Chloro

form sind sie aus weiBer Wasche unter Umstanden zu entfernen. 
Pikrinsltureflecken. Man IltBt kurze Zeit (etwa eine Minute) die LOsung irgendeines 

Alkalisulfids, z. B. von Kalium sulfuratum, auf die Flecken einwirken und wascht dann mit Seife 
und Wasser gut nacho Ferner wurde empfohlen; frische Pikrinsaureflecken mit einem Brei aus 
Magnesiumcarbonat und Wasser zu bedecken und nach einiger Zeit den Brei mit dem Finger auf 
dem Fleck zu verreiben. 

Protargolflecken lassen sieh, so lange sie frisch sind, leicht mit Seifenwasser ausWa8ehen. 
Altere, durch BeIichtung dunkel gewordene Flecken konnen durch Behandlung mit Jodkalium. 
16sung, Thiosulfatl6sung oder Ammoniumpersulfatl6sung, auch durch Wasserstoffsuperoxyd 
und Ammoniakfliissigkeit entfernt werden. 

Pyoktaninflecken. 1. Die mit Wasser gut durchfeuchteten Flecken werden abwechselnd 
je 5 Minuten mit Chlorlauge und darauf mit einer Mischung von 5,0 Salzsaure und 100,0 Wasser 

1) In allen Fii.llen, wo man das anzuwendende Verfahren nicht als zweifellos sicher bereits kennt, 
empfiehlt es sich, an einer wenig sichtbaren Stelle des betreffenden Stoffes erst eine kleine Probe 
vorz.unehmen. Man erkennt dabei auch. ob der Stoff dem Reinigungsmittel standhii.lt. 
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behandelt, bis sie verschwunden sind. Darauf muB man mit Wasser gut auswaschen, zuletzt, 
mit Natriumthiosulfatlosung. - 2. In 50,0 heiBem Wasser wird 1,0 iibermangansaures Kalium 
gelost. Diese Fliissigkeit wird langsam auf die Flecken getraufelt; nach 10 Minuten werden 
die Flecken mit einer Liisung von 10,0 Natriumbisulfit in 50,0 Wasser, der cinige Tropfen Salz
sauro zugesetzt werden, betupft. Dann wird gut ausgewaschen. 

Pyrogallolflecken. Wenn diese Flecken alt sind, ist jede Miihe vergebens. Nicht zu alte 
Flecken zu entfernen oder doch sie weniger bemerkbar zu machen, gelingt auf folgende Weise: 
Man laBt eine 5-lO% ige Ferrosulfatlosung so lange unter Erwarmen auf die Pyrogallolflecken 
wirken, bis dieselben tief schwarzblau geworden sind. Dann wascht man gut mit Wasser nacb 
und behandelt die zuriickbleibenden Flecken sofort mit Kleesalzlosung. Nach dem Verschwinden 
der Farbe ist sorgfaltig mit Wasser nachzuspiilen. Wenn notig, wiederholt man das Verfahren 
bis zum Erfolg. 

Resorcinflecken behandelt man mit einer schwachen CitronensaurelOsung. 
Rha bar berflecken. Zur Entfernung von Rhabarberflecken aus hellen Stoffen wird heiBes 

Benzol empfohlen. Zur Reinigung der Hande diirfte die Zuhilfenahme von etwas Essig oder 
Bimssteinseife geniigen. 

Saureflecken in farbigen Kleiderstoffen werden mit Ammoniak oder Natriumbicarbonat 
behandelt und gut nachgewaschen. 

Tanninflecken lassen sich mIt Bleiessig entfernen. Auch Behandeln mit Eisenvitriol und 
Entfernen der so entstandenen Tinte durch Kleesalz fiihrt zum Ziele. 

Teer und Teerpraparate lassen sinh mit Hilfe von Seifenwasser und Terpentinol, auch 
mit Benzol oder Chloroform aus der Wasche entfernen. Wenn etwas iibrig bleibt, ist mit Benzin 
und dann mit Spiritus zu behandeln. 

Vioformflecken entfernt man durch 2stiindiges Einweichen des Waschestiickes in 20/oiger 
Essigsaure, Nachspiilen und Auswringen. Darauf legt man die Wasche 1 Stunde in 2%ige Thio
sulfatliisung, wascht gut nach, kocht schlieBlich 10 Minuten in Seifenwasser und spiilt mit kaltem 
Wasser nacho 

Entfernen von Farbenfleeken von der Baut nach E. RICHTER. Die beim Mikroskopieren 
zuweilen an den Fingern entstehenden Farbenflecken werden nach folgender Tabelle entfernt. 

Farbende Substanz: Waschfliissigkeit: 
Carbolfuchsin-Losung. Spirit. saponat. 
Carbolgentianaviolett-Losung Alcohol absolut. 
Carbolthionin-Losung. Spirit. saponat. 
Cresylechtviolett-LOsung. Spirit. saponat. 
EHRLICHS Triacid-Losung Hydrogen. peroxydat. (3 0/ 0) Liquor Ammon. 

ESBACHS Reagens. . 

GIEMSAsche Losung . 
Hamatoxylin-DELAFIELD-Losung 

caust. ana part. aeq. 
Hydrogen. peroxydat. (3 %) Liquor Ammon. 

caust. ana part. aeq. 
Spirit. saponat. 
Hydrogen. peroxydat. (3%) Acidum hydro-

chIor. ana part. aeq. 
LEISHMANNS Blutfarbstoff. . Spirit. saponat 
UiFFLERS Methylenblau-Losung Spmt. saponat. 
Orcein-Wasserblau-Losung • • Spirit. saponat. 
Polychrom. Methylenblau-Losung Spirit. saponat. 

Blutflecken. Man entfernt Blutflecken durch Behandeln mit kaltem (!) Wasser oder mit 
Kaliumjodidlosung oder Weinsaureliisung. 

Fettflecken aus Papier undMannor. Man tragt einen Brei von gebrannter Magnesia oder 
Bolus und Benzin auf, bedeckt, um das rasche Abdunsten von Benzin zu verhindern, mit einer 
Schale und wischt das Pulver, nachdem es trocken geworden ist, abo Das Verfahren muB unte1' 
Umstanden wiederholt werden. 

Kaffee- und Kakaoflecken. Zur Entfernung von Kakao- und Kaffeeflecken uSW. ist 
Auswaschen mit konz. Salzwasser und Nachspiilen mit Wasser im allgemeinen ein ausgezeichnetes 
Mittel. Bei weiBer Wasche kann man auch Chlorlauge anwenden; es muB aber fiir geniigendes 
Nachwaschen mit Wasser gesorgt werden. 

ijIfarbe und Lackanstriehe. Zur Entfernung alter Olfarbe und Lackanstriche eignet 
sich eine Mischung von 2 T. Salmiakgeist mit 1 T. Terpentinol. Ehe man die Mischung auf den 
zu entfernenden Anstrich auftragt, ist sie gut zu schiitteln. Nach !!twa 10 Minuten kann man den 
Anstrich mit Holzwolle oder einem sonst geeigneten Material abreiben. Ebenso gut ist eine Mi
schung aus Natronlauge mit gebranntem Kalk. Man darf die Mobel aber nicht stehen lassen 
sondern muB das Gemisch immer wieder mit der bereits abgelosten Farbe entfernen. Nach dem 
Abwaschen ist die Lauge mit Salzsaure zu neutralisieren. 
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Petroieumflecken. :Man riihrt ein Gemisch von 3 T. trockenem Tonpulver und 1 T. calci
nierter Soda mit Wasser zum Brei an und streicht diesen in dicker Lage auf die Flecken. Nach 
6-8 Stun den sind letztere verschwunden. Auch ein Gemisch aus Magnesia und Benzin ist 
brauchbar. 

Stockflecken. a) Fiir K u pferstiche: Das Bild wird auf beiden Seiten sauber abgewischt, in 
eine Mischung von 200,0 Wasserstoffsuperoxyd und 800,0 Wasser getaucht, dann schnell durch 
reines Wasser gezogen und zwischen zwei Glasplatten in der Sonne getrocknet. b) Fiir Stahl
stiche: Die Stahlstiche werden in eine Losung von 8,0 phosphorsaurem Natrium in 90,0 Wasser 
gelegt. Die Zeitdauer der Einwirkung dieser Fliissigkeit auf die Flecken richtet sich nach der 
mehr oder weniger gelblichen Farbe der stockigen Stellen und schwankt zwischen 1-30 Stunden. 
Die Stahlstiche werden darauf einige Minuten in Wasser getaucht und zwischen zwei Glasplatten 
in Zugluft getrocknet. c) Handschuhe: Zum Entfernen von Stockflecken aus Glaceehand
schuhen wird empfohlen, dieselben liingere Zeit in einem Behalter aufzuhiingen, dessen Boden 
mit Ammoniumcarbonat bedeckt ist. Stoffhandschuhe, besonders weiBe, soil man durch Ein. 
legen in eine Looung von Ammoniumcarbonat (3 0/ 0) und Kochsalz (7 0/ 0) und nachheriges Trocknen 
an der Sonne von den Stockflecken befreien konnen. 

Fleckseife, Fleckstnte. Gallseife nach E. DIETERICH: 5,0 Quillajaextrakt, 5,0 Borax 
verreibt man mit 20,0 frischer Ochsengalle, stoBt mit 75,0 Seifenpulver zur Masse und bringt 
diese in Formen oder Stangelchen, die man trocknet und in Stanniol hiillt. 

Fleckenwii.sser verschiedener Art. I. 30,0 Olivenblseife werden in einem Gemisch von 
30,0 Glycerin, 7,0 Ammoniakflussigkeit (250/ 0 ),30,0 Ather und 500,0 Wasser unter Schiitteln geloot 
und die Losung wie folgt gebraucht: Man unterlegt die zu reinigende Stelle mit Tuch, breitet 
das Fleckenwasser mittelst eines Schwammes iiber dem Flecken ana, indem man einige Sekunden 
tiichtig reibt, und wascht schlieBlich mit reinem Wasser aus. - II. Liqu. Ammon. caust. (0,910) 
30,0, Sapo mollis 15,0, Natr. carbon., Natr. biboracic. aa. 7,5, Ather, Alcohol. methylic.aa. 30,0, 
Aqu. pluvial. q. S. ad 1 1. 

Gallenflecken wasser. In eineGlasflasche gieBt man 4T. warmes Wasser und gibt zu letz
terem 4 1'. geschabte weiBe Seife, 1/2 T. gepulverte Soda und 1 T. Ochsengalle. Die Galle setzt 
man zu, wenn sich Seife und Soda im Wasser aufgelost haben. Beim Gebrauch dieses Flecken
wassers gieBt man ein wenig der Fliissigkeit auf den Flecken und blirstet ihn mit einer Biirste. 
Spater wascht man noch mit warmem Wasser nacho 

Fleckenwasser ffir Seidenstoffe. IT. Seifenwurzel wird mit 10 T. Wasser bis zur Halfte 
eingekocht und die Kolatur mit I T. Salmiakgeist versetzt. 

OTTOS Fleekenreinigungsmittel besteht aus leichtem Campherol, dem Nebenprodukt 
bei der Camphergewinnung. 

Benzolinar. Ein diesem Fleckenreinigungsmittel in der Wirkung mindestens gleichkom
mendes Praparat erhalt man aus I T_ Ather, 4 T. Benzol und einigen Tropfen Birnenather oder 
noch besser aus 1 T. technisch reinem Amylacetat, 1 T. Ather und 4 T. Benzol. 

Paste zum En tfernen von Fleoken: Extraot. Quillajae 30, Borax 30, Fel tauri (reoens) 
120, Sapo 450. Man verreibt den Borax sorgfaltig mit dem Quillajaextrakt und dann mit der 
Ochsengalle und mischt unter Erwarmen mit der Seife. Die Masse kann geschmolzen in 
Biichsen geg08sen oder in Stangenform ausgerollt werden. Das Quillajaextrakt kann leioht 
dadurch hergestellt werden, daB man geraspelte Quillajarinde mit kochendem Wasser erschopft 
und die Fliissigkeit alsdann auf dem Wasserbad eindampft. 100 T. Rinde geben etwa 20 T_ 
Extrakt. 

Als A phanizon kommt in Form eines weichen, rasoh trocknenden Breies (in versohraubten 
Zinntuben) ein automatisoh wirkendes Fleckreinigungsmittel in den Handel, das aus Tonerde
und Magnesiumsilicat, versetzt mit Alkohol und Nitrobenzol, bestehen soil 

Waschen und Bleichen der Strohhiite. Strohhutwaschpulver, das mit Wasser an
gerieben zur Verwendung gelangt: Natr. bisulfuros. pulv. 100,0, Acid. tartaric. pulv. 20,0, Bo
racis pulv. 10,0. Unter Einwirkung der Weinsaure auf das Bisulfit bildet sich bei Gegenwart von 
Wasser Schweflige Saure. Der Borax hat den Zweck, die Appretur zu IOsen und hierdurch dem 
Bleichmittel den Zutritt zur Strohfaser zu erleichtern. 

Strohhutbleiohmittel: BarH peroxydat. hydric. 83,0, Natr. bisulfuric. pulv. 17,0, Bo
racis pulv. 8,0. Durch die Einwirkung des Natriumbisulfates auf das Bariumsuperoxydhydrat ent
steht Wasserstoffsuperoxyd. Der Borax dient auoh hier dem gleichen Zweok wie bei der vorigen 
Vorsohrift. Man muB aber das Bariumsuperoxydhydrat verwenden, denn aus dem Anhydrid, dem 
Bariumperoxydat. teohn., gelingt es nur bei hoherer Temperatur Wasserstoffsuperoxyd frei
zumaohen. 

Strohhutappretur: Lace. albae 110,0, Boraois 60,0, Aquae 800,0, Glycerin 50,0 (Cumarin. 
0,5). Naohdem man den Borax im Wasser aufgelost, fiigt man guten Sehellaok in kleinen An
teilen unter haufigem Umriihren bei. Man vermeide eine zu hohe Erwarmung, nicht fiber etwa 
73°. Naohdem der Schellack fast gelost ist, fiigt man Glycerin und evtL Cumarin zu, koliert und 
fiillt auf 1000,0 auf. Das Auftragen geschieht mit einem Haarpinsel. 
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Um das nach dem Waschen und Bleichen meist eintretende Hartwerden der Strohhiite 
zu vermeiden, taucht man dieselben nach der Reinigung in sehr verdiinntes Glycerinwasser (1: 100) 
und trocknet sie dann auf einer passenden Form, wozu ein Topf von entsprechender GroBe sich 
gut eignet. 

Radierwasser zum Entfemen von Tintenllecken besteht meist aus Liq. Natr. hypochloros. 
und 2%iger Essigsaure. Man bestreicht die Tintenschrift mit Liq. Natr. hypochloros., darauf mit 
der Essigsaure nnd trocknet mit einem Loschblatt abo Oder: Oxalsaure 80,0, Natriumthiosulfat 
20,0, Wasser ad 11. Man gibt etwas Radierwasser auf die falsch beschriebene oder bekleckste 
Stelle nnd laBt einige Seknnden einwirken, worauf man mit reinem FlieBpapier trocknet. 

Silberputzwatte. Silberputzwatte laBt sich auf sehr einfache Weise herstellen, wenn man 
gewohnliche Watte mit stark verdiinnter WasserglaRlosnng trankt und dann in eine Saure bringt. 
die die Kisselsaure ausfallt. Disse ist dann sehr fein und gleichmaBig in der Watte abgelagert. 
Man kann auch so verfahren, daB man sich eine schwache Seifenlosnng von FaBseife bereitet. 
in die man Neuburger Kieselkreide einriihrt, dann mit der diinnfliissigen Losnng die Watte trankt. 
abpreBt, dann trocknet nnd hierauf auf einer Krempel aullockert. Die Seife halt dann die Kiesel
kreide auf der Wattefaser gebnnden. (HILDEBRAND.) 

Geolin, ein Putzmittel, besteht im wesentlichen aus Ammoniakfliissigkeit, olsaurem Alkali, 
Schlammkreide nnd wahrscheinlich Bolus neben Carmin als Farbemittel. (AUFRECHT.) 

Strobin, ein Strohhutwaschmittel, soli lediglich aus Weinstein bestehen. 
Reinigung von Olflaschen. Man behandelt die gut ausgelaufenen Flaschen der Reihe 

nach mit starker Ammoniakfiiissigkeit, Natronlauge und konz. Sodalosnng, der man etwas Kohlen
asche zufiigt. Dann spiilt man erst heiB, spater kalt mit Wasser nacho Vielfach geniigt auch heiBe 
Sodaltisung, in der reichlich Filtrierpapierschnitzel verteilt sind. Auch eine Abkochung von Quil
lajarinde, sowie das bekannte Seifenpulver zur Wasche sind zu empfehlen. Ebenso Ausschwenken 
der Flaschen mit einem diinnen Brei aus Leinsamenmehl nnd Wasser. 

Reinigung von Ballonen, die riechende Fliissigkeiten enthalten haben: Man spiilt ent
weder mit Chlorkalklosung oder mit Kaliumdichromatltisung, der konz. Schwefelsaure zuge
setzt ist. 

Reinigung von Creolin- und LysolYlaschen. Man schwenkt mit konz. heiBer Sodalosung 
nnd Sand aus, fiillt mit Wasser an, gibt 5-10% Kaliumdichromat nnd 20% Schwefelsaure zu. 
schiittelt bis zur Losung, laBt einige Tage stehen nnd spiilt schlieBlich mit Wasser gut nacho 

Stark riechende GefiiBe (Jodoform, Ichthyol, Asa foetida, Baldrian usw.) reinigt man mit 
frischem Senfteig. Man laBt einige Zeit stehen nnd spiilt gut nacho Diese Methode eignet sich 
auch fiir J odvasogengefaBe. 

Feuerwerk. 
VorsichtsmaBregein. Einer der haufigsten Bestandteile von Feuerwerksmischung ist das 

Kaliumchlorat, bei dessen Verarbeitung Vorsicht geboteil ist. Man verwende stets chlorid. 
freies, also reines Kaliumchlorat, da andernfalls die Mischungen leicht Feuchtigkeit anziehen. 
Das reine Kaliumchlorat laBt sich in einem Morser aus Porzellan fiir sich leicht und ohne 
Gefahr zu einem feinen Pulver zerreiben. Man siebt das Pulver durch ein sauberes, beson
deres Sieb. 

Die fiir die Flammensatze usw. vorgeschriebenen anderen Bestandteile werden gleich
falls fiir sich in einem besonderen (!) Morser gemischt nnd durch ein Sieb gsschlagen. 
Diese Mischung schiittet man nnn auf einen Bogen glattes Papier, bei groBeren Mengen auf die 
Diele oder auf ein Stiick Linoleum, gibt das gepulverte Kaliumchlorat hinzu und mischt es locker 
mittels eines Kartenblattes, bei groBeren Mengen mit einem HolzrechEm oder einer Holzschaufel 
darnnter. - Es ist durchaus unzulassig u nd hochst gefahrlich, eine solche Mischung 
im Morser oder in einer Schale mit dem Pistill auszufiihren. 

Man verwende zu den Flammensatzen niemals rohe, Schwefelsaure enthaltende 
Schwefelblumen, sondern Sulfur depuratum. Ferner nehme man zu den Flammensatzen 
mit Kaliumchlorat nur I ufttrockene Substanzen, niemals solche, die vorher durch kiinstliche 
Warme scharf ausgetrocknet sind. Wie sich aus der Erfahrnng ergeben hat, neigen letztere in ihren 
Mischnngen mit Kaliumchlorat zur Selbstentziindung. Ferner mache man es sich zu einem un· 
umstoBlichen Grnndsatz, nie Flammensatze, sie mogen eine Zusammensetznng haben, wie sie 
wollen, in den Raumen der pharmazeutischen Offizin vorratig zu halten. Endlich 
ist es gefahrlich, feucht gewordene Flammensatze durch kiinstliche Warme zu trocknen. 

Um ein langsames Abbrennen der Flammensatze (Feuerwerksatze) zu bewirken, 
vermischt man diese haufig mit einem pulverigen Gemisch aus Schellack nnd Kaliumchlorat. 
20-25 T. eines Flammensatzes, der sonst kein Kaliumchlorat enthalt, mischt man mit 2 T. 
Kaliumchlorat und 4 T. Schellack. Enthitlt der Flammensatz bereits Kaliumchlorat, 80 

mischt man 15-20 T. desselben mit 11/2 T. Kaliumchlorat und 31/2 T. Schellack. 
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Bei feuchter Witterung sind 2-4% Kaliumchlorat den fertigen Satzen zuzumischen, bei 
griiner Flamme kann statt Kal. chloric. auch 3-5% Barium chloric. zugesetzt werden, die Far
bung wird dann tiefer. Die Satze sind in langlichen Hiigeln auf ein Blech oder dgl. lose aufzu-
schiitten und werden an einem Ende entziindet. . 

1m allgemeinen gilt die Regel, daB zur Herstellung von Salonfeuerwerk an Stelle des. 
Schwefels eine entsprechende Menge Schellack genommen wird. 

Buntfeuer. Bengalische Flammen. 

Rote Flamme: I. 4-5 T. Strontium nitro sicc., 1 T. Lacc. in tabul. grob zerkleinert, werden 
unter Umriihren in einer eisernen oder kupfernen Schale erhitzt, bis der Schellack geschmolzen 
ist; nach dem Erkaiten wird die Masse grob gepuivert. Zur Erhohung der Lichtstarke kann man 
der gepulverten Mischung 2-3% Magnesiumpulver zusetzen. 

IT. Stront. nitro sicc. 20,0, KaI. chloric. 5,0, Carbo pulv. 1,0, Antimon 2,0, Sulf. depurat. 6,G 
werden nnter den S. 1102 angegebenen VorsichtsmaBregein gemischt. 

ill. RuB 1 T., Auripigment 1 T., Kalisalpeter 1 T., Schwefel 2 T., chlors. Kalium 5 T., 
salpeters. Strontium 16 T. 

IV. Schwefel 16 T., kohlens. Strontium 23 T., chloraaures Kalium 61 T. 
V. HoIzkohle 1 T., Schwefelantimon (schwarz) 4 T., chiors. Kalium 5 'I.'., Schwefel 13 T .• 

salpetera. Strontium (getrocknet) 40 T. 
Grune Flamme: I. 4-5 T. Barium nitric. sicc., 1 T. Lacc. in tabul. behandelt man wie 

unter I. Zur ErhOhung der Lichtstarke konnen den fertigen Satzen 2-5% Magnes. metallic. 
pulv. zugesetzt werden. Diese Satze sind den schwefelhaltigen Satzen auch im Freien vorzuziehen. 

IT. Sacch. laet. 25,0, BariL nitric. 30,0, Acid. boric. 5,0, KaI. chloric. 40,0. 
lIT. Earii. nitric. 45,0, KaI. chloric. 10-12,0, Sulf. depurat. 10,0, Antimon 1,0, Calomel 1,0. 
Blaue Flamme: I. Auripigment 2 T., Holzkohle 3 T., chlors. Kalium 5 T., Schwefel 13 T., 

salpeters. Calcium 77 T. 
II. Schwefel 15 T., schwefels. Kalium 15 T., Ammonium.Kupfer.Sulfat 15 T., salpeters. 

Kalium 27 T., chlora. Kalium 28 T. 
WeiHe Flamme: I. Salpeters. Kalium 30 T., Schwefel 10 T., Schwefelantimon (schwarz} 

5 T., Mehl 3 T., gepulverter Campher 2 T. 
IT. Holzkohle 1 T., Schwefel11 T., salpeters. Kalium 38 T. 
ITI. Stearin 1 T., kohlens. Barium 1 T., Milchzucker 4 T., salpetera. Kalium 4 T., chlora. 

Kalium 12 T. 
Bengalische Lichter. Bei bengalischen Lichtern, die zur Verzierung von Feuerwerks

stiicken, Herstellung von Namensziigen usw. verwendet werden, ist das Nachglimmen un· 
schon. Urn dieses zu vermeiden, stellt man nach O. SCHAEFER diese bengalischen Lichter auf 
folgende Art her: In die betr. Lichthiilse bringt man erst 1-11/2 ccm hoch Ton (Bolus alba), 
hierauf einige Komer SchieBpulver, etwa 0,1 g, und dann den betr. Satz. Die Lichter brennen 
ruhig ab bis an das SchieBpulver; durch die kleine Explosion des SchieBpulvers springt der 
Rest des glimmenden Satzes ab, und es erfolgt sofortiges Erloschen. 

Rote Lichter: 25 T. Strontium nitric. sicc., 15 T. KaI. chloric. puriss., 13 T. Sulfur de
purat., 4 T. Stibium 8ulfurat., 1 T. Mastix. Etwas mehr Strontiumnitrat laBt den Satz lang
samer brennen. 

Griine LIchter, nicht unter 9mm weit, bereitet man aua 24T. Barium chIoric., 3 T. Stearin. 
1 T. Sacch. lact. Bei Barium chloric. ist dieselbe Vorsicht notig wie bei Kalium chloric. 

Bengalische ZiindhiHzer. 500 T. Dextrin werden mit 1000 T. Wasser 12 Stunden lang 
maceriert, dann im Dampfbad erhitzt. Hierauf gibt man hinzu 850 T. Kaliumchlorat, 3500 T. 
Strontiumnitrat, 500 T. Kolophoniumpulver. Nach dem Mischen der Masse tunkt man die Holzer 
2-2,5 em tief ein und versieht die keulenformigen Enden noch mit einem Kopfchen von brauner. 
schwarzer oder farbiger SicherheitsziindhoIzmasse. 

Magnesium-Blitzlichtpulver. Magnesiumpulver 10,0, Kaliumchlorat 12,0. 
Magnesiumflammen. Man erhitzt Barium- oder Strontiumnitrat in einem eisernen Kessel. 

riihrt alsdann den Schellack darunter, pulvert die erkaltete Masse, mischt das Magnesium hinzu 
und stopft die Mischung in Hiilsen von Zinkblech. Griin: Schellack 14,0, Bariumnitrat 84,0, 
Magnesium 2,0. Rot: Strontiumnitrat 82,0, Schellack 16,0, Magnesium 2,0. 

Flammenschutzmittel zur Impragnierung der verschiedensten Materialien, urn dieselben 
feuersicher zu machen. 

Fiir leichte Gewebe. 
Ammonii suIfurici 8,0 kg 
Ammonii carbonici 2,6 " 
Boracis 2,0 " 
Acidi borici 3,0 " 
Amyli 2,0 " 

(0<1. 0,4 kg Dextrm bzw. Gelatille) 
Aquae 100 kg 

Die Gewebe sind mit der auf 30 0 erwiirmten FlUs· 
sigkeit zu Imprllgnieren, dann zu trocknen und 
zu Pliltten. 

Flir KUIissen, HOlz, Mobel. 
Ammonli sulfurici 15 kg. 

In 100 kg Wasser zu IOsen. Zum Konsistent
machen ist etwas Leim und Schlli.mmkreld .. 
zuzusctzen. 
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Fiir Holz, Tauwerk, stroh. Fiir Papier, bedruckt und unbedruc:kt. 
Ammonii sulfurici 15 kg Ammonii sulfurici 8 kg 
Acidi boric! 6 .. 
Boracis 3 " 
Aquae ]00 .. 

Acidi borici 3 .. 
Boracis 2 " 
Aquae 100 .. 

In die auf 100. erhitzte Fliissigkeit eintauchen, 
auspressen und trocknen. 

Mit der auf 50· erhitzten Flilssigkeit bestreichen, 
dann trocknen. 

Mittel gegen schadliche Tiere und Pflanzen. 
TIber die Vertilgung, Bekampfung oder Vertreibung schadlicher Tiere und 

Pflanzen geben einzelne Flugschriften des Reichs·Gesundheitsamtes in Berlin (Ver. 
lag von Julius Springer in Berlin) sehr ausfiihrliche Auskunft. Auch erteilt die 
Biologische Anstalt in Berlin·Dahlem kostenlos Ratschlage zur rationellen Be· 
kampfung von Tier· und Pflanzenschadlingen. AusfUhrliche Mitteilungen liber 
die Vertilgung tierischer Schadlinge finden sich ferner in den Werken J. KOCKEROLS, 
Ungeziefer, Schmarotzer und Schadlinge aus dem Tierreich (Verlag von M. u. H. 
Schaper in Hannover), M. DINGLER, Die Hausinsekten und ilire Bekampfung, und 
S. ANDRESEN, Die Vertilgung schadlicher Tiere und Pflanzen (Verlag von Trowitzsch 
u. Sohn, Berlin) u. a. 

Da es ganz allgemeine Richtlinien und Vorschriften zur Vertilgung der in Frage kom· 
menden Schadlinge nicht gibt, ordnen wir die in der Praxis erprobten Mittel und Verfahren 
alphabetisch nach den Tieren, die damit bekampft werden sollen. 

Ein allgemeines Verfahren zurTotung von Ungeziefer ist das Cyklonverfahren der GES.F. 
SCIIADLINGSBEKAMPFUNG in Frankf. a.M., bei dem ein Gemisch von C y a n k 0 hie n s a u rem e thy I· 
ester mit einer kleinen Menge von Chlorkohlensauremethylester verwendet wird. Letzterer 
dient als Warnungsgas; er wird leicht durch seine Tranen erregende Wirkung erkannt. Auch Bl au· 
saure wird mit Zusatz von Chlorkohlensaureester als Mittel gegen Schadlinge verschiedenster Art 
verwendet. 

Ameisen. Zur Bekampfung der Haus· und Gartenameisen legt man mit Zuckerlosung ge· 
trankte Schwamme in die Nahe der Nester und Aufenthaltsorte der Tiere und wirft die Schwamme, 
wenn sie mit Ameisen dicht besetzt sind, in heiBes Wasser. Als Gift kann man eine Mischung von 
Honig oder Sirup mit 10% Aloepulver verwenden, ebenso auch Mischungen von Sirup mit 
Hefe. Sehr gut soil das von der Deutschen Gesellschaft fiir Schadlingbekampfung in Frank· 
furt a. M. hergestellte Allizol wirken. 

Bremsen. I. Das beste Bremsenmittel ist 01. Eucalypti, in Verbindung mit 01. Lauri; auch 
{)l. Petroselini leistet gute Dienste. Man hat ferner mit Erfolg folgende Mischung haufig ange. 
wandt: In Aqu. Eucalypti oder Aqu. Petroselini wird so viel Creolin getraufelt, daB eben eine 
milchige Triibung entsteht. Hiermit werden die in Betracht kommenden Korperteile mit einem 
Schwamm tiichtig genaBt. 

II. Naphthalin. crud. 10,0, 01. Lauri 5,0, Ather 10,0, Spirit. denatur. 60,0 (96%). Man 
erwarmt die Mischung im Wasserbad bis zur Losung des Naphthalins. Dieses Mittel hat den 
Vorteil, daB es auoh bei Schimmeln angewandt werden kann. Aufgetragen wird es am besten 
mit einem Tuchlappchen. 

III. Bremsensal be, sehr gut wirkend: 01. Lauri 1000,0, Aether. acetic., Naphthalin aa 200,0, 
()1. Caryophyll., 01. Philosophor. aa. 20,0. 

IV. Bremsenol. das ebenfalls vielfach empfohlen wird, besteht aus: 01. animal. foetid, 
100,0, Spirit. 200,0, Acetum 5000,0; b) 10,0 fettes Lorbeerol, 20,0 Naphthol, 10,0 Essigather, 
80,0 Insektenpulvertinktur; c) 01. Petrae nigrum. 

V. Bremsen wasser fiir Pferde: Durchgeseihter AufguB aus 20,0 Pottasche, 200,0 Wal· 
nuBblattern, 50,0 Stinkasant, 50,0 Gewiirznelken, mit 5 kg kochend heiBem Wasser. 

Fliegen. AuBer den bekannten Fliegenvertilgungsmitteln, Zerstauben von Insektenpulver, 
Aufstellen von Lorbeerol in flachen Schalen. Zusetzen von Creolin zum WeiBkalk usw., gibt es zur 
Vertilgung von Fliegen in Stallen usw. nach KOCKEROLS einen einfachen praktischen Ap. 
parat. Man bBt ein Becken aus Zinkblech, in der GroBe eines gewohnlichen Waschbeckens, an· 
fertigen, mit senkrechten, etwa 10 cm hohen Seitenwanden. In der Mitte dieses Beckens wird 
cine TUlle angebracht, die durch den Boden hindurchgeht, etwa 15 cm nach unten, damit man 
das Becken auf einen Stab stecken kann, und 10 cm nach oben, also innen. Diese Tiille muB wasser· 
dicht im Boden des GefaBes verlotet werden. Auf die innere Tiille im Becken kommt ein zweites 
Becken in der GroBe einer Untertasse und 3 cm tief. In dieses kleine Becken gibt man ein paar 
Stucke Schwefel oder Schwefelband, und in das groBere Becken etwa 5 cm hoch Wasser, dem 
man etwas Brennspiritus oder Seifenlauge zusetzt. Ziindet man nun den Schwefel an und geht 
aachmittags oder abends, zu welcher Zeit die Fliegen am ruhigsten sind, mit diesem Apparat 
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auf dem Stabe im Stalle umher und hiilt ihn nahe unter die Decke, so werden die Fliegen durch 
das Schwefeldioxyd betiiubt und fallen in das Becken. 

Aullerdem empfiehlt sich das Bestreichen der Fensterscheiben des Stalles mit Liquor Cresoli 
saponatus. Die Fliegen halten sich bekanntlich gern am Fenster auf. Kurz nach der Beriihrung 
der bestrichenen Scheiben sterben sie durch die Giftwirkung der Cresolseife. 

Fliegenessenz. 01. Eucalypti 10 T., Aether. acetic. 10 T., Tinct. Flor. Pyrethri 30,0, 
Aquae coloniensis 50 T. Mit 3 T. Wasser verdiinnt zum Bestreichen der Haut, Kopf und Bart
haare; mit 10 T. Wasser gemischt zum Verstiiuben in den Zimmern. 

Fliegenleim. I. Leinol wird in einem eisernen GefiiJ3, am besten unter freiem Himmel, 
gekocht, bis es sich entziindet. Man liillt es brennen, bis ein herausgenommener Tropfen Faden 
zieht. 1st der Leim zu dick geworden, so verdiiunt man ihn mit etwas Terpentinol. Zum An. 
locken der Fliegen kann man nach dem Kochen etwas gelbes Wachs hinzufiigen. - II. Ol.Sesami 
5,0, Colophonii crud. 11,0. - III. Res. Pini (moglichst hell) 400,0, Colophon. 135,0, 01. Lini, 01. 
Ricini aa 200,0 werden zusammen geschmolzen. Ala Witterung dient ein Zusatz von Honig oder 
01. Anisi. Um ein schnelles Absterben zu bewirken, setze man dem Leim Extr. Quassiae oder 
Cantharidin zu. - IV. Colophonium 280,0, 01. Ricini 150,0, Mel 60,0, Extr. Quassiae 20,0. -
V. Colophonium 500,0, Res. Pini Burg. 200,0, 01. Ricini 100,0, 01. Rapar. 400,0, 01. Olivar. vir. 
50,0, Mel 100,0, Extr. Quassiae 50,0. 

Fliegenpapier, giftfreies. 1. 25 T. Quassiaabkochung (1:10) mischt man mit 5 T. 
braunem Zucker und 3 T. gepulvertem langem Pfeffer; mit der Mischung triinkt man dickes 
Loschpapier. das auf flachen Tellern ausgebreitet ist. - 2. 5 T. Kaliumdichromat und 15 T. 
Zucker lost man in 60 T. Wasser, vermischt mit einer Losung von 1 T. iitherischem Pfefferol in 
10 T. Weingeist, trankt damit Fliellpapier und trocknet es auf Schniiren. - 3. 100 T. Quassia. 
holz kocht man mit 400 T. Wasser bis auf die Hiilfte ein, seiht durch, setzt 5 T. Kobaltchlorid, 
1 T. Brechweinstein, 50 T. Tinktur aus langem Pfeffer hinzu und verfiihrt weiter wie nach 1 oder 2. 

Fliegenpulver. Streupulver gegen Fliegen. Je 25 T. langer Pfeffer und Quassia. 
holz, 50 T. Zucker werden in Pulverform gemischt, mit 20 T. verd. Weingeist befeuchtet, wieder 
getrocknet und gepulvert. Gut verschlossen aufzubewahren. Zum Gebrauch streut man es auf 
Tellern aus. - II. Eucalyptol 5 T., Talcum 10 T., Stiirkepulver 85 T. 

Fliegensalbe. Fliegenstift. 50 T. festes Paraffin, 45 T. Paraffinol, 4 T. Eucalyptol, 
1 T. Anisol. Zum Einreiben der unbedeckten Korperteile. 

Fliegensirup. Sir. simp1. 100,0, Mel 30,0, 01. Anisi gtts. XV, Extr. Quassiae 4,0. 
Zum Vergiften der Fliegen dient auch eine Mischung von 1 T. Formaldehydlosung und 

2-3 T. Milch oder Bier, die man mit Zucker oder Honig versiillt. Mit der Mischung werden Brot· 
stiickchen getriinkt, die man in flachen Schalen aufstellt. 

Zur Vernichtung der Fliegenbrut in Diinger. und Abfallhaufen besprengt man die Haufen 
mit Kalkmilch oder mit Wasser, das mit etwa 5 0/ 0 Saprol oder Creolin oder Kresolseifenlosung 
versetzt ist, oder man bestreut die Haufen mit Chlorkalk oder Kainit. 

FIiShe. 
Stubenflohe vertreibt man mit starker Ammoniakfliissigkeit, die in flachen Gefii.l3en auf 

den FuJ3boden gesteUt wird. Tiiren und Fenster sind fest zu verschlieJ3en. Auch Formaldehyd 
und Schwefeldioxyd fiihren zum Ziel, sind aber nicht iiberaU anzuwenden. Leichter ausfiihrbar und 
auch sehr zweckmiiJ3ig ist das oftere griindliche Aufwischen der Zimmerb6den mit einer Mischung 
aus 10 T. Kresolseifenlosung und 90 T. Wasser. Ferner ist, besonders bei ungestrichenem Full. 
boden, eine Mischung aus 1 T. Salzsiiure und 3 T. Wasser zu empfehlen. Gebrauchsanweisung: 
11 dieser Mischung auf einen groJ3en Holzeimer voU Wasser. Der Fullboden wird (mittels Lappen) 
gut geschwiimmt; 10 Minuten stehen lassen, aufwaschen, mit klarem Wasser nachwaschen. DaB 
Siiuregemisch kann mit 01. Lavandulae parfiimiert werden. Ebenso ist dae Ausstreichen der 
Ritzen des FuJ3bodens usw. mit einer Mischung aus 3 T. ~chwefelkohlenstoff und 1 T. Benzin 
zu empfehlen (feuergefahrlich!). 

Hundeflohe vertreibt man durch Einpudern der Hunde mit Insektenpulver oder einer 
Mischung aus 8 T. Insektenpulver und 2 T. Naphthalin. Besser wirken Waschungen bzw. Biider 
mit einem Infusum von Insektenpulver pder mit Kresolseifenlosung enthaltendem Wasser. 
Auch Behandlung mit Cuprex (s. S. 1112) ist geeignet. 

Erdflohe. Man begieJ3t die Beete mit einer 1O%igen Abkochung von Tabak. 

Fiichse. 
Zur Vertilgung von Fiichsen bedient man sich, von Fuchseisen abgesehen, ausBchlielllich 

des fein gepulverten (I) Strychnins, das am besten in einem Heringskopf untergebracht wird. 
Da Strychnin. nitric. Brechen erregen soIl, wodurch die Wirkung unter Umstiinden aufgehoben 
wird, ist empfohlen worden, reine Strychnin base zur Anwendung zu bringen. Auch ist das fiir 
diesen Zweck in den Handel gebrachte Strychninum nitricum technicum oft so stark brucin· 
haltig, dall es sehr schlecht wirkt. Eine schlechte Wirkung des Strychnins kann aber auch auf den 
Mangel an Wasser zuriickzufiihren sein. 

Hager, HandbuchII. 70 
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Hamster. 
I. Man trankt Watte oder Werg mit Schwefelkohlenstoff, schiebt die Bausche tief in die 

LOcher und tritt diese zu. Man kann den Schwefelkohlenstoff auch mittels einer besonderen 
Kanne (Abb. 206) in die Gange eingieBen. Die Kanne 
besteht aus einem mit Handgriff versehenen Behii.lter, an 
dessen Unterrand vorn ein langeres Ansatzrohr mit ein
geschraubtem Mundstiick sich befindet. Dieses im lunern 
der Kanne nach oben gebogene Ansatzrohr miindet in 
ein mit Liichern versehenes Blechrohr und kann durch 
ein bewegliches Bleigewicht, das in diesem Rohr an einer 
Kette befestigt ist, geschlossen und geiiffnet werden. 
Durch einen Druck des Daumens der die Kanne haltenden 

Y.l~====::D Hand auf den Hebel a wird das Bleigewicht gehoben, 
und die Fliissigkeit flieBt so lange heraus, bis der Hebel 
losgelassen wird. ZweckmaBig ist es, das Mundstiick so 
groB zu wahlen, daB beim Hochheben und sofortigeu Fal-

Abb. 206. lenlassen des Bleigewichts eine Menge von etwa 5-8 ccm 
Fliissigkeit ausflieBt, die zur Abtiitung der in einem frisch 

angelegten Bau befindlichen Hamster oder Mause ausreicht. Die Kanne wird von P. ALTMANN, 
Berlin N, in den Handel gebracht. 

II. Man taucht etwa 15 em lange Strohhalme in Phosphorteig und legt dieselben in die Gange. 
Der Hamster beschmiert sich beim Verlassen des Baues mit der Latwerge, leckt sich und geht ein. 

III. Hamsterpatronen sind zylindrische Paketchen aus Salpeterpapier, die mit etwa 
100 g von einer der folgenden Mischungen gefiillt und angeziindet werden: a) 5 T. Salpeter und 
1 T. Kohlepulver; b) 80 T. Natronsalpeter, 15 T. Schwefelpulver und 5 T. Kohlepulver. Um 
Explosionen beim Entziinden der Patronen zu verhiiten, ist ein langsam brennender Ziinder niitig. 

Weitere Mitteilungen iiber die Vertilgung von Hamstern finden sich in dem Flugblatt der 
Biologischen Anstalt fiir Land- und Forstwirtschaft iiber die Bekampfung der Hamsterplage. 
(Berlin, Verlag von Julius Springer.) 

Kaninchen. 
1m Verlage von J. NEUMANN in Neudamm ist ein kleines Biichlein erschienen, das sich 

mit der Massenbekampfung der Kaninchenplage unter Anwendung von Verwitterungsmitteln 
beschaftigt. Der Verfasser, Geh. Reg.-Rat Dr. STROSE vom Reichsgesundheitsamt, hat nach 
mehrjahrigen Untersuchungen eine neue Bekampfungsmethode der Kaninchenplage ausfindig 
gemacht. Das Wesentliche dieser Methode ist der planmaBige AbschuB der Wildkaninchen nach 
einer besonderen Art des Verwitterns der Baue mit einem Kresolleim, wobei das Wildbret noch 
genieBbar bleibt. 

Katzen. 
Katzen haben keinen Geschmack fiir Bitteres. Wenn man gebratene Kalbsleber, eine Lieb

lingsspeise dieser Tiere, mit etwas feinzerriebenem Strychnin auslegt, wird man sicher sein, die 
Katzen zu vertilgen. Man hiihlt haselnuBgroBe Stiicke der Leber aus, fiillt das Strychnin ein und 
deckt mit Leber zu. Auch Leberwurst eignet sich dazu. 1m iibrigen fangt man Katzen am besten 
in Fallen, die man mit Baldrian ala Lockmittel beschickt. 

Kellerasseln. 
Setzt man eine Kriite einige Zeit in den Keller, so verschwindet das Ungeziefer vollstandig. 

Ein Vertreibungsmittel ist Teer. Man bestreicht Holzstiicke mit Teer und legt diese an die von 
den Tieren besuchten Platze; zum Vergiften der Kellerasseln verwendet man eine Mischung von 
Zucker mit Kieselfluornatrium. 

Krlihen. 
Zum Vertilgen von Krahen eignet sich eine Latwerge aus Ochsenblut, Mehl und Strychnin. 

Man formt daraus Bissen, die man in geeigneter Weise ausstreut. Es wird auch die Vergiftung 
von kleinen Fischen mit salpetersaurem Strychnin oder Phosphorbrei empfohlen. Am besten 
gibt man die Giftstoffe in Gelatinekapseln, die in die aufgeschnittenen Fische gesteckt werden. 

Lause. 
Kleiderlause. Einpudern der Kleider mit 3%igem Kresolpuder wurde vom preuBischen 

Kriegsministerium als Vorbeugungsmittel empfohlen. Auch eine Liisung von 3 0/ 0 Naphthalin 
in einer Mischung aus 7 T. Fencheliil und 3 T. Methylalkohol hat sich als brauchbar erwiesen, des
gleichen Eucalyptol in ahnlicher Mischung. - Bereits verlauste Kleider kiinnen durch heiBe Wasche 
oder Dampf gereinigt werden. Man kann die Kleider und Wasche auch in eine Kiste bringen, 
in der ein £laches GefaB mit Tetrachlorkohlenstoff oder Trichlorathylen aufgestellt ist. 
In der gut abgedichteten Kiste belaBt man die Kleider 12-14 Stunden. 

Filzlause tiitet man durch Einreiben von Ungt. Hydrargyri album ab und wascht nach 
etwa 12 Stunden mit griiner Seife nacho Auch Ungt. Hydrargyri cinereum ist anwendbar. Des-
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gleichen sind Waschungen mit einem Gemisch aus gleichen Teilen Petroleum und Riibol zu 
empfehlen, tagsdarauf Waschungen mit griiner Seife. Auch Waschungen mit Benzin, das gefarbt 
oder parfiimiert werden kann, wirken sicher, ebenso Betupfen der betreffenden Korperstellen mit 
500f0igem Chloroformspiritus (brennt aber auf der Haut) und mit Sublimatspiritus 10f0. 

Kopflause. Sehr zu empfehlen ist folgende Mischung: Formaldehydseifenlosung 10 T., 
Wasser 100 T., evtl. mit Lavendelol zu parfiimieren. Man befeuchtet Kopfhaut und Haar griind
lieh mit der Mischung, laBt eintrocknen, wascht am nachsten Morgen mit warmem Seifenwasser 
sehr gut nach und kammt und biirstet das Haar sorgfaltig durch. 

In gleicher Weise wird eine Misehung aus gleiehen Teilen Quillajarindentinktur und Sabadill
essig angewandt. Auch eine Behandlung mit C u pr e x (s. S. 1112) totet sowohl die Lause wie die Nisse. 

Lause der Haustiere. I. 30,0 Creolin werden mit 1000,0 warmem Wasser gemischt und 
zu Waschungen benutzt, die aIle 8 Tage zu wiederholen sind. Vor der Waschung ist die Streu 
zu entfernen, sowie der Stall und aIle darin befindlichen Gegenstande mit derselben Fliissigkeit 
griindlich zu reinigen. - II. Die von den Lausen besetzten Hautstellen werden ofter mit Steinol 
oder Benzol eingerieben. Nach einigen Tagen wird mit griiner Seife gewaschen. - III. In gleicher 
Weise werden lO%ige Abkochungen von Folia Nicotianae angewandt. - IV. Viehwasch
pul ver siehe S. 1047. - V. La usepul ver nach Ergiinzb.: Sem. Sabadillae 2,0, Sem. Staphis
agriae 2,0, Rhiz. Veratri 1,0, Fo!. Nicotianae 3,0. Grobes Pulver. Vorsichtig aufzubewahren und 
mit Giftsignatur abzugeben. Auch als Viehwasehpulver in Form der Abkochung zu gebrauchen 
(100 g auf 51 Wasser und 200 g Essig) .• 

Blattlause und Blutlause. Man wascht oder bespritzt mit folgenden Losungen: I. Acidi 
salicylici 2,0, Saponis viridis 5,0, Tincturae Colocynthidis 10,0, Tincturae Quassiae 83,0. - Oder 
II: Extr. Nicotianae 25,0, Saponis viridis 50,0, Spir. denaturati 250,0, Aquae 675,0. 

Blutlause. Zur Bekampfung der Blutlaus biirstet man die durch den weiBen Flaum 
kenntJichen Blutlaus-Ansiedlungen an den Stammen undAsten, besonders an Rissen undSpriingen 
griindlich mit einer scharfen Biirste ab, die mit einer der nachbenannten Fliissigkeiten benetzt 
worden ist: 1. mit Gaswasser, das mit der doppelten Menge gewohnlichen Wassers vermischt 
worden ist, oder 2. mit einer Losung von Soda und Alaun, wobei 1 kg Alaun, 2 kg Soda in 151. 
Wasser aufge16st worden sind, oder 3. mit einer Mischung von 35,0 Schmierseife und 60,0 Fuse161 
in 11 Wasser, oder 4. mit einer IO/oigen Lysollosung. 

Blutlause werden auch durch Cuprex (s. S. 1112) vernichtet. 
Ausfiihrlichere Mitteilungen iiber die Blutl!1uS und ihre Bekampfung finden sich in einem 

von der Biologischen Reichsanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft in Berlin herausgegebenen 
Flugblatt (Nr.33). 

Mliuse und Ratten. 
-aber die Vertilgung dieser schadlichen Nagetiere haben das Reiehsgesundheitsatnt und 

die Biologische Reichsanstalt fiir Land- un!! Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem Einzelschriften 
herausgegeben. . 

Wir teilen die in Frage kommenden Vertilgungsmittel nach den wirksamen Stoffen ein, 
die sie enthalten. 

Baryt.Pasta als Rattengift. 100 T. Bariumcarbonat, 10 T. Ultramarin (oder eine 
andere Farbe), 30 T. Weizenmehl, 30 T. Zucker, 10 T. Sternanispulver werden mit 20 T. Sirup' 
und der erforderlichen Menge Glycerin zu einem Teige angestoBen, aus dem man haselnuBgroBe 
Kugeln formt, die in die Locher der Ratten gelegt werden. Empfiehlt sich zum Vergiften der.' 
Ratten besonders in Viehstallen. 

Calciumcarbid bringt man in geniigender Menge in die Gange, gibt reichlich Wasser Zlr' 

und verschlieBt die Gange sofort mit Erde usw. Besonders zur Vertilgung von Wiihlmausen. 
empfohlen. In Gebauden wegen Feuergefahrlichkeit nicht anwendbar! 

Meerzwiebelpraparate. 1. Nach Biolog. Anstalt f. Land- u. Forstwirtscliaft: Frischaus
gepreBter Meerzwiebelsaft wird mit einer Verriihrung von Eigelb mit Olivenol und darauf mit 
einem feinen Gemenge (zu gleichen Teilen) von frischen Biicklingen mit gedorrtem WeiBbrot 
innig vermischt und mit etwas Anisol und Moschustinktur als Witterung versetzt. Zur Er
hohung der Haltbarkeit kann eine geringe Menge benzoesaures Natrium zugesetzt werden. Zwei 
Teile der Masse sollen den Giftstoff aus einem Teil frischer Meerzwiebeln enthalten. - II. Nach einer 
andern Vorschrift zerkleinert man die frischen Zwiebeln, indem man sie durch eine Hackmaschine 
gehen laBt, und verarbeitet sie mit gleichen Teilen Fleisch oder Leberwurst und Mehl zu einem 
Teig, den man sodann wie Pfannkuchen mit Fett zubereitet und schlieBlich mit Zucker bestreut. 
Wichtig ist, daB frische Meerzwiebeln verwendet werden. Mit· diesen Kuchen zugleich ist 
Ratten Wasser zuganglich zu machen. - III. Man verreibt eine frische Meerzwiebel zu Brei und 
verrlihrt diesen mit der gleichen Gewichtsmenge Fett (Bratenfett, Kunstspeisefett). Als Koder 
setzt man auf I kg der Masse die Halfte eines Bucklings fein zerkleinert hinzu. Die Masse wird auf 
Brotscheiben gestrichen ausgelegt. Die Scheiben nageIt man am besten auf einem Brett fest. 

Bei der Zubereitung der Meerzwiebelpraparate solI man die Hande durch dicke Handschuhe 
schiitzen, weil der frische Saft starke Hautentziindungen hervorrufen kann, die sieh mitunter' 
tiber die gauze Ktirperoberflache verbreiten. ' 

70* 
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Phosphorprll.parate. Zur Herstellung einer wirksamen und haltbaren Phosphorpaste 
gibt die BioI. Anstalt fiir Land- u. Forstwirtschaft folgende Anleitungen: Man verriihre vor
siohtig Phosphor mit heiBem Sirup und heiBer Leimlosung und fiige dieser Masse naoh Zusatz 
von gequirlten Eiern so viel von einem feinen Gemenge, bestehend aus frischen Biicklingen und ge
dorrtem WeiBbrot zu gleichen Teilen, hinzu, bis beim Erkalten ein steifer Brei entsteht. Diesem 
werden zur Verdeckung des Phoephorgeruches und zur Anlockung der Ratten etwas Moschus
tinktur und Anisol zugesetzt. Ein Zusatz von etwa 0,2 % benzoesaurem Natrium ist zweckmitBig, 
weil dadurch die Masse vor der sonst rasch eintretenden Faulnis geschiitzt wird. Der Gehalt der 
Paste an Phosphor solI 1 % betragen. Bei einem starkeren Zusatz wiirden die Giftspeisen von 
den Ratten nicht mehr gern genommen werden; enthillt die Phosphorpaste mehr als 3 % Phos· 
phor, so besteht sogar die Gefahr einer Selbstentziindung. Fiir Ortlichkeiten, in denen ein Fisch
koder die Ratten deshalb nicht anzulocken vermag, weil ihnen reichliche Fischnahrung zur Ver
fiigung steht, setze man der Phosphorspeise an SteUe der Biicklinge Milch und Brot zu. Dabei 
wird der Phosphor mit Milch unter Zusatz von Zuckerpulver erhitzt und so lange verriihrt, bis 
er fein verteilt ist; sodann wird ein heiBer Brei aus Mehl und Milch hinzugesetzt, die Misohung 
eine Zeitlang weiter erhitzt und hierauf zum Erkalten beiseite gestellt. In den kalten Brei werden 
kleine Wiirfel aus gedorrtem WeiBbrot hineingeriihrt. Auoh bei dieser Phosphorspeise solI der 
Phosphorgehalt nicht Mher als 1 % sein. 

2. Eine halt bare Phosphorpaste erhalt man ferner ausPhosphor 5T., Sulfur sublimat. 
8 T., Roggenmehl 280 T., Schweinefett 60 T., Salicylsame 1 T. und heiBem Wasser etwa 250 T.
Der Sohwefel wird mit dem heiBen Wasser angerieben und., wenn das Wasser nooh etwa 600 warm 
ist, der in kleine Stiicke gesohnittene Phosphor unter stetem Riihren eingetragen. Wenn letz
terer geschmolzen ist und unter weiterem Riihren mit dem Sohwefel eine gleichmaBige Masse 
bildet, verarbeitet man das Ganze mit dem Mehl zu einer steifen Paste, der zuletzt das Fett und 
die Salicylsll.ure zugesetzt werden. 

3. Vorschrift der Hamburger PolizeibehOrde: 150 T. gewohnlicher Sirup werden mit 500 T. 
Wasser zum Kochen gebracht und der auf etwa 60-70° erkalteten Masse 20 T. Phosphor zu
gefiigt. Die Mischung wird mit einem Holzspatel etwa 10 Minuten lang gut geriihrt, bis der Phos
phor in der Fliissigkeit vollig gleichmaBig verteilt ist. Danach werden 15 T. in etwa 250 T. Wasser 
geloste Gelatine sowie schlieBlich noch ein rohes Ei hinzugegeben und das Ganze nochmals 10 Mi
nuten lang gut durchgeriihrt. Diese Masse wird mit einem Brei aus WeiBbrot und Biicklingen 
verriihrt. Um die Haltbarkeit zu erhohen, setzt man zweckmaBig etwas Borax zu. 

Phosphorsirup. Phosphor sirup wird hergesteUt, indem man geschmolzenen Phosphor 
mit heiBem Zuckersirup bis zum Erkalten schiittelt. Eine besonders feine Verteilung des 
Phosphors erreicht man durch einen Zusatz von gepulvertem Ton. Bei der Herstellung von 
Phosphorairup ist es ebenso wie bei anderen Phosphorzubereitungen nicht ungefll.hrlich, den 
Phosphor in den heiBen Zuckersirup einzutragen, weil er sich dann sehr leicht entziindet. 
Auch das "ObergieBen des Phosphors mit dem heiBen Sirup ist nicht ungefahrlich. Ohne jede 
Gefahr IIl.Bt sich der Phosphorsirup auf folgende Weise herstellen. In eine Blechkanne von 
etwa P/ail gibt man 100 g Wasser und 100 g Phosphor in Stangen, fiigt darauf eine heiBe 
Losung von 450 g Zucker in 250 g Wasser und nach dem Umschwenken 100 g gepulverten 
weiBen Ton hinzu. Man verschlieBt dann die Kanne dicht mit einem guten Kork, schuttelt 
krli.ftig und kiihlt unter der Wasserleitung unter iifterem krli.ftigem Schutteln abo Dieser 
Phosphorsirup kann auch fiir sich allein gegen Feldmause gebraucht werden. Etwa 20 cm 
lange Strohhalme werden zur Halfte in den Sirup getaucht und in die Mauselocher gelegt, 
die dann zugetreten werden. Man kann den Sirup zur HersteUung von Phosphorbrei und Phos
phorpillen vorratig halten. 

Phosphorpillen. Folgendes Verfahren hat sich bei der Herstellung der Pillen im groBen 
bewahrt: Man gibt die ganze, zur Herstellung des Phosphorbreis erforderliche Wassermenge in 
einen emaillierten eisernen Kessel, erwll.rmt auf 60-65°, IIl.Bt darin den Phosphor (1 % der fertigen, 
trocknen Pillen) schmelten und rUhrt dann fiir je 6 Gewichtsteile Phosphor 1 Gewichtsteil gesieb
ten Schwefel (nicht mehr) hinzu. Hierauf lii.Bt man auf 25-30° erkalten und mischt unter be
sonderer Beachtung des Umriihrens yom Boden auf (!) das zur Breikonsistenz erforderliche Mehl 
hinein (sog. Schwarzmehl, Abfalimehl). Der Brei wird in Knetmaschinen geschopft und in diesen 
noch das weitere, zur Pillenkonsistenz notige Mehl zugeknetet. Die fertige Masse kommt dann in 
die Pillenmaschine, die mit Streuvorrichtung zum Konspergieren mit Mehl versehen ist und die 
Pillen selbsttll.tig fertig macht. Ala Witterung kann man der Masse etwas AnisOi zusetzen. Die 
fertigen Pillen sind auf Horden so weit zu trocknen, daB sie sich eben versenden lassen, ohne sich 
gegenseitig breit zu drucken. 

Zur Herstellung kleiner Mengen Phosphorpillen benutzt man den oben erwahnten Phos
phorsirup. 

Phosphorweizen. Ala Ersatz fiir Phosphorpillen sehr zu empfehlen: 31/ 2 kg Weizen 
werden in einer gerll.umigen Schale mit 500,0 g Phosphorsirup (10% Phosphor) mit einem 
Holzspatel gut verriihrt, so daB alle Korner mit dem Sirup befeuchtet sind. Dann fiigt man 
nach und nach 800,0 g feines Roggenmehl und nach dem Durchriihren 200,0 g gebrannten Gips 
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hinzu und riihrt wieder dureh. ·Man erhalt so troekene Korner, die mit einer diinnen Sehieht 
von Phosphorpaste umhiillt sind.' ~ur Herstellung groBerer Mengen verwendet man an Stelle 
einer Sehale eine mit Zinkbleeh ausgesehlagene Kiste. Der Phosphorweizen bleibt, in dieht
sohlieBenden GefaBen aufbewahrt, lange Zeit wirksam. 

Zinkphosphid. A1s ein sehr wirksames Mittel zur Bekampfung der Feldmause soll sieh 
aueh Zinkphosphid bewahrt haben. Man misoht es mit Mehl im Verhaltnis 1:100, formt daraus 
mit Wasser und Sirup kleine Pillen und legt diese an troekenen Tagen im Felde aus. Eine Mi-
8chung von 2 T. Zinkphosphid und 98 T. Mehl totet auoh groBe Ratten. 

VOTsichtsmafJ1'egeln bei de1' He1'stellung von Phospho1'p1'iipa1'aten er
geben sich zunaohst aus den hieriiber in den einzelnen Staaten geltenden gesetzlichen Bestim
mungen, die genau zu befolgen sind. Das Kneten des Teiges mit den Handen ist zu vermeiden. 
Zum Schutze vor den giftigen Phosphordampfen haben die Arbeiter einen Schwamm vor Mund 
und Nase zu tragen, der auf seiner nach auBen geriohteten Seite mit einer Kaliumpermanganat
liisung (1:1000) getrankt ist. Die beim Arbeiten getragenen Kleider sind vor dem Heimgehen 
auszuweohseln. 1m iibrigen sei auf die auf S. 430 angegebenen VorsichtsmaBregeln bei der 
Hantierung mit Phosphor hingewiesen. 

Sohwefelraucherverfahren. (Nach d. Biolog. Anstalt fiir Land- u. Forstwirtsohaft.) 
In einen Raucherapparat wird eine 2-3 om hohe Sohioht gliihender Kohlen geschiittet und der 
Apparat mit folgender Mischung vorsiohtig aufgefiillt: 2 T. trookene Sagespane, 1 T. erbsen
bis haselnuBgroBe Stucke Braunkohle, 1 T. zerkleinerter Stangensohwefel oder Sohwefelpulver. 
Die ersten zwei Hande voll des Gemisches werden bei geoffnetem VerschluBdeckel mit dem Blase
balg einige Male vorsiehtig angeblasen. Hierauf wird der Rest nachgesehiittet, und der VersohluB
deckel festgesohraubt. Nun wird noch einige Male nachgeblasen, bis das wei Be Gas aus der Rauoher
offnung kraftig hervorstoBt. Die Raueheroffnung wird in die einzelnen Mauselocher gesteokt 
und an die Loohrander angedriickt. Einige kraftige Blasebalgstol.le geniigen, urn die mit dem Loohe 
in Verbindung stehenden Erdgange mit dem Gase zu fUllen. Die aus den benachbarten Manse
lochem heraustretenden Gaswolken zeigen an, welehe Locher mit dem behandelten zusammen
hangen. Diese, wie das behandelte, werden mit einer Hacke schnell zugeklopft oder zugetreten. 

Das Sch wefelkohlenstoffverfahren zur Vertilgung von Mausen gleicht dem gegen 
Hamster (S. 1106) angewandten Verfahren. 

Stryehninhaltiges Getreide, Giftweizen, Triticum venenatum. Avena vene· 
nata. 

Die Anwendung von Strychnin als Ungeziefermittel unterliegt polizeilichen Vor
sehriften, die unter allen Umstanden zu befolgen sind. Bei der Anwendung strychninhaltiger 
Praparate ist es notwendig, dafiir zu sorgen, daB die zu vertilgenden Tiere neben den Strychnin
prll.paraten gleiehzeitig Wasser vorfinden, da es sich erwiesen hat, daB im anderen Faile die Wir· 
kung des Strychnins entweder ganzlich ausbleibt oder doch sehr verlangsamt wird. Aus dem glei. 
chen Grunde empfiehlt es sieh, die strychninhaltigen Getreidekomer nicht zu scharf zu trocknen 
und vor der Anwendung wieder etwas anzufeuchten. Man verwende brucinfreies Stryohnin, 
da der Bruoingehalt die Giftwirkung beeintrachtigt. Auoh starker Frost beeintrachtigt die Gift. 
wirkung des Strychnins. Man wende Strychninpraparate deshalb bei frostfreiem Wetter an. 

Herstellung von Stryohningetreide. Man durchfeuchtet da.s Getreide zunachst 
mit heiBem Wasser und laBt es einige Stunden quellen. Darauf fiigt man so viel mit Fuchsin rot 
gefarbter Strychninlosung zu, daB da.s trockene Getreide etwa 0,2-0,3% Strychnin enthalt. 
und arbeitet so lange durch, bis eine gleichmaBige Farbung des Getreides erzielt ist. Man laBt 
nun 12 Stunden stehen, bringt dann da.s Getreide auf mit Stoff iiberzogene Horden und trooknet 
an der Sonne oder in geeigneten Trookenapparaten oder .kammern. Steht Dampf zur Verfiigung, 
so kann man auoh im offenen Kessel auf dem Dampf vortrocknen. Auf 1 kg Getreide verwendet 
man eine Losung von 2-3 g Strychninnitrat in 500 g Wa.sser. An Stelle des meist gebrauohlichen 
Weizens verwendet man besser geschalten Hafer, der von der Strychninlosung besser duroh
trankt wird. 

Saocharin-Giftgetreide erhalt man dureh Zusatz von 0,2 g Saocharin und 0,1 g Nil.. 
triumoarbonat auf 1 I Strychninlosung. 

Stryohningerste und Stryehninmalz werden in gleieher Weise bereitet wie Stryeh. 
ninhafer. 

Mausegriitze ist eine mit Kohlepulver grau gefarbte granulierte Misehung von 5 T. 
Bariumcarbonat, 1 T. Zucker und 5 T. Weizenmehl. 

Motten. 
Mottenlarven tiitet man durch Benzoldampfe, indem man die fraglichen Gegenstande in 

einen gut abgedichteten Kasten legt, in dem mit Benzol getrankte Wattebausche liegen. (Feuer. 
gefahrlich!) - -aber die Anwendung von Schwefelkohlenstoff zur Vertilgung von Ungeziefer 
findet sich in dem von der Biologischen Anstalt fUr Land- und Forstwirtschaft herausgegebenen 
Flugblatt Nr.46 folgende Anweisung: Der Schwefelkohlenstoff wird in den festgeschlossenen 
Raumen im Verhaltnis von 50 cern Sehwefelkohlenstoff auf 1 cbm Luftraum zum Verdunsten ge. 
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bracht. Die zut Behandlung benutzten Raume sind nachher griindlich zu'liiften lind erst wieder 
in Gebrauch zu nehmen, wenn der Schwefelkohlenstoffgeruch verschwunden ist. In Polatermobel 
wird Schwefelkohlenstoff am besten mittela einer Injektionsspritze an verschiedenen Stellen ein
gespritzt, ebenso in Fugen an Mobeln usw. Bei der Anwendung von Schwefelkohlenstoff ist die 
auBerordentlich groBe Feuergefahrlichkeit zu beachten (vgl. Bd. I, S. 821). Gute Mittel gegen Motten 
sind auch p-Dichlorbenzol (Globol FRITZ SCHULTZ JUN., Leipzig), und Hexachlorathan. 

Mottenather, Mottenspiritus, Mottentinktur. Naphthalin 20,0, Campher 50,0, 
Patchouliol 5,0, Karbolaaure 20,0, Terpentinol 50,0, Nitrobenzol 5,0, Spiritus 850,0 oder: Ter
pentinol 80,0, Bergamottol 20,0, Spanisch-Pfeffertinktur 300,0, Nelkenol 20,0, Campher 40,0, 
Spiritus 540,0. Mit diesen Praparaten wird FlieBpapier getrankt, das dann zwischen die 
Kleidungsstiicke oder Pelzsachen gelegt wird. 

Motten pul ver von guter Wirkung ist eine Mischung aus gleichen Teilen fein gepulvertem 
Naphthalin und Insektenpulver. 

, Miicken, Schnaken. Zur Miiekenbekampfung hat der Rat der Stadt Leipzig ein Merk
blatt zur Verteilung gebracht 1). Danach sind in den Monaten Dezember, Januar und Februar die 
Keller, Schuppen und Stalle wiederholt nach iiberwinternden Miicken abzusuchen. Man wischt die 
Wande und Decken mit einem feuchten Tuche ab und zerdriickt die Miicken, oder man sengt die 
Wande und Decken mit einer Lot- oder Spirituslampe abo Sind die Schlupfwinkel nicht zuganglich, 
oder ist das Absengen feuergefahrlich, so vertilgt man die Miicken durch Ausrauchern des 
befallenen Raumes mit einem Miickenvertilgungsmittel (Miickenraucherpulver) aus 400T. 
gepulvertem spanischen Pfeffer, 200 T. Insektenpulver, 200 T. Baldrianwurzel, 200 T. Kalisalpeter. 
Von diesem Pulver werden in flachen, etwas erhoht aufgestellten Schalen etwa 3 EBioffel auf 
je 50 cbm Luftraum des Kellers oder Stalles abgebrannt. Das Entweichen des beim Abbrennen 
entstehenden Qualmes ist durch Verstopfen oder Verkleben der Tiir- und Fensterritzen mit Pa
pierstreifen zu verhindern. Der Qualm solI 2-3 Stunden einwirken. Formt man mit Hilfe von 
Gummi- oder Tragantschleim aus do:lm erwahnten Pulver Raucherkerzchen, so erhalt, man wirk-
same Miicken- und Schnakenkerzen. : , 

Sehr wirksam sind auch' folgende Mischungen, die 'mit einer Bauinspritze verspritzt wer
den. 1. 10 g Seifenspiritus und 25 g Formaldehydlosuug auf 1 I Wasser. II. 550 g Insekten
pulvertinktur, 180 g Schmierseife, 240 g Glycerin, 30 g Tetrachlo:rkohlenstoff. Zum Gebrauch 
mit der 20fachen Menge Wasser zu verdiinnen. Auch Florill--Insekticid (CHEM. FABR. 
NOERDLINGER, Florsheim) hat'sich bewahrt. 

Schutzmittel gegen ~iicken, Fliegen, und andere Insekten enthalten vorteilhaft 
Eucalyptol, das man den fraglichen Zubereitungen zu etwa 100/ 0 zusetzt. Auch Nelkenol wirkt 
ahnlich. Ebenso wirkt eine konzentrierte Los~g von Naphthalin in Paraffinol als vorziigliches 
Schutzmittel gegen Insektenstiche. Miickenstifte sind Mischungen aus 50 T. festem Paraf,fin, 
40 T: fliissigem Paraffin und 10 T. Eucalyptol oder Nelkenol. 

SChnecken. Gartenschnecken und Kellerschnecken kann man durch Aufstellen von Bier 
in flachen Schalen fangen. Kellerschnecken vertreibt man durch Ausstreuen von RuB, Eisen
vitriol, Kupfervitriol oder geloschtem Kalk in die Kellerecken und -ritzen. 

Raupen. Baumleim. Raupenleim. Brumataleim. Nach DIETERICH: Resinae Pini 
535,0, ()lei Lini 450,0, Paraffini solidi 15,0. - II. Resinae Pini 100,0, Picisliquidae (Germ.) 900,0.
III. Resinae Pini 70,0, Olei Lini 30,0. Man mischt durch Schmelzen. 

Schwaben. Scha ben, Haus- und Kiichenschaben, Hausgrillen. DieseInsektenhalten 
sich in Kiichen, Backereien und Wohnraumen in Ritzen und Fugen, am liebsten an warmen Stellen 
in der Nahe der Herde und Of en auf und verlassen ihre Schlupfwinkel erst im Dunkeln. Zur Be
kampfung verwendet man Insektenpulver, das man in die Schlupfwinkel staubt oder Gifte, die aber 
in Kiichen, Baokereien und Wohnraumen mit sehr groBer Vorsicht angewandt werden miissen. Sehr 
gute Dienste leistet eine Mischung von gleichen TeHen Phosphorlatwerge und Honig oder eine 
Mischung von Staubzucker mit Kieselfluornatrium. Auch eine Mischung von Borax, Zucker 
und Mehl oder ein mit Wasser daraus hergestellter Teig kann ala Schabengift verwendet werden. 

Wanzen. Ein gutes Wan zen pulver besteht aus gleichen Teilen Insektenpulv'er und Naph
thalin. Als Wanzentinktur wird eine Mischung aus 20 T. Koloquinthentinktur, 20 T. Sublimat, 
690 T. Wasser und 2300 T. Sabadillessig empfohlen. Billiger und ebenso wirksam ist eine Mischung aus 
200 T. griiner Seife, 50 T. Terpentin, 100 T. Petroleum und 650 T. Wasser. Diese Mischungen 
werden nach gutem Durchschii~teln in aIle Ritzen usw. eingepinselt. - Zum Verstauben mit einer 
Blumenspritze eignet sich eine Mischung aus 500 T. einer Tinktur aus Koloquinthen und Tabak 
(1: 5), 50 T. Karbolsaure, 100 T. Naphthalin und je 150 T. Schwefelkohlenstoff, Benzol und 
Terpentinol. An Stelle des hochst feuergefahrlichen Schwefelkohlenstoffs verwendet man besser 
Tetrachlorkohlenstoff. - Beim Neustreichen der Wande empfiehlt sich der Zusatz einer 
Koloquinthenabkochung zur Anstrichfarbe. Das einzige sichere Mittel zur volligen Vernichtung 
der Wanzen ist das Ausrauchern der Raume mit Blausaure oder Schwefeldioxyd, das man durch 
staatlich genehmigte Entwesungsanstalten ausfiihren laBt.·. 

1) A uch yom Reichsgesundheitsamt sind Merkblatter fiir die Miickenbekam pfung zu beziehen. 



Mittel gegen schadliche Tiere und Pflanzen. 1111 

WurmfraB. BorkenkiUer. 
Gegen WurmfraB im Holz wirkt das vielfach empfohlene Eintraufeln von Karbolsaure, 

Formaldehydliisung, Terpentiniil, Petroleum, Benzin, Trichlorathylen, Tetrachlorkohlenstoff 
oder Holzessig in die Bohrliicher nur bedingungsweise. Um ein Weitergreifen des WurmfraBes zu 
verhindern, ist es meist niitig, die angebohrten Holzteile auszuschalten. 

W ittemngen fUr verschiedene Tiere. 
Bienenwitte~ung. Camph. trit., Sem. Paradisi ply. gr. je 9,5, Castor. canadens. 1,25, 

Rad. Helenii, Cort. Granat., Caryophyll., Piper long., Rad. Men., Rhiz. Polypodii, Fruct. Cera· 
toniae, Sacchar., Rad. Liquirit., Rhiz. Iridis, Cort. Cinnam., Rhiz. Zingiber. (alles grob gepulvert) 
je 15,0, Macis plv. gr., Sem. Myristic. ply. gr. je 5,0. 

Fisch witterung. Zum Befeuchten des Kiiders sind folgende Mischungen empfohlen 
worden: I. Bals. Peruv., 01. Mirbani aa 1,0, Alcohol. absolut. 4,0. - II. Moschus 0,05, Zibethum 
0,25, Bals. Pernv. 4,0, 01. Anisi 1,5. - III. AufguB von frischen Saubohnenblattern (Vicia faba) 
10 :150 gemischt mit 10,0 Spiro aeth. nitros. und 2 Tr. 01. animal. aeth. - IV. (besonders fiir 
Forellen) Zibethum mit 01. Ligni Rhodii. 

Fuchswitterung. Moschi 0,25, Camphorae 0,5, Ammonii carbonici 0,5, Aquae 5,0, Adipis 
anserinae 94,0. 

Witterung fiir Hausmarder. Moschi 0,05, Aquae Foeniculi, Spiritus aa 5,0, Olei 
Anisi 1,0. 

Katzen lockt man mit Baldrian an. 
Mause und Ratten lieben gepiikelte Fische und den Geruch von Anis. 
Witterung fiir Raubtierl). Nach DIETERICH: Castorei canadensis 3,0, Moschi 0,3, 

Zibethi 0,2, OM Cascarillae, Olei Valerianae, Olei Angelicae, Olei Patchouli aa gutts. V, Amyli 
Tritici 100,0. Das Pulver darf nicht mit den Handen beriihrt werden. 

Witterung zum Fangen schadlicher Schmetterlinge. 930,0 Fliegeuleim, 50,0 
Honig, 20,0 Apfelather, 0,5 Cumarin. Auf Holzstiicke gestrichen im Freien aufzustellen. 

Wolfswitterung. Turion. Pini recent. concis. 50,0, Radic. Valerianae concis., Fruct. 
Anisi contus. aa 25,0, Adipis anserinae 100,0. Man digeriert 1 Stunde in geschlossenem GefaB im 
Wasserbad. 

Zur Vertilgung des Graswuchses auf Gartenwegen ist Bleikies zum Bestreuen gut geeignet, 
der den Pflanzenwuchs hemmt. Auch durch das Auftragen einer starken Schicht Steinkohlenasche 
wird der Pflanzenwuchs auf den Wegen vermindert. Den Graswuchs zwischen den Pflastersteinen 
verhindert man durch wiederholte Besprengung des Pflasters mit einer 5 % igen Liisung von rohem 
Caloiumchlorid oder von rohem Magnesiumchlorid . .Auch die Endlauge (Chlormagnesiumlauge) der 
Kaliwerke leistet gute Dienste, ebenso die Besprengung mit siedend heiBem Wasser. Weiterhin sind 
vorgeschlagen worden: Gaswasser, Viehsalz, Salzsaure, Schwefelsaure, Kalkmilch. Das Gas· 
wasser muB einige Male nacheinander aufgegossen werden, und man darf nicht an die Wege
einfassungen damit kommen, auch nicht an Baumwurzeln. Bei Viehsalz hat das Ausstreuen auch 
wiederholt zu geschehen. Die Sauren werden mit Wasser stark verdiinnt. Schwefelsaure etwa 
2: lOO, rohe Salzsaure etwa 5 : lOO. Kalkmilch ist nur frisch zu gebrauchen (1 kg ungeliischter Kalk 
in 10 1 Wasser). 

Ein vorziigliches Mittel zur Vertilgung von Gras und Unkraut auf Wegen ist chlor· 
saures Natrium, das schon in sehr geringen Mengen giftig auf Pflanzen wirkt. Man be· 
gieBt die Wege mit einer Liisung von etwa 200 g chlorsaurem Natrium in 10 1 Wasser. 

Mittel gegen Pflanzenkrankheiten. 
Arsen.Kupferliisung zur Vertilgung von Pflanzenschadlingen an Feldfriichten, 

Weinstiicken und Obstbaumen nach RICHE: I. Kupfersulfat 2,0, geliischter Kalk 2,0, Schweiufurter 
Griin 0,240, Wasser 150,0. - II. Roggenmehl 8 T., Wasser 900 T., geliischter Kalk 2 T., Wasser 
100 T., Schweinfurter Griin 1 T. Das vorgeschriebene Mehl wird mit einer kleinen Menge heiBen 
Wassers zu einem diinnen Kleister angeriihrt und dann erst das iibrige Wasser zugesetzt. 

Az uri n. Mittel gegen die Peronospora. Cupri sulfurici crudi 1 kg, Liquoris Ammonii 
caustici (10%) 3 kg, Aquae 3801. 

Burgunder Briihe, Seifige Kupfercarbonatbriihe gegen die Peronospora der 
Reben: Cupri sulfurici crndi 125 g, NatrIi carbonici cryst. 175,0 g, Saponis domestici 25,0 g, 
Aquae 101. 

Bordelaiser Briihe gegen die Peronospora und gegen die Kartoffelkrankheit. 
Man liist 8 kg Kupfervitriol in 100 I Wasser, ferner liischt man 15 kg Atzkalk mit 30 I Wasser 
und mischt das Kalkhydrat nach dem Erkalten (!) der Kupferliisung zu. 

Meltau auf Stachelbeerstrauchern uSW. Die Straucher werden mit einer sog. Rebspritze 
aile 10 Tage mit Kupfervitriol-Kalkbriihe (Bordelaiser Briihe) bestaubt, oder mit Schwefelkalium
briihe (400,0 Schwefelkalium auf 100000,0 Wasser). AuBerdem miissen aile befallenen Triebe, 
Blatter und Friichte abgeschnitten und verbrannt werden. 

Gezuckerte Kupferkalkbriihe. Nach BARTH: Kupfervitriol 2 kg, gebrannter Kalk 
1,5 kg, Zucker 0,3 kg, Wasser lOO 1. 
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Kupferzuckerkalkpulver. Entwasserter Kupfervitriol 40T., Kalkstaub 50 T., ge
mahlener Zucker 10 T. Auf 1001 Wasser sind 3 kg des Pulvers zuzusetzen. 

Kupferphosphatbriihe gegen den Getreiderost. Kupfervitriol 60,0 g, Natrium
phosphat 105,0 g, Wasser 15 1. 

Saatbeize. AuBer Formaldehydliisung (s. Bd. I S. 1311) wird auch eine Formaldehyd
Sublimatlosung (170,0 Formaldehydlosung, 50,0 Sublimat, 330,0 Wasser) empfohlen, vou der 
1/21 mit 50 1 Wasser zu mischen sind. Auch eine Sublimatlosung bzw. eine Losung von je 11 g Subli
mat und Chlornatrium und 0,2 g Anilinfarbstoff in 101 Wasser, die fiir 50 kg Getreide ausreicht, 
wird behiirdlich ala Saatbeize empfohlen. 

Spezialitiiten gegen tierische und pflanzUche Schiidlinge. 
Agfa-Saatbeize (A.-G. FUR ANILINFABR., Wolfen) entbltlt p-Kresol, Quecksilber 

und Kaliumferrocyanid. 
Aphidon (A.-G. FUR ANILINFABR., Wolfen) gegen Blattlause, Blutlause u. a. enthalt 

Nikotin. 
Aphisan (DR. REISS, Heidelberg) gegen Blattlause enthalt Nikotin. 
Arbosan (SACCHARINFABRIK, Magdeburg) gegen Obstbaumschadlinge ist eine Art Kar bo

lineum. 
Areginal (A.-G. FUR ANILINFABR., Wolfen) gegen Vorratsschadlinge aller Art besteht aus 

organischen Chlorverbindungen. 
Aresin (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN), Bestaubungspulver gegen blattfressende In

sekten im Wein- und Obstbau, enthalt eine Arsenverbindung. 
Arsenbestiiubungsmittel Biichst (FARBWERKE HOCHST) entbltlt Calciumarseniat. 
Arsenverstiubungsmittel1922 (HINSBERG, Nackenheim a. Rh.), gegen Heu- und Sauer

wurm, enthalt eine Arsenverbindung. 
Arsengrasvertilger (CHEM. FABR. NORDLINGER, Florsheim) gegen Unkraut, enthalt eine 

Arsenverbindung. 
Arsen-Cupretta (CHEM. FABR. NORDLINGER, Florsheim) enthalt :Bleiarseniat und 

Kupferverbindungen. 
AuIin (C. F. BOEHRINGER, Mannheim-Waldhof) gegen Blutlause, Lanse, Bunde- und 

Katzenflohe enthalt ein Xanthogenat, geliist zu 10% in Vaselinol und Tetralin. 
Bafum (CHEM. FABR. KABAN, Hamburg-Wandsbeck), gegen Ratten und Mause, ist ein 

Meerzwiebelpraparat. 
Barol (CHEM. FABR. NORDLINGER, Florsheim) ist ein kupferhaltiges Karbolineum. 
BasoIin (DR. K. ALBERT, Biebrich a. Rh.), zur Bestaubung gegen Heu- und Sauerwurm, 

enthltlt eine Arsenverbindung. 
Betanal (LUDW. MAYER, Mainz), gegen Riibenwurzelbrand, enthltIt 5,5 0/ 0 Quecksilber

chlorid und 30% Karbolsaure in wasserig alkoholischer Losung. 
Certan (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN), gegen Wanzen, Viehlause, Flohe usw., enthalt 

nicht naher bezeichnete Ketone in alkaHscher Liisung. 
Cosan, Marke Rebgriin, (CHEM. FABR. DE lliEN, Hannover) ist kolloider Sch wefel mit 

griinem Farbstoff. 
Cupretta (CHEM. FABR. NORDLINGER, Florsheim) ist ein Ersatz fiir Kupferkalkbriihe. 
Cuprex (E. MERCK, Darmstadt), gegen Blutlause, Ungeziefer der Haustiere und Menschen, 

enthltlt eine organische, lipoidlosliche Kupferverbindung in einem organischen Losungsmittel 
gelost. 

Cuprodyl (SACCHARINFABRIK, Magdeburg), Bestaubungsmittel gegen Heu- und Sauerwurm, 
Riibenkafer, ist ein Kupfer-Arsenpraparat. 

Currhon A u. B (DR. K. ALBERT, Biebrich a. Rh.), Bestaubungsmittel gegen Oidium und 
Peronospora, ist ein Kupfer-Schwefelpraparat. 

Curtacol (DR. K. ALBERT, Biebrich a. Rh.), gegen Plasmospora des Weinstocks, ist ein mit 
Hilfe von Sulfitzelluloseablauge hergestelltes Kupferpraparat. 

Dehanol (CHEM. FABR. DE HAEN, Hannover), Bestaubungsmittel gegen Peronospora ent. 
halt koIIoiden Schwefel. 

DeIitia-Giftgetreide (CHEIII. FABR. DELITIA, Delitzsch), enthltIt 0,3-0,5% Strychnin. 
DeIitia-Giftkonserve Rattekal enthalt 3% Phosphor. 
DeIitia-Miiuselatwerge enthalt 2% Phosphor. 
Dupuysche Saatbeize (NUMA Dupuy, Wien), ist in der Hauptsache Ferrosulfat. 
Elosal (FARBWERKE HOCHST), Bestaubungsmittel gegen Meltau, ist ein harzartiges Pro

dukt, das durch Einwirkung von Chlorschwefel auf Metallverbindungen der Phenole, Naphthole und 
IthnIicher Verbindungen gewonnen wird. 

Erdfloh-Pulvat (CHEM. FABR. NORDLINGER, FlOrsheim) soIl Kupfer, Schwefel und Nikotin 
enthalten. 

Erysit (CHEM. FABR. VORM. E. SCHERING, Berlin), gegen Meltau und rote Spinnen, ist ein 
fliissiges Schwefelpraparat. 
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Esturmit (E. MERCK, Darmstadt), Bestii.ubungsmittel gegen tierische Schii.dlinge des Wein. 
stocks, der Obst- und Waldbii.ume, Zuckerriiben, ist eine Arsenverbindung. 

Exodin (CHEM. FABR. VORM. SCHERING, Berlin), gegen Blattlii.use, ist ein Nikotinpra. 
par at. 

Exodin-Rauchertabletten, gegen Blattlause in Gewaohshausern, enthalten ebenfalls 
Nikotin. 

Floria Kupfer-Pulvat (CHEM. FABR. NORDLINGER, FlOrsheim), gegen Peronospora, ist ein 
Kupfer-Schwefelpraparat. 

FIoria-SchwefeIpaste gegen WildverbiB, enthiLlt Calciumsulfid. 
FIorium (CHEM. FABR. NORDLINGER, Florsheim), ist ein leicht emulgierbares Karboli

neum. 
FusarioI (Roggen-) (W. C. FIKENTSCHER, Marktredtwitz), Saatgutbeize, enthilt Queck

silberchlorid. 
FusarioI (Weizen-) enthiLlt Quecksilberchlorid, Kupfersulfat und Natriumchlorid. 
Fungalit (HOLZVERKOHLUNGSINDUSTRIE-A.-G., Konstanz), enthii.lt Quecksilber

chlorid, Ferrichlorid, Ferrirhodanid und Kieselgur mit Salzsaure durchtrankt. 
Germisan (SACCHARINFABRIK, Magdeburg), Saatgutbeize, enthalt Cyanmerkurikresol. 

natrium und Sulfite. 
GIyraI, ein Ratten- und Mausevertilgungsmittel von RICHARD BEIER u. Co., Frankfurt 

a. M., besteht nach AUFSBERG aus: 500,0 Schweinefett, 100,0 Rindstalg, 5,0 Salicylsii.ure, einer 
Zwiebel und 500,0 prazipitiertem Bariumcarbonat. Die Zwiebel wird klein geschnitten und mit 
Fett und Rindstalg so lange gerostet, bis sie sehr dunkelbraun geworden ist. Hierauf wird in dem 
heiBen Fette die Salicylsaure gelost und zuletzt das Bariumcarbonat zugemischt. 

Goldspiritus nach TH. MEYER: Sam. Sabadill. contus., Cort. Quillajae conc. je 75,0, Spiritus 
dilut. 1500,0 zur Tinktur verarbeiten und Benzol 10,0 zusetzen. 

Kalifornit extra (CHEM. FABR. NORDLINGER, Florsheim) gegen Insekten und Pilze ist 
Sch wefelkalkbriihe. 

Kalifornit technisch ffir Park- und Waldbiume, ist Schwefelkalkbriihe mit Zusatz von 
anderen insektizid wirkenden Stoffen. 

Kalimat (LUDW. MAYER, Mainz), Saatgutbeize, enthilt Formaldehyd und Kar bolsaure. 
Kalimat B, Saatgutb ize, enthilt auBer Formaldehyd und Karbolsaure eine Queck

silberver bind ung. 
Limitol (CHEM. FABR. VORM. E. SCHERING, Berlin), gegen Blutlaus, enthii.lt eine campher. 

ihnliche Verbindung zusammen mit Emulgierungs. und Klebemitteln. 
Maushin (A.-G. FUR ANILINFABR., Wolfen), gegen Mause, enthalt Phosphoroalcium. 
Mikrothan (CHEM. FABR. NORDLINGER. Florsheim). gegen Ungeziefer, ist ein cmolin. 

ahnliches Praparat. 
Neutrumteer (CHEM. FABR. NORDLINGER. Florsheim), gegen WildverbiB, ist entsauerter 

Teer. 
NosperaI (FARBWERKE HOCHST), gegen Peron08pora, enthii.lt Kupfersalze und harzartige 

Stoffe (sulfuriertes Naphthol- und Anthracenpeoh). 
Nosperit (FARBWERKE HOCHST), gegen Peronospora, ist dem Nosperal ahnlioh. 
Nosprasen (FARBWERKE H6cHST), gegen Wein- und Obstschadlinge, enthii.lt auBer Be

standteilen des Nosperals und Nosperits Natriumarseniat und Kalk. 
Oidal (DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR SCHADLINGSBEKAMI'FUNG, Frankfurt), gegen Mel

tau, ist ein Schwefelpraparat. 
Omegan 1 (DR. K. ALBERT, Biebrich a. Rh.), Spritzmittel gegen Peronospora, enthiLlt kol

loide Metalle in Sulfitzellstoffablauge (vgl. Curtacol). 
Omegan 2-5, Spritzmittel gegen Peronospora, bestehen aus Curtacol und Zusatz von kol

loiden Metalloxyden. 
Parasitencream von GEO DOTzER-Frankfurt a. M. besteht aus LeinO! mit Insektenpulver, 

etwas parfiimiert. 
Pomarson (FARBWERKE H6cHST), gegen ObstbaumschiLdlinge (Insekten), enthiLlt eine 

Arsen ver bindung. 
Ratinin (RATININ·GES., Berlin), gegen Ratten, ist ein Meerzwie belpraparat. 
Salforkose, ein hauptsii.chlich zur Vertilgung von Wanzen angewandtes Ungeziefermittel, 

besteht aus Schwefelkohlenstoff, Formaldehyd und zwei nicht naher bezeichneten Stoffen, die 
lediglich die Feuergefahrlichkeit des Schwefelkohlenstoffes herabsetzen sollen. 

Schwabenmittel Bums ist ein Gemisch aus etwa 1/3 Zucker und 2/3 Borsaure, dieser Mischung 
sind etwa 20/0 einer wasserunloslichen Substanz zugefiigt worden, die Eisen enthii.lt und mit einem 
alkoholloslichen griinen Farbstoff angefiirbt ist. (SCHWEDES.) 

Segetan (DEUTSCHE GES. FUR SCHADLINGSBEKAMI'FUNG, Frankfurt a. M.), Saatgutbeize. 
enthalt Quecksilbersalze und komplexe anorganische und organische Quecksilberverbin
dungen. 

Segetan neu enthiLlt ebenfalls Quecksilberverbindungen. 
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Silesia Grin (GUTTLER-SCHARFEWERKE, Reichenstein i. Schl.), iat araenig-essigsaures 
Kupfer. ' 

Sokialpriiparate (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN), gegen Mause und Ratten, enthalten 
3-Monomethylxan thin. 

Solbar (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN), gegen pflanzliche und tierische Schadlinge 
s. Bd. I S.763. 

Stabulol (DEUTSCHE GES. FUR SCHADLINGSBEKAMPFUNG, Frankfurt a. M.), zur Stall. 
desinfektion, ist ein Steinkohlenteerpraparat. 

SubIifonnin (HOLZVERKOHLUNGS-A.-G., Konstanz), Saatgutbeize, enthalt Formaldehyd 
und QueckBil berchlorid. 

Sublimofonn (W. C. FIKENTSCHER, Marktredtwitz), Saatgutbeize, enthalt Formaldehyd 
und QueckBilberchlorid. 

Sulfolin (KAOLINFABRIK C. H. ERBSLOH U. Co., Geisenheim) iBt gemahlener Schwefel 
und Kaolin. 

Tillantin B (FARBWERKE HOCHST), Saatgutbeize, enthalt kolloides Kupfer und kleine 
Mengen einer organisehen ArBenverbindung. 

Tillantin C, Saatgutbeize, enthalt eine Queeksilberverbindung. 
Trikotin (SACCHARINFABRIK, Magdeburg), gegen Blatt- und Blutlause und andere Pflanzen

lause, ist eine Harzseifenlosung mit Tetralin und aromatisehen Arsenbasen. 
Trockenbeize Hiichst (FARBWERKE HBcHST), Saatgutbeize, enthalt Kupfer und geringe 

Mengen einer organisehen Araenverbindung. 
Urania-Saatbeize (HOLZVERKOHLUNGS-A.-G., Konstanz), ist ein Queeksilberprii.parat. 
Uspulun (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) a. Bd. I S. 1485. 
Venetan (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN), gegen Blattlause, enthalt eine nikotinahn-

liehe Verbindung und Ketone. .. 
Zelio-Giftpaste und -kiirner (FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN), enthalten Thallium

sulfat. 

Abgabe und AujbewahTUng gijtiger Pjlanzenschutzrnittel. Fiir die Ab
gabe und Aufbewahrung giftiger Pflanzensehutzmittel in den Apotheken sind die' allgemeinen 
Verordnungen iiber die Abgabe und Aufbewahrung von Giften maBgebend, ebenso fiir Drogen
handlungen, die zur Abgabe von Giften berechtigt sind. Fiir die Abgabe auBerhalb der genannten 
Stellen gelten die im Jahre 1924 vom Reichsgesundheitsamt aufgeatellten Voraehrifte n ii ber 
den Vertrieb' von giftigen Pflanzenschutzmitteln dureh Vertriebsstellen des 
amtliehen Pflanzenschutzes und landwirtaehaftliehen Korperschaften I), die dann 
in den Einzelstaaten zum ErlaB entsprechender Verordnungen gefiihrt haben, zum Teil mit einigen 
Anderungen. Nach § 1 der Vorschriften gelten als giftige Pflanzenschutzmittel die in der Anlage I 
bezeichneten Stoffe. Verbindungen und Zubereitungen, sowie die unter ihrer Verwendung her
geBtellten Zubereitungen zur BekilJ:npfung (Vertilgung) von Pflanzenschadlingen. 

Nach § 2 ist der Vertrieb von giftigen Pflanzenschutzmitteln nur solchen Stellen geBtattet, 
denen hierzu eine Erlaubnis erteilt worden ist. Die §§ 3-14 enthalten Vorschriften iiber die Auf
bewahrung und Abgabe, die den allgemeinen Verordnungen iiber die Abgabe von Giften ahnlich sind. 

Anlage I. 
Abteilung 1. ArBen und seine Verbindungen; Nikotin und aeine Verbindungen; Queck

ailberverbindungen, ausgenommen Chlorphenolquecksilber (B. Abt. 3) und ausgenommen in 
Germisan; Uransalze, wasBerlOslich. 

Abteilung 2. ChromBaure und ihre Verbindungen; Oxalsaure (B. Abt. 3). 
Abteilung 3. Bariumverbindungen, IOBliches Chlorphenolquecksilber (z. B. im 

Uapulun); losliche fluorwasserstoffsaure Salze (Fluoride), FormaldehydloBungen, ausgenommen 
Loaungen und Boustige Zubereitungen mit einem Gehalt von nicht mehr als vier Hundertteilen 
Formaldehyd; GermiBan; Karbolsaure (Phenol), auch verfliissigte und verdiinnte, ausgenom
men Verdiinnungen und Bonstige Zubereitungen mit einem Gehalt von nicht mehr als zwei Hundert
teilen Karbolsaure. KieBelfluorwaBserstoffBaure, auch verdiinnte, ausgenommen Ver
diinnungen und Bonstige Zubereitungen mit einem Gehalt von nicht mehr als 15 Hundertteilen 
wasserfreie Saure. 

KieBelfluorwasBerBtoffBaure SaIze (Silicofluoride), losliche Kresole, auch BOg. rohe 
Karbolsaure, KreBolschwefelsaure, Kresolsulfonsauren, ausgenommen in Losungen und Zuberei
tungen (Kresolseifenlosungen, LYBol usw.) mit einem Gehalt von nicht mehr als ein Hundertteil 
Kresol. 

Oxalsaure SaIze (Oxalate); Pikrinsaure undihre Verbindungen; Sch wefelkohlenstoff; 
Zinksalze, ausgenommen Zinkcarbonat. 

Nach § 14 der Vorschriften diirfen Pflanzenschutzmittel, die aus Arsen oder seinen Ver
bindungen bestehen oder die unter Verwendung dieser Stoffe hergestellten Zubereitungen, auch 

1) Pharmaz. Zeitung 1924, S.626. 
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'\Venn sie von Natur grim gefij,rbt sind (z. B. Schweinfurter Griin), nur mit einer in Wasser leicht las· 
lichen griinen Farbe vermischt zur Abgabe vorril.tig gehalten oder abgegeben werden. Das gleiche 
gilt fiir Quecksilberverbindungen und die unter Verwendung von Quecksilberverbindungen her. 
gestellten Zubereitungen, die mit einer in Wasser liisliohen bla uen Farbe vermischt werden miissen. 
Vorstehende Besohrii.nkungen konnen zeitweilig auller Wirksamkeit gesetzt werden, wenn und so· 
weit es sich darum handelt, unter polizeilicher Aufsicht aullerordentliche Mallnahmen zur Be· 
kil.mpfung von Pflanzenschil.dlingen zu treffen. 

Hilfsmittel der Photographie. 
In diesem Abschnitt sollen die wichtigsten Hilfsmittel zur Ausfiihrung der haupt. 

sachlichsten photographischen Verfahren kurz besprochen werden. 1m Anschlull 
hieran sind auch einige Angaben iiber Lichtpausverfahren und eine kurze Be· 
schreibung des Verfahrens zur Herstellung von Photographien in natiirlichen 
Farben mit den LUMIEREschen Autochromplatten und den AGFA·Farben· 
~,~~tten aufgenommen. 

- I. Photographie. Trockenplatten. Das nasse Verfahren oder Kollodiumver· 
fahren wird kaum noch ausgefiihrt. An seine Stelle ist das trockene Verfahren 
getreten, das sich der photographischen Trockenplatten bedient, d. h. Glasplatten. 
mit einer Gelatineschicht iiberzogen, welche die lichtempfindliche Silberverbindung 
(Bromsilber) in feiner, emulsionsartiger Verteilung enthalt; daher der Name Brom· 
silber.Emulsionsplatten. Die Herstellung dieser Platten erfolgt in besonderen 
Fabriken. 

Aufbewahnmg. Es ist zu beachten, dall die Trockenplatten zwar ziemlich 
lange (Monate, selbst Jahre lang) brauchbar bleiben, dall sie aber schlielUich doch 
unbrauchbar werden. Der Wiederverkaufer vermerke deshalb auf den einzemen 
Kastchen die Zeit des Bezuges, verkaufe die alteren Platten zuerst und prme sehr alte 
Platten durch eine photographische Aufnahme auf Hire Brauchbarkeit. 

Die Platten miissen unter vollkommenem LichtabschluB an einem kiihlen. 
trockenen Ort, der vor Schwefelwasserstoff, Salzsaure· und Ammoniakdampfen, 
iiberhaupt Gasen und Dampfen jeder Art, moglichst geschiitzt ist (schon Leuchtgas 
und Leuchtgasflammen wirken schiLdlich) aufbewahrt werden; an einem warmen Ort 
konnen sich die Gelatineiiberziige von der Glasunterlage ablosen. 

Lichtschutz. AIle photographischen Arbeiten sind, soweit lichtempfindliche 
Substanzen dabei in Betra.cht kommen, unter moglichstem Ausschlu13 wirksamer 
Lichtstrahlen auszufiihren. Auf die gewohnlichen Bromsilbergelatinetrockenplatten 
wirken besonders die blauen, violetten und ultravioletten Strahlen. Weitaus geringer 
ist die chemische Wirksamkeit der gelben Strahlen, sehr gering die der roten Strahlen. 
Die auf Bromsilberplatten besonders wirksamen Strahlen des gewohnlichen Sonnen· 
und Lampenlichts kann man zum gro13ten Teil ausschalten. wenn man das Licht durch 
gelbes oder besser durch rotes Glas gehen la13t. Der Lichtschutz ist dann zwar 
nicht vollkommen, aber fiir die Ausfiihrung der iiblichen Arbeiten geniigend. 

Nicht jedes rote Glas bietet aber hinlanglichen Lichtschutz, vielmehr eignet sich 
hierzu nur das rote Rubinglas; ganz ungeeignet sind rote Glaser, bei denen die Rot· 
fiirbung z. B. durch Kupfer hervorgebracht ist. Man kann die roten Glaser auf ihre 
Brauchbarkeit durch die photographische Platte priifen, indem man eine nichtbellch. 
tete Platte bei diesem Licht mit einem Entwickler behandelt, oder durch das Spektro. 
skop. In ersterem Falle darf der Entwickler wahrend einer Zeit von 20-30 Minuten 
keine Einwirkung auf der Platte zeigen, im anderen Falle miissen im Spektroskop 
alIe Farben mit Ausnahme des Rot ausgeloscht erscheinen. Es ist aber ratsam, auch 
wenn die Lampe nur rote Strahlen aussendet, die Platten beim Einlegen in die Kasset· 
ten 1lIld beim -Entwickeln nicht unnotig lange dem roten Licht auszusetzen. Ganz 
besonders ist eine zu lange Belichtung mit rotem Licht zu vermeiden, wenn man mit 
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orthochromatisohen, also auoh fUr rote Strahlen empfindliohen Platten arbeitet. 
In diesem FaIle stellt man sioh zweokmaBig mit dem Riioken gegen die Lampe und 
legt die Platten im Sohatten der eigenen Person in die Kassetten. Beim Entwiokeln 
soloher Platten bedeokt man die Entwieklerschale anfangs mit einem Pappdeokel. 

Fehler, die bei nioht saohgemaBer Behandlung der Platten entstehen: 
1. Grausohleier entsteht, wenn die Sonne wahrend der Aufnahme in den 

Apparat gesohienen hat; ferner wenn die Dunkelkammerbeleuehtung fehlerhaft oder 
der Entwiokler zu warm war. 

2. Hellere und dunklere Felder bilden sioh. wenn der Entwiokler nioht so
fort die ganze Platte benetzt. Man aohte deshalb darauf, daB die Menge der Ent
wioklerfliissigkeit nioht zu knapp bemessen ist. 

3. Marmorierung entsteht dureh ungleiehmaBiges Eindringen des Entwioklers 
in die Sohioht, wenn die Sohale bei der Entwioklung nioht geniigend bewegt wird. 

4. Runzeln und Ablosen der Sehioht vom Glase tritt ein, wenn Entwiokler, 
Fixierbad oder Wasehwasser zu warm angewandt werden. Die Temperatur der 
Bader solI 180 nioht iibersteigen. 

5. Nadelstiohartige weiBe Punkte entstehen duroh Staubteilehen, die wahrend 
der Beliohtung auf der Sehieht liegen. Man staube deshalb die Platten und Kassetten 
vor dem Einlegen der Platten mit einem weiohen Pinsel sorgfiiltig abo .. 

6. Kleine runde weiBe Stellen riihren von Luftblasen her, die sieh wahrend 
der Entwiok1ung auf der Sohioht festsetzen. . 

7. Sohwarze Punkte oder Fleoken konnen sieh bilden, wenn wii.hrend der 
Entwioklung ungeloste Entwioklerteilehen (Kristalle) auf der Sehioht liegen. Ent
wiekler filtrieren! 

Blitzlleht. Liehtfilter. 
Magnoslum-BlItzlleht. 

I. 
Magnesll pulveratl 10,0 
BaIiI superoxydatl 60,0. 

II. 
Magnesll pulverati 10,0 
Kalil chlorlc! 
Kalil perchlorlcl ii.i 7,6. 

Nlcht auf Vorrat hersteUenl Verbrennungsdauer 
von 1-4 g MagneslumbHtzUcht - ', .. Sek. 

III. 
KaUi permanganicl 40,0 
MagnesH pulverati 60,0. 

Vorslchtlg mischen und mit Salpeterpapler Fa
tronen von 0,5-2,0 g hersteUen. Unempflnd
Hch gegen Stoll und Schlag. Verbrennungsdauer 
"'0 Sekunde. 

IV. 
Alumini! pulverat! 
Stibli sulfuratl nigrl 
KaUi chlorlcl 

20,0 
15,0 
65,0. 

V. Rauchschwach. 
Magnesi1 pulverati 
Ammonil nitrlcl aa part. aeqUo 

Aurantla-Collodlum. 
Aurantla·Farbstoff 0,3 
CollodH (2 0,.) 100,0. 

Zur Herstellung von Gelbschelben. 

Gelbfllter. 
Gesattlgle l'lk:rinsAurelilsung. 

Absorblert die blauen Strahlen und lillt nur die 
gelben Strahlen durch. 

Grlinfllter. ZETTNowsches Llchtfllter. 
Cuprl sulfurlcl cryst. 44,0 
Kalil dichromic! 4,25 
Acldl sulfurlcl conc. 0,6 
Aquae dest. 260,0-600,0. 

Fiir SonnenHcht oder elektrlsches BogenHcht; 
lABt In konzentrlertem Zustand nur gelbgrfine 
Strahlen durch. 

Blaufllter. 
Cuprl sulfurlcl cryst. 1,0 
Llquorls AmmonH caust. 5,0-6,0. 

LiiBt nur die blauen Strahlen hindurch. 

Aescullnlilsung. 
Aescullni 1,0 
Aquae 75,0. 

Absorblert die ultravloletten Llchtstrahlen. 

Entwickler. Dureh die Beliohtung wird auf der Platte ein latentes Bild erzeugt. 
Das Halogensilber ist duroh die Beliohtung in das Photohaloid verwandelt, in dem 
es duroh reduzierend wirkende Stoffe, die Entwiokler, zu metallisohem Silber re
duziert wird. Die nicht vom Liohte gE).troffenen Stellen werden wahrend einer be
sohrankten Zeit von etwa 30 Minuten von den Entwicklern nioht reduziert. Friiher 
wurde als Entwickler hauptsooblioh eine Ferrooxalatlosung verwendet; jetzt ver
wendet man versohiedene Benzolabkommlinge, und zwar meist Dioxy- und Diamino
verbindungen. Die wichtigsten der Entwiokler sind: 
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Amidol = Diaminophenol, C6Hs(OH)(NHa)a' 
Eikonogen = P -Aminona ph thol-P -sulfosaures N atri um, CloH.(OH)(NH2)SOaNa. 
Glycin = p-Oxyphenylglycin, C6H,(OH)NH·CHs ·COOH. 
Hydrochinon = p-Dioxybenzol, C8H,(OH)2' 
Metol = Schwefelsaures Salz des M on 0 me thy 1 - P - am in 0 - m - k res 01 s, 

[C8H.(HO)CH.(NHCRa)].· HsSO ,. 
Pyrogallol = Trioxybenzol, C8H a(OH). [1,2,3]. 
Rodinal= p-Aminophenol, C8H,(OH)NH., in alkalischer Losung. 
Adurol = Mono bromhydrochinon, CoH.Br(OH)s' 
Ortol = Methyl-o-aminophenol und Hydrochinon. 
Brenzkatechin = o-Dioxybenzol, C6H,(OH)2[l, 2]. 

Eisenoxalat-Entwiekler, 
Losung A. 

Kalii oxahci neutr. 
Aquae dest. 

LOsung B. 

300,0 
1000,0. 

Ferri suliurici cryst. 100,0 
Aquae dest. 300,0 
ACId. sulfurici conc. gtts. VI. 

Man mischt vor dem Gebrauch 3 Vol. von W
sung A und 1 Vol. von Losung B. B ist in A 
emzugleJ3en. Dle Mischung muJ3 klar Beine 

Pyrogallol·Entwlckler. 
Wsung A. 

1. Natrii suliurosi cryst. 30,0 
2. Aquae dest. 100,0 
3. Pyrogalloli 10,0 
4. Acldi sulfurlci dil. gtts. V-X. 

Man lost 1 In 2, fiigt q. S. von 4 bls zur schwaeh 
sauren Reaktion zu und lOst dann 3 auf. 

Losung B. 
Natrli carbonicl cryst. 40,0 
Natrli sulfurosi 50,0 
Aquae dest. 1000,0. 

Vor dem Gebrauch mischt man 12 Vol. von W· 
sung A mit 100 Vol. von Wsung B. 

Hydrochlnon·Entwlckler mit Soda. 
Losung A. 

Hydrochlnoni 10,0 
Natril sulfurosi cryst. 60,0 
Aquae destillatae 600,0--800,0. 

Losung B. 
Natrii carbonici cryst. 10,0 
Aquae dest. 80,0. 

Vor dem Gebrauch mischt man 3 Vol. von W
sung A mit 1 Vol. von Losung B. 

Hydrochlnon.Entwlckler mit Pottasche. 
Losung A. 

Hydrochlnoni 
N atrli sulfurosi cryst. 
Aquae dest. 

Losung B. 

10,0 
25,0 

300,0. 

Kalil carbonic! purl 25,0 
Aquae deat. 200,0. 

Vor dem Gebrauch mischt man 2 Vol. von W· 
sung A mit 1 Vol. von Losung B. 

Hydrochlnon·Entwlckler. haltbarer. 
Natrli sulfurosi cryst. 200,0 
Hydrochinoni 60,0 
Kalil carbonicl pur. 400,0 
Aquae deat. 1000,0. 

Vor dem Gebrauch mit 4-6 Vol. Wasser zu ver· 
dOOnen. 

Elkonogen·Entwlckler. 
Fiir Portrat und Landschaft. 

Losung A. 
Natrii sulfurosi cryst. 
Aquae dest. 
Eikonogen 
Aquae deat. 

200,0 
500,0 
50,0 

2500,0. 

Losung B. 
N atrli carbonici cryst. 150,0 
Aquae dest. 1000,0. 

Vor dem Gebrauch werden 3 Vol. von Loaung A 
mit 1 Vol. von Losung B gemischt. 

Fiir Moment&ufnahmen. 
Natrli suliurosi cryst. 60,0 
Kalil carbonlci 40,0 
Eikonogen 20,0 
Aquae deat. fervidae 6000,0. 

Metol·Pottasche·Entwlokler. 
Losung A. 

Natrli suliurosl cryst. 
Metol 
Aquae deat. 

Losung B. 

100,0 
10,0 

1000,0. 

Kalil carbonlci 100,0 
Aquae deat. 1000,0. 

Vor dem Gebrauch sind 3 Vol. von Losung A mit 
1 Vol. von Losung B zu mischen. 

Metol·Soda·Entwlckler_ 
Losung A. 

N atrii suliurosl cryat. 
Metol 
Aquae deat. 

Losung B. 

100,0 
10,0 

1000,0. 

Natrii carbonlci cryst. 100,0 
Aquae dest. 1000,0. 

Vor dem Gebrauch werden 3 Vol. von Wsung A 
mit 1 Vol. von Wsung B gemischt. 

p·Amlnophenol·Entwlckler. 
Natril suliurosi cryst. 50,0 
Kalil carbonlcl 25,0 
Aquae dest. 1000,0 
p-Aminophenoll hydrochloric! 5,0. 

Rodlnal·Entwlckler. 
Rodinallosung (Agfa) 1,0 
Aquae dest. 15,0--30,0. 

Metol·Hydroehlnon·Entwlckler. 
Metol 5,0 
Hydrochlnonl 2,5 
N atrli suliurosl cryat. 50,0 
Aquae dest. 1000,0 
KaUl carbonlcl puri 20,0. 

Glycin·Entwlckler. 
Glycin 5,0 
Natrli suliurosi cryst. 15,0 
Aquae dest. 100,0 
Kalil carbonic! puri 25,0. 

Vor dem Gebrauch mit 3-4 Vol. Wasser zu ver
dOOnen. 

Glyoln fiir Standentwleklung. 
Glycin 2,0 
N atrli sulfuros! cryst. 2,0 
Natrli carbonic! cryst. 30,0 
Aquae dest. caUdae 200.0. 

Nachdem alles gelost hlnzufiigen: 
Aquae dest. 800,0. 
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Pyro-Glyeln-Entwlokler. 
LOsung A. 

Glycin 
Aquae dest. 
KaJii carbonicl puri 

LOsung B. 

15,0 
1000,0 

60,0. 

Natrii sulfurosi cryst. 100,0 
Aquae dest. 1000,0 
Pyrogalloli 32,0 
Acidi sulfuricl conc. gtts. 10-15. 

Vor dem Gebrauch ist 1 Vol. von Losung A, mit 
1 Vol. von Losung B und 1 Vol. Wasser zu 
mischen. 

Amldol-Entwlckler. 
Amidol 20,0 
Aquae dest. 1000,0 
Natrii sulfurosi cryst. 200,0. 

Zum Gebrauch verdunnt man die Losung mit 
3 Vol. Wasserund setztani je 50 ccm Ent~lckler 
elnige Tropfen KaliumbromidlOsung sowie 
4-10 Tropfen NatriumthiosulfatlOsung (1 : 10) 
hinzu. 

Amldol-Entwlekler, getrennter. 
Natrii sulfurosi cryst. 50,0 
Aquae dest. 1000,0. 

Zum Gebrauch setzt man zu 100 cem dieser 
Losung 0,5-0,75 g festes Amidol, 5-20 Tropfen 
KaliumbromidlOsung (1 : 10) und 10-15 Trop· 
fen NatriumthiosulfatlOsung (1 : 10) hinzu. 

Universalentwlckler. 
Losung A. 

Hydrochinoul 
N atril sulfurosi cryat. 
Acldi citrici 
Kalil bromatl 
Aquae dest. calidae 

15,0 
100,0 

5,0 
4,0 

900,0. 

Losung B. 
N atri caustlcl 15,0 
Aquae dest. 900,0. 

Man mischt gleiche Telle von A und B und Wasser. 

Adurol-Entwlckler. 
Losung A. 

Adurol 
N atrii sulfurosi cryst. 
Aquae dest. 

Losung B. 

25,0 
200,0 

1500,0. 

N atrii carbonici cryst. 350,0 
Aquae dest. 1000,0. 

Man mischt 3 T. der Losung A mit 2 T. der Lo· 
sung B. Bel Unterexposition mgt man noch 1 T. 
Wasser hinzu. 

Fixierbiider. 

Ortol-Soda-Entwlck1er. 
Liisung A. 

Kalil metabisu\furosi 
Ortoli 
Aquae dest. 

LOsung B. 

7,5 
15,0 

1000,0. 

Natrii sulfurosi cryst. 180,0 
Natrii carboulci eryst. 120,0 
KaJii bromatl 1,5 
Solution. Natrii thiosulfu· 

rici (1 : 20) 10 ccm 
Aquae dest. 1000,0. 

Man mischt gleiche Teile der Losungen A und B. 
Ffir langsame, weichere Entwicklung fiigt man 
1 Teil Wasser hinzu. 

Ortol-Pottasehe-Entwlckler. 
Losung A. 

Kalil metabisulfurosi 
Ortol 
Aquae dest. 

Losung B. 
Natrii sulfurosi cryst. 
Kalil carbonici puri 
Kalii bromatl 
Sol. Natrii thiosulfuricl 

7,5 
15,0 

1000,0. 

180,0 
60,0 
1,5 

(1 : 20) 10 cem 
Aquae dest. 1000,0~ 

Mischung wie 'bei Ortol·Soda·Entwickler. 

Rallumbrom dlilsung. 
Ver zogerungslOsung. 

Kalii bromati 1,0 
Aquae dest. 9,0. 

Dem fertigen Entwickler tropfenweise zuzusetzen. 

No.trlumthlQsulfatlilsung zur Besehleunlgung. 
Natrii thiosulfuricl 1,0 
Aquae dest. 1000,0. 

Dem fertlgen Entwickler tropfenweise zuzusetzen. 

N atrlumthiosuifat-Vorbad 
fiir unterexponierte Platten, auch 

fiir Momentaufnahmen. 
Natrii thiosulfurici 1,0 
Aquae d~st. 3000,0. 

Die Platten sind 2-3 Minuten In diesem Bad zu 
baden, dann abtuspiilen und zu entwickeln. 

Wenn der Entwickler stark alkalisch ist und man kein saures Fixierbad ver
wendet, so miissen die Platten nach dem Entwickeln sehr sorgfiUtig ausgewaschen 
werden, sonst gehen sie in kurzer Zeit an Flecken zu Grunde. Bei Verwendung von 
saurem Fixierbad geniigt grlindliches Abspiilen unter der Brause. 

Gewilhnliches Fixierbo.d. Saures Fixierbad. 

N atrii thiosulfuricl 250,0 
Aquae dest. 1000,0. 

Natrii sulfurosi cryst. 50,0 
Aquae deBt. 1000,0 
Acidum sulfuricum conc. 11,0 

Man erhiilt saures Fixierbad, wenn man hierzu N atrii thiosulfurici 200,0. 
50-100 ccm konzentrierte Natriumbisulfit- ... 
IOsung des Handels hinzuiiigt. In der angegebenen Rmheniolge anflosen. 

Abschwiichen, Verstiirken und Lackieren von Negativen. 
Abschwllchungsliisungen. 

I. 
Natrii thiosulfurici 
Aquae dest. 
KaJii ferricyanati 

II. 

Ammonii persulfurici 
Aquae dest. 

25,0 
100,0 

0,5-1,0. 

2,0 
100,0. 

Eiguet slch zur Abschwiichung harter Negative, do. 
zuerst die stark deckenden Lichter angegriffen 
werden und die Halbtone erhaJten bleiben. 

V erstltrkungs-J.lIsungen. 
Hydrargyri bichioratl 10,0 
Aquae dest. 300,0. 

Die feuchten Platten werden so lange In dieser 
Losung gelassen, bis sle ganz weiS sind, dann 
griindiich gewiissert (I), In Ammoniakfiiissig· 
keit gelegt, bis sie rein schwarz sind, gewiissert 
und getrocktiet. 
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Uran-YerstArker. 
Liisung A. 

Kalil ferricyanatl 1,0 
Aquae dest. 100,0. 

Losung B. 
UranU nitrici 1,0 
Acid. aeetici glae. 10,0 
Aquae dest. 100,0. 

Man mlscht gleiehe Teile von Losung A und B. 
Die Platten verstarken sich mit rotbrauner Farbe 
und werden ziemlieh hart. Diese Yerstarkung 
kann durch langes Wassern oder mit schwach 
alkalischem Wasser wieder riickgangig gemacht 
werden. 

Negatlvlack. 

Sandaracis 
Olei Ricini 

L 
167,0 

33,0 

Camphorae 17,0 
Terebinthinae venetBe 15,0 
Alcohol absoluti. 1000,0. 

Vor dem Gebrauch mit etwas Alkohol zu ver· 
diinnen. Die Platten sind nicht iiber 450 zu er· 
warmen. 

II. 
Laccae in Tabulis 
Sandaracis 
Olei Rlcini 
Alcohol. absoluti 

Kaltlack. 

150,0 
18,0 

1,0 
1000,0 

Sandaracis 100,0 g 
Benzoli 400,0 ecm 
Acetoni 400,0 ccm 
Alcohol. absolut. 200,0 cern. 

Die Losung des Harzes kann durch Erwiirmen im 
Wasserbad beschleunigt werden. Naeh Losung 
fIltrieren I 

Kopieren auf Papier. Das Kopieren der Negative auf Papier erfolgt dadurch, 
daB man das Negativ in einem Rahmen unter Glas auf Kopier.Papier legt und nun 
belichtet. Die Kopien werden spater fixiert und getont. Die zum Fixieren und Tonen 
benutzten Bader richten sich in den einzelnen Farren nach der .Art des benutzten 
Papiers. Die Tonfixierbiider enthaltenNatriumthiosulfat zur .Auflosung des nicht 
reduzierten Halogensilbers aus dem Papier und Goldsalze zur Tonung des Bildes, 
d. h. zur Erzeugung eines feinen NiederscliIags von metallischem Gold auf dem redu. 
zierten Silber. J edem Kopierpapier wird eine V orschrift zur Bereitung des fiir dieses 
passenden Fixier· oder Tonfixierbades beigegeben. Einige gebrauchliche Vorschriften 
zur Herstellung von Tonfixierbadern sind unten angegeben. - Es empfiehlt sich, 
Goldlosung erst unmittelbar vor dem Gebrauch hinzuzufiigen, also das Bad zunachst 
goldfrei herzustellen, auch wenn in der Vorschrift der Zusatz der Goldlosung an· 
gegeben ist. 

TonflxierbAder. 
L Saures. 

Natrii thiosuIfuric! 
Ammonii rhodanat! 
Plumb! acetici 
Acidi citrici 
Auri trichlorati 
Aquae dest. 

II. Neutrales. 
1. 

250,0 
25,0 
10,0 

5,0 
0,4 

1000,0. 

N atrii thiosulfurici 250,0 
Plumbi aeetici 20,0 
Calcii chiorati 10,0 
Auri trichlorati 0,4 
Aquae dest. 1000,0. 

2. N eutrales (Kreide· )Tonfixierbad (kombiniert). 
Natr. chlorat. 20,0 
Natr. thiosuIfurici 250,0 
Plumbi acetici 20,0 
Calcii carbonic! 10,0 
Sol. Auri trichlorati (1: 100) 30,0 
Aquae dest. 1000,0. 

III. Fur Celloidinpapler. 
Plumbi nitrici 20,0 
N atril thlosulfuricl 500,0 
Ammonii rhodanati 55,0 
Alumlnis 
Acidi citricl Ali 15,0 
Plumbi acetici 20,0 
Aquae dest. 2000,0. 

Die gekliirte Losung wird fIltriert. Yor dem Ge
brauch fiigt man '/" Yol. Goldchlorldlosung 
(1 : 200) hinzu. 

Goldtonbad fiir schwarze Tilne. 
Loaung A. 

Aurl trichlorati 5,0 
Aquae dest. (360) 150,0. 

Lilsung B. 
Strontll chlorati 
Aquae dest. fervidae 

Liisung C. 

50,0 
100,0. 

Kalil rhodanatl 25,0-50,0 
Aquae dest. fen-Idae 250,0. 

Man gibt zur warmen Lilsung A die heiBe Lil· 
sung B und mlscht darauf unter Umschiitteln 
in mehreren Antellen zu der heiBen Losung C 
das Gemlseh von A und B hinzu. 

Tonbad, glftfreles. 
Losung A. 

Boracis 3,0 
Aquae dest. 1000,0. 

Losung B. 
Natrii acetici cryst. 7,5 
Aquae dest. 1000,0. 

Losung C. 
Auri trichlorat! 2,0 
Aquae dest. 50,0. 

Zum Tonen mlscht man von Losung A 50 ccm, 
von B 50 ccm, von C 4 ccm mit 125 ccm Wasser. 
A bscheidungen, die nach ofterem Gebrauch in 
dem Bad auftreten, miissen abflltriert werden. 

Platlntonbad. 
Kaliumplatinchloriir 1,0 
Aquae dest. 1400,0 
Acid. phosphorici (spez. Gew. 1,12) 15,0. 

BIau-, Braun- und GriinfArbung von Koplen 
auf Bromsllber-Gelatlnepapler. 

Blaufiirbung. 
A. Ferri-AmmonU citrici 1,0 

Aquae dest. 100,0. 
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B. Kalil ferricyanatl 1,0 
Aquae dest. 100,0. 

Zum Gebrauch werden gemischt von A 50 ccm, 
Eisessig 10 ccm und B 50 ccm. 
Die flxlerten Bromsllberbllder werden vorher gut 

gewassert, dann in die klare, griinllche Mischung 
gebracht. Nach 1-2 Sekunden erhrut man eln 
blaustichiges Schwarz, das bald in ein Intensives 
Blau iibergeht. Man wassert alsdann, bis das 
Wasser farblo8 ablauft. 

Braunfarbung. 
A. UranU nitricl 10,0 

Aquae dest. 1000,0. 

B. Kalii ferricyanati 10,0 
Aquae dest. 1000,0. 

Dann werden gemischt (Reihenfolge ist einzu· 
halten 1) von: A 50 ccm, Eisesslg 10,0 ccm, 
B 50,0 ccm. 

Die flxlerten und gewaschenen Sllberkoplen 
werden wie bel der blauen Tonong behandelt. 

Griinfirbung. 
Urannitratlosung (1 : 100) 25 cern 
FerriammoniumeitratHisung (1: 100) 25 ccm 
Eisessig 10 ccm 
Kallumferrieyanidiosung (1 : 100) 50 cern. 

Die griiDgetiinten Kopien diirfen nicht zu lange 
gewiasert werden. 

Pigment· oder Kohledruck. Pigment- oder Kohlepapiere sind im Handel fertig zu haben. 
Sie tragen auf der Unterlage aus Papier eine Gelatineschicht, die verschiedene Farben oder 
auch Kohle enthlLlt. Diese Papiere, durch die man einfarbige Kopien von kiinstlerischer Wirkung 
herstellen kann, werden durch Eintauchen in eine 3-40/ oige Losung von Kaliumdichromat bei 
Lampenlicht lichtempfindlich gemacht. Man legt das Papier zunachst wahrend 1-2 Minuten, die 
Farbseite nach oben in die Dichromatlosung, beseitigt Luftblasen, kehrt das Papier dann urn und 
lallt es in der Losung liegen, bis es sich schliipfrig anfiihlt, was nach 3-4 Minuten eintritt. Dann 
legt man es mit der Farbseite auf eine gutgereinigte Glasplatte, quetscht den "O'berschull der Di
chromatlosung ab und hangt das Papier mit der Riickseite iiber einen ausgespannten Faden zum 
Trocknen im Dunkeln auf. Die so behandelte Gelatine hat die Eigenschaft, dall sie in warmem 
Wasser unloslich wird, wenn man sie belichtet. 

Das Kopieren erfolgt im Kopierrahmen unter Verwendung eines Photometers, do. das ent
standene Bild nicht sichtbar ist und erst durch Entwickeln mit 40-500 warmem Wasser hervor
gerufen werden mull. Do. nun das Licht nicht die ganze Gelatineschicht durchdringt, so befindet 
sich unter dem Bilde noch in Wasser losliche Gelatine, und das Bild wiirde beim Entwickeln ab
schwi=en. Um dies zu vermeiden, taucht man das belichtete Pigmentpapier zunachst in kaltes 
Wasser und bringt es unter Vermeidung von Luftblasen in Kontakt mit der Unterlage, auf der das 
Bild bleiben oder von der es nochmals iibertragen werden soli. 1m ersten Fall benutzt man das ein
fache "O'bertragungspapier des Handels oder auch Glas. Um ein festes Haften der Gelatine zu 
erzielen, quetscht man das feuchte Pigmentpapier auf das ebenfalls angefeuchtete und entsprechend 
groller geschnittene einfache "O'bertragpapier mit Hille des Gummiquetschers fest auf und lallt es 
etwa 5 Minuten zwischen Fliellpapier liegen. 

Dann wird beides zusammen in warmes Wasser (40-50 0) getaucht, und sobald die farbige 
Gelatine an den Randern hervorquillt, lallt sich das urspriingliehe Pigmentpapier mit einiger Vor
sicht vom einfachen Ubertragpapier leicht abziehen. Durch weiterea Baden in warmem Wasser 
lost sich nun aIle nicht vom Licht getroffene Gelatine auf, und das Bild wird in allen Einzelheiten 
sichtbar. Nach beendeter Entwieklung spiilt man das Bild mit kaltem Wasser ab und hartet es 
5 Minuten lang in einer 4 0/ oigen Alaunlosung. 

Durch die hier beschriebene einfache Ubertragung erhiUt man ein Bild, bei dem im Vergleich 
zum Original rechts und links vertauscht ist. Es verhlLlt sieh also das Original zur Kopie wie Bild 
zum Spiegelbild. In sehr vielen Fallen wird das nicht weiter storen. Will man es aber vermeiden, 
so mull die doppelte Ubertragung angewandt werden. Zu diesem Zweck bringt man das be
lichtete Pigmentpapier wie oben beschrieben auf das kiiufliche sog. Entwicklungspapier, d. h. 
auf die provisorische Unterlage, auf der es nur entwickelt werden solI. Die Entwicklung selbst wird 
genau wie bei der einfachen Ubertragung ausgefiihrt. Naeh Beendigung derselben und nach der 
Hartung bringt man das noch feuchte Entwicklungspapier auf das durch kaltes Wasser ebenfalIs 
angefeuchtete Doppel-Ubertragpapier, quetscht beide durch den Gummiquetseher gut auf
einander und liillt an der Luft troeknen. Nach dem Trocknen lost sieh das BUd von selbst oder 
durch vorsiehtiges .Abziehen vom Entwicklungspapier abo Nunmehr entspricht das Bild dem 
Original. 

Das Entwicklungspapier liillt sieh wiederholt gebrauchen, wenn man es einen Tag vor der Ver-
wendung mit folgender Losung diinn iiberstreicht. 

Colophonil 
Cerae flava 
Olei Terebinthinae 

aa 2,0 
100,0. 

Gummidruck. Der Gummidruck ist dem Pigmentdruck ahnlich. Bezuglich 
seiner .Ausfiihrung muB auf die Lehrbucher der Photographie verwiesen werden. 

II. Lichtpau8verfahren. Die im folgenden beschriebenen Lichtpausverfahren 
kann man auch zum Kopieren photographischer Negativplatten benutzen, in der 
Regel aber wende1i man die Verfahren nur an, urn Zeichnungen, die auf Pauspapier 
angefertigt sind, zu kopieren. Dies geschieht in der Weise, daB man das pra-
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parierte Papier mit der Schichtseite nach oben auf ein ReiBbrett legt, die zu ko
pierende Zeichnung (Bildseite naeh oben) darauflegt, beide mit ReiBzweeken fest
spannt und nun das Ganze dem direkten Sonnenlicht aussetzt. Durch Lliften einer 
Ecke im gedampften Tageslicht sieht man zu, wie der ProzeB fortschreitet. Wenn 
die Kopie weit genug gediehen ist, entwickelt und fixiert man in unten ange
gebener Weise. 

Es muB betont werden, daB die anzuwendenden Chemikalien absolut rein sein 
miissen. Die Eisenoxydsalze miissen oxydulfrei, die Oxydulsalze oxydfrei sein. Das 
Kaliumferricyanid darf kein Kaliumferrocyanid enthalten. Man muB daher die 8alze 
entweder frisch umkristallisieren oder muB groBere Kristalle durch Abwaschen von 
ihrer auBeren 8chicht befreien. 

1. Cyanotypien. WeiBe Linien auf blauem Grunde. 

A. Kalil ferricyanatl 
Aquae dest. 

8,0 
60,0. 

B. Ferri citrlcl ammonlatl oxydati 10,0 
Aquae dest. liO,O. 

Beide Ltisungen werden filtriert und im Dunkeln gemiseht. Mit der Misehung bestreieht man 
Sehreibpapier einseitig und troeknet es im Dunkeln. Das troekene Papier ist griingelb gefarbt und 
halt sieh - wenn es vor Licht und Feuehtigkeit gesehiitzt aufbewahrt wird - ziemlieh lange. 

Man kopiert im direkten Sonnenlieht ziemlieh kraftig, wii.ssert alsdann im Sehatten oder im 
Dunklen unter wiederholtem Ersatz des Wassers, badet kurze Zeit in salzsaurem Wasser (1 T. SaIz
saure von 25 0/ 0 auf 19 T. Wasser), wii.ssert, bis aIle Saure entfernt ist und troeknet. 

2. Positives Blauverfahren. Blaue Linien auf weiBem Grunde. Die liehtempfind
liehe Ltisung besteht aus: 

20 eem Gummisehleim 1+5, 
8 eem Ferriammoniumeitratltisung 1+2, 
5 oem Ferriehloridltisung 1+2 (= Liqu. Ferri sesquiehlorati Germ). 

Die Fliissigkeiten werden in der Dunkelkammer in der angegebenen Reihenfolge (I) gemiseht. 
Die Misehung ist erst diinnfliissig, dann zaher, sehlieBlieh weich wie Butter. In diesem Zustand 
(sie halt sieh einige Tage brauehbar, wenn sie vor Lioht gesehiitzt wird) streieht man sie auf gut 
geleimtes Papier, das auf einem ReiBbrett befestigt ist und troeknet raseh im Dunkeln. Dann 
kopiert man 5-10 Minuten in der Sonne, bis man die dunklen Striehe der Zeiehnung hell auf 
dunklem Grunde erseheinen sieht. Dann streioht man mit einem Pinsel raseh eine Ltisung von 1 T. 
gelbem Blutlaugensalz in 5 T. Wasser ohne aufzudriieken dariiber und spiilt diese letztere Ltisung, 
sobald aIle Einzelheiten der Zeiehnung erkennbar sind, raseh unter einem Wasserstrahl ab (auf die 
Ruekseite des Papiers darf von der Ferroeyankaliumltisung niehts gelangen!). Man wii.ssert darauf, 
badet in verd. Salzsaure (1 Salzsaure von 25 0/ 0 und 9 Wasser), wassert bis zur Entfernung der Saure 
und troeknet an dllr Luft. 

3. Tintenkopierverfahren. Das liehtempfindliehe Papie:r wird dureh Auftragen folgender 
Misehung bereitet: 

A. FerrisuIfatiOsunIZ 10,0 
Wasser 100,0. 

B. Welnsaure 10,0 
Wasser 100,0. 

C. Gelatine 
Wasser 

D. Ferricblorldillsung 

10,0 
100,0. 

20,0. 

Man miseht A mit B, gieBt beides in C und fiigt D hinzu. Das Kopieren ist beendet, wenn die 
beliehteten StelIen voIlkommen weiB geworden sind. Dann bringt man die Kopien in ein Fixierbad 
aus 4,0 g Gallussaure, 0,5-1,0 g Oxalsaure und 500 g Wasser. Man badet etwa 3 Minuten, wii.ssert 
sorgfaitig in reinem Wasser und troeknet. Bei zu kurzer Beliehtung farbt sieh der Grund mit. Bei 
zu langem Kopieren werden die dunklen Linien nur grau. 

III. Photographie in natiirlichen Farben. Von der Gesellschaft LUMIERE in 
Lyon werden die Autochromplatten und von der AKTIENGESELLSCHAFT FUR 
ANILINFABRIKATION in Berlin die Agfa.Farbenplatten in den Handel gebracht, 
mit denen man ohne groBe Schwierigkeiten Photographien in natiirlichen Farben 
herstellen kann. Leider ist es noch nicht gelungen, die Bilder auf Papier zu iiber
tragen, aber die Wiedergabe der Farben iRt so ausgezeichnet und der Reiz einer 
Photographie in natiirlichen Farben so groB, daB eine kurze Beschreibung des Ver
fahrens erwiinscht sein wird. 

Die Autochromplatten und Agfa-Farbenplatten unterscheiden sich von den 
gewohnlichen Trockenplatten wesentlich dadurch, daB sich in ihnen zwischen Glas 
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und lichtempfind1icher Emulsion ein Farbenraster befindet. Dieser Farbenraster 
wird von rot, griin und blau gefarbten, durchsichtigen Kornchen (bei den Autochrom
platten StarkekOrnchen) gebildet, die so klein sind, daB man mit bloBem Auge die 
einzelnen Farben und Kornchen nicht voneinander unterscheiden kann. Zur Be· 
deckung einer 13 X IS-Platte sind etwa 140 Millionen Farbkorner notig. 

Beim Arbeiten mit Autochromplatten und Agfa-Farbenplatten muB foIgendes 
besonders beachtet werden: 

1. Da die Platten fiir aIle Strahlen, also auch fiir die roten, empfindlich sind, so muB das Ein
legen in die Kassette entweder im Dunkeln oder bei einer dunkelgriinen Beleuchtung geschehen, 
die man durch das von LUMIERE gelieferte Virida.Papier oder durch Einschalten eiues spektro
skopisch gepriiften Griinfilters (Agfa-Dunkelkammer-Griinfilter Nr.l03) vor die LichtquelIe er
haIt. Sehr zweckmaBig schaltet man vor die Birne einer kleinen Taschenlampe einige Lagen Virida
Papier und erhalt so ein Licht, das den Platten nichts schadet, wenn sie nicht direkt oder zu lange 
indirekt von den Strahlen getroffen werden. 

2. Die Platten werden mit der Glasseite nach oben, also umgekehrt wie die gewohn. 
lichen Trockenplatten iu die Kassette gelegt, und die Schichtseite mit einem schwarzenKartonblatt, 
das mit den Platten geliefert wird, vor mechanischen Verletzungen geschiitzt. 

3. Die Platten erfordern unhedingt die Verwendung eiuer besonderen Gelbschei be, die von 
LUMIERE in Paris oder ZEISS iu Jena oder der AKTIENGESELLSCHAFT FUR ANILINFABRIKATION 
in Berlin geliefert wird und die vor oder hinter dem Objektiv angebracht werden kann. Dieses 
Gelbfilter ist durchaus verschieden von den bei orthochromatischen Platten verwendeten Gelb
scheiben, und es ist notig, um richtige Farben zu erhalten. Das von der Firma LUMIERE gelieferte 
Gelbfilter kann nicht fiir Agfa-Farbenplatten verwendet werden und umgekehrt das fiir Agfa
Farbenplatten bestimmte Gelbfilter nicht fiir dieLuMIERE-Platten. Auch ist darauf zu achten, daB 
nach Anbriugung der Gelbscheibe keine Spur weiBen Lichtes die Platte trifft. 

Belichtung. Da das Licht zuerst das Gelbfilter und dann den Farbenraster durchdringen 
muB, beY~r es auf die lichtempfindliche Schicht trifft, so ist die Wirkung auf diese eine viel 
schwachere ala bei gewohnlichen Trockenplatten, und die Belichtungszeit muB dementsprechend 
verlangert werden. 1m alIgemeiuen muB man 60 mallanger belichten, als bei einer empfindlichen 
Trockenplatte. 

Entwicklung. Man verwendet folgenden konzentrierten Entwickler: 

Metocblnon (LUMIERE) 15,0 
Natrii sulfurosi 100,0 
Kalil bromati 6,0 
Liq. Ammonil canst. (sp.G. 0,923) 32,0 
Aquae dest. 1000,0. 

Das Metochiuon ist iu lauwarmem Wasser zu losen, die iibrigen Bestandteile sind in der an· 
gegebenen Reihenfolge hinzuzufiigen! Fiir eine 13 X IS-Platte verdiinnt man 20 ccm Entwickler 
mit SO ccm Aqua destillata. Die AGFA empfiehlt folgenden Entwickler: 

Metol (AGFA) 13,0 
Hydrochinoni (AGFA) 4,0 
N atrii sulfurosi 200,0 
Kalil bromati 5,5 
Liq. Ammonii canst. (sp.G. 0,91) 30,0 
Aquae dest. 1000,0. 

Diese Vorratslosung wird zum Gebrauch im Verhaltnis 1: 3 mit Wasser verdiinnt. Von der 
verdiinnten Losung gebraucht man fiir eine 9 X 12-Platte 60 ccm. 

Bei richtiger Belichtung dauert die Entwicklung 21/ 2-3 Minuten. Das Einlegen der Platte 
in den Entwickler erfolgt am besten im Dunkeln. Nach 10-12 Sekunden kann die Platte an der 
Virida.Lampe kurz gepriift werden und nach 15 Sekunden die Entwicklung beobachtet werden, 
wenn man die direkte Beleuchtung durch die Laterne vermeidet. 

Nach beendeter Entwicklung, durch die man ein N egativ erhalt, spiilt man die Platten kurz 
ab und legt sie in das folgende Umkehrungsbad: 

Kalil permanganici 2,0 
Aquae dest. 1000,0 
Acid! sulfuricl conc. 10,0 ccm, 

Bei den Agfa-Platten verwendet man folgendes Umkehrbad: 

Kalli dlchromicl 50,0 
Acid. sulfuric. conc, 100 ccm 
Aquae dest. 1000,0, 

Zum Gebrauch verdiinnt man 1m VerhiiItnis 1: 10 
mit Wasser. 

Sobald die Platte in diesemBad liegt, werden aIle weiteren Operationen bei volIem Tageslicht 
(kein Sonnenlicht) vorgenommen. Das Umkehrungsbad lost das durch den Entwickler erzeugte 
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reduzierte Silber auf, und auf der sich klarenden Platte werden nach und nach aHe Farben in der 
Durchsicht sichtbar. Nach 3-4 Minuten ist die Umkehrung beendet, und man legt die Platte dann, 
nachdem sie in flieBendem Wasser 1 Minute gewaschen wurde, bei vollem Tageslicht wieder in den 
zur ersten Entwicklung benutzten Entwickler. Nunmehr schwarzt sich die Platte. Nach 3 bis 
4 Minuten wird sie ebensolange in flieBendem Wasser gewassert und dann zum Trocknen aufgesteHt. 
Fixieren der Platte ist nicht notig. 

Um die leicht verletzliche, empfindliche Schicht zu schiitzen, lackiert man die Platte, wodurch 
diese auBerdem durchscheinender und die Farben leuchtender werden. Zum Lackieren darf aber 
kein mit Alkohol hergestellter Lack verwendet werden, weil durch den Alkohol die Farben 
gelost werden. Empfehlenswert ist folgender kalt anzuwendender Lack: 

Resinae Dammar 20,0 
Tetrachlorkohlenstoff 100,0. 

Korrektion bei fehlerhafter Exposition. 
V er s tar kung. Uberexponierte Platten liefern kraftlose Bilder. Die fertigen Positive werden 

dann verstarkt, nachdem man sie wahrend 10 Sekunden in eine saure Kaliumpermanganatlosung 
gelegt hat, durch welche die letzten Entwicklerspuren zerstort werden. 

Saure Kaliumpermanganatlosung. II. 
Aquae dest. 1000,0 Argent. nitrici 5,0 
Umkehrungsbad 20,0 ccm. Aquae dest. 100,0. 

Bei den LUMI:€RE·Platten sind 2 Losungen erior· Man mischt 100 ccm der Losung I mit 10 ccm 
derlich: der Losung II. Man badet das Positiv in dieser 

I. Mischung, wobei man die Yerstarkung you Zeit 
Acidi pyrogallici zu Zeit in der Durchsicht pruft. 1st das BUd 
Acidi citrici aa 3,0 kraftig genug, so legt man nach oberfachlicher 
Aquae dest. 1000,0. Waschung die Platte etwa 1'/.-1 Minute lang 

in eine Losung von 
Kalil permanganici 1,0 
Aquae dest. 1000,0. 

Hierauf muB unbedingt in folgender Losung fixiert werden: 
Natrli thlosulfurlci 150,0 
Sol. N atrli bisulfurosi 50,0 
Aquae dest. 1000,0. 

Nach einer Waschung von 4-5 Minuten in flieBendem Wasser wird das BiId wie oben be
schrieben getrocknet und lackiert. Die Agfa.Platten konnen mit dem Agfa. Quecksilber
verstiirker verstarkt werden. Eine nachtragliche Schwarzung ist nicht notig, undes kann deshalb 
das Fortschreiten der Verstarkung durch Betrachten der Platte in der Durchsicht beobachtet 
werden. Man nimmt: 

1 T. konzentr. Agfa·Yerstarker 
20 T. Wasser. 

Beziiglich der zur Ausgleichung von Expositionsfehlern anzuwendenden methodischen 
Entwicklung sei auf die Spezialschriften der AKTIENGESELLSCHAFT FUR ANILINFABRIKATION 
und von LUMIERE hingewiesen. 

Kontrastmittel fiir die Rontgendurchleuchtung. 
Zur Rontgenphotographie innerer Organe, besonders des Magens und 

des Darmes werden Kontrastmittel verwendet, die fiir Rontgenstrablen undurch
lassig sind. Diese Kontrastmittel mllssen auch in groBeren Mengen vollig unschadlich 
fiir den Organismus sein und diirfen auch keine Verunreinigungen enthalten, die 
schadlich wirken konnten; sie mllssen also sehr sorgfiiltig auf Verunreinigungen geprllft 
werden. 1m folgenden sind die gebrauchlichsten Kontrastmittel zusammengestellt 
(nach E. MERCK, Kontrastmittel fiir die Rontgendurchleuchtung). 

Barium sulfuricum. Bariumsulfat. BaSO,. Darstellung, Eigenschaften, Erken" 
nung und Priifung s. Bd. I, S. 634. nber die Priifung und Abgabe siehe auch die Vor
schriften der Germ. 6, Bd. II, S. 1309. 

Anwendung. Die Darreichung des Bariumsulfats geschieht in Brei· oder Suppenform. 
z. B. nach GUNTHER in folgender 20%iger Mischung: Ein Gemisch von 150 g Bariumsulfat, 15 g 
Mondamin, 15 g Zucker, 20 g Kakaopulver und 500 g Wasser wird gekocht. Fiir Oesophagus und 
orientierende Magenuntersuchung wird die gleiche Mischung mit 400/0 Bariumsulfat verwendet. 
Nach STIERLIN wird zur Diagnose von Dllnndarmstenosen und Diinndarmileus eine Mischung von 
80 g Bariumsulfat mit 200 g GrieBbrei verwendet. Fiir rektale Anwendung zur Untersuchung des 
Dickdarmes verwendet FAULHABER folgende Mischung: 30 g Mondamin werden mit 3/,-1 Liter 
Wasser zu einem diinnen Brei verkocht und dann eine Aufschwemmung von 200 g Bariumsulfat 
in 500 g Wasser hinzugeriihrt. 

In den Handel kommen auch Mischungen von Bariumsulfat mit schleimbiIdenden Stoffen 
unter verschiedenen Namen, z. B. Baradiol, Citobaryum, Idrabaryum, Roebaryt. Diese Mischun-
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gen werden zum Gebrauch mit Wasser zu einem Brei oder eiuer trinkbaren Flussigkeit angeriihrt. 
Fur die Reinheit des in einer solchen Zubereitung enthaltenen Bariumsulfats kann der Apotheker 
keine Verantwortung ubernehmen, weil eine Prufung nicht IIiiiglich ist. Aus diesem Grunde sollten 
Bariumsulfat und andere Kontrastmittel unvermischt bezogen und erst nach sorgfaltiger Priifung 
bei der Verwendung mit den nbtigen Zusatzen versehen werden. 

Biloptin (C. A. F. KAHLBAUM, Berlin), das aus Dijodphenylchinolincarbonsaure 
besteht, diente zlir Aufnahme der Gallenblase. Nicht mehr im Handel. 

Bismutum carbonicum (s. Bd. I, S.672). Basisches Wismutcarbonat wird an Stelle des 
zuerst von H. RIEDER verwendeten Wismutsubnitrats angewandt, da beim Gebrauch des letzteren 
zuweilen Vergiftungserscheinungen beobachtet worden sind (vgl. Bd. I, S.682). 

Anwendung. Nach MEYER werden 20-30 g Wismutcarbonat fur sich oder zusammen 
mit Bolus alba in Wasser oder Milch verteilt gegeben. Man kann auch folgende von RIEDER fiir 
Wismutsubnitrat angegebene Mischung verwenden: Etwa 30 g Wismutcarbonat riihrt man mit 
etwas Milch an und gibt diese Mischung zu 300-400 g Mehlbrei, dem man zur Verminderung einer 
Obstipation etwas Milchzucker zusetzt. 

Bei Riintgenaufnahmen des Dickdarmes wird ein Einlauf einer Aufschwemmung von etwa 
60-70 g Wismutcarbonat in Wasser oder Milch verabreicht. Da bei der innerlichen Anwendung 
von W1smutcarbonat gelegentlich auch Vergiftungserscheinungen beobachtet worden sind, ist es 
nach V. SOBMIEDEN und F. HARTEL zu empfehlen, das Wismutcarbonat miiglichst sofort durch 
Magenspiilung wieder zu entfernen. 

Bismutum carbonicum purissimum fur Riintgenuntersuchungen (E. MEROK, Darmstadt) 
ist ein besonders reines Wismutsubcarbonat, das vollkommen frei von Wismutsubnitrat ist. 

Dijodatophan (CHEM. FABR. VORM. E. SOBERING, Berlin) dient als Kontrastmittel bei 
Aufnahmen der Gallenblase. 

Ferrum oxydatum und Ferrum oxydato-oxydulatum s. Bd. I, S. 1272 und 1273. 
Eisenoxyd und Magneteisenstein werden in einer Menge von 100-150 g mit Kakaopulver, Milch
zucker, Saleppulver und Wasser zu einem diinnen Brei gekocht verabreicht. 

Jodipin (E. MEROK, Darmstadt) (s. Bd. I, S. 1553) wird bei Riintgenaufnahmen der Lunge, 
des Ruckenmarkkanals, der Uterushiihle und der Harnwege verwendet. 

Strontium bromatum s. s. 780. 

Tetragnost. Unter dieser Bezeichnung bringt die Chemische Fabrik E. MERCK, Darm
stadt, Jod-, Brom-und Chlor enthaltende Abkiimmlinge des Phenolphthaleins in den Handel, 
die zur Riintgendarstellung der Gallenblase und zur Priifung der Leberfunktion dienen. 

Jod-Tetragnost ist Tetrajodphenolphthalein-Natrium. Blaulichgraues kristallini
sches Pulver, das sich an der Luft allmahlich blau farbt. In Wasser leicht liislich. Die wasserige 
Liisung kann durch Erhitzen sterilisiert werden. 

Anwendung. Eine filtrierte und sterilisierte Liisung von 3-4 g Jod-Tetragnost in 40 ccm 
Wasser wird auf einmal oder in zwei gleichen Mengen innerhalb 20-30 Minuten sehr langsam 
intraveniis injiziert, am besten friih morgens. Vor und nach der Injektion wird etwas Natriumchlorid
fiisung eingespritzt. Die Riintgenaufnahmen werden 8, 12 und 18 Stunden nach der Injektion 
vorgenommen. Es wird auch innerlich in geharteten Gelatinekapseln angewandt (8 Stuck zu 
je 0,5 g). 

Brom-Tetragnost ist Tetra bromphenol phthalein-Natrium. 
Anwendung. Innerlich 10-12 Kapseln zu je 0,5 g mit der Abendmahlzeit innerhalb 

20 Minuten. Die Aufnahmen werden 12, 14 und 20 Stunden nach dem Einnehmen vorgenommen. 
Chlor-Tetragnost ist Phenoltetrachlorphthalein-Natrium. (Die Cl-Atome sind in 

dem Phthalsaurerest, nicht wie bei Jod- und Brom-Tetragnost in den Phenylresten gebunden.) 
Es dient zur Priifung der Leberfunktion. 

Anwendung. 5 ccm einer wasserigen sterilisierten Liisung 7: 100 werden in eine Armvene 
injiziert. Nach 60 Minuten wird mit vollkommen farbenfreier Nadel und Spritze aus der Vene des 
anderen Armes Blut entnommen und zentrifugiert. Man kann auch das Serum absetzen lassen. Der 
Nachweis des Phenoltetrachlorphthaleins geschieht dann durch die Ringprobe (Ansauern des 
Serums mit 2-3 Tropfen verd. Salzsaure (2% HCI) und ti'berschichten mit 5%iger Natronlauge). 
Auch der Harn ist stundenweise ein oder mehrere Male durch die Ringprobe auf Anwesenheit von 
Chlor-Tetragnost zu priifen. Die Probe ist als positiv anzusehen, wenn sich an der Beriihrungs
flache ein blaulicher bis intensiv roter Ring zeigt, dessen Intensitat von der Menge des noah im 
Blute vorhandenen Farbstoffes abhangt. Fur eine ausgesprochene Leberschadigung spricht nur 
ein mittelstarker bis stark positiver Ausfall der Probe. 

Thorium oxydatum. Nach C. KAESTLE ist gegluhtes Thoriumoyxd ein auch in ver
haltnismaJ3ig geringen Mengen sehr wirksames Kontrastmittel. Bei Erwachsenen genugen 20 bis 
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30 g. Es wird zusammen mit der 3-4fachen Menge Bolus alba in wasseriger Aufschwemmung 
oder wie Bariumsulfat in einem schleimigen Brei oder Suppe gegeben. 

Wolframium colloidale. Kolloides Wolfram, ein schwarzes geschmackloses Pulver, 
wurde von R. KRUGER als Ersatz fiir Wismutverbindungen als Kontrastmittel empfohlen in 
Mengen von 25-80 g. 

Zirconium oxydatum. Zirkondioxyd, Zr02• Schweres weiBes Pulver, unliislich in 
Wasser und verd. Sauren. 

Priifung. Technisches Zirkondioxyd kann mit Arsenverbindungen verunreinigt sein, 
die Vergiftungen bewirken konnen. Ein Gemisch von 2 g Zirkondioxyd und 5 ccm Natriumhypo. 
phosphitlosung darf bei viertelstiindigem Erhitzen im siedenden Wasserbad keine dunkIere Farbung 
annehmen (Arsen). Auf andere Verunreinigungen kann das Zirkondioxyd wie Bariumsulfat ge· 
priift werden. 

Anwendung. Fiir Magenuntersuchungen verwendet man nach KAESTLE eine Mischung 
von 1 T. Zirkondioxyd mit 0,5 T. oder 1 T. Bolus alba, die mit Wasser angeriihrt wird. Bei inner. 
licher Anwendung konnen Gaben von 75 g unbedenklich iiberschritten werden. Fiir Einlaufe 
werden 150-200 g Zirkondioxyd und 200 g Bolus alba mit 1 Liter lauwarmem Wasser angeriihrt. 

Kontrastin ist natiirliches Zirkondioxyd. Auch dieses muB vor der Verwendung sorgfaltig 
auf Verunreinigungen gepriift werden. 

Galvanische Elemente. 
Galvanische Elemente. Galvanische Saulen. Galvanische Batterien. Pila galvanica. 
Electric Batteries. Piles 61ectriques. 

Allgemeines. Als galvanische Kette oder galvanisches Element bezeichnet 
man im allgemeinen jedes ionenfiihrende chemische System, das bei passender Anordnung chemische 
Energie in elektrische umzuwandeln imstande ist. Solche Ketten sind aus den verschiedensten 
Stoffen in groBer Zahl herstellbar. 1m engerenSinne werden galvanische Elemente derartige 
Systeme genannt, die dem besonderen praktischen Zwecke dienen, groBere Mengen von nutz. 
barem elektrischem Strom zu liefern; in diesem Fall bestehen sie dann ausschlieBlich aus Kom. 
binationen zweier Metalle und einer oder mehrerer Fliissigkeiten. Die Fliissigkeiten sind wasserige 
Ltisungen eines Elektrolyten, also einer Saure, einer Base oder eines Salzes; von den Metallen 
ist in der Praxis das eine stets Zink, das andere Metall kann verschiedener Natur sein und auch 
durch stromleitende Kohle (Gasretortenkohle) ersetzt werden. Taucht man die Metalle, die Elek· 
troden des Elementes, derart in die Elektrolytliisung ein, daB sie sich in dieser nicht beriihren, 
so ladet sich das Zink stets negativ, das andere Metall positiv, das Zink bildet also stets den 
negativen Pol des Elementes. Verbindet man die eingetauchten Metalle durch einen Draht 
auBerhalb der Fliissigkeit miteinander, so geht von der positiven Elektrode die positive Elek· 
trizitat zunachst durch den Draht zum Zink und dann yom Zink durch die Elektrolytlosung zuriick 
zur positiven Elektrode: es entsteht ein elektrischer Strom. Gleichzeitig und in ursach· 
licher Verbindung damit spielen sich an den beiden Beriihrungsstellen MetallfElektrolyt ver· 
schiedene chemische Vorgange ab: Am negativen Zinkpole lost sich in allen Fallen Zinkmetall 
auf, in die Fliissigkeit geht also positiv geladenes Zinkion ein; an dem positiven Pol ver· 
schwindet aus der Elektrolytlosung irgendein positiv geladenes Ion unter Abgabe seiner Ladung. 
Diese chemischen V organge unterhalten den Strom im Elemente so lange sie andauern. 

Elektromotorische Kraft und Klemmspannung. Der elektrische Gegensatz 
zwischen Zink und dem zweiten Metall des Elementes ist, je nach der chemischen Natur des zweiten 
Metalls, verschieden groB. Von der GroBe dieses Spannungsunterschiedes hangt die elektro· 
motorische Kraft, EK., eines Elementes, die die Nutzbarkeit desselben bedingt, in erster Linie 
abo Man miBt die elektromotorischen Krii.fte, die di", verschiedenen Arten der Elemente charak· 
terisieren, in elektrischen Spannungseinheiten, in Vol t. A ber diese EK. -W erte bringen nur die 
ideale, maximale elektrische Arbeitsfahigkeit der betreffenden Elemente zum Ausdruck. Ar
beitet ein solches Element wirklich, so gelangt sein", ihm eigentiimliche elektromotorische Kraft 
niemals vollstandig zur Geltung, sondern nur ein je nach den Umstanden kleinerer oder groBerer 
Bruchteil von ihr. Dieser fiir die wirkliche Arbeitsleistung des Elementes in Betracht kommende 
Anteil ist die zwischen den AnschluBklemmen des Elements iiber dem auBeren Stromkreis be
stehende elektrische Spannung, die Klemmspannung des Elements. Wie groB die Klemm
spannung bei gegebener elektromotorischer Kraft sich gestaltet, das hangt von der GroBe 
des in dem betreffenden Element selbst vorhandenen "inneren" Widerstands abo Bei sehr 
kleinem inneren Widerstand, wie ibn z. B. Cupronelemente und Akkumulatoren aufweisen, 
fallt die nutzbare Spannung, die Klemmspannung, mit der elektromotorischen Kraft nahezu zu· 
sammen und kann dieser praktisch gleichgesetzt werden; ist der innere Widerstand aber 
groBer, wie Z. B. bei LECLANcHE-Elementen, MEIDINGER-Elementen u. a., so ist die nutzbare 
Spannung wesentlich kleiner als die wirkliche elektromotorische Kraft. 
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Innerer Widerstand. Der innere Widerstand jedes Elementes liint sich genau messen 
und in Widerstandseinheiten, in Ohm, angeben. Er ist natiirlich fiir die chemisch verscbieden 
zusammengesetzten Elementarten verschieden. Aber auch bei Elementen gleicber Art wechselt 
er mit den Konzentrationen der Elektrolytliisungen und besonders mit den iiuBeren Dimensionen 
des Elements, d. h. mit der GriiBe der Metallelektroden und ibrem gegenseitigen Abstand. Die 
weiter unten angefiihrten Widerstandswerte fiir die einzelnen Elenientarten geben daher nur 
einen ungefiibren Anhalt iiber die GriiBenordnung ihres Widerstandes; sie beziehen sich auf die 
in der Praxis meist gebriiuchlichen Elementtypen. 

Polarisation und Depolarisatoren. Wiihrend der Arbeit eines Elementes bildet 
sich in ibm, wie bei jeder Elektrolyse, durch den Stromdurchgang ein gegen den Anfang ver
iinderter Zustand aus; an den Elektroden iindert sich die Konzentration, zum Teil auch die Art 
des Elektrolyten, und auf den Elektroden lagern sich unter Umstiinden neuentstehende Stoffe abo 
Den ganzen Komplex dieser Erscheinungen hat man mit dem Namen Polarisation belegt. 
Jede Polarisation schwiicht, wie sich experimentell und theoretisch nachweisen liiBt, den urspriing
lichen Strom, verringert also die Nutzbarkeit des Elementes. 

Von den sehr verwickelten Erscheinungen der Polarisation kommt bei den im folgenden zu 
besprechenden Elementen praktisch nur der EinfluB des an der positiven Elektrode abgeschiedenen 
Wasserstoffs in Betracht. In einem beispielsweise aus Zink, Platin und verdiinnter Schwefel-
saure nach dem Schema 

Zn I H 2SO, verd. I Pt 
aufgebautem Element, dessen Arbeit sich nach der Reaktionsgleichung 

Zn + H 2SO, = znS04 + H2 
vollzieht, iindert sich die Zinkelektrode nicbt, an der Platinelektrode hingegen wird Wasserstoff 
abgeschieden. Indem Wasserstoff allmiihlich an die Stelle des Platins tritt, sinkt die elektro
motorische Kraft, da Wasserstoff eine viel kleinere Spannung gegen Zink hat als Platin. Zugleich 
steigt durch den Gasbelag der Elektrode der innere Widerstand und damit sinkt noch die aus der 
kleineren elektromotorischen Kraft zu gewinnende nutzbare Klemmspannung: das Element ist 
geschwiicht und inkonstant. Entsprechende Vorgiinge vollziehen sich auch bei anderen Elementen. 
Man sucht diese Ubelstiinde miiglichst dadurch zu beheben, daB man den Wasserstoff entfernt, 
indem man ibn durch leicht Sauerstoff abgebende Stoffe (Salpetersiiure, Chromsiiure, Mangan
dioxyd u. a.) zu Wasser verbrennt. Derartige die Polarisation aufhebende Stoffe nennt man De
polarisatoren. Man verwendet sie, je nach den Umstiinden, in festem oder fliissigem Zustande. 

Primar- und Secundarelemente. 
Die zur Gewinnung nutzbaren elektrischen Stroms dienenden galvanischen Elemente lassen 

sich in zwei Gruppen sondern. Bei der ersten Gruppe wandelt sich die in den Stoffen des Elementes 
vorhandene chemische Energie infolge einer im Element sich vollziehenden Reaktion unmittelbar, 
pri miir, in elektrische Energie um. Man nennt diese Elemente daher Primiirelemente. Bei der 
zweiten Gruppe fiihrt man den Stoffen des Elementes zunachst elektrische Energie zu. Hier
durch wird ein chemischer Umsatz hervorgerufen und dadurch die zugefiibrte elektrische Energie 
in Form von chemischer Energie im Elemente aufgespeichert, akkumuliert. Man nennt diese 
Elemente daher Sammler oder Akkumulatoren. Die in chemiscber Form angesammelte 
Energie kann dann in einem zweiten, sekundiiren Vorgang, beim Gebrauch des Elementes, 
in Form von nutzbarer elektrischer Energie wieder erhalten werden. Daher fiihren die Ele· 
mente dieser Gruppe auch die Bezeichnung Sekundiirelemente. Aufspeicherungsvorgang, 
Ladung, und Entnahmevorgang, Entladung des Akkumulators, lassen sich beliebig oft wieder· 
holen. 

Primiirelemente. 
DANIF.LL-Element. Aufbau: Zn I ZnS04 ,aq I CuSO"aq I Cu. Reaktion: Zn+ CuSO, 

= ZnS04 + Cu. Amalgamiertes1) Zink in verdiinnter Scbwefelsaure (I: 10). In einer poriisen 
Zelle steht der Kupferpol in gesattigter Kupfersulfatliisung, in die zweckmaBig noch einige Kupfer. 
sulfat·Kristalle eingetragen werden. Verwendung in der Telegraphie. EK. = 1,08 -1,12 Volt. 
Innerer Widerstand 0,3 - 0,6 Ohm. 

Abanderungen des DANlELL·Elementes sind das Telegraphenelement und das MEIDINGER· 
Element. Beide vertragen keine Erschiitterungen oder Transporte. 

Telegrapbenelement (System KRUGER). Als positiver Pol am Boden eine Bleiplatte mit 
isoliertem Ableitungsdraht in gesattigter Kupfervitriolliisung mit Kupfersulfatkristallen. Dar· 
iiber eine eingehangte amalgamierte Zinkscheibe in stark verdiinnter Schwefelsiiure oder verdiinnter 
Zinksulfatliisung. Kein Diaphragma. Die Trennung der Fliissigkeiten erfolgt durch Schichtung auf 
Grund ibrer verschiedenen Dichte. Beim Arbeiten des Elementes verkupfert sicb die Rleischeibe 
von selbst. EK. zunachst 1 Volt, spater 0,95 Volt. Innerer Widerstand 3 - 8 Obm. 

MEIDINGERS BaUonelement. 1m unteren engen Teile des GefiiBes steht ein Kupferzylinder 
in gesattigter Kupfersulfatliisung. In die Kupferliisung taucht das enge Ableitungsriihrchen 

1) "(tber die Amalgamierung des Zinks siehe spater. 
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eines mit Kupfervitriolkristallen und gesattigter KupfervitriolIosung gefiilIten, umgestiilpt auf 
dem GefaBrande aufliegenden GlasbalIons. 1m oberen, erweiterten Teile ein amalgamierter Zink
zylinder in ziemlich verdiinnter Bittersalzlosung. Der vom Kupferpol abgehende Leitungsdraht 
ist durch Uberziehen mit Kautschuk gut isoliert. Ein Diaphragma ist nicht vorhanden. Die 
Magnesiumsulfatlosung schwimmt auf der Kupfersulfatlosung auf Grund der verschiedenen spez. 
Gewichte beider Losungen. EK. etwa 1 Volt. Innerer Widerstand 8-9 Ohm. 

GROVES Element. Aufbau: Zn I H 2S04 verd.1 HN03 konz. I Pt. Reaktion: Zn + H 2S04 
= ZnS04 + H 2• Depolarisator: konz. HN03• AuBen amalgamiertes Zink in verdiinnter 
Schwefelsaure (1: 10). In einer porosen TonzelIe Platin in konz. Salpetersaure von 1,30-1,33 
spez. Gewicht. Zur Erhaltung der Amalgamierung kann man 1-2 Tropfen Quecksilber auBen 
zum Zink und zu der Schwefelsaure geben. Die Schwefelsaure ist etwa 1/6 hoher einzufiillen als die 
Salpetersaure, um ein Eindringen der Salpetersaure in die Zinkkammer moglichst zu verhiiten. 
Das Element ist teuer wegen der Anwendung des Platins und entwickelt beim Arbeiten giftige 
und korrodierende Stickoxyde (AufstelIung im Freien oder unter dem Abzug!). Bei Nichtge
brauch ist das Element zu entleeren, Platten und Tonzellen sind auszuwiissem. EK. = 1,9 Volt. 
Innerer Widerstand 0,1 - 0,2 Ohm. 

BUNSEN-Element. Aufbau: Zn I H 2S04 verd. I HN03 konz. I C. Reaktion: Zn + H 2S04 
= ZnSO, + H 2• Depolarisator: konz. HN03• AuBen amalgamiertes Zink in verdiinnter 
(1: 10) Schwefelsaure (zur Erhaltung der Amalgamierung gibt man 1-2 Tropfen Quecksilber 
dazu). In einer Tonzelle ein Kohlenzylinder von besonders praparierter Kohle in konz. Sa,lpeter
saure von 1,30-1,33 spez. Gewicht. Entwickelt giftige Stickoxyde. (Abzug!) Zink und Kohlen
zylinder miissen abnehmbare Polklemmen haben. EK. etwa 2,0 Volt. Innerer Widerstand 
0,1 - 0,2 Ohm. 

BUNSEN-Chromsaureelement. Aufbau: Zn I H 2S04 verd. I Cr0a I C. Reaktion: Zn 
+ H 2SO, = znSo, + H 2• Depolarisator: Cr03• AuBen amalgamiertes Zink in verdiinnter 
Schwefelsaure (1: 10). In einer TonzelIe ein Kohlenzylinder in einer Losung von 12 T. Kalium
dichromat, 100 T. Wasser und 25 T. konz. Schwefelsaure. Vorteilhafter ist eine Losung 
von 12 T. Natriumdichromat, 25 T. konz. Schwefelsaure, 100 T. Wasser, da aus ihr bei der Re· 
duktion des eroa kein Chromalaun auskristallisiert. BUNSEN gibt an: 81 g Na2Cr20 7 (oder 
92 g K 2Cra0 7), mit 94 ccm konz. Schwefelsaure zusammengerieben zu einem Brei, dann in 900 ccm 
Wasser gelOst. Keine gesundheitsschadiichen Dampfe. EK. etwa 2,0 Volt. Innerer Widerstand 
wachst mit vorschreitender Reduktion des Cr03, ebenso sinkt damit die EK. 

Chromsaure-Tauchelement. Wie das vorige, nur fehlt die trennende TonzelIe. Zink und 
Kohle tauchen gemeinschaftlich in eine Losung von Kalium- oder Natriumdichromat 125,0, konz. 
Schwefelsaure 250,0, Wasser 1000,0, Mercurisulfat 1,0. Wenn das Element nicht in Tiitigkeit ist, 
miissen die Kohle· und Zinkpole aus der Fliissigkeit herausgehoben werden. 

MORISOT-Element. Aufbau: Zn I NaOH I H 2S04(HCI) verd., Cr0s I C. Reaktion: 
Zn + 2NaOH = Zn(ONa)a + H 2• Depolarisator: Cr03• Kohle in BUNSENS Chromsaure
fliissigkeit (siebe oben). In der Fliissigkeit Tonzylinder mit verdiinnter Natronlauge (spez. Gew.l,05). 
In diesem Zylinder ein zweiter Tonzylinder, der konzentrierte Natronlauge enthalt und als nega· 
tiven Pol amalgamiertes Zink: also drei Fliissigkeitskammern. Beim Arbeiten wird aIle paar Stunden 
ein Teil der verdiinnten, zum Teil neutralisierten Lauge herausgezogen und durch frische ersetzt. 
Sehr konstante EK. = 2,4 - 2,5 Volt. Innerer Widerstand 0,8 Ohm. 

LECLANCHE-Element (Braunsteinelement).Aufbau: Znl NH4Claq I C undMnOa. Strom
liefernde Reaktion: Zn + 2NH4Cl + 2HaO = ZnCla + 2 NH40H + Ha' Depolari sator: 
Mn02• Sekundare Reaktion: ZnCl2 + 2NH40H = ZnCl2 • 2NHs + 2H20. 

Die LECLANCHE·Elemente werden in verschiedenster Form hergestelIt. Die gebrauchlichste 
Art ist folgende: In ein GlasgefaB ist ein rundgebogenes amalgamiertes Zinkblech eingehangt. 
1m Innern desselben steht, ohne daB das Zink beriihrt wird, ein massiver Zylinder aus Retorten
kohle. Um diesen ist eine Mischung von gekomtem Braunstein (bester Pyrolusit) und gekomter 
Retortenkohle herumgepreBt oder diese Mischung (1 T. Pyrolusit, 2 T. Retortenkohle) befindet 
sich mit dem Kohlenzylinder in einem Beutel aus kriiftigem Haufgewebe. Das GlasgefaB wird 
mit einer 200f0igen Losung von Ammoniumchlorid gefiillt. Zuweilen bringt man Kohlezylinder 
und Braunsteinmischung auch in einer porosen Tonzelle unter, doch ist diese nicht notwendig. 
Beim Versagen des Elements (z. B. bei der Klingelleitung) sieht man zu, ob etwa das Wasser ver
dunstet ist. Hilft weder Nachfiillen von Wasser nach Zugabe von Ammoniumchlorid, so nimmt 
man die Zinkpole heraus und reinigt sie von anhaftendem Chlorzinkammonium durch Abschaben 
mit einem Messer. Arbeitet das Element auch nach der Reinigung des Zinks nicht, so liegt der 
Fehler im Kohlenpol. Man entleert dann am besten den Tonzylinder oder das Sackchen und fiillt 
frisch. EK. = 1,2 - 1,4 Volt. Innerer Widerstand 0,7 - 0,9 Ohm. Die EK. bleibt recht konstant 
bei schwachem Strom. Bei Entnahme starkerer Strommengen sinkt sie rasch durch Polarisation, 
die infolge der Unloslichkeit des Depolarisators nur langsam aufgehoben wird. Das Element 
eignet sich daher in erster Linie fiir starkere J..eistungen von kurzer Dauer mit zwischenliegenden 
Ruhepausen (Klingelanlagen). 
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Eine Abart des LECL.UwlIE.Elements bildet das sogenannte 
Trockenelement. Der Zinkpol ist hierbei meist als geschlossener Kasten ausgestaltet, der 

seinerseits Kohlenpol und Elektrolyt aufnimmt. Die Elektrolytfiillung ist eine feste, mehr oder 
weniger feuchte Masse verschiedenster Art. Manchmal benutzt man eine 33 0/ oige Zinkchlorid
losung, die man von Sagemehl, manchmal konzentrierte Calciumchloridlosung oder eine gemischte 
Losung von Ammoniumahlorid und Natriumchlorid mit noah anderen Zusatzen, die man von 
Kohlenpulver u. &. aufsaugen IaEt. Auch Leim oder Starke dient zum Verdicken der Fliissig
keit. Gegeniiber den "nassen Elementen" unterliegen diese geschlossenen "Trockenelemente" 
nicht der Verdunstung, ihre Handhabung ist bequem und reinlich; eine Regenerierung bzw. 
Neufiillung eines aufgebrauchten Elements ist jedoch umstandlich und nicht lohnend. 

Cupronelement (UMBREIT und MATTHES, Leipzig). Aufbau: Zn I NaOH I CuzO(CuO). 
Stromliefernder Vorgang: Zn + 2NaOH = Zn(ONa)z + Hz. Depolarisator: CUzO der 
Platten (CuzO + Hz = Cu + HzO). Kupferoxydul- (oxyd·) platten zwischen zwei amalgamierten 
Zinkplatten in ziemlich konzentrierter, mogliahst carbonatfreier Natronlauge. Die Elemente 
liefern Strom, bis das Kupferoxyd reduziert ist. Die Platten nehmen dann rote Farbe an und 
werden weich. 

Regenerierung der Elemente. Wiissern der Zink· und Cupronplatten und vor
sicatiges Abbiirsten des Schlammes. Erhitzen der nassan Platten auf heiEem Of en oder auf Gas, 
unter ZwischenIage von Asbest, auf etwa 150° (nicht hOherl). Die Zinkatkristalle auf den Zink· 
platten zerfallen dabei und lassen sich leicht abbiirsten; die weichen Cupronplatten bedecken 
mch mit CuzO bzw. CUO und werden zugleich hart und klingend. 

Bei Iangerem Nichtgebrauch werden die Platten am besten herausgenommen und abgespiilt 
an der Luft aufbewahrt. Die Lauge wird in den GefaEen durch Bedecken mit gefetteten Glas
platten vor der Kohlensii.ure der Luft geschiitzt. EK. 0,80 - 0,82 Volt (bei der Arbeit sehr 
konstant bleibend). Innerer Widerstand 0,03 - 0,06 Ohm. 

Behandlung de". Elemente im Allgemeinen. 
Behandlung der Zinkpole. Das fiir galvanische Elemente benutzte verhii.ltnismii.Eig 

unreine Zink lost sich in der ElektrolytIosung auch dann auf, wenn das Element nicht in Tatig
keit ist. Um diesen unniitzen Verbrauch zu vermeiden, amalgamiert man das Zink. Man reinigt 
die Zinkpole mechanisch durch Abkratzen und Abscheuern mit scharfem Sand. Dann beizt 
man sie mit verdiinnter Schwefesaure, bis die oberflachliche Schicht von Subcarbonat besaitigt 
ist und das blanke Zinkmetall iiberall frei liegt. Die metallischen Zinkpole taucht man, noch 
wihrend me mit verdiinnter Schwefelsaure befeuchtet sind, in Quecksilberchlorid- oder -nitrat· 
IQsung oder reibt me mit einem Brei von Mercurisulfat und verdiinnter Schwefelsaure ein. Dann 
werden sie abgespiilt und mit einem Lappen trocken gerieben oder gebiirstet. Unter Umstanden 
zu wiederholen! 

Kohlenpole. Manche Kohlen versagen bei langerem Gebrauch mehr oOOr weniger. Man 
versucht sie dann durch Wassern, Abfeilen und Erhitzen wieder zu reinigen. 

Diaphragmen. Diesa sind entweder porose Tonzellen oder Glas- oder Porzellanzylinder, 
die mit tierischer Blase oder Pergamentpapier iiberbunden sind. Beim Ansetzen eines Elementes 
fiille man die Elektrolytlosung (Kupferlosung, Salpetersaure usf.) nicht in die trockene Tonzelle, 
sondern durchfeuchte diese zunii.chst mit verdiinnter Schwefelsaure. Auswittern von Salzen schadigt 
die Tonzellen sehr; man lege daher die Tonzylinder aus einem Iangere Zeit im Gebrauch gewesenen 
Elemente sofort in Wasser. Tonzylinder aus Chromsii.ureelementen kocht man mit schwefel
saurehaltigem Wasser aus. 

Verbindungen. Bei den Elementen, die keine korrodierenden Dampfe entwickeln, sind 
Kupferdrahte direkt an die (Metall-) Pole angelotet. Bei den Elementen, die korrodierende Dampfe 
entwickeln, iiberhaupt bei solchen Elementen, die KohlenpQle haben, stellt man die leitende Ver
bindung durch Klemmen her, die an die Pole angeschraubt werden. Alle Teile der Elemente, 
die die Fortleitung der Elektrizitat vermitteln sollen, miissen gut leitend sein; daher sind Pol
klemmen und Leitungsdrahte an den Beriihrungsflachen durch Abreiben mit Schmirgelpapier 
gut metallisch blank zu machen. - Die Verbindungsdrahte zwischen den einzelnen Elementen 
und die Ableitungsdrahte von der Batterie aus wahle man nicht zu diinn, um den Widerstand nicht 
unnotig zu vergroEern 

Sekundlrelemente, Akkumulatoren. (Sammler.) 
Von den verschiedenen als Akkumulatoren vorgeschlagenen Systemen hat sich bis jetzt 

in der Praxis der Bleiakkumulator bewahrt und ausgedehnteste Anwendung gefunden. Der 
Bleiakkumulator (PLANTE 1879) besteht aus zwei miteinander leitend verbundenen Bleiplatten, 
zwischen denen isoliert sich eine dritte Bleiplatte befindet; die Platten tauchen in miillig verdiinnte 
Schwefelsii.ure. Leitet man durch das System einen elektrischen Strom, so dall die innere Platte 
mit dem pomtiven, die auJleren mit dem negativen Pole verbunden sind, so wird die geringe 
in Losung befindliche Menge Bleisulfat nach der Gleichung 

2PbSO, + 2H20 = Pb + 2H2SO, + Pb02 
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zerlegt; auf der inneren Platte bildet sich braunes Bleidioxyd, auf den auBeren schwammiges 
graues Blei. Durch haufiges Wiederholen dieser Operation erhalt man griiBere Mengen dieser 
akti ven Massen. Man bezeichnet diese Operation als das Formieren des Akkumulators. 
Das Formieren wird in den Fabriken vorgenommen, und zwar jetzt in verschiedener, gegen die ur· 
spriingliche wesentlich verbeseerter Art (FAURE 1881). Wird ein derartig formierter Akku. 
mulator durch einen Widerstand geschlossen, so liefert er elektrischen Strom dadurch, daB im ent· 
standenen Element 

sich die umgekehrte Reaktion: 

vollzieht. Beim geladenen Akkumulator ist der graue Bleipol der negative Pol, der braune 
Bleidioxydpol der positive. Die elektromotorische Kraft EK ist 2,0 Volt, der innere 
Widerstand 0,03 - 0,10 Ohm. 

Behandlung der Akkurnulatoren. Den fabrikmaBig erzeugten Akkumulatoren, die 
sich voneinander im Grunde nur durch die Art der Herstellung und Formierung der Platten unter. 
scheiden, werden meist Anweisungen zur Behandlung beigegeben; einige allgemein giiltige Be· 
merkungen hieriiber werden trotzdem angebracht sein. 

Saurefiillung. Saure vom spez. Gew. 1,15-1,16 (136-140 ccm reinste, insbesondere von 
jeder Spur Eisen, Kupfer, Arsen oder Platin freie konzentrierte Schwefelsaure, Acidum sui. 
furicum der Germ., 1 Liter destilliertes Wasser (bei unreiner Saure sind die Bleiplatten des 
geladenen Akkumulators nicht hellgrau, sondern dunkel· oder schmutziggrau; der Akkumulator 
entwickelt beim Laden an den Bleiplatten sofort Wasserstoff; er entladet sich beim Stehen bald 
von selbst oder kann iiberhaupt nicht aufgeladen werden). Die Platten sind immer von Saure 
vollstandig iiberdeckt zu halten, bei Abnahme der Fiillung durch Verdunsten ist destilliertes 
Wasser nachzufiillen. 

Laden. Mit galvanischen Batterien (siehe S. 1130) oder Thermosaulen zu laden ist lang. 
wierig und kostspielig; am besten benutzt man eine groBere Starkstromanlage (Gleichstrom). 
Die Ladespannung fiir je eine Akkumulatorzelle (von 2 Volt) ist 2,5-2,8 Volt, fiir eine Batterie 
von 4 hintereinandergeschalteten Zellen (siehe unten) also 10--12 Volt. Eine griiBere Akku· 
mulatorenbatterie laBt eine solche Spannung ohne weiteres abnehmen; bei Verwendung einer 
Gleichstromlichtleitung (meist 110 Volt) ist ein Gliihlampenwiderstand einzuschalten, der die 
iiberschiissige Spannung vernichtet. In den Stromkreis ist beim Laden stets ein Regulierwider. 
stand und zur Kontrolle der Stromstarke ein Amperemeter einzufiigen. Die Ladestromstarke 
soil vorsichtigerweise hbchstens 0,01 Amp. fiir 1 qcm der einseitigen Bleidioxydflache betragen; 
fiir 4 Zellen mit je 150 qcm Pb02·Flache also nebeneinander geschaltet (siehe unten) Mch· 
stens 6 Amp., nacheinandergeschaltet 1,5 Amp. Zu rasche Ladung bzw. Entladung mit zu 
starkem Strom bewirkt Verbiegen und Abbriickeln der Platten und schlieBlich Unbrauchbarkeit 
des Akkumulators. Lade· bzw. Entladungszeit niemals unter vier Stunden. Beim Laden ist der 
positive Pol der Ladeleitung mit dem positiven Pol (braune PbOz·Platte) der Akkumu· 
latorbatterie zu verbinden, negativer mit negativem (graue Pb·Platte. (Zum Suchen des 
positiven Pols der Lichtleitung - wie iiberhaupt galvanischer Batterien - nahert man vor· 
sichtig die beiden Ableitungsdrahte der Lichtleitung einander unter Aufdriicken auf ein Stiickchen 
mit einigen Tropfen konzentrierter Kaliumjodidlbsung getrankten FlieBpapiers; das Drahtende, 
an dem sich ein brauner Jodflecken bildet, ist der positive Pol.) Das Laden ist so lange fort. 
zusetzen, bis kraftige Gasentwicklung auftritt ("Kochen"). Das Kochen kann zweckmaBiger. 
weise eine Zeitlang fortdauern (,;Uberladen"). _ 

Entladen der Akkumulatoren bei der Benutzung. Die Entladestromstarke beim Ar· 
beiten mit Akkumulatoren darf hiichstens der Ladestromstarke (siehe oben) gleichkommen. 
Beim langsamen Entladen bleibt die Spannung lange konstant fiir eine Zelle 2 Volt und fallt dann, 
was durch gelegentliche Messungen mit einem Voltmeter zu kontrollieren ist, auf 1,8 Volt. An 
diesem Punkte angelangt, ist sofortige Neuladung vorzunehmen. Auch bei Nichtbenutzung ent· 
laden sich die Akkumulatoren, allerdinge sehr langsam, so daB sie durchschnittlich auch beim ruhigen 
Stehen aIle 2-3 Monate einer Neuaufladung bis zum Kochen bediirfen. 

lnnerer KurzschluB. Zuweilen setzen sich abgebrockelte Teile der aktvien Massen 
zwischen die Platten; die Zellen halten dann keine Ladung mehr und entwickeln beim Aufladen 
kaum Gas. Die stiirenden Teile miissen sofort mittels eines vorsichtig einzufiihrenden Holzstab· 
chene abgestoBen und auf den Boden des GefaBes befiirdert werden. 

Wegen ihrer hohen elektromotorischen Kraft, ihrer sehr groBen Konstanz beim Gebrauch 
und ihrer bei guter Behandlung sehr langen Lebensdauer haben die Akkumulatoren in allen Fallen, 
wo ihre Aufladung bequem ausfiihrbar ist, die galvanischen Primarelemente zurzeit fast voll. 
standig verdrangt. 
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Aufbau einer galvanischen Batterle. Zur Erzielung hbherer Spannungen bzw. 
Stromstarken vereinigt man eine Anzahl Einzelelemente zu einer galvanischen Batterie. Diese 
Zusammenstellung kann in zweierlei Art erfolgen. 

1. Schaltung ne beneinander. Parallelschaltung. Man verbindet bei einer Anzahl von 
Einzelelementen die positiven Pole samtlicher Elemente durch einen Draht leitend miteinander und 
ebenso unter sich die negativen Pole. Die dadurch entstandene Elementenreihe hat an jedem der 
zwei Enden je einen positiven und einen negativen Pol. An eines dieser Enden legt man zur Strom
entnahme den auBeren Stromkreis an. Die so geschalteten Elemente bezeichnet man als neben
einander oder als parallel geschaltet. Die aus n Elementen derart zusammengefiigte Batterie 
verhalt sich wie ein einziges galvanisches Element, aber mit der n·fachen PlattengrtiBe des 
Einzelelementes. Die elektromotorische Kraft der ganzen Batterie ist daher gleich der 
elektromotorischen Kraft eines einzelnen der Elemente. Der innere Widerstand der ganzen 
Batterie betragt aber, da sich die PlattengrtiBe, also der Querschnitt der Strombahn, auf das n-fache 

vergrtiBert hat, nur'!' des inneren Widerstandes eines Einzelelementes, ist daher stark gesunken. 
n 

2. Schaltung hintereinander. Schaltung auf Spannung. Man verbindet den posi
tiven Pol eines Elementes mit dem negativen eines zweiten, dessen positiven wieder mit dem nega
tiven eines dritten Elementes und so weiter bis zu Ende. Die an den beiden Enden der Elementen
reihe unverbunden iibrig bleibenden Pole sind dann der negative bzw. positive Pol der Batterie, 
an die der auBere Stromkreis zur Stromentnahme angesohlossen wird. Diese Sohaltung bezeichnet 
man als Sohaltung hintereinander oder als Schaltung auf Spannung. Eine so aus n Ele
menten gebaute Batterie hat die n-fache elektromotorische Kraft und den n-fachen inneren Wider· 
stand eines Einzelelementes. 

Eine aus 6 hintereinander geschalteten Akkumulatoren (2 Volt, 0,06 Ohm) zusammen· 
gesetzte Batterie hat also eine EK. von 6 X 2 = 12 Volt, einen inneren Widerstand von 6 X 0,06 
= 0,36 Ohm. 

6 hintereinander geschaltete MEIDINGER· Elemente (EK. = 1 Volt, innerer Widerstand 
8 Ohm) haben EK. = 6 X 1 = 6 Volt, innerer Widerstand 6 X 8 = 48 Ohm. 

Welche Schaltungsweise und wie viel Einzelelemente man anwenden solI, um im Einzel. 
fall eine bestimmte gewiinschte Spannung bzw. Stromstarke zu erhalten, hangt nioht nur von der 
elektromotorischen Kraft und dem inneren Widerstand der betreffenden Einzelelemente ab, sondern 
daneben von dem Widerstand des auBeren Stromkreises, der ja in jedem Einzelfalle verschieden 
ist. Kennt man diesen, wenigstens annahernd, so laBt sich die vorteilhafteste Schaltung aus der 
OHMsohen Satzen rechnerisch ermitteln. Eine Ausfiihrung derartiger Rechnungen wiirde hier 
zu weit fiihren; als einigermaBen orientierende Regel mag folgendes dienen: 

Bei Elementen mit sehr kleinem oder kleinem inneren Wider stand, wie Akkumula
toren (0,03-0,1 Ohm), Cupronelementen (0,03-0,06 Ohm), GRoVE.Elementen (0,1-0,2 Ohm) 
kommt Parallelschaltung nicht in Betracht. Man schaltet sie stets auf Spannung, 
und zwar so viele hintereinander, daB die fiir den Einzelfall gewiinschte Spannung erreicht oder 
etwas iiberschritten wird. Die dadurch gleichzeitig hervorgerufene VergrtiBerung des inneren 
,Widerstandes (siehe unter 2) ist bei ihnen eben nicht nennenswert. 

Bei Elementen mit hohem inneren Widerstand, wie MEIDINGER-Elementen (8--9 Ohm), 
Telegraphenelementen (3-8 Ohm), auch LECLANcHE.Elementen (etwa 1 Ohm) HeBe sich durch 
Parallelschaltung der hohe innere Widerstand durch Vermehrung der Elementenzahl allerdings 
beliebig herabdriicken. Aber die elektromotorische Kraft der Batterie bliebe immer nur die eines 
Einzelelementes (siehe 1) und wiirde fast nie geniigen. Versuchte man die elektromotorische 
Kraft durch Hintereinanderschalten zu erhtihen, so trate aber andrerseits gleichzeitig eine solche 
Erhtihung des inneren Widerstandes der Batterie ein (siehe 2), daB die nutzbare Klemmspannung 
und damit die Stromstiirke unter Umstanden auf einen minimalen Betrag sanke. Man schlagt 
daher am besten einen Mittelweg ein, indem man bei Elementen mit htiherem Widerstand a) eine 
grtiBere Zahl Elemente verwendet, b) diese teils neben, teils hintereinander schaltet. 
Beispielsweise wiirde man von 12 MEIDINGER-Elementen zunachst je 4 ne beneinander schalten 
und alsdann die 3 dadurch erhaltenen Batterien hintereinander, auf Spannung, schalten. 
Die so aufgebaute Gesamtbatterie hatte dann einen inneren Widerstand nicht von 12 X 8 = 96 

8 
Ohm, sondern von 3 X "4 = 6 Ohm, und ihre elektromotorische Kraft ware die dreifache eines 

Einzelelementes, also = 3 Volt. Sie wiirde fiir zahlreiche elektrolytische, auch kleinere galvano
plastische Arbeiten durchschnittlich geniigen. Variationen in der Elementzahl sind natiirlich 
nach jeder Richtung hin beliebig mtiglich. 

Fiir htihere Spannungen und Stromstarken wird man besser zu hintereinander geschalteten 
Elementen geringen Widerstandes, Akkumulatoren, Cupronelementen usf. greifen. 
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Gewinnung und Verarbeitung von Orogen. 
Anbau von Arzneipflanzen 1). Wahrend des Weltkrieges und nachher hat die 

Kultur der Arzueipflanzen mehr als friiher das Augenmerk der Gesamtheit auf sich 
gerichtet. In dem MaBe, wie die europaischen Volker ihre Grenzen gegeneinander 
absperrten, ilahm der Mangel an Arzneidrogen in den einzelnen Landern zu und ge
wann da und dort drohende Gestalt, so daB Wissenschaft und Praxis eifrig an die 
Arbeit gehen muBten, um dem Schlimmsten vorzubeugen. Dnter dieser Zwangs
lage sind dann allerdings auch Erfolge gezeitigt worden, die der Arzneipflanzen. 
kultur auch fiir die Zukunft noch von groBem Nutzen sein werden. 

Vornehmlich in Deutschland haben sich die pharmazeutischen, botanischen 
und landwirtschaftlichen Institute im Verein mit Apothekern, Gartnern und Land· 
wirten und unterstiitzt durch die einzelnen Regierungen, mit groBem Erfolge der 
Arzneipflanzenkultur gewidmet. Besonders sind dabei hervorgetreten die Hortus· 
Gesellschaft in Miinchen, die Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft in Berlin sowie 
ein AusschuB zur staatlichen Forderung der Sammlung und des Anbaues arzneilich, 
wirtschaftlich und technisch verwertbarer Pflanzen, der yom sachsischen Ministelium 
des Innern ins Leben gerufen worden ist. Ahnliche Schritte unternahmen das preuBi. 
sche Ministerium fiir Landwirtschaft, Domanen und Forsten und das zustandige 
Ministerium in Wiirttemberg. 32 im Reichsgesundheitsamt in Berlin unter Mitwir· 
kung der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft herausgegebene Arzneipflanzen. 
Merkblatter unterstiitzen die Bestrebungen zur Arzneipflanzenkultur sehr wesentlich. 

Man ist bis vor kurzer Zeit vielfach der Meinung gewesen, daB wildwachsende 
Arzneipflanzen gehaltreichere, d. h. wirksamere Arzneidrogen liefern als angebaute. 
Die Arzneipflanzenkultur hat aber mit wenigen Ausnahmen diese althergebrachte 
Annahme widerlegt. Sie bietet daneben den Baht groBen Vorteil, daB Verwechslungen 
oder auch beabsichtigte Dnterschiebungen, die man den berufsmaBigen Krauter· 
sammlern nicht ohne Grund oftmals zum Vorwurf gemacht hat, vollkommen aus· 
geschlossen sind. Ein weiterer Vorteil des Anbaues besteht darin, daB man die Pflanzen 
in jedem Stadium ihrer Entwicklung stets frisch zur Hand hat, was fiir das Studium 
derselben und fiir die Herstellung mancher wichtiger galenischer Praparate bedeu· 
tungsvoll erscheint. SchlieBlich bietet die Kultur auch die Moglichkeit, das Alter 
einer Pflanze oder der gesammelten Droge richtig einzuschatzen. Der Arzneischatz 
kennt bekanntlich viele Krauter, Wurzeln und Samen, die nicht alter sein diirfen 
ale ein Jahr und die mit besonderer Vorsicht gesammelt, aufbewahrt und getrocknet 
werden miissen. DaB schlieBlich auch wichtige Arzneipflanzen des Auslandes unter 
deutschem Klima gut gedeihen, zeigt jeder botanische Garten, z. B. der forstbotanische 
Garten in Tharandt, wo Guajacum officinale, Hamamelis virginiana, Liquidambar 
styraciflua, Rhus toxicodendron, ja selbst Smilax·Arten gut gedeihen. 

Welche groBen Mengen einheimischer Arzneidrogen allein von der Industrie 
verarbeitet werden, zeigen einige Zahlen, die das Botanische Institut zu Innsbruck 
im Jahre 1918 veroffentlichte. Danach verbrauchte eine einzige deutsche Fabrik 
zur Gewinnung atherischer Ole jahrlich 900000 kg Fenchel und 300000 kg Kiimmel. 
Die Firma ScmMMEL u. Co. in Miltitz bei Leipzig verarbeitet jahrlich etwa 
100000 kg lriswurzel, 300000 kg Pfefferminzblatter, 250000 kg Rosenblatter usw. 
Folgende von ANSELMINO veroffentlichte Tabelle zeigt den durchschnittlichen 
jahrlichen Gesamtverbrauch von 7 deutschen Drogenhausern an gebrauchlichen 
Arzneidrogen, deren Kultur oder Sammlung in Deutschland moglich, und zum groBten 
Teil auch bereits lohnend eingefiihrt ist. 

1) Literatur: Anbau und Behandlung der gesuchtesten Arznei· und Gewiirzpflanzen von 
H. GEIGER, Ottobeuren, Verlag Arzneipflanzenkultur; Arzneipflanzenkultur und Krauterhandel 
von TH. MEYER, Berlin, Verlag von JuliuB Springer; Heil· und Gewiirzpflanzen, Miinchen, 
Verlag von J. F. Lehmann, II. Jahrg., Heft 8 u. folgende. 
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kg kg 
Cortex Frangulae.· . i>0000 Fructus Foeniculi 54000 
Flores Arnicae . lOOOO " Juniperi . 88500 

Chamomillae . 48000 Herba Absinthii 16200 
Chamom. Rom. 10550 Centaurii 13800 
Lavandulae . 3900 Majoranae. 13300 
Malvae arboreae . 1800 

" Violae tricoloris 11500 
et Herba Millefolii 12000 Lycopodium . 3600 
Sambuci 12700 Radix Althaeae 62500 
Tiliae. 38000 Angelicae . 13000 

" 
Verb'asci 15000 Gentianae. 31500 

Folia Belladonnae 13000 Helenii . 5000 
Digitalis 31200 Levistici 7600 
Farfarae . 42500 Liq uiritae . 94000 
Hyoscyami 6800 Ononidis 12300 
Melissae . 5500 Pimpinellae 5200 
Menthae piperitae. 43000 

" 
Valerianae . . 166000 

Salviae 24000 Rhizoma Calami . 22100 
Stramonii 20500 

" 
Graminis 15700 

Trifolii fibrini lO500 Secale cornutum . 7250 

" Uvae Ursi . 58000 Semen Colchici. 2lO0 
Fructus Anethi 1550 Lini 29500 

Anisi 32000 Papaveris. 2000 

'I 
Carvi 18000 

" 
Sinapis. 17300 

Coriandri 6500 Tubera Aconiti. 900 

Aus diesen Zahlen ist die Bedeutung der Arzneipflanzenkultur und des Sammelns 
wildwachsender .Arzneipflanzen und -Pflanzenteile ohne weiteres ersichtlich. 

N ach SCHLEISSING sind in Deutschland vornehmlich folgende Gegenden fiir 
die Kultur von .Arzneipflanzen von Bedeutung: Colleda und Erfurt: Koriander, 
Boretsch, Baldrian, Fenchel, Wermut, Dill, Angelika, Liebstockel, Melisse, Salbei, 
Seifenwurzel und besonders Pfefferminze; - Erfurt: Mohn, Anis, Kiimmel, Senf 
und Foenum graecum; - Schweinfurt und Erfurt: Eibisch, Stockrose, .Arnika, 
Baldrian, Herbstzeitlose, Wollblume, Tausendgiildenkraut, Raute, Flieder, Klatsch
rose, Kamille und Wermut; - Provinz Sachsen: Anacyclus, Fenchel, Kiimmel, 
Majoran, PfefferIninze, Mohn, Kardobenediktenkraut, Nigella, Seifenwurzel und 
Senf; - Schwarzwald: Basilicum, Hanf, Melisse, Wermut; - Sachs. Erz
gebirge: Angelika, Arnika, Baldrian; - Leipzig: Pfefferminze, Angelika; -
Ostpreu13en: Beifu13, Kalmus, Kamille, Schwarzwurzel. 

Die Rentabilitat der Arzneipflanzenkultur ist von den verschiedensten 
Seiten auf Grund langjahriger und zahlreicher Versuche sicher nachgewiesen. Nach 
Mitteilungen des Komitees zur staatlichen Forderung der Kultur von .Arzneipflanzen 
in Osterreich arbeitet ein mittlerer Betrieb (oft nur gartenmaBig gefiihrt und etwa 
10-15 Ar gro13), der nur wenige (3-4), stark begehrte .Arzneipflanzen anbaut, mit 
einem angemessenen Reingewinn. Welche Pflanzengattungen zu wahlen sind, be
stimmt der jeweilige Marktbedarf. Die Sicherheit des Absatzes, sowie die annahernde 
Hohe der erzielbaren Preise miissen dem Ziichter natiirlich von vornherein bekannt sein . 

.Arzneipflanzen, die wildwachsend leicht und in geniigender Menge zu sammeln 
sind, werden zum Anbau natiirlich nur unter ganz besonders gUnstigen Bedingungen 
heranzuziehen sein. 

Ein wirklicher GroBbetrieb eignet sich im allgemeinen nur fiir wenige Pflanzen 
und besonders fiir diejenigen, die an Ort und Stelle technisch verarbeitet werden. 
Es werden auf diese Weise z. B. Mentha piperita in England und in Deutschland, 
Foeniculum vulgare und Pimpinella anisum, Humulus lupulus und Glycyrrhiza 
in der Tschechoslowakei, Valeriana officinales in Mittel- und Siiddeutschland, Carum 
carvi und Sinapis in Holland, Cichorium intybus in Deutschland, Rosa damascena 
in Bulgarien und Deutschland u. a. m. im groBen Ausma13e mit Gewinn angebaut. 
Ferner sind noch einige Arzneipflanzen. die nicht oder nicht ausschlie13lich industrieller 
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Verwertung dienen, zum GroBbetrieb besonders geeignet, wobei jedoch auch die 
ortlichen Verhii.ltnisse eine Rolle spielen. GroB und gewinnbringend ist z. B. die 
Kultur von Anthemis nobilis und Angelica officinalis in Belgien, die von Althaea 
officinaHs in Suddeutschland, von Glycyrrhiza glabra und Crocus sativus in Spanien, 
von Majorana hortensis in Frankreich, von Capsicum annuum in Ungarn usw. 

Ganz allgemeine K ul turregeln lassen sich fUr die verschiedenen Arzneipflanzen, 
die in ein- und zweijahrige, ausdauernde und holzartige Pflanzen zu unterscheiden 
sind, nicht aufstellen. Die auf S. ll31 angegebenen Schriften geben daruber sehr aus
fUhrliche Auskunft. Neben der entsprechenden Vorbereitung und Dungung des 
Bodens, einem rationellen Fruchtwechsel u. a. m. spielt dabei die Auswahl der Same
reien und die PrUfung auf ihre Keimfahigkeit eine nicht unwesentliche Rolle. 

Die Prufung der Samereien geschieht nach GEUTNER am einfachsten 
dadurch, daB man eine abgezahlte Menge von Samen, z. B. 100 Korner, in einem 
Topf mit der entsprechend vorbereiteten Erde aussat und den Topf mit einer Glas
platte bedeckt. Man stellt letzteren dann in ein ma13ig warmes Zimmer und beobachtet 
aile 2 bis 3 Tage, wieviel Keime den Samen entsprossen sind. N ach der Anzahl der 
gekeimten Samen wird dann nach kurzer Zeit der Prozentgehalt der Keimfahigkeit 
berechnet. 

Da bei diesem Verfahren jedoch durch Keimung fremder in der Erde vorhan
dener Samen leicht Irrtumer vorkommen konnen, bedient man sich zu korrekten 
Versuchen besser kunstlicher Keimboden. 

Als solche dienen namentlich reines FlieBpapier, am besten starkes Filtrier
papier. ferner Sehalehen aus guter saugfahiger, ungeleimter Papiermasse, unglasierte 
Tonsehalehen oder reiner Quarzsand. Aueh Tuehlappehen, Sagemehl und Torfmull 
sind zu diasem Zwecke empfohlen worden. Naeh den bisher gemaehten Erfahrungen 
ist fUr kleinere Samereien Filtrierpapier oder Papiermasse, fUr groBere Samen Quarz
sand am geeignetsten. Filtrierpapier und Sand konnen in Glas-, Porzellan-, Zink
und Tonsehalen, die mit einer Glasplatte zu bedeeken sind, eingelegt werden. Aueh 
kann man an deren Stelle gewohnliehe Teller verwenden. 

Die Papiersehalehen stellt man am einfaehsten selbst aus Papiermasse dureh 
Aussehneiden, Aufbiegen und Vernahen der Rander her. Beim Verwenden von Fil
trierpapier legt man zwei Lagen desselben mit umgebogenen Randern zusammen. 
In die Sehalen kommen zuerst 2-3 Lagen Filtrierpapier, auf diese legt man dann 
die Papiersehalehen oder die Filtrierpapierbriefe. Die Unterlage sowohl wie das eigent
liehe Keimbett feuehtet man maBig an und bedeekt die Sehale dann mit einer Glas
platte. FUr KeimprUfungen eignen sieh aueh kleine, runde Glassehalen mit uber
greifendem Deekel, Petrisehalen, in die mehrere Lagen Filtrierpapier gelegt werden; 
auf diese werden dann naeh Befeuehtung die Samen ausgestreut. 

Zu starke Feuchtigkeit des Keimbodens wirkt gewiihnlich schadlich. 1m allgemeinen wird 
der hinreichende Feuchtigkeitsgrad erzielt, wenn das Keimbett zu etwa 600/0 der auf das Gewicht 
bezogenen wasserhaltenden Kraft des Keimbodens befeuchtet und auf diesem maBigen Feuchtig
keitsgrad erhalten wird. Sandkeimbetten miissen im allgemeinen weniger feucht gehalten werden 
alB solche von Filtrierpapier. 

Die gewiihnliche Temperatur, bei der Samen zum Keimen angesetzt werden, betragt 200. 
Manche Samereien keimen besser, wenn sie abwechselnd bei einer Temperatur von 20 und 300 

gehalten werden. Wiederum andere Samenarten keimen nur bei niederer Temperatur oder wenn 
sie zuerst im Keimbett einem langeren Frost ausgesetzt waren. Auch das Licht wirkt auf die 
Keimung der verschiedenen Samenarten teils fiirdernd, teils hemmend ein. Infolgedessen ist es 
notwendig, daB jeder, der sich mit der PrUfung von Samereien befaBt, sich dariiber orientiert, 
unter welchen Verhiiltnissen die betreffende Samenart am besten zur Keimung gelangt. 

Manche Samereien keimen schon in 8-10 Tagen vollstandig aus. Andere dagegen keimen 
nur sehr langsam und ziigernd an, und ihre Keimdauer kann sich monatelang hinziehen. Da jedoch 
der Praktiker oftmals nicht mit der Aussaat so lange warten kann, bis die Samen im Keimbett 
ausgekeimt sind, so ist er gezwungen, sich schon friiher ein Bild iiber die voraussichtliche Keim
fahigkeit der zum Anbau bestimmten Samereien zu machen. Wenn z. B. nach 14 Tagen ein Teil 
der Samen im Keimbett noch nicht ausgekeimt ist, so priift er am besten mit der Pinzette oder 
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einem Messerchen, ob die noch nicht gekeimten Samen beim Daraufdriicken weich und innen 
mit einer fauligen Masse erfiillt sind. Derartige Samen sind natiirlich keimunfahig. Ferner kann 
man beobachten, daB manche Samen, die einige Zeit im Keimbett liegen, weiBen, grauen oder 
rotlichen Schimmelansatz zeigen. Auch solche Samen sind gewohnlich bereits tot und daher 
keimunfahig. 

Andere Samen dagegen liegen auch dann, wenn sie sich 14 Tage und noch langer im Keim
bett befinden, frisch und unverandert wie bei der Aussaat da. Aus solchen Samen werden sich 
gewohnlich noch spater normale Keimpflanzen entwickeln, wenngleich ihre Ankeimung eine lang
same ist. Solche frische oder harte Samen schneidet man beim AbschluB der Keimpriifung mit 
dem Messer durch, um zu sehen, ob sie im Innern gesund und hart oder bereits in Fauinis und Zer
setzung begriffen sind. 

Bei allem ist zu beachten, daB die Samen vieler Arznei· und Gewiirzpflanzen viel 
schwierigere Keimverhiiltnisse aufweisen als die Samen unserer gewohnlichen Kultur
gewachse. Infolgedessen wird man fiir die Ausfiihrung der Keimpriifung dieser 
Samereien eine groBere Erfahrung benotigen. In Zweifelsfallen wende man sicb 
an die Landesanstalt fiir Pflanzenbau und Pflanzenschutz, Munchen, Abteilung fiir 
Samenkontrolle, die bereit ist, ihre Erfahrungen auf diesem Gebiete Interessenten 
mitzuteilen. 

Einsammeln und Ernten von Arzneipflanzen 1). 

Arzneipflanzenbandel Nutzen ziehen will, darf 
Ein Sammler, der aus dem 

keinen Raubbau treiben. 

Abb. 207. Apparat zum Pfliicken von Kamillen und anderen Bliiten. 

Er muB die zu sammeln
den Pflanzen und Pflan
zenteile sowie deren Um· 
gebung, Wald, Feld und 
Wiesen schonen. Er darf 
Zweige, Blatter und Eluten 
nicht abreiBen, auch die 
ganzen Pflanzen nicht mit 
der Wurzel ausreiBen, son
dern muB die gewunschten 
Pflanzenteile abschneiden 
oder Wurzeln ausgraben, 
wobei immer zu beobachten 
ist, daB zum N achwucbs 
noch genugend ubrigbleibt. 
Es diirfen deshalb die ein
zelnen Pflanzen nicht voll-

kommen ausgerottet und ebensowenig vollkommen von Zweigen, Blattern und Bluten 
entbloBt werden. - Zum Abschneiden bedient man sich am besten eines scharfen, 
mit gebogener Klinge versehenen Messers oder, bei weicheren Pflanzenteilen, einer 
Schere. Fiir das Sammeln verschiedener Bluten, z. B. von Kamillenbluten, hat 
TH. MEYER einen mit Kamm, Schere und Beutel versehenen Apparat konstruiert, 
der durch Abb. 207 dargestellt wird. Sehr viele Krauter lassen sich mit einer Gras
oder Schafschere leicht abschneiden. 

Wurzeln und Wurzelstocke sind im allgemeinen zu sammeln, wenn die 
Pflanze vOllkommen entwickelt ist, also meist im Herbst. Man befreit sie sorgfiiltig 
von der anhaftenden Erde und spUlt sie vor dem Trocknen gut mit Wasser abo 

K r aut e r, d. h. die gesam ten 0 berirdischen Teile der Pflanzen. sammelt man 
am besten wahrend der Blute vor dem Samenansatz, meist also vom Mai bis September. 

Blatter mussen vollkommen ausgebildet, diirfen aber nicht zu alt sein. Sie 
mUssen moglichst fehlerfrei und vor allem frei von RaupenfraB sein. Die Ernte er-

1) Literatur: Anleitung Z. EinsammeIn, Trocknen und Aufbewahren von Arzneipflanzen 
usw. Herausgegeben vom sachs. Ministerium des Innern. Daneben die auf S. 1131 angegebene 
Literatur. 
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folgt wihrend der Bliltezeit und kann oft bis zu dreimaJ hintereinander vorgenommen 
werden. 

Bliiten sind moglichst kurz nach dem Aufbliihen zu sammeln, und zwar friih 
nach dem Abtrocknen des Taues. Da die Bliitenfolge verschieden ist, kann die Ernte 
von denselben Pflanzen in Abstiinden von wenigen Tagen wiederholt werden. 

Friichte miissen vollkommem reif sein, abgesehen von unreifen Pomeranzen 
und unreifen Mohnfriichten. Unreife und iiberreife Friichte sind unbrauchbar oder 
dem Verderben leicht ausgeset?Jt. 

Samen erntet man am besten kurz vor der Fruchtreife, um das Ausfallen 
wahrend des Transportes zu verhiiten. 

Rinden und Knospen sammelt man, wenn nichts anderes vorgeschrieben 
ist, im Friihjahr. 

AmygdaJus persica L. 
AInus glutinosa GAERT. 
Anemone nemorosa L. 
Corylus avellana L. 
Daphne mezereum L. 
Ficaria ranunculoides ROTH. 

Amygdalus persica L. 
Anemone pratensis L. 

.. pulsatilla L. 
Asarum europaeum L. 
Cochlearia officinalis L. 
Eropbila verna E. MEYER. 

Aesculus hippocastanum L. 
Alliaria officinalis ANDRY. 
Amygdalus persica L. 
Anemona pratensis L. 

.. pulsatilla L. 
Anthriscus cerefolium HFFM. 
Anthriscus silvestris HFFM. 
Aquilegia vulgaris L. 
Arctostaphylos uva ursi SPR. 
Arum maculatum L. 
Asperula odorata L. 
Berberis vulgaris L. 
Betula alba L. 
Caltha palustris L. 
Carex arenaria L. 
Cardamine pratensis L. 
Carpinus betulus L. 
Chelidonium majus L. 
Cochlearia armoracea L. 

.. officinalis L. 
Convallaria majalis L. 
Cydonia vulgaris L. 

Achillea millefolium L. 
Aconitum. 
Acorns calamus L. 
Allium cepa L. 
Althaea officinalis L. 

Bliitenkalender. 
Mirz 

(bei lii.ngerer Winterdauer auch April). 

Galanthus nivalis L. 
Hepatica triloba GIL. 
Leucoium vernum L. 
Petasitis officinalis MOEND. 
Populus tremula L. 
Salix-Arten. 

April. 
Glechoma hederacea L. 
Hepatica triloba GIL. 
Leontodon taraxacum L. 
Populus nigra L. 
Primula elatior JACQ. 
Pmnus padus L. 

Mal. 
CynogloBSum officinale L. 
Equisetum arvense L. 

" hiemale L. 
Fagus silvatica L. 
Fragaria vesca L. 
Fumaria officinalis P. 
Glechoma hederacea L. 
llex aqurrolium L. 
Iris pseudacorus L. 
Juniperus sabina L. 

.. communis L. 
Lamium album L. 
Menyanthes truo!. L. 
Nasturtium officinale L. 
Orchis morio L. 
Oxalis acetosella L. 
Paeonia officina1is L. 
Pinus abies L. 

larix L. 
.. silvestris L. 

Polygala amara L. 
Polypodium vulg. L. 

Juni. 
Anthemis nobilis L. 
Apium petroselinum L. 
Aquilegis. vulgaris L. 
Arctostaphylos uva ursi SPR. 
Arnica montana L. 

Taxus baccata L. 
Tussilago farfara L. 
Viola canina L. 

.. odorata L. 

Prunus spinosa L. 
Sabina officinalis GARCKE. 
Tussilago fmara L. 
Ulmus campestris L. 
Viola odorata L. 

Potentilla arenaria BORKH. 
Primula officinalis JACQ. 
Pulmonaria officinalis L. 
Quercus robur L. 

.. pedunculata L. 
Rhamnus cathartica L. 
Ribes nigmm L. 
Rosmarinus officinalis L. 
Rubus fmcticosus L. 

.. idaeus L. 
Salix pentandra L. 
Symphytum officinale L. 
Taraxacum officinale L. 
Taxus baccata L. 
Vaccinium myrtillus L. 
Vinca minor L. 
Viola odorata L. 

.. tricolor L. 
Valeriana officinalis L. 
Veronica beccabunga L. 

.. chamaedrys L. 

Aspidium filix mas L. 
Atropa belladonna L. 
Borago officinalis L. 
Calendula officinalis L. 
Cannabis sativa L. 
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Carlina vulgaris L. 
Centaurea cyanus L. 
Chelidonium majus L. 
Chrysanthemum leucanth. L. 
Cnicus benedictus GAERTN. 
Cochlearia officinalis L. 
Conium maculatum L. 
Daucus carota L. 
Digitalis purpurea L. 
Erythraea centaurium PERS. 
Foeniculum vulgare GAERTN. 
Fragaria vesca L. 
Fumaria. officinalis L. 
Galium verum L. 
Geum urbanum L. 
Gratiola officinalis L. 
Hyoscyamus niger L. 
Imperatoria ostruthium L. 
Knautia arvensis COULTON. 

Achillea millefolium L. 
Aethusa cynapium L. 
Agrimonia eupatoria. L. 
Agrostemma githago L. 
Alisma plantago L. 
Althaea rosea CAY. 
Anthemis nobilis L. 
Apium petroselinum L. 
Archangelica officinalis HOFFM. 
Arctium lappa WILLD. 
Artemisia absinthium L. 
Ballota nigra L. 
Betonica officinalis L. 
Carthamus tinctorius L. 
Chenopodium ambrosioides L. 
Cichorium intybus L. 
Citrus aurantium L. 
Clematis erecta L. 
Cnicus benedictus GAERTN. 
Conium maculatum L. 
Conyza squarrosa L. 
Datura stramonium L. 
Delphinium consolida L. 
Echium vulgare L. 

Althaea officinalis L. 
" rosea CAY. 

Artemisia absinthium L. 
" vulgaris L. 

Calluna vulgaris SAL. 
Cirsium arvense SOOP. 
Convolvulus sepium L. 

Ledum palustre L. 
Linum usitatissimum L. 
Lotus corniculatus L. 
Lychnis flOB cuculi L. 
Malva rotundifolia L. 

" sil vestris L. 
Matricaria chamomilla L. 
Mercurialis annua L. 
Ononis spinosa L. 
Orchis latifolia L. 
Papaver rhoeas L. 
Plantago lanceolata L. 

" major L. 
Polygala amara L. 
Potentilla anserina L. 

" torment. SOHRK. 
Pyrethrum parthen. SMITH. 
Ranunculus acer L. 
Rhus toxicodendron MICH. 

Juli. 
Erythraea centaurium PERS. 
Euphrasia officinalis L. 
Foeniculum vulgare GAERTN. 
Galeopsis ochroleuca LAM. 
Gnaphalium arenarium L. 
Gratiola officinalis L. 
Hieracium pilosella L. 
Hyoscyamus niger L. 
Hypericum perforatum L. 
Hyssopus officinalis L. 
Lactuca scariola L. 

" ,;irosa L. 
Lavandula spica L. 
Levisticum officinale KOOH. 
Ligustrum vulgare L. 
Lilium candidum L. 
Linaria vulgaris L. 
Marrubium vulgare L. 
Melilotus officinalis WILLD. 
Mentha crispa L. 

piperita L. 
" pulegium L. 

Momordica elaterium L. 
Nasturtium officinale. 

August. 
Erythraea centaurium PERS. 
Foeniculum vulgare GAERTN. 
Gratiola officinalis L. 
Humulus lupulus L. 
Inula helenium L. 
Lythrum salicaria L. 
Melilotus officinalis WILLD. 

September. 

Rosa centifolia L. 
" gal\ica L. 

Rosmarinus officinalis L. 
Ruta graveolens L. 
Salvia officinalis L. 
Sambucus nigra L. 
Saponaria officinalis L. 
Sinapis alba et nigra L. 
Spartium scoparium L. 
Teucrium scordium L. 
Thymus vulgaris L. 

" serpyllum L. 
Tilia europaea L. 
Trifolium pratense L. 
Veronica beccabunga L. 

" officinalis L. 
Viola tricolor L. 
Vitis vinifera L. 

NUllhar luteum SM. 
Nymphaea alba L. 
Ocymum basilicum L. 
Oenanthe phellandrium L. 
Origanum majorana L. 

" vulgare L. 
Parietaria. officinalis L. 
Prunella vulg. L. 
Rhus toxicodendron L. 
Rumex acetosa L. 
Ruta graveolens L. 
Saponaria officinalis L. 
Satureja hortensis L. 
Sedum acre L. 
Sisymbrium officinale SOOP. 
Solanum dulcamare L. 
Spartium scoparium L. 
Tanacetum vulgare L. 
Tilia europaea L. 
Triticum repens L. 
Urtica urens L. 
Verbascum thapsiforme SOHR. 

" thapsus MEY. 
Verbena officinalis L. 

Origanum majorana L. 
Pimpinella saxifraga L. 
Satureja hortensis L. 
Solidago virga aurea L. 
SpiIanthes oleracea JAOQ. 
Teucrium marum L. 
Urtica dioica L. 

Colchicum autumnale L. 
Crocus sativus L. 

Satureja hortensis L. 
SpiIanthes oleracea JAOQ. 

Cortex Frangulae. 
Hippocastani. 
Mezerei 
Pruni padi. 

Sammelkalender. 
Mirz. 

Cortex Quercus. 
Salicis. 

.. mmi. 
Gemmae Populi. 

Herba Sabinae. 
" Taxi. 

Radix Althaeae (2jahr.). 
" Angelicae (2jahr.). 
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Radix Arl. 

" 
" 
" 

" 

Arnicae. 
Artemisiae. 
Bardanae (2jahr.). 
Belladonnae. 
Consolidae majoris. 
Cynoglossi. 
Enulae. 

Radix Gentianae. 
Lapathi. 
Levistici. 
Ononidis. 
Paeoniae. 

" Petroselini. 
Rhizoma. Calami. 

Caricis arenariae. 

Rhizoma Caryophyllatae. 
Graminis. 
Helle bori viridis. 
Imperatoriae. 
Poly.podii. 
Tormentillae. 

Wurzeln und Wurzelstocke meist im Herbst. 

(Jortex Quercus. 
" Salicia. 
" Ulmi interior. 

Flores .Acaciae. 
Farfarae. 
Persicae. 

" Violae odoratae. 
Folia Uvae Ursi. 
Gemmae Populi. 
Herba Hepaticae. 

Pulmonariae. 

April. 
Herba Pulsatillae. Radix Ononidis. 

" Thujae. Paeoniae. 
" Vincae pervincae. Petroselini. 

Lichen Islandicus. Pimpinellae. 
Radix Arnicae. Saponariae. 

Bardanae. " Taraxaci cum herba. 
" Caricia. Rhizoma Calami. 

Cichorei. Caryophyllatae. 
Consolidae. Graminis. 
Enulae. " Tormentillae. 
Levistici. Summitates Sabinae. 

Wurzeln und Wurzelstocke meist im Herbst. 

Flores Convallariae. 
Lamii albi. 
Paeoniae. 
Persicae. 
Primula veris. 

" Rosmarini. 
" Violae odoratae. 

Folia Farfarae. 
Ilicia aquifolii. 
Pulmonariae. 
Malvae. 
Salviae. 

Flores .Althaeae. 
Arnicae. 
Boraginis. 

" Calendulae. 
Chamomillae roman. 

" vulg. 
Cyani. 
Galii veri. 
Malvae vulgaris. 
Millefolii. 
Rhoeados. 
Rosae. 
Sambuci. 
Tiliae. 
Trifolii albi. 

" "fi brini. 
Folia .Althaeae. 

.Aurantii. 
Belladonnae. 
Betulae. 
Cichorei. 
Digitalis. 
Farfarae. 

" J uglandis. 
Hager, Handbuch II. 

Mai. 
Folia Thujae occident. 

Trifolii fibrini. 
" Uvae Ursi. 

Herba Capilli Veneris. 
Cerefolii. 
Chaerophylli silv. 
Chelidon. major. 

" Cochleariae. 
Conii maculati. 
Equiseti. 
Fragaria vesco 
Fumariae. 

JUDi. 
Folia Laurocerasi. 

Mellssae. 
Menthae crisp. 
Menthae pip. 
Quercus. 
Salviae. 
Stramonii. 
Toxicodendri. 

" Uvae Ursi. 
Herba .Absinthii (sine florib.). 

.Aconiti. 
Arnicae. 
Boraginis. 

" Calendulae. 
Cannabis. 
Capillorum Veneris. 
Chaerophylli. 
Centaurii minoris. 
Clematidis. 
Cochleariae (c. florib.). 

" Fumariae. 
" Gratiolae. 

Hyssopi. 
" Hyoscyami. 

Herba Hederae terrestris. 
Jaceae. 

" Lycopodii. 
Millefolii. 
Polygalae amarae. 
Pulmonariae. 

" Pulsatillae. 
" Rutae. 

Tanaceti. 
" Taxi baccatae. 

Summitates Sabinae. 
Turiones Pini. 

Herba Lapathi acuti. 
" Ledi palustris. 

Malvae. 
Mambii albi. 
Matricariae. 
Mercurialis. 
Millefolii. 
Ononidis spinosae. 
Pilosellae. 
Polygalae amarae. 
Rhoia Toxicodendri. 

" Rosmarini. 
Rutae (vor der Bliite). 
Saponariae. 

" Soabi08ae. 
" Scolopendrii. 

Scordii. 
Serpylli • 
Taraxaci. 
Thymi. 
Veronicae. 

" Violae tricoloris. 
Semen Colchici. 

72 
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Flores Aurantii. 
Carthami. 
Chamomillae rom. 
Hyperici. 
Lavandulae. 
Lilli albi. 
]dalvae arboreae. 
Nymphaeae albae. 
Stoechados citrinae. 
Tanaceti. 
Tiliae. 

" Ver basci. 
Folia Althaeae. 

Laurocerasi. 
Juglandis regiae. 
]denth. crisp. et pip. 
Nicotianae. 
Rutae. 

" Toxicodendri. 
Fructus Juglandis immat. 

Cerasi nigrae. 

Bulbi Allii. 
Flores Althaeae. 

" 

Lavandul. 
]daly. arbor. 
]deliloti. 

Folia Laurocerasi. 
Fructus Capsici annui. 

Carvi. 
Cerasi acid. 
Cynosbati. 
Elaterii. 
Hippocast. 
]dororum. 
]dyrtill. 
Rubi frut. 

Bulbi Colchici. 
Cortex Nucum Juglandis. 
Fructus Anisi. 

Berberidis. 
Foeniculi. 
Juniperi. 
Rhamni catharticae. 

" Sambuci. 
Herba Spilanthis oleraceae. 
Poma acidula. 
Radix Arnicae. 

Belladonnae. 

Bulbus Colchici. 
Cortex Nucum Juglandis. 
Crocus. 
Fructus Ebuli. 

Juniperi. 
Sambuci. 

Lignum Juniperi Radicis. 
Lupulinum. 
Poma acidula. 
Radix Althaeae. 

Apii Petroselini. 
Artemisiae. 
Ari. 
Asparagi. 

Juli. 
Fructus ]dyrtilli. 

Papaveris immat. 
Ribium rubr. 

" Rubi idaei. 
Herba Absinthii fIorens. 

Basilici. 
Betonicae. 
Capillor. Veneris. 
Cardui benedicti. 
Centaurii minoris. 
Chenopodii ambros. 
Cichorii. 
Conii. 
Conyzae. 
Euphrasiae florens. 
Foeniculi. 
Galeopsidis fIorens. 
Genistae. 
Gratiolae. 
Hyperici. 
Lactucae virosae. 

August. 
Fructus Sambuci. 

" Sorbi aucuparii. 
Glandes Quercus. 
Herba Absinthii. 

Artemisiae. 
Centaur. min. 
Gratiolae. 
]dari veri. 
]delilot. c. Flor. 
Saturejae. 
Spilanth. oler. 

" Virgaureae. 
Lactucarium. 
Lycopodium. 
Radix Arnicae. 

September. 
Radix Cichorei. 

Cynoglossi. 
Enulae. 
Gentianae. 
Ononidis 
Saponariae. 
Taraxaci. 

" Valerianae. 
Rhizoma Calami. 

Filicis. 
Hellebori virid. 
Tormentillae. 

Oktober. 
Radix Bardanae (2jahrig). 

Belladonnae. 
Bryoniae. 
Carlinae. 
Consolidae majoris. 
Enulae. 
Gratiolae. 
Lapathi. 
Liquiritiae. 
Pyrethri. 
Rubiae tinctor. 
Saponariae. 
Taraxaci. 
Valerianae. 

Herba Linariae. .. 

" 

]dari veri . 
]darrubii albi. 
]dajoranae. 
]deliloti florens. 
]diJlefolli. 
Origani vulgaris. 
Parietariae. 
Pulegii. 
Saturejae. 
Scordii. 
Scabiosae. 
Tanaceti. 
Verbasci. 

Nuclei Cerasorum. 
Radix Belladonnae. 
Secale cornutum. 
Stipites Cerasorum. 
Tubera Salep. 

Radix Asari. 
" Belladonnae. 

Secale cornutum. 
Semen Cannabis. 

Conii immat. 
Coriandri. 
Hyoscyami. 
Lini. 
Melonum. 
Phellandrii. 
Papaveris. 

" Sinapis. 
Tubera Colchici. 

Salep. 

Secale cornutum. 
Semen Cannabis. 

Conii. 
Coriandri. 
Peponia. 
Petroselini. 
Phellandrii. 
Psyllii. 

" Stramonii. 
Strobuli Lupuli. 

Rhizoma Calami. 
Filicis. 
Helle bori viridis. 
Imperatoriae. 
Iridis florentinae 

(3jahrig). 
Secale cornutum. 
Semen Cydoniae. 

Peponis. 
Petroselini. 
Sinapis nigrae. 

" Stramonii. 
Stipites Dulcamarae. 
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Trocknen und Aufbewahren der Arzneipflanzen und Orogen. Das frische 
Sammelgut wird, locker aufeinander geschichtet, in Korben oder Sacken nach 
Hause gebracht. Festes Einpressen in Ballen, Sacke oder andere GefaBe ist zu ver· 
meiden, da die Pflanzenteile hierdurch an Form und .Ansehen verlieren und daneben 
leicht zum "Schwitzen" kommen. Letzteres bedingt Zersetzungen und damit Be
eintrachtigungen des Wertes .. .Aus diesen Griinden darf frisch eingebrachtes Sammel
gut auch niemals auf Haufen liegenbleiben; es muB schnellstens zum Trocknen aus
gebreitet werden. 

Das Trocknen der .Arzneipflanzen geschieht entweder mit Hille von 
natiirlicher oder mittels kiinstlicher Warme. Der dabei anzuwendende Warmegrad 
sowie das Verfahren sind der Eigenart des Trockengutes anzupassen. Dabei sind 
drei Bedingungen moglichst zu erfiillen: Die natiirliche Farbe der Pflanzenteile 

Abb. 208. Innenraum elnes Trockenhauses. 

muB moglichst erhalten bleiben; die Form derselben darf nicht allzusehr verandert 
werden; und schlieBlich diirfen die Inhaltstoffe der Pflanze durch den TrockenprozeB 
nicht leiden. 

Soweit das angangig ist, trocknet man natiirlich im Freien, aber nicht auf 
der bloB en Erde und moglichst auch nicht im direkten Sonnenlicht. Man breitet 
das Trockengut an einem schattigen Ort auf luftigen Matten oder Horden aus, sorgt 
fiir regelmaBige Durchliiftung (Umwenden) und fiir schnellste Durchfiihrung des 
Trocknens. 1st dies nicht durchfiihrbar, so kann die natiirliche Warme zu besserer 
und langerer .Ausnutzung gelangen, wenn man Trockenhauser oder Trocken
speicher aulegt. Es sind das luftig gebaute Raume, deren Inneres mit Gestellen 
und Horden ausgefiillt ist. Solche Trockengestelle liefert die Firma J. M. KRANICH 
in Mellenbach i. Thiir. .Abb. 208 zeigt die innere Einrichtung eines Trockenhauses. 
Selbstverstandlich eignet sich auch jeder luftige Dachboden zum Trocknen von 
.Arzneidrogen. Man breitet dann das Trockengut auf Sackleinen, Matten oder der
gleichen auf dem Boden aus. Besser noch sind schwebende Horden. Bei sehr 

72* 
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saftreiehen Krautern empfiehlt as sieh, die Unterlagen ofters zu wechseln. 1m iibrige 
mull das Trockengut tiglich mindestens einmal gewendet und gelockert werden. 

Fleischige Wurzeln und Wurzelstocke. wie z. B. Kalmus, werden der Lange nae 
gaspaltet und, an Faden gereiht, aufgehangt. Konigskerzenbliiten, Taubnessel 
bliiten und ahnliche zane Bliiten miissen moglichst dUnn ausgebreitet werden, dti 

A bb. 209. DlSrrapparat. 

mit sie rasch trocknen. Sie werden u 
Trockenschrank bei gelinder Wil.rm 
oder iiber Kalk gut nachgetrockne1 

Bei feuchter Witterung mull be 
kiinstlicher Warme getrockne 
werden. Das ist besonders bei wert 
vollen Bliiten ratsam, die schnell un4 
unter moglichstem Ausschlull VOl 

Abb.210. 

Licht zu trocknen sind. Dazu eignet sich jede mit Luftzirkulation versehene kilnst· 
lie~e Heizanlage (Kiichenherd, Grudeofen. Baekofenusw.), doch bedient man sicli 

Abb.211. 

bei regelmaBigem und groBerem Sammelbetrieb eigens dazu konstruierter Heiz
nod Trockenvorrichtungen. 

Abb.209 zeigt einen Dorrapparat von PH. MA YFARTH u. Co. in Berlin N. 4. Die durch heiBe 
Luft erwArmten Horden liegen schrAg, damit die Ansammlung von Wasserdampf moglichst ver-
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mieden wird. Letzterer wird durch die von Yorn nach hinten durchstromende AuBenluft gleich
mll.J3ig aus dem Apparat entfernt. 

Bei aufrecht stehenden Trockenapparaten besteht, wenn nicht fUr gute Luft
zirkulation gesorgt ist, die Gefahr, daB die oberen Horden mit dem aus den 
unteren entweichenden Wasserdampf umspiilt und demzufolge das Trocknen der 
oberen Schichten wesentlich verzogert wird. Dooh ist bei zweckmii.Big gebauten 
Apparaten dieser N achteil meist beseitigt. 

Einen kleinen aufrecht stehenden Trockenapparat, der auf jede Feuerung gesetzt werden 
kann, zeigt Abb. 210. Derselbe wird von GEBR. HOLDER in Metzingen (Wiirtt.) geliefert und eignet 
sich auch zum Dorren von Friichten und Gemiisen. Auch jeder gute Apotheken-Trockenschrank 
ist brauchbar (Abb. 211). 

t0WA ,vtlUPrlYt;!r 

.IrA/mOIIl' 

GrOBere Trockenapparate fiir Handbeschickung und fiir Wagenbeschickung bauen die 
WILMA-WERRE in Stuttgart. 

Die Apparate erscheinen auJ3erlich als geschlossene rechteckige Kasten, deren Winde als 
Rahmenfachwerk aus Holz aufgebaut Bind. Die Verkleidung der Wand ist eine doppelte; ihre 
Innenseite besteht aus Asbestplatten, die AuBenseite aus Sperrholz. Zwischen diesen beiden Ver
kleidungen bleibt ein Hohlraum, der den Warmeyerlust durch Ausstrahlung moglichst verringert. 
In diesen AuBenkasten ist ein zweiter innerer Kasten eingebaut, die eigentliche Trockenkammer. 
Sie nimmt das Trockengut auf. Dieses wird auf Horden ausgebreitet und bei den kleineren 
und mittleren Apparaten unmittelbar in die Trockenkammer geschoben; bei den groBeren 
Apparaten werden die gefiillten Horden auf Wagen Yerteilt, die dann in die Trockenkammer ge
schoben werden. In dem Raum zwischen der eigentlichen Trockenkammer und dem AuBenkasten 
befinden sich auf beiden Seiten die Heizkorper, die die Erwarmung der Luft besorgen. Die Heizung 
kann durch Gas oder Elektrizitat, am besten aber durch Rippenheizkorper erfolgen. Die groBeren 
Typen erfordern Hochdruck- oder Niederdruckdampf, oder konnen auch sehr wirtschaftlich mit 
Abdampf betrieben werden. 
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An dem .AuBenkasten befinden sich zwei mit regulierbaren Klappen versehene Offnungen, 
durch die Frischluft in das Innere gefiihrt wird. Durch ein Thermometer und ein Hygrometer, 
beide von auBen ableshar, konnen die Temperaturen und der Gehalt an Feuchtigkeit im Innern 
des .Apparates stii.ndig kontrolliert werden. 

Vakuumtrockenschrii.nke hieten den groBen Vorteil, daB dem Trockengut hei verhii.ltnis
mii.Big niedriger Temperatur die Feuchtigkeit entzogen wird, waa hei aromatischen Drogen von 
groBer Bedeutung ist. In den Tropen werden solche .Apparate zum Trocknen von Zimt, Kakao· 
hohnen, Tee, Gewiirzen ailer .Art und Almlichem ganz ailgemein angewandt. 

Ein Dorrofen aus Backsteinen, der mit beliebigem Heizmaterial geheizt werden kann, wird 
durch .Abb. 212, S. 1141 dargesteilt. Die Heizgase steigen in den aus Schamotteplatten und Ziegel
steinen gehildeten Heizziigen in Schlangenwindungen in den Seitenwii.nden empor . .Auf den Seiten 
fiihren je drei Luftlocher frische Luft in die HeiBluftkammer, von der sie gut erwii.rmt 
in den eigentlichen Dorr-(Trocken-)Raum stromt. Oben ist das Dunstahzugsrohr, das durch 
einen Schieber nach Bedarf mehr oder weniger geoffnet oder geschlossen werden kann. 
Die Horden laufen auf Winkeleisen, so daB sie hequem ein- und ausgeschohen und ge· 

Abb.213. 

wechselt werden konnen. Der Trockenraum ist durch eine Holztiir geschlossen, durch die ein 
Thermometer gefiihrt ist, so daB auBen jederzeit die innere Warme ahgelesen werden kann. 

SchlieBlich hat man auch zweckentsprechende Heizanlagen in luftige Hii.user eingehaut, um 
letztere als Trockenhii.user auszunutzen. Eine .Anlage, wie sie vornehmlich in Siiddeutschland 
vielfach gebrii.uchlich ist, zeigt .Abb. 213. Es kann hier nicht nur der Dorrschacht, der an heiden 
Enden offen und ii.hnlich dem in .Ahb. 209 abgehildeten .Apparat gehaut ist, ausgenutzt werden, 
sondern auch die durch ilm erwii.rmte Luft des ganzen Gebaudes. 

Die Trockentemperatur bedarf sorgfiiltiger Beobachtung und Regelung, 
wenn Verluste an Material vermieden und ansehnliche Drogen erzielt werden sollen. 
Leicht empfindliches Trockengut solI man nicht hoher als auf 30-40 0 erwarmen, 
am besten in Vakuumtrockenapparaten. 1m librigen geht man nicht liber 70°. 
Aromatische Drogen miissen mit ganz besonderer Vorsicht getrocknet werden, da· 
mit Verluste an atherischen Olen vermieden werden. 

Aufbewahrung und Versand von Drogen. Die getrockneten Krauter 
usw. fiillt man am besten in gut verschlieBbare Kisten oder Fasser aus Holz, Hart· 
pappe, Blech usw . .Auch 'Sacke eignen sich dazu. Jedenfalls bediirfen grollere Vor· 



Gewinnung und Verarbeitung von Drogen. 1143 

rite sorgfiiJtiger Beobachtung, damit ein etwa noch notwendig werdendes Nach
trocknen nicht versiumt wird. Sehr empfindliche Drogen bewahrt man in besonderen 
Trockenkisten iiber Atzkalk auf (siehe Bd. I, S. 753 u. 754:). 

Der Versand der Drogen geschieht entweder in mit Papier gut ausgelegten 
Kasten oder Fissern oder - bei trockenem Wetter - in Sacken. Kleinere Mengen 
fiillt man in Doppelbeutel, die mit anderen Priparaten in Holzkisten verpackt und 
versandt werden konnen. 

Pulvern und Schneiden von Orogen. 
Pulvern. Man unterscheidet sehr feine, mittelfeine und grobe Pulver. Gfrm. 

liBt alIe Drogen restlos pulvern. Es ist damit dem Umstand Rechnung getragen, 
dall bei dem sonst vielfach iiblichen Absieben der Pulver unter Umstanden eine 
Anreicherung derselben an wirksamen Stoffen stattfinden kann. Nach den Be
schliissen der Briisseler Konferenz vom Jahre 1906 sind aus diesem Grunde stark
wirkende Drogen (mit Ausnahme von Ipecacuanha) stets restlos zu pulvern. 
1m iibrigen bestimmt Dan., dall harte Teile wegzuwerfen sind. Belg. laat bei Drogen 
mit Holz- oder Bastfasern diese "Fibres" iihrig bleiben. Auch Nederl. gestattet einen 
gewissen Riickstand, wahrend Hispan. hieriiber bei jeder einzeInen Droge bestimmte 
Vorschriften iiber die Menge des Riickstandes gibt. Danach sind ohne Riickstand 
zu pulvern die Narcotica, Opium, sowie die Harze und Gummiharze, Leinsamen, 
Senfsamen, Altheewurzel, Enzianwurzel und Meerzwiebel; mit 1 % R iiekstand 
Semen Strychni; mit 5% Riickstand Safran, Cortex Casca.rae sagradae, Gummi 
arabicum, Traganth, Radix Colombo, Rhizoma Rhei, Secale cornutum, Castoreum," 
Cubebae, Rbizoma Filicis; mit 10 % Riickstand Loxa-Chinarinde, S,iillholz, Bal
drianwurzel und Zimt; mit 25% 'Riickstand Calisaya-Chinarinde. 

Es ist sorgfiltig darauf zu achten, dall, die Drogenpulver gut gemischt 
und nachgetrock,net werden! 

Der Feinheitsgrad der Pulver wird durch die Art der Siebe bestimmt, 
d. h. nach der Anzahl der Maschen oder Faden auf 1 cm oder nach der Grolle der 
einzeInen Maschen. Hieriiber enthalten die einzelnen Arzneibiicher besondere Vor
schriften. N,ch Germ. sollen die Siebe fiir grobe Pulver Maschen von 0,75 mm 
Weite (Sieb Nr: 4), fiir mittelfeine Pulver von. 0,3 mm (Sieb Nr.5), fiir feine 
Pulver von '0,15 II!-m (Sieb Nr.6) Weite (Durehmesser) haben. 

In den meisten anderen Pharmakop6en ist die Zahl der Fa.den oder Maschen auf 1 em Lange 
angegeben. Teilweise stimmen die Sie.bnummem mit der Fadenzahl iiberein. 

Austr. Belg. Dan. Gall. Relv. Rung. Japon. Ita!. Norv. Bnec. 
Belir feines PnlverNr. 'VI Nr. 40 Nr. XI, X Nr. VII Nr. VI Nr. 7 

Fadenzahl . . . 48-50 40 52, 45 50-51 40 40 40 
Felnes PnIver •• Nr. V Nr.30 Nr.50 Nr.IX,VIII Nr. VI Nr. V Nr.6 Nr.6 Nr.4.0 

Fadenzahl . " 26 30 50 37, 30 37-40 25 40 30 30 40 

Mtttelfeines PnIver Nr.20 Nr. 30 Nr. VII, VI Nr. V Nr. 5 Nr.& Nr.SO 
Fadenzahl . . . 20 30 26, 22 27 26 10 20 30 

Grobes Pnlver •• Nr. IV Nr.10 Nr.10 Nr.V,IV,III Nr. IV Nr. IV Nr.4 Nr.4 Nr.10 
Fadenzahl. •. 10 10 10 15,9, 6 15 10 10 10 10 

Baee. hat auBerdem noeh Sieb Nr. 20 mit 20 Faden fUr maBig grobes Pulver. 

Nederl. bezeiehnet die Siebe nach der Zahl der Masehen auf 10m mit ~o, Bso, Bao, B40 und 
BIO und hat auBerdem noeh Siebe mit runden Loehem von 11/., 3 und 5 mm Durehmesser fUr grobe 
Pulver, die mit AM' As und AI bezeiehnet werden. 

Amer.: Nummer = Zahl der Faden von normaler Dieke auf 1 Zoll (= 2,54 em). 
Sieb-Nummer . . . .. 100 80 60 50 40 30 20 12 6 
TeilehengrOBe hOehstens 

mm • . . .. 0,14 0,17 0,23 0,28 0,38 0,54 0,85 1,47 3,0 
BelIr fein feln miBlg f. miBig gr. grob sebr grab 

Brit.: Die Siebnummem bedeuten die Zahl der Faden auf 1 Zoll (= 2.54 em). Nii.here Au
gaben iiber die Feinheit der Pulver werden nioht gemaeht. 
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Schneiden. Das MaB der Zerkleinerung der zu schneidenden Drogen. 
ist in den Pharmakopoen in der Regel bei den einzelnen V orschriften angegeben. 
Nach Germ. sind z. B. zu AufgUssen und Abkochungen grob oder mittelfein zer
schnittene Drogen zu verwenden, zu Krautersackchen fein zerschnittene. N ach Germ. 
gewinnt man grob zerschnittene Drogen mittels eines Siebes von 4mm Maschen
weite (Sieb Nr. 1), mittelfein zerschnittene Drogen mittels eines solchen von 3 mm 
(Sieb Nr. 2) und fein zerschnittene Drogen mittels eines Siebes von 2 mm Maschen· 
weite (Sieb Nr. 3). - Helvet. schreibt ganz allgemein vor, daB Blatter, Bluten 
und Krauter durch Sieb 1 (5mm Maschenweite), Holzer, Rinden und Wurzeln. 
dur5h Sieb 2 (3 mm) und Fruch te und Samen durch Sieb 3 (1,5 mm) gesiebt werden 
sollen. Das erscheint deshalb nicht praktisch, weil dann ein Teegemisch, das Be
standteile aus allen drei Drogenarten enthiilt, drei verschieden grobe Schnitte auf
weist. Ein gleichmiiBiges Teegemisch kann aber nur dann erzielt werden, wenn. 
alle Bestandteile anniihernd die gleiche TeilchengroBe haben. 

Andere Pharmakopoen schreiben folgende Siebe vor: Austr. Nr. I = 8 mm Maschenweite, 
II = 3 mm, III = 2 mm; Belg. Nr. 2 = 2 Maschen auf 1 cm, Nr. 3 = 3 Maschen; Nr. 5 = 5 Ma· 
sohen; Gall. Nr. I = 2 Masohen auf 10m, II = 3 Maschen auf 1 cm; Hung. Nr. I = 6 mm Maschen
weite, 11= 4 mm, III = 2 mm. Japon. Nr. 1 = 4 mm, 2 = 3 mm, 3 = 2 mm Masohenweite. 
NortJ. Nr. 1 = 8 mm, 2 = 4 mm D oder 4,5 mm 0, 3 = 2 mm Masehenweite. Suec. Nr.2 = 2' 
FAden, 3 = 3 FAden, 5 = 5 Faden auf 1 em. 

Die geschnittenen Drogen mUssen von den beim Schneiden entstehenden Pulver 
durch Absieben getrennt werden, sofern die Drogen fiir sich oder zu Teegemischen 
abgegeben werden sollen. Werden dieselben dagegen zur Herstellung pharmazeuti
scher Zubereitungen (durch Extraktion, Digestion, Maceration usw.) gebraucht, SOt 

diirfen im allgemeinen die feineren Telle nicht entfernt werden, Bolero nicht etwas· 
anderes bestimmt ist (Germ.,. 

Das Vorberelten der zu pulvernden und zu 8chneldenden Drogen ist von gro.Ber 
Bedeutung fiir den Verlauf der Arbeit una die Beschaffenheit der Pulver und Species. 
Das Vortrocknen der Drogen ist in den meisten Filien notig, wenn ein gleich
mi.Biges Pulver erzielt werden soll. Es geschieht, je nach den Eigenschaften der ZlL 

pulvernden Droge, bei Temperaturen zwischen 25 und 60 0 • Kalt, d. h. uber Kalk, 
getrocknet werden Safran, Castoreum und Gummiharze. Letztere pulvert man am. 
besten im Winter. Drogen, die atherisches Cn oder andere fluchtige Stoffe enthalten, 
ebenso'Euphorbium und Myrrha trocknet man bei moglichst niedriger Temperatur .. 
Semina Strychni dagegen konnen (nach Hisp.) vor dem Pulvern bis zu 100' erhitzt 
werden. Nach BeZg. diirfen leicht erweichende Drogen, wie Gummiharze, Vanille
usw., vor dem Pulvern mit Starke, Zucker oder anderen indifferenten Stoffen ge· 
mischt werden, um das Pulvern zu erleichtern. Fleischige Drogen, wie z. B. Rhizoma 
Calami, sind vor dem Trocknen zu zerschneiden. Faserige Wurzeln. die leicht 
erdige und andere Verunreinigungen einschlie6en, sind von diesen sorgfiiJtig Zll! 

befreien. 
Wiihrend also die zu pulvernden Drogen in der Regel scharf vorgetrocknet 

werden mUssen, um sie sprode zu machen und das Pulvern zu erleichtern. ist bei 
den zu schneidenden Drogen das Gegenteil der Fall. Hier soll die Bildung von, 
Pulver moglichst vermieden werden. Man feuchtet das Schneidegut deshalb wenn. 
notig vorher an. Blatter, Bluten und Krauter laBt man. wenn sie briichig trocken 
sind, einen Tag an feuchter Luft liegen oder man besprengt sie mit etwas Wasser" 
und lii.Bt sie dann einige Zeit liegen. Wurzeln, Holzer und Rinden, die leicht brechen, 
durchfeuchtet man starker, mit bis zu 50 0/ 0 Wasser. Hierdurch wird die Bildung von· 
Pulver verhiitet und gleichmii-Biges Schneiden ermoglicht. N ach dem Schneiden. 
sind die Drogen natiirlich wieder gut zu trocknen. Auch Drogenpulver werden vor
dem Einfiillen in die StandgefaBe nachgetrocknet, da sie wahrend des Pulverna
und Siebens Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen. 
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Holzer werden auch durch Raspeln zerkleinert, am einfachsten auf der Dreh
bank; auch durch Abdrehen mit einem MeiBel lassen sie sich in feine Spane ver
wandeln. 

'-

Msschinelle Hilfsmlttel)um Pulvem und Schneiden. 
Das Pulvern kleiner Mengen von leieht zerreibliehen Stoffen gesehieht am besten in Reib. 

sehalen aus Porzellan oder in kleineren Stampfmorsern aus Hartporzellan, Eisen oder Messing. 
Die Reibsehalen miissen, wenn die Reibflii.che 
voll zur Wirkung gelangen solI, in ihrem 
unteren Teile halbkugelig gain. Das dazu 
gehOrige Pistill mull sieh mit seiner Reib
Wi.ehe dieser Form anpassen. Fiir groBere 
Materialmengen eignet sieh im Apotheken
betrieb am besten ein groBerer Stampf
morser, dessen Keule mit der Hand oder 
aueh durch Kraftbetrieb gefiihrt werden 
kann. Der Handbetrieb wird erleichtert, wenn 
man die Stampfkeule an einen fedemden 
Bogen aus zahem Holz (Eschenholz) ha.ngt, 
der an der Decke oder an der Wand be- Abb. 214& u. b. 
festigt ist (Abb. 21411. u. b). Die mechani-
lIChen Stampfwerke lassen sich fiir einen oder mehrere Morser einrichten. Ein solehes 
Stampfwerk mit 2 rotierenden Morsem zeigt Abb. 215. Ein ii.hnliches Doppelstollwerk in 
schwererer Ausfilhrung baut die Firma F. W. SCHILBACH in Leipzig-Con. Ein Stampfwerk 
einfa.cherer Konstruktion von GG. J. MURRLE in Pforzheim wird durch Abb. 216 veranschaulieht. 

Abb.215. Abb.216. 

Zum Pulvem vieler Drogen (aber nieht aller!), zum Mahlen von Gewiirzen, trockenen 
Samen, vorher mittelfein zerkleinerter Drogen eignen sich die in Abb. 217 u. 218 veransehaulichten 
Pul verm iihlen. 

GroBere Leistungen bieten die Exeelsiormiihlen (Abb. 219). Dieselben haben zwei 
verstellbare Mahlseheiben aus HartguB und lassen sieh ffir Hand- und Kraftbetrieb einriehten. 
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Gleichwertig ist die durch Abb. 221 veranschauliehte Ideal-Perplex-Miihle der ALPINE AKTIEN
GESELLSCHAFT in Augsburg. Aueh die Walzenstiihle der SECK WERKE, Dresden-A. (Abb. 220), 
sowie die Kugelmiihlen der DRAISWERKE in Mannheim-Waldhof sind leistungsfahige Pulveri
siermaschinen. In den Kugelmiihlen besorgen wahrend des Rotierens in den Trommeln 
stahlharte, sehwere Kugeln das Zerkleinern des Mahlgutes (Abb. 222). 

Abb. 217. 

Sehr harte. widerstandsfahige Drogen mahlt 
man mittels der Kollergange (Abb.223) von GEBR. 
B1JRBERG in Mettmann b. Dusseldorf. 

Abb.218. 

Die Behandlung der Pulverisier- und Mahlmasehinen erfordert groBe Aufmerk
samkeit. Niemals darf der Fiilltrichter iiberfiillt werden, weil der Mahlgang sieh sonst verstopft. 

Abb. 219. 

Die Mahigil.nge sind nach Gebrauoh sofort zu 
reinigen und zu trocknen. 

Das Scbnelden. Kleinere Mengen weicher 
Drogen, z. B. Bli~tter, Bluten, Krauter, schnei
det man mit dem Wiegemesser oder einem 
Krauterschneidemesser (Abb. 224, S. 1148). 
Letzteres hat ein Zufiihrungsblech, auf dem das 
Schneidegut unter das Messer geschoben wird. 
Solche Messer eignen sich auch zum Schneiden 
von Wurzeln. Die GroBe des Schnittes wird durch 
die Stellvorrichtung bedingt, die vor dem Messer 
im Rahmen des Schneidebiigels angebracht ist. 
Hartere Drogen zetkleinert man mit dem Stampf. 
und Sehneidemesser (Abb.225 u.226, S. 1148) 
in einer Kiste aus hartem Holz. 

Abb.220. 
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Dem Grollbetriebe dienen Maschinen verschiedener Konstruktion. Eine Drogen.Schneide· 
maschine zeigt Abb.227, S. 1148. Diese arbeitet mit einem rotierenden Messer und ist mit 
Stellvorrichtung ffir verschiedene Schnittlangen versehen. 

Abb.221. 

Abb. 222. 

Schneidemaschinen ffir Hand- und Kraftbetrieb der Firma F. W. SCIDLBACH in Leipzig 
zeigen Abb. 228 und 229. Man kann damit Holzer, Rinden, Krauter, Wurzeln usw. leicht und in 
grollen Mengen (bis zu 600 kg in der Stunde) gleichmallig schneiden. Die Maschinen sind mit 
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Abb. 224. 

Abb. Z2/i. Abb. 220. Abb. 227. 
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beweglichem, selbstregulierendem Walzensystem versehen, wodurch eine bestandig gleichmaBige 
Pressung des Materials erzielt wird. 

GleichmaBig wiirfelformigen Schnitt erhalt man aus Holzem, Wurzeln UBW. mittels der 
Wiirfelscbneidemaschine der Firma F. W. SCIDLBACH in Leipzig (Abb. 230). Das Schneide-

Abb.228. 

Abb. 229. 

material in den oben angebrachten Kasten, deren zwei zum Auswechseln vorhanden sind, wird 
festgepreBt und in diesem Zustande dem Messer automatisch zugefiihrt. 

Kurzes und hartes Material wie z. B. Veilchenwurzel, Galganth, Brechniisse, auch Feigen, 
Nelkenbliiten u. dgl. schneidet man mittels der ebenfalls von F. W. SCHILBACH konstruierten 
Un i v e r 8 a I- S c h n e ide mas chi n e, deren Messer in einem rotierenden Trommelsystem ver
einigt sind. Dieselben sind aile gleichmaBig versteJlbar, so daB jeder beliebige Schnitt erzielt 
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werden kann (Abb. 231). Die Firma F. W. SCHILBACH liefert auch eine Spriihvorrichtung 
zum gleichmaBigen Anfeuchten der Drogen. 

Das Sieben der Pulver und Species ist notwendig, wenn gleichmaBige Pulver und saubere 

Abb.230. 

Species erzielt werden Bollen. Es geschieht im Apothekenbetrieb am einfachsten mitteIs der be· 
kannten Handsiebe, deren Siebflachen fur grobere Pulver aua gut verzinntem (!) Messingdra.ht, 

Abb. 231. 

fUr mittelfeine Pulver a.us RoBhaar und fur feine 
Pulver aus Seide bestehen. Eine sehr pra.k. 
tische Einrichtung, bei der die einzelnen Siebe 
nach Belieben ausgewecbselt werden konnen, ist 
das Universalsie b von E. KRESSNER in GorIitz 
(Abb. 232-234), 1st ein solches verschIieBbares 
Sieb nicht vorhanden, so empfiehlt es sich, die 
einfachen Handsiebe zur Verhutung des Stau. 
bens mit einem passenden Leinwandrahmen I zu 
uberspannen. Abb. 235 veransohaulioht eine Sieb· 
maschine (fUr 2 Siebe) von GEORG J. MURRLE in 
Pforzheim, derel\. Konstruktion aus der Zeichnung 
ohne weiteres ersichtIich ist. - Eine handliohe 
Siebvorrichtung fUr den Kleinbetrieb, die von Ijeder 

Abb. 232. 
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Apparatebauanstalt geliefert werden diirfte, zeigt auch Abb. 236. Auch hier lassen sich die 
einzelnen Siebb6den leicht auswechseln. 

Fiir kleinste Mengen von Pulvem dienen die Rezeptursiebe (Abb. 23790 u. b). 

Abb. 233. 

tleidensiebe und Siebe aus Metall sind 
in ihrer Maschenweite gleichmaBiger als 
Haarsiebe. Deshalb werden letztere im 
GroBbetriebe kaum mehr angewandt. 

Samtliche Siebe sind stets in 
sauberem Zustande, vor Staub ge· 
schiitzt und trocken aufzubewahren! 

Abb. 234. 

Sie bmaschinen fiir den GroB· 
betrie b gibt es in den verschiedensten 
Ausfiihrungen. Vielfach sind dieselben 
gleichzeitig als Mischmaschinen zu ge· 
brauchen. Derartige Maschinen bauen 
WM. FINK in Bonn, GEBR. MEINECKE in 
Zerbst, die DRAISWERKE in Waldhof-Mann
heim, F. W. SCHILBACH in Leipzig und an
dere mehr. Zwei Siebmaschinen von GEBR. 
MEINECKE in Zerbst i. Anh. zeigen z. B. 
Abb. 238 u. 239. Abb. 238 ist nur zum Abb. 235. 
Sieben eingerichtet. Die Konstruktion der 
Maschine ist aUs der Zeichnung ohne weiteres ersichtlich. Abb. 239 zeigt eine Vorrichtung, 
die gleichzeitig das Mischen und Sieben der verschiedensten Stoffe gestattet. Diese Maschine 
hat den Vorteil, daB der ZufluB des Materials zur Siebmaschine durch ein in der Trommelliegen
des Riihrwerk und einen leicht regulierbaren Schieber genau eingestellt werden kann. Die Biirste 

Abb. 236. 

der unter der Trommelliegenden Siebmaschine ist schneckenartig 
von rechts nach links transportierend gearbeitet, und treibt das 
Material durch das halbzylindrische Sieb, wogegen der Abfall, der 
nicht durch das Sieb geht, durch die schneckenartige Konstruk
tion der Biirste dauernd nach liuks ausgesondert wird. Das 80 

aufs innigste gemischte und gesiebte Material falIt in den unter
gebauten Schubkasten. Die Siebe der Maschine sind sehr leicht 
auswechselbar. 

Abb. 237a. Abb. 237b. 

Ein Trommelsie b von GEBR. MEINECKE in Zerbst zeigt Abb. 240. Die zu siebenden und ZU 
mischenden Materialien werden oben durch das Einfiilloch eingeschiittet. Darauf wird die in der Mitte 
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·der Trommel liegende Welle mittels der Drehkurbel entweder mit der Hand oder mit Kraft· 
betrieb gedreht, wodurch die an der Welle befestigten drei Biirstenschaufeln in rotierende Be· 
wegung gesetzt werden und die Materialien innig miteinander mischen. 1st das Material ge· 

Abb. 238. Abb. 239. 

niigend gemischt, so wird der diinne Blechschieber, der bis jetzt das darunter liegende 
Sieb 8obgeschlossen hat, gezogen. Hierdurch gel80ngt das Mischgut auf ein Sieb und w!rd ver· 

mittels der rotierenden Biirsten durch· 
gesiebt. 

In GroBbetrieben bedient man 
sich auch der Schiittelsiebe, deren 
Einrichtung Abb. 241 ver8onsch8oulicht. 
Durch den Aufschiittekasten gelangt 
das Siebgut mittels eines Zufiihrungs. 
werkes auf die schrag gestellten Sieb· 
boden, die durch einen Exzenter in 
schiittelnde Bewegung gebracht wer· 
den. 

Mischen von Pulvern und Spe
cies. Pulver mischt man im Klein· 
betrieb mit Hille von Reibschalen. 
Man k80nn nur solche Pulver gleich. 
maBig mischen. die den gleichen Fein· 
heitsgrad haben. N80ch erfolgter Mi· 
schung empfiehlt es sich, das Gemisch 
nocbmals durch ein pa.ssendes Sieb 

Abb. 240. zu sieben. Hierzu h80t man fiir den 
Kleinbetrieb Rezeptursiebe (Abb. 237 

auf S. 1151). 1m iibrigen bedient man sich der 80uf S. 1151 beschriebenen Siebvorrich· 
tungen. 

AIle Pulvermischungen miissen ein! vollkommen gleichmaBiges Aussehen zeigen. so 
daB keiner der Einzelbestandteile mit unbew80ffnetem Auge mehr zu erkennen ist. 

Zur Mischung kleinerer Pulvermengen eignet sich auch die Pulvermischdose von 
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Abb. 241. 

Apotheker WOLSIFFER in Neustadt a. d. H. (Abb. 242), in der drei blanke St&hlkuge1n die Mischung bewerkstelligen. Auf dem gleichen Prinzip beruhen die Kugeltrommeln oder Kugelmiihlen (siehe S. 1147), die gleichzeitig zum Zerkleinern und Mischen dienen. Lediglich zu Mischzwecken dagegen dient die durch Abb. 243 veranschaulichte Misch . trommel der DRAISWERKE 
in Waldhof-Mannheim, in 
der verschiedene mit Ab
streichern versehene Misch· 
fIiigel sich in verschiedener 
Richtung drehen. 

Das Misch.en von 
Species kann ebenfalls in 
~otierenden Trommeln vor· 

Abb,242. 

Hager, Handbuch TI. 
Abb.243. 

,,) 
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genommen werden, die aber keine Kugeln enthalten. Kleinere Mengen mischt man mit der 
Hand in passenden GefaBen, wobei zu beachten ist, daB immer nur Drogen von gleichem 
Schnitt gleichmaBige Mischungen ermtiglichen. Mischungen von grobgeschnittenen Drogen 
mit feingeschnittenen oder gepulverten entmischen sich beim Umfiillen und auch beim 
Bewegen der VorratsgefaBe. 

Erhitzen und Kochen., 
Vgl. auch die Abschnitte Destillation, Abdampfen uDd Eindampfen. 
Als unmittelbare Heizquelle verwendet man am meisten das Leuchtgas, 

in kleinen Orten ohne Gasanstalt P-ropangas, Spiritus, Benzin, Petroleum 
und Elektrizitat. Holz- und Kohlenfeuer dienen flir gro.Bere Heizungen. Mittel
bar erhitzt man mit Wasser und Wasserdampf. 

Brenner und Oren fUr Leucbtgas und Propangas. 
Der einfachsbe Gasbrenner ist der bekannte von BUNSEN erfundene Bunsenbrenner, der 

in zahlreichen Formen von den Apparatehandlungen geliefert wird. Besondere Formen des Bunsen
brenners zur Erzeugung htiherer Temperaturen sind: 

1. Der Brenner nach TECLU (Abb. 244), bei dem die Gaszufuhr durch eine Schraube und 
die Luftzufuhr durch VergrtiBerung oder Verengerung des Spaltes zwischen dem Unter- und Ober

Abb. 244. 

teil des Brenners geregelt wird. Durch besondere Aufsatze (Abb. 245 u. 246) 
ktinnen breite Flammen erzeugt werden. Auch ein Pilzbrenner (Abb. 247) 
kann dem Teclubrenner wie beirn gewtihnlichen Bunsenbrenner aufgesetzt werden. 

2. Der Brenner nach MEKER (Abb.248). Bei diesem Brenner ist das 
Brennerrohr oben erweitert und die Offnung mit einem Netz aus senkrecht 

Abb.245. Abb. 246. Abb.247. 

gestellten Metallstreifen geschlossen, so daB das Gasluftgemisch aus zahlreichen quadratischen 
Offnungen ausstrtimt. Dadurch wird eine innige Mischung des Gases mit der Lufb bewirkt und 
bei richtiger Luftregelung die htichstmtigliche Temperatur erzielt. 

GrtiBere Gaskocher und Gastifen der Firma G. J. MURRLE in Pforzheim zeigen die Abb. 249 
bis 254. 

Ein kleiner Gasofen der Firma FRANZ HUGERSHOFF in Leipzig besteht aus einem Eisen
ma.ntel mit 3 Fiiilen und einem ~eclubrenner mit Sternaufsatz (Abb.255) .. 

Abb.248. Abb. 249. 

Brenner fUr Spiritus, Benzin nnd Petroleum. 
Zum Erhitzen von kleinen Geraten, Probierrohren, Ktilbchen, Tiegeln u. a. sind die bekannten 

kleinen Spiritusla.mpen aus Gla.s gut geeignet. GrtiBere Spiritusbrenner werden aus Metall her
gestellt und mit Luftzufuhr versehen. Der Spiritus wird entweder mit Docht gebrannt oder er 
wird durch Erhitzen des Brennerrohres verdampft, so daB ein Gemisch von Spiritusdampf und 
Luft verbrennt. 
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Abb.250. Abb. 251. 

Abb.253. 

Abb.252. 

Abb. 254. 

Abb. Uri. 
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Bei dem Spiritus brenner Abb. 256 wird der Spiritus aus dem Behalter B durch das Rohr D 
dem durch die Schraube C regulierbaren Brenner A zugefuhrt. Abb. 257 zeigt einen Brenner, mit 

Abb. 256. Abb. 257. 

dem der Spiritus in Dampfform unter Luftzufuhr verbrannt wird. GroBere Spirituskocher, die 
auch in der Kiiche verwendet. werden, sind in verschiedenen Formen im Handel (z. B. wie Abb. 258). 

Abb. 259 zeigt einen Benzin· 
kocher, mit dem ein Gemisch 
von Benzindampf und Luft 
regulierbar verbrannt wird. 

Sehr zweckmaJ3ig ist 
auch der BARTHELsche Ben. 
zinbrenner (Abb. 260), bei 
dem das Benzin durch einen 
Metallschlauch einem dem 
Bunsenbrenner ahnlichen 
Brenner zugefiihrt wird und 
in Dampfform mit Luft ge· 
mischt verbrannt wird. 

Abb. 261 zeigt einen 
Petroleumkocher, bei 
dem Petroleumdampf mit 
Luft gemischt verbrannt wird. 

Ais Geblaselampe 
kann fur manche Zwecke, 
z. B. Glasarbeiten, Zuschmel. 
zen von Ampullen eine BAR· 
THELsche Benzinlotlampe 

Abb. 258. verwendet werden. 
Zur Erzeugung sehr 

hoher Temperaturen, bis etwa 1200°, lassen sich die GliihOfen nach FRERICHS·NoRMANN ver· 
wenden (Abb. 262), die von der Firma FRANZ HUGERSHOFF in Leipzig geliefert werden. In 

Abb.259. Abb. 260. 
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diesen Gliihiifen kann man mit Hille eines guten Bunsenbrenners Kupfer, Silber und Gold 
schmelzen, ferner Calciumoxyd aus Marmor sowie die Bd. I, S. 763 angefiihrten Leuchtmassen 
darstellen. Bei der Benutzung des Gliihofens in der Analyse ist zu beachten, daB in dem Gliih
raum meistens reduzierende Gase vorhanden sind, so daB nur solche Verbindungen darin ge
gliiht werden kiinnen, bei denen eine Reduktion 
nicht stattfindet, z. B. Calciumoxyd, Magnesium
pyrophosphat. Bariumsulfat wird leicht teilweise 
zu Bariumsulfid, Kupferoxyd zu Kupferoxydul re
duziert. Bei den letzteren Verbindungen geniigt aber 
auch das Gllihen auf einem einfachen offenen Bunsen-

Abb. 261. Abb 262. 

brenner. SoUen in dem Gliihofen griiBere Tiegel erhitzt werden, so nimmt man die Einsatzglocke 
aus Tonmasse heraus. 

Erhitzen mit Wasser und Damp£. Die einfachste Einrichtung, die zum mittelbaren 
Erhitzen durch Wasser oder Dampf dient, sind Wasserbader oder Dampfbader (s. S. 1159 u. 1160), 

Abb. 263. 

die hauptsachlich zum Eindampfen von Fliissigkeiten in Abdampfschalen, aber auch zum langeren 
Erhitzen von Fliissigkeiten in offenen oder geschlossenen GefaBen verwendet werden, z. B. beim 
Sterilisieren von Arzneizubereitungen (vgl. Bd. II, S. 1191). Zum Erhitzen mit Dampf dient 
auch der Bd. I, S. 1168 wiedergegebene Infundierapparat und der im Apothekenlaboratorium 
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gebrii.uchliche Dampfapparat. GroBere Dampfapparate sind mit Dampfleitungen versehen, an 
die Dampfkochvorrichtungen verschiedenster Art angeschlossen werden konnen (Abb. 263). 
Abb. 264 zeigt einen kippbaren, mit Damp£ geheizten Kessel von W. BITTER in Bielefeld, 
Abb. 265 einen groBeren Dampfkochkessel mit Riihrwerk. Zum Erhitzen groBer Mengen von 

Abb. 264. 

Abb. 265 

Fliissigkeiten in Bottichen aus Metall, Steinzeug oder Holz verwendet man Dampfschlangen aus 
Metall, die auf den Boden der Bottiche gelegt werden. In manchen Fii.llen kann man wa.sserige 
Fliissigkeiten, z. B. Salzlosungen, auch durch unmittelbares Einleiten von Damp£ erhitzen, wobei 
natiirlich die Vermehrung der Fliissigkeit durch den verdichteten Dampf zu beriicksichtigen ist. 
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Zum Erhitzen auf hiihere Temperaturen als 1000 dienen Druckkochkessel oder Autoklaven, 
die in den verschiedensten Formen und GriiBen von den Apparatebauanstalten geliefert werden 
und die besonders in der chemischen Technik verwendet werden. In der pharmazeutischen 
Praxis werden Autoklaven besonders zum Steriliaieren bei 110-1200 benutzt. Autoklaven 
ffir diesen Zweck sind S. 1195 beschrieben. 

Abdampfen und Eindampfen. 
Das Abdampfen und Eindampfen (Einengen) von Fliissigkeiten wird im Apo

thekenbetrieb meist mit Hille von Abdampfschalen aus Porzellan oder Steinzeug 
ausgefiihrt. Schalen aus Metall (Zinn, verzinntem Kupfer, Aluminium, emailliertem 
Eisen und Nickel) werden seltener verwendet. Das Erhitzen der Schalen geschieht im 
Wasserbad oder meist auf dem Dampfbad, besonders bei Losungen organischer 
Stoffe, wie z. B. bei der Herstellung von Extrakten (vgl. auch den Abschnitt 
Extracta, Bd. I). Losungen anorganischer Stoffe konnen in manchen FiiJlen auch 
auf dem Sandbad oder auf dem Drahtnetz uber freier Flamme eingedampft werden. 
Sollen Losungen bei moglichst niedriger Temperatur und unter AusschluB des Sauer
stoffs der Luft eingedampft werden, so verwendet man besondere Apparate, die das 
Eindampfen unter vermindertem Druck ermoglichen. 

Als Wasserbad kann jeder Kochtopf von passender GroBe dienen. Man fUilt 
den Topf so hoch mit Wasser, daB die Abdampfschale in das Wasser hineintaucht. 
Man kann dann das Abdampfen bei jeder Temperatur bis etwa 90-95 0 vornehmen, 
indem man in die abzudampfende FIUssigkeit ein Thermometer hiingt und das Wasser 
nicht hoher erhitzt, als notig ist, um die Temperatur der FIUssigkeit auf der gewftnschten 
Hohe zu halten. 

In den meisten FiiJlen kann die abzudampfende Losung bis auf etwa 100 0 er
hitzt werden. Man verwendet dann ein Dampfbad 1 ). 

Zum Eindampfen groBerer Mengen von FIUssigkeiten benutzt man die bekannten 
Einrichtungen des Dampfapparates, der dann gleichzeitig zur Gewinnung von 
destilliertem Wasser ausgenutzt wird. Handelt es sich um das Abdampfen kleinerer 
Mengen von FIUssigkeiten, oder 
ist der Dampfapparat nicht im 
Betrieb, so liiBt sich aIs Dampf
bad ein einfacher Kochtopf 
verwenden, anf den die Ab
dampfschale paBt. Der Topf 
wird zu etwa 3/4 mit Wasser 
gefUllt und dieses zum Sieden 
erhitzt. Das verdampfende Was
,ser wird von Zeit zu Zeit er

Ahb. 266. Abb. 267. 

giinzt. FUr Abdampfschalen verschiedener GroBe verwendet man Dampfbiider 
mit Ringen aus Kupfer oder Porzeilan, wie sie durch die Abb. 266 und 267 wieder
gegeben werden. 

Sehr zweckmiiBig sind Dampfbiider mit gleichbleibendem Wasser
stand (Abb. 268 und 269). Bei diesen liiBt man durch ein seitlich angebrachtes Rohr 
die kleinen Mengen Wasser, die verdampfen, fortwiihrend nachflieBen. Das uber
schUssige Wasser flieBt durch ein Uberlaufrohr abo Durch Verschiebung des Uber
laufrohres kann man die WasserhOhe beliebig einstellen. Bei dem Dampfbad Abb. 269 
wird in dem unteren Teil des trichterformigen Kessels nur eine sehr kleine Menge 
Wasser zum Sieden erhitzt, so daB nur eine kleine Heizflamme erforderlich ist. An 
Stelle der Ringe hat dieses Dampfbad eine auf jede Lochweite einstellbare Vorrichtung, 
die der Irisblende eines Mikroskopes iihnlich ist, das Dampfbad wird aber auch 

1) Die einfachen Dampfbader werden vielfach auch ala Wasserbader bezeichnet. 
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mit Ringen geliefert. DasDampfbadAbb. 268 ist mit einem Schutzkorb aus feinem 
Drahtnetz versehen, der bei der Destillation von Ather und anderen leicht brennbaren 
Fliissigkeiten verwendet wird. Dieser Schutzkorb kann natiirlich auch bei einem 
einfachen Dampfbad ohne Wasserzuflu13 benutzt werden. 

Abb. 268. Abb. 269. 

Steht keine Wasserleitung zur Verfiigung, so kann man zum Nachfiillen von Wasser die in 
Abb.270 wiedergegebene Vorrichtung benutzen. Auf einen mit Wasser gefiillten Kolben wird 
mit einem durchbohrten Stopfen ein kurzes, nicht zu enges Glasrohr gesetzt und der Kolbem 

Abb. 270. Abb. 271. 

dann umgekehrt in emen 1{mg gehlingt, SO daB das Glasrohr in das Ansatzrohr des vorher mil 
Wasser gefiillten Dampfbades hineintaucht. Wenn der Wasserstand so weit sinkt, daB Luft in da.~ 
Glasrohr eintreten kann, lauft Wasser aus dem Kolben nacho 
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Zum ::'chutz gegen daB Hineinfallen von Staub und zur Beschleunigung des Abdampfens 
kann man uber die AbdampfBchale einen Trichter hangen, der die Luftstrtimung verstarkt. Der 
Trichter mull einen grtiBeren DurchmeBser haben als die Schale, damit das in dem Trichter ver· 
dichtete Wasser nicht in die Schale zurucktropft. Bei dem in Abb. 271 wiedergegebenen Trichter 
nach LIEBIG ist der Rand nach innen umgebogen und mit einer AbfluBtiffnung fur das sich in 
dem Rand ansammelnde Wasser versehen. 

Als Sandbader benutzt man flache eiserne Schalen mit einer etwa 2--3 cm 
hohen Schicht von reinem gesiebten FluB. oder Seesand. Kleinere Schalen werden 
mit einem Brenner, groBere auf einem Gasofen oder Kohlenofen erhitzt. 

Das Abdampfen wird durch Riihren sehr beschleunigt. Das Riihren kann zeit· 
weise mit einem Riihrspatel aus Porzellan oder Holz oder mit einem Glasstab geschehen 
oder aber man benutzt zum dauernden Riihren ein mechanisches Riihrwerk (Abb. 272, 
273 und 274). Der Antrieb eines Riihrwerks kann entweder durch Transmission oder 

Abb. 272. 

o.urch eine Wasserturbine (Abb. 275 und 276) erfolgen, die an die Wasserleitung 
angeschaltet wird. Auch H eiBI uftmotoren sind zweckmaBig. 1st elektrischer 
Strom vorhanden, so verwendet man am besten einen kleinen Elektromotor 
(Abb.273). 

Eindampfen unter vermindertem Druck. Durch Anwendung eines Vakuum
apparates laBt sich das Eindampfen einer Fliissigkeit bei erheblich nied
rigerer Temperatur und trotzdem rascher ausfiihren, als bei der Verwendung 
offener Schalen. AuBerdem bietet das Eindampfen unter vermindertem Druck 
den Vorteil, daJl die Einwirkung des Sauerstoffs der Luft auf die in der einzudampfen
den Fliissigkeit enthaltenen Stoffe ausgeschaltet wird. Die Apparate werden meistens 
aus Kupfer oder Aluminium hergestellt. Die Abdampfschalen der kupfernen Apparate 
werden stark verzinnt. Die Vakuumapparate sind besonders gut geeignet zur Her
stellung von Extrakten. Germ. 6 schreibt bei der Herstellung der Extrakte 
das Eindampfen im luftverdiinnten Raum vor. Vakuumapparate in ver
Bchiedenster GroBe und Ausfiihrung nebst zugehorigen Luftpumpen werden von den 
bekannten Apparatebauanstalten geliefert. Ein kleiner Vakuumapparat der Firma 
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Abb. 278. Abb 274. 

-
, 

~rli~~ 
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• Abb.276. 

Abb. 276. Abb.277. 
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G. J. MURRLE in Pforzheim wird durch Abb. 277 wiedergegeben. Abb. 278 zeigt einen 
groBeren Vakuumapparat von der Firma G. CHRIST u. Co., Berlin-WeiBensee. 

Der Apparat dient zum Abdestillieren und Eindampfen. Er besteht aus einer Destillier
blase aus Kupfer, eventueII verzinnt, oder aus Aluminium mit AblaBhahn, der am kipp
baren Apparat nicht immer notig ist, und Einsaugehahn; mit Dampfheizmantel mit Dampfzu-
leitungsventil und Kondens- ' 
wasserventiI; mit Schnecken
radkippung auf eisernem 
FuBgesteli. Ausgeriistet ist 
der Apparat mit zweifIiigeIi
gem Riihrwerk "Spharic" fiir 
Hand- und Riemenantrieb; 
einem Ubergangsrohr aus 
Kupfer, innen verzinnt oder 
aus Aluminium, und einem 
SammelgefaB mit AblaBhahn, 

Fliissigkeitsstandsanzeiger 
und AnschiuBhahn fiir die 
Vakuumleitung. Das Sam
melgefaB kann auch zwei
teilig ausgefuhrt werden, so 
daB eine Entleerung ohne 
Unterbrechung des Vakuums 
moglich ist. Eine Kolbenluft
pumpe (Trockenluftpumpe) 
besorgt das Entliiften. 

Praktische Vakuum
apparate liefert auch die 
Firma W. BITTER in Bielefeld. 

Das Schaumen 
mancher Flussigkeiten, 
das sehr storend wirkt 
und das Eindampfen im 

Abb. 278. 

Vakuum oft scheinbar unmoglieh macht, laBt sich bei kleineren Apparaten durch Zu
gabe von etwas Kakaofett hintanhalten. Das Fett schmilzt auf der Oberflache und 
wird spater nach dem Erkalten der eingedickten Flu.ssigkeit entfernt. Das StoBen 
der Flu.ssigkeit infolge von Siedeverzug laBt sich dadurch vermindern, daB man 
wie bei einer Destillation unter vermindertem Druck (vgl. S. 1167) sehr wenig Luft in 
die Blase eintreten laBt und den Eintrittshahn so einstelit, daB die Flu.ssigkeit 
gerade in ruhigem Kochen verbleibt. 

Oestillation. 
Uber die Gewinnung von destilliertem Wasser s. Bd. I, S. 485 u. f. 
Die Destillation di'Wt zur Gewinnung und Reinigung solcher Stoffe, meist 

flussiger, die sich in die Dampfform uberfUhren lassen, ohne zersetzt zu werden. Die 
Reinigung solcher Stoffe durch Destillation wird auch als Rektifikation bezeichnet. 
Viele Stoffe, die sich bei gewohnlichem Luftdruck nicht ohne Zersetzung in die Dampf
form uberfUhren lassen, konnen unter vermindertem Druck destilliert werden, 
weil die Destillation dann bei sehr viel niedrigeren Temperaturen erfolgt. Viele Stoffe 
mit verhaltnismaBig hohem Siedepunkt werden, wenn sie zusammen mit Wasser 
erhitzt werden, schon bei der Siedetemperatur des letzteren in die Dampfform uber
gefUhrt, sie sind mit Wasserdampf fluchtig und lassen sich durch Wasser
dampfdestillation gewinnen und reinigen (z. B. atherische Ole). 

Zur AusfUhrung einer Destillation benutzt man fUr kleine Mengen Apparate 
aus Glas, fUr groBe Mengen Apparate aus Metall oder Ton. Zur Wiederverdichtung 
des Dampfes dienen KUhler aus Glas, Metall oder Ton. Das historische Destillations
gerat. die Retorte, ist heute durch Destillierkolben verschiedener Form fast 
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verdrangt. Retorten werden nur noch in besonderen FiiJlen verwendet; sie haben. 
den N achteil, daB beim Sieden der FIUssigkeit sehr leicht Tropfchen der letzteren. 
uberspritzen und das Destillat wieder verunreinigen. Bei der Verwendung von Kolben. 
mit langerem Hals ist diese Gefahr viel geringer oder ganz beseitigt. 

Zum Erhitzen der Retorten benutzt man meistens ein Sandbad. Die Wiederverdich· 
tung des Dampfes erfolgt meistens in der einfachen Weise, daB man den Hals der Retorte in eineIL 
langhalsigen Rundkolben (Vorlage) steckt, der in einer mit Wasser gefiillten Schale liegt und 
iiber den man kaltes Wasser laufen liWt. Aus der Schale wird das Wasser durch ein Heberrohr
abgeleitet (s. Bd. I, S. 180). Die Vorlage kann auch in einen grollen Trichter gelegt werden, von 
dessen Abflullrohr man einen Schlauch in das Wasserabflullbecken leitet. Eine Retorte lallt sich 
natiirlich auch wie ein Destillierkolben mit einem Kiihler verbinden. 

Als Destillierkolben benutzt man entweder gewohnliche runde Stehkolben 
mit mcht zu kurzem Hals, oder Rundkolben. deren Hals mit einem seitlichen An· 
satzrohr zur Ableitung des Dampfes versehen ist. Die letzteren werden als Siede
kolben oder Fraktionierkolben bezeichnet; sie dienen auch zur Bestimmung
des Siedepunktes (s. Bd. I, S. 17). 

Als K uhler wird gewohnlich der LIEBIGSche Kiihler in verschiedenen Formen 
benutzt. Die Verbindung eines gewohnliehen Kolbens mit dem Kiihler wird durch 
ein im Winkel von etwa 60 0 gebogenes Glasrohr hergestellt, das mit durchbohrtem 
Stopfen in der Offnung des Kolbens und des Kiihlrohres befestigt winl. In manchen 
Fii.llen wird durch eine zweite Bohrung des Stopfens ein Thermometer in den Kolben. 
eingefiihrt. Die Vorlage kann entweder einfach uber das untere Ende des Kuhl
rohres gesehoben werden, oder man laBt einen mit dem Kuhlrohr verbundenen 

V 0 r s t 0 13 in die aufrecht stehende
Vorlage eintauehen. Bei sehr med
rig siedenden Flussigkeiten wird 
die Vorlage in eine Schale mit Eis 
gestellt. Der Destillationskolben 
wird auf einem Drahtnetz oder 
besser in einem Sandbad, bei med
rig siedenden FIUssigkeiten aull 
einem Wasserbad erhitzt. Abb.82, 
Bd. I, S. 313 zeigt die Anordnung 
einer Destilliervorrichtung mit ein
fachem Rundkolben, LIEBIGschem 
Kuhler, VorstoB und Vorlage in 
Eis (Darstellung von A thylbromid). 
Abb. 279 zeigt einen Schlangen
kuhler, der wegen seiner ge
ringeren Lange senkreehtstehend 

Abb. 279. Abb. 280. verwendet werden kann. Die Vor-
lage in Abb. 279 ist eine Saug

flasehe (vgl. S. 1175), dureh deren Ansatzrohr Dampfe abgeleitet werden konnen, z. B. 
Atherdampf, der von der Flamme entfernt werden muB. Das Kiihlwasser liLBt 
man am unteren Ende des Kiihlers eintreten und liLBt es so stark laufen, daB es 
nur wemg erwarmt wieder ablauft. Bei hOher als 100 0 (bis 150 0 ) siedenden FIUssig
keiten laBt man das Wasser langsam laufen, so daB das obere Ende des Kiihlers 
ziemlieh warm wird. Dadureh wird ein Zerspringen des Kiihlers infolge von plotz
lieher Abkiihlung der heWen Dampfe vermieden. 

An Stelle des gewohnliehen Glaskolbens laBt sieh in allen Fii.llen aueh ein Frak
tionierkolben (Siedekolben) (Abb. 280) verwenden, dessen seitliehes Ansatzrohr mit 
dem Kiihler oder bei hochsiedenden Flussigkeiten (uber 150 0 ) mit einem einfaehen 
Glasrohr von 1-1,5 em Weite und 70---80 em Liinge verbunden wird; letzteres 
wird dureh die Luft so weit gekiihlt. daB die Dampfe hoehsiedender Flussigkeiten 



Destillation. 1165 

wieder verdichtet werden (Abb. 281). Bei der Destillation fester Stoffe, z. B. von 
Acetanilid, mull das Kiihlrohr bis uber den Schmelzpunkt des Stoffes erwarmt 
werden, damit es sich nicht verstopft. 

Bei niedrigsiedenden Fllissigkeiten mull das Rohr am Halse hoch angesetzt 
sein, bei hochsiedenden Fllissigkeiten niedrig. 

Zur Trennung von Flu8sigkeiten mit verschiedenem Siedepunkt 
dient die fraktionierte Destillation (gebrochene Destillation), die im kleinen 
besonders mit Hille der Fraktionierkolben ausgefUhrt wird. Eine vollkommene 
Trennung zweier Fllissig
keiten von verschiedenem 
Siedepunkt lallt sich auch 
bei weit auseinanderlie
genden Siedepunkten 
durch eine einmalige frak
tionierteDestillation nicht 
erreichen. 

Wird ein Gemisch von 
2 Fliissigkeiten mit verschie
denen Siedepunkten destil
liert, so geht in der Regel 
zunachst in der Hauptsache 
tlin Teil der Fliissigkeit mit 
dem niedrigeren Siedepunkt 
iiber, allmahlich steigt die 
Siedetemperatur. und es geht 
in fortwahrend steigender Abb. 281. 
Menge auch die hiiher sie-
clende Fliissigkeit iiber, wahrend die zuletzt iibergehenden Anteile in der Hauptmenge aus der 
letztern bestehen. Man fangt deshalb das Destillat in mehreren Fraktionen auf, etwa von 5 zu 
50 oder 10 zu 100 und unterwirft dann die einzelnen Fraktionen von neuem der frakt·ionierten 
Destillation. 

Eine bessere Trennung der Fllissigkeiten von 
verschiedenen Siedepunkten wird erreicht durch 
die Verwendung von Fraktionieraufsatzen. 

Als solcher dient z. B. ein mit Glasperlen gefUlltes 
Glasrohr nach HEMPEL (Abb. 282a) oder ein Kugelrohr 
nach WURTZ (Abb. 282b) oder LINNEMANN (Abb.282c). 
Die Abkiihlung dieser Aufsatze durch die Luft bewirkt 
eine teilweise Verdichtung der Dampfe der hiiher sieden· 
den Anteile der Fliissigkeit, so daB diese wieder in den 
Kolben zuriickflieBen. Auch der durch Abb. 28, S. 265 
wiedergegebene Kolben nach LADENBURG dient dem 
gleichen Zwecke. 

Beim Erhitzen einer Fllissigkeit in einem Glas
kolben tritt haufig Siedeverzug ein, der bei der 
Destillation sehr storend wirken kann. Ais Siede
verzug bezeichnet man die Erscheinung, dall eine 
Flussigkeit uber ihren Siedepunkt hinaus erhitzt 
werden kann, ohne ins Sieden zu geraten, und dall 
dann durch einen geringen Anstoll plotzlich ein 
sehr stiirmisches Sieden der Fllissigkeit herbei
gefUhrt werden kann. Auch ein "Stollen" der 
Flussigkeit beim Erhitzen ist die Folge des Siede
verzugs. Diese Erscheinung tritt nicht ein, wenn 
die glatte Flache des Glasgefalles durch scharf

h 

Abb. 282. 

kantige Unebenheiten unterbrochen wird oder wenn in der Fllissigkeit eine
Entwicklung von Luftblaschen herbeigefUhrt wird. Man kann in die Fllissigkeit 
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einige Sandkornchen bringen oder besser noch einige Siedesteinchen, d. h. linsen
groBe Stiickchen von trockenem, am besten vorher ausgegliihtem, porosem, ge
branntem Ton (von unglasierten Tontellern oder einem Blumentopf oder Ziegelstein) 
oder Bimsstein. Sehr gut wirken auch einige Haarrohrchen aus Glas von etwa 
10-15 cm Lange, die an einem Ende zugeschmolzen sind und in die Fliissigkeit 
mit den offenen Enden nach unten hineingestellt werden. Aus den porosen Siede
steinchen oder den Haarrohrchen werden beim Erhitzen der Fliissigkeit Luft
blaschen entwickelt, die den Siedeverzug verhiiten. 

Zum E r hi tzen der glasernen DestillationsgefaBe werden fiir Destillations
temperaturen unter 100 0 Dampf-und Wasserbader verwendet (s. S. 1159u.1160). 
fiir Temperaturen iiber 100°, bis etwa 150°, lassen sich Bader mit starker Calcium
chloridlosung verwenden. Meistens verwendet man fiir Temperaturen iiber 1000 
Sandbader, t)lbader oder Luftbader. 

Als Sandbader dienen Schalen aus Eisenblech, und zwar flache Schalen fiir Kolben mit 
flachem Boden und halbkugelige Schalen fiir Retorten und Kolben mit rundem Boden. Die GroBe 
der Schalen muB der KolbengroBe moglichst so angepaBt werden, daB zwischen Glas und Schalen
rand ein Zwischenraum von 1-2 cm Weite bleibt. Man bringt in die Schale zunachst eine etwa 
1-2 cm hohe Schicht von reinem trockenen Quarzsand, setzt den Kolben in die Schale, driickt 
ihn gleichmaBig an und fiillt dann den Raum zwischen Glas und Schale ebenfalls mit Sand . 

.An Stelle der Sandbader lassen sich auch Bader mit anderer Fiillung verwenden. Man kann 
die Sandbadschalen anstatt mit Sand auch mit Graphit oder auch mit Messingfeilspanen 
fiillen. 

Olbader und Paraffinbader sind Schalen oder Topfe, meist aus emailliertem Eisen, die 
mit hochsiedendem Mineralol oder festem Paraffin gefiillt werden. Sie ermoglichen ein sehr gleich
maBiges Erhitzen, haben aber den Nachteil, daB sie bei hohen Temperaturen unangenehm riechende 
Dampfe entwickeln, die sich gelegentlich auch entziinden, und daB das 01 oder Paraffin die Glas
gefaBe auBerlich verschmutzt. .An Stelle der Olbader lassen sich auch Bader von geschmolzenem 
Blei oder von leicht schmelzenden Metallegierungen, z. B. WooDschem Metall verwenden. 

Ala Luft bader bezeichnet man zylindrische oder trichterformige GefaBe aus Metall (meistens 
Eisen) oder aus Asbestpappe in Blechfassung mit eisernem Boden, auf welche die DestilliergefaBe 
aufgesetzt oder in die sie hineingehangt werden, so daB ein Zwischenraum zwischen Glas und 
Wandung des Luftbades bleibt (s. Bd. I S. 18). 

Destillation von Ather und anderen niedrig siedenden Fliissigkeiten. 
Zum Destillieren von kleineren Mengen niedrig siedender Fliissigkeiten benutzt man Glas

kolben, die mit einem gut wirkenden Kiihler verbunden und auf dem Wasserbad erhitzt werden. 
Das Wasserbad wird erst angeheizt, wenn die Kiihlung angestellt und die Vorlage vorgelegt ist. 
Dann wird langsam destilliert. Damit etwa aus der Vorlage entweichende brennbare Dampfe 
nicht mit der Heizflamme in Beriihrung kommen konnen, benutzt man ein Wasserbad mit SchUt2;
korb aus Drahtnetz (Abb. 268, S. 1160). Offene Flammen diirfen bei der Destillation nicht in der 
Nahe sein. Man kann die Dampfe aus der Vorlage auch in folgender Weise unschadlich machen: 
Man verbindet die Vorlage mit dem Kiihler durch ein Glasrohr, das durch einen doppelt durch
bohrten Stopfen in die Vorlage gefiihrt wird. In der zw.eiten Bohrung bringt man ein kurzes recht
winklig gebogenes Glasrohr an. Die aus diesem Rohre entweichenden Dampfe werden durch einen 
Schlauch ins Freie oder in den WasserabfluB geleitet, durch den man langsam Wasser laufen laBt. 
Man kann als Vorlage auch eine Saugflasche benutzen, die dicht mit dem Kiihler verbunden 
wird nnd deren Ansatzrohr mit dem Ableitungsschlauch verbunden wird (Abb. 283, S. 1167). 

Sehr zweckmaBig fiir die Destillation brennbarer Fliissigkeiten sind elektrische Heiz
vorrichtungen und elektrisch geheizte Wasserbader, die an die Stromleitung angeschlossen 
werden. 

Zum Destillieren groBer Mengen von niedrig siedenden und leicht brennbaren Fliissigkeiten 
verwendet man mit Dampf geheizte Apparate. Die Raume, in denen diese Apparate auf
gestellt sind, werden mit elektlischen Gliihlampen, oder von auBen durch die Fenster mit Gas· 
oder Bogenlampen beleuchtet. 

Destillation unter vermlndertem Druck. 
Da das Sieden einer Fliissigkeit eintritt, wenn der Dampfdruck den auBeren 

Druck iibersteigt, so lii.Bt sich die Siedetemperatur dadurch stark erniedrigen (bis 
um etwa 100°), daB man den auBeren Druck moglichst weit vermindert. A1s De
stillierkolben verwendet man einen Siedekolben, am besten in der von CLAISEN 
angegebenen Form, mit dem in der durch Abb. 283 wiedergegebenen Weise ein zweiter 
Siedekolben als Vorlage mit einem Gummistopfen verbunden wird. Das Ansatzrohr 
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des zweiten Siedekolbens wird durch einen starkwandigen Schlauch mit emer Wasser
strahlluftpumpe verbunden, am besten unter Einschaltung eines Quecksilbermano
meters und eines Riickschlagventils. Letzteres verhiitet das EinflieBen von Wasser 
in die Vorlage bei Schwankungen des Wasserdrucks in der Leitung. Zur Verhiitung 
des Siedeverzugs ist in den Hals des Destillierkolbens mit einem Gummistopfen 
ein Glasrohr eingesetzt, das mit dem haarfein ausgezogenen Ende bis auf den Boden 
des Kolbens in die Fliissigkeit eintaucht. Am oberen Ende ist das Rohr mit einem 
Gummischlauch und Schraubeuquetschhahn verschlossen. Wahrend der Destillation 
wird der Quetschhahn ein wenig geOffnet, so daB ein schwacher Luftstrom in feinen 
Blaschen durch die Fliissigkeit gesogen wird. Der Destillierkolben darf nur etwa 
zur Halfte gefiillt werden. 

Destillierkolben und Vorlage diirfen keine flachen BOden haben, weil diese bei 
stark vermindertem Druck eingedriickt werden konnen. Als Vorlage laBt sich an 

Abb.283. 

Stelle des Siedekolbens auch eine Saugflasche verwenden, bei der die Gefahr des 
Eingedriicktwerdens nicht besteht. Zur Kiihlung la13t man iiber die Vorlage Wasser 
laufen, wobei die Vorlage in eine Schale oder in einen Trichter gelegt wird. Nach 
beendeter Destillation verschlieBt man mit dem Quetschhahn den Schlauch, der die 
Verbindung mit der Luftpumpe herstellt, Offnet den Quetschhahn, der den Luft
eintritt regelt, etwas mehr und nimmt den Apparat nach dem Ausgleich des Luft
drucks auseinander. Bei der fraktionierten Destillation unter vermindertem Druck 
verwendet man Vorlagen, die ein getrenntes Auffangen der einzelnen Fraktionen 
ermoglichen. 

Destillation mit Wasserdampf. Viele organische fliisslge (auch feste) Ver
hindungen lassen sich mit Wasserdampf iiberdestillieren, auch wenn ihr Siedepunkt 
weit iiber 100 0 liegt. Hierauf beruht z. B. die Gewinnung der atherischen Ole. 
Diese Erscheinung erklart sich folgendermaBen (nach L. GATTERMANN: Die Praxis 
des organischen Chemikers): 

Nehmen wir an, daB wir eine Mischung zweier Fliissigkeiten haban, die ineinander absolut 
unloslich sind, so wird keine den Dampfdruck der anderen beeinflussen, d. h. jede wird stets 
den Dampfdruck besitzen, den sie ausiibte, wenn sie aHein vorhanden ware. Als Beispiel dieser Art 
sei die Destillation einer Mischung von Wasser und Brom benzol (Sdp. 1550) angefiihrt. Er-
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warmen wir eine solche Mischung, so werden die Dampfdrucke beider Stoffe immer groBer, und 
die Erscheinung des Siedens wird eintreten, wenn die Summe der Dampfdrucke gleich dem herr· 
schenden Barometerstand ist, den wir zu 760 mm annehmen wollen. Das Sieden der Mischung 
tritt bei 95,25° ein, denn dann ist der Dampfdruck des Wassers = 639 mm und der des Brom· 
benzoIs = 121 mm, zusammen also 760 mm. 

Das Mengenverhaltnis der bei der Destillation iibergehenden beiden Fliissigkeiten ergibt 
sich aus folgenden Erwagungen: Bei gleicher Temperatur und gleichem Druck enthalten nach der 
Regel von AVOGADRO gleiche Volume aIler idealen Gase die gleiche Anzahl von Molekeln. Sind 
die Temperaturen gleich, die Drucke aber verschieden, so stehen die Molekelzahlen gleicher Volume 
zueinander im Verhaltnis der Drucke. Da nun in dem Dampfgemisch von Wasser und Brombenzol 
die Temperatur gleich ist, der Druck des Wassers 639 mm und des Brombenzols 121 mm betragt, 
so verhalten sich die Molekelzahlen der beiden Verbindungen in dem Dampfgemisch wie 639: 121, 
d. h. auf 639 Mol. Wasser kommen 121 Mol. Brombenzol, die Gewichtsmengen ergeben sich 
dann durch Multiplikation mit dem Molekelgewicht, auf 639 X 18 = rund 1150 Teile Wasser 
kommen 121 X 157 = rund 1900 Teile Brombenzol, das MengenverhaItnis ist also rund 3 Teile 
Wasser und 5 Teile Brombenzol. In der Praxis ergeben sich Abweichungen von dieser Rechnung, 
weil es keine Stoffe gibt, die ineinander vollkommen unloslich sind, so daB eine gegenseitige Be
einflussung des Dampfdruckes doch stattfindet, die aber nicht sehr groB ist. Auch entsprechen 
solche Dampfe nicht streng genau der AVOGADROSchen Regel. Die Verhaltnisse werden auch da
durch verschoben. daB man bei der Ausfiihrung der Wasserdampfdestillation meistens Wasser-

Abb.284. Abb.285. 
Destlllatlon mit Wasserdampf. 

dampf in einem besondern GefaB entwickelt und diesen durch die Mischung von Wasser und der zu 
destillierenden Verbindung hindurchleitet. 

Zur Ausfiihrung einer Wasserdampfdestillation im kleinen dient der in Abb.284 wieder
gegebene Apparat. In dem Kolben A (an dessen Stelle auch ein BlechgefaB nach Abb. 285 ver
wendet werden kann) wird Wasser zum Sieden erhitzt. Bei Verwendung eines Glaskolbens gibt 
man zur Verhiitung des Siedeverzugs und des StoBens einige Tonstiickchen in den Kolben. In 
dem doppelt durchbohrten Stopfen des Kolbens ist auBer dem Dampfableitungsrohr ein kurzes 
gerades, mit einem Stiickchen Gummischlauch und Quetschhahn verschlossenes Glasrohr angebracht. 
Die zu destillierende Fliissigkeit wird zusammen mit etwas Wasser in den schraggestellten Kolben B 
gebracht und mit untergelegtem Drahtnetz oder besser Sandbad durch einen Brenner bis zum 
Sieden erhitzt. Das Dampfeinleitungsrohr ist so gebogen, daB das Ende im Kolben ziemlich senk
recht nach unten gerichtet ist. Das Rohr solI bis fast auf den Boden des Kolbens gehen. 1m Halse 
des Kolbens ist zur Verhiitung des "(jberspritzens der Fliissigkeit auf das Glasrohr ein Streifen 
Drahtnetz so aufgewickelt, daB er fast die Weite des HaIses einnimmt. Diese Drahtnetzspirale kann 
durch ein Stiickchen Gummischlauch am Herabgleiten verhindert werden. Der Kiihler wird mit 
Wasser gekiihlt. Nach beendeter Destillation offnet man den Quetschhahn des Kolbens A oder 
lost die Gummiverbindung des Dampfrohres, damit nicht nach Entfernung der Flamme die Fliissig
keit aus dem Kolben B in den Kolben A gesogen wird. 

Der Apparat wird z. B. zur Wertbestimmung von Kresolseifenlosung nach der Germ. benutzt. 
Er kann auch zur Darstellung von Oleum There binthinae rectificatum verwendet werdpn 
man benutzt dann als Vorlage am besten eine Florentiner Flasche (s. S.262). 
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Durch Destillation mit Wasserdampf werden auch destillierte Wisser aua 
Drogen, die atherisches 01 enthalten, gewonnen. 

Man bringt die vorher 12-24 Stunden mit Wasser, in einigen Fallen auch mit 
Weingeist und Wasser, eingeweichten Drogen auf das untere Sieb der Blase, legt, 
wenn ein solcher vorhanden iat, dim oberen Siebdeckel darauf und spannt zwischen 
den Blasenrand und den Helm Mull oder lockeres Leinen, damit etwa mit dem 
Dampfstrom iibergerissene Staub- und feine Drogenteilchen nicht in die Kiihl
schlange geraten. Dann schraubt man den Helm dicht auf, sorgt fiir ebenso dichte 
Verbindung mit dem Kiihler, der mit flieBendem kalten Wasser beschickt sein mull, 
und laBt nun langsam Dampf in die Blase einstromen. Diese Vorsicht ist notig, 
damit nicht durch einen plotzlichen starken.Dampfstrom Kaniile durch die Drogen
masse gerissen werden, und damit die in den Kiihler eintretenden Dampfe ohne Ver
lust an Riechstoffen vollstandig verdichtet werden. Erst nachdem etwa. die Halfte 
des zu gewinnenden Destillates iibergegangen ist, kann man den Dampf in voller 
Starke in die Blase einstromen lassen, um die Droge ganzlieh zu erschopfen. 

Besonders vorsichtig ist die Destillation im Anfang zu leiten bei der Gewinnung 
weingeisthaltiger Wasser, wie z. B. Aqua Cinnamomi nach der Vorschrift der 
Germ. 5 und bei der 

Destillation· aromatischer Spirituosen. Spiritus Angelicae compositus, Spiritus 
Melissae compositus und ahnliche weingeistige Destillate aus Drogen werden 
nach der vorgeschriebenen Maceration der Drogen mit dem Weingeist ebenfalls durch 
Einleiten von Dampf mit den gleichen VorsichtsmaBregeln wie die aromatischen 
Wasser destilliert. Sehr gute Kiihlung ist hier unerlaBliche Bedingung. Auch 
dar! der Dampf nur sehr langsam und nur so lange zugeleitet werden, wie dies un
bedingt notwendig ist. Das AusfluBrohr des Kiihlers wird zweckmaBig durch einen 
VorstoB verlangert, der bis in die Vorlage hineinreicht. Auch die unter Aqua A:Q1yg
dalarum amararum (Bd. I, S.414) beschriebene Einrichtung der Vorlage UWt sich 
verwenden. 

Nach Germ. 6 werden aromatische Wii.sser nicht mehr durch Destillation, sondern durch 
einfaches LOsen von atherischen Olen in Wasser mit oder ohne Zusatz von Weingeist her
gestellt. Ebenso sind die aromatischen Spirituosen der Germ. 6 Losungen von atherischen Olen 
in Weingeist. 

Trennung von festen und fliissigen Stoffen. 
Filtrieren. tIber Filtrieren von Trinkwasser s. Bd. I, S. 470. Das Filtrieren 
bezweckt die Trennung von Fliissigkeiten und darin enthaltenen festen Stoffen. Der 
Hauptzweck des Filtrierens ist in der Regel entweder die Gewinnung einer klaren, 
von festen Vernnreinigungen freien Fliissigkeit oder das Sammeln der in einer Fliissig
keit enthaltenen festen Stoffe, z.B. von Niederschlagen in der Analyse und bei der 
Darstellung von chemischen und galenischen Praparaten. In letzteren Fallen wird 
das Filtrieren oft mit einem Auswaschen des Niederschlags verbunden. 

1. Gewinnung von klaren Fliissigkeiten. 

Das Klaren einer Fliissigkeit durch Filtrieren ist im ApothekerlaboratoriuID cine 
der haufigsten Verrichtungen. Als Filter benutzt man meistens· Filtrierpapier in 
Form eines Faltenfilters, das'in einen Trichter eingesetzt wird. Dber die Beschaffen
heit und Priifung des Filtrierpapiers s. Bd. I, S.917. Das Filter darf den Rand des 
Trichters nicht uberragen; es muB ein freier Ran~ des Trichters bleiben. 

Bei der Verwendung von groBen Filtern wird die Spitze vor dem ZerreiBen 
durch den Druck der Fliissigkeit dadurch geschiitzt, daB man vor dem Einsetzen 
des Filters in den Trichter einen Bausch Verbandwatte oder Mullle~ oderauch ein 

Hager, HandbuchIl. 74 
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filterahnlich gefaltetes Stiick Leinen oder einen Siebkonus aus Porzellan (Abb. 286) 
einsetzt. Auch kann man Filter mit doppelter Spitze verwenden, die man 
so herstellt, daB man in der Mitte auf die AuBenseite des zu faltenden Papiers einen 

Streifen Filtrierpapier von etwa 1/, der Breite des Filters legt und 
diesen Streifen dann mit dem Filter zugleich faltet. 1m Handel sind 
auch fertig gefaltete Filter zu haben, deren Verwendung, den V orteil 
bietet, daB Zeit gespart wird und kein Abfall an Filtrierpapier entsteht. 

Abb. 286. Der Triehter mit dem Filter wird entweder in den Ring eines 
Filtriergestells oder unmittelbar auf die zur Aufnahme des Filtrats be· 

stimmte Flasche gesetzt. Auf enghalsigen Flasehen sitzt ein Triehter meistens nieht 
fest, er kippt leicht etwas, wenn er !nit der Flussigkeit gefiillt wird, und dabei kann 
leicht ein Teil der Flussigkeit verschiittet werden. Man vermeidet diesen Ubelstand 
durch die Verwendung von weithalsigen Flaschen. Sehr zweckmaBig sind die von 
den Apparatehandlungen als Filtrierstutzen oder Maulaffen bezeichneten Weit· 
halsfiaschen von Kegelform. 

Auch die Verwendung einer Manschette aus BIech (Abb. 287) verhindert das 
Kippen des Trichters. 

Zum Filtrieren griiBerer Mengen von Fliissigkeiten dient der von O. K. SCHMATOLLA, Ber· 
lin NW., angegebene Trichter aus emailliertem Blech (Abb.288). Der Trichter wird in ein mit 
gepolstertem Ring versehenes Stativ gesetzt. "Ober das nur kurze Ablaufrohr wird ein Gummi· 
schlauch gezogen, durch den das Filtrat in das AufnahmegefaB geleitet wird. Man kann 

Abb. 287. Abb. 288. Abb.289. 

den Trichter auch mit dem umgekehrten Stativ unmittelbar auf eine Flasche oder einen Ballon 
setzen, wobei man zweckmaBig unter dem Trichter noch einen kleinen gewiihnlichen Trichter an· 
bringt. Der Filtriertrichter wird mit dem zugehiirigen Deckel geschlossen. 

Ein sehr rasches Filtrieren ermiiglichen die PONcET·Trichter, die mit Rillen versehen sind 
(Abb. 289). Bei der Benutzung dieser Trichter iet die Verwendung eines Faltentrichters nicht 
niitig; man verwendet ein glattes Filter. Da das Filter sich nicht wie bei einem gewiihnlichen 
Trichter glatt an die Wandung anlegen kann, erfolgt das Filtrieren wie bei einem Faltenfilter 
auf der ganzen Flache des Filters. 

Bei jeder Filtration wird das Filter vor dem Fiillen mit einer kleinen Menge 
der zu filtrierenden Fllissigkeit gleichmaBig befeuchtet. Nicht klar durchlaufendes 
Filtrat wird so lange wieder zurlickgegossen, bis das Filter durch teilweise Verstopfung 
der Poren so dicht geworden ist, daB auch die feinsten Teile der festen Stoffe zurlick· 
gehalten werden. Man kann das Verdichten des Filters auch dadurch befordern, daB 
man in der zu filtrierenden Flussigkeit etwa Talkpulver, gereinigten Asbest oder 
gereinigte Kieselgur oder auch zerfasertes Filtrierpapier dureh Sehlitteln verteilt. In 
vielen FaIlen laBt man die zu klarende Flussigkeit so lange stehen, bis sieh die festen 
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Stoffe zu Boden gesetzt haben. Man kann dann oft einen groBen Teil der Fliissigkeit 
klar abgieBen oder rasch durch das Filter laufen lassen; zuletzt gibt man den triiben 
Rest auf das Filter, das man auf ein besonderes GefaB setzt, damit nicht etwa durch 
triibe durchlaufendes Filtrat die klare Fliissigkeit wieder getriibt wird. 

Zum Filtrieren von fetten Olen, geschmolzenen Fetten, atherischen Olen 
und Mineralolen benutzt man Filter, die im Trockenschrank gut ausgetrocknet 
sind; das Filtrieren erfolgt dann erheblich rascher, als bei ungetrockneten Filtern. 

Bei jeder Filtration ist das Filter moglichst gefiillt zu halten oder bei schnell 
durchlaufenden Fliissigkeiten moglichst oft wieder zu fiillen. 

Zur selbsttatigen Nachfiillung des Filters kann eine MARIOTTEsche Flasche 
(Abb.290) verwendet werden. 

Ein fortwahrendes NachflieBen der Fliissigkeit kann man auch in gleicher WeIse 
erreichen, wie beim Nachfiillen von Perkolatoren (s. Bd. I, S. 1229). In dieser Weise 
geschieht das Nachfiillen auch bei dem Kettenfiltrierapparat von EUG. KORB 
in Karlsruhe (Abb. 291). 

Der Apparat hangt iiber dem Arbeitstisch und lii.l3t sich in die Hohe ziehen, wodurch der 
Tisch frei wird. Er besteht aus zwei runden Eisenplatten a und b, durch die 3 Patentketten ge-

Abb. 290. Abb.291. 

zogen sind; letztere hangen oben in einem S-Haken d. Die untere kleinere Platte b ist zur Auf
nahme des Trichters oder der umgestiilpten Flasche mit der zu filtrierenden Fliissigkeit bestimmt. 
Die obere groBe Platte hat in je 3 Entfemungen je 3 Durchbohrungen zum Durchzug der Ketten, 
je nach der GroBe der Flaschen. An der Unterseite der groBen Platte a befinden sich an 3 kleineren 
Ketten Stiftchen h. die den Zweck haben, die Platte in jeder beliebigen Rohe feststellen zu Mnnen. 
Sollen Selbstfiltrationen von etwa 3-5 Liter vorgenommen werden, dann ist zu empfehlen, den 
Trichter direkt auf die Flasche zu setzen, den Flaschenhals dureh die Offnung der unteren Platte 
zu stiilpen, dann die groBere Platte auf den Boden der Flasehe zu legen und die Stifte oben darauf 
zu stecken. 

Man versieht die Vorratsflasehe mit einem durehlochten Kork, durch den eine etwa 5 mm 
weite, 15-20 cm lange Glasrohre geschoben ist. Hierdureh wird ein langsames gleichmaBiges 
Nachlaufen der Fliissigkeit erzielt. Das langsame ZuflieBen der Flussigkeit erfordert aueh nur 
ein kleines Filter von 20-30 em Durehmesser. Der ganze Apparat hangt an einem Seil, das durch 
eine an der Deeke angeschraubte Rollsehraube t geht und in jeder beliebigen Rohe durch 
einen Gurtenhalter c festgehalten werden kann. 

Zum Filtrieren groBer Mengen von Fliissigkeiten dient auch der durch Abb. 292 wieder
gegebene Apparat, bei dem eine Filterscheibe senkrecht in den AbfluBstutzen eingesetzt ist. 
Abb.293 zeigt einen Filtrierapparat von TH. SEITZ in Kreuznaeh. Zur Herstellung des Filters 
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wird die SEITzsche Filtermasse Theorit, eine Mischung von Asbest und Papierfasern verwendet 
(s. auch S. II 79). 

HeiBfiltrieren. Das Filtrieren von geschmolzenen Fetten, Wachs und ahn
lichen Stoffen wird entweder im geheizten Trockenschrank oder unter Verwendung 

Abb. 292. 

9 

Abb. 294. 

heizbarer Trichter vorgenommen. 
Auch fette Ole und Mineral
ole filtriert man am besten warm, 
weil durch das Erwarmen die 
Viskositat stark vermindert wird, 
und das Filtrier.en dann viel 
rasoher vor sich geht. Die Trich
ter konnen duroh Dampf oder 
durch Wasser geheizt werden. 

Abb. 293 

Eine- einfache Vorrichtung zum Heizen mit Dampf zeigt Abb. 294. Der Dampf, den man in 
einem K~chkolben oder dem S. 1168' angegebenen Blechgefi!.B entwickelt oder den man aus dem 
Dampfapparat entnimmt, wird durch ein dimnes, spiralig um den Trichter gewickeltes Bleirohr ge-
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leitet. Die Entnahme des Dampfes aus dem Dampfapparat kann mit der von E. DIETERICH 
angegebenen Vorrichtung erfolgen. Diese besteht aus einem Deckel einer Infundierbiichseniiffnung, 
der in der Mitte mit einem Rohr versehen ist. Letzteres wird mit emem Schlauch mit dem Blei
rohr verbunden. 

Abb. 295 zeigt einen Dampftrichter mit doppelwandigem Metallmantel und Glastrichter
einsatz von G. J. MURRLE in Pforzheim. Ein Dampftrichter von W. BITTER in Bielefeld wird 

Abb. 295. Abb. 296. Abb.297. 

durch Abb. 296 wiedergegeben. Diese Trichter kiinnen an die Dampfleitung des Dampfapparates 
angeschlossen werden. 

Sehr zweckmaBig sind HeiBwassertrichter in der durch Abb. 297 wiedergegebenen 
Form. In der unteren Offnung des Heizmantels aus Blech wird der Trichter mit einem dicht
schlieBenden Stopfen befestigt. Der Heizmantel wird dann zu etwa zwei Drittel mit Wasser ge
fiillt lind dieses durch eine unter das Ansatzrohr gestellte Flamme erhitzt. 

2. Auswaschen und Sammeln von Niederschlagen. 

Das Auswaschen kann entweder mit dem Sammeln des Niederschlages auf einem 
Filter verbunden werden oder es wird vor dem Sammeln durch AbgieBen (Dekan
tieren) bewirkt. 

In der Analyse sammelt man Niederschlage auf glatten 
Filtern. Die Tnchter sollen einen Winkel von 60 ° haben, 
so daB sich das Filter an die Wandungen glatt anlegt. 1st 
der Winkel grOBer als 60°, so ist glattes Anlegen nicht zu 
erzielen. Bei kleinerem Winkel. etwa 58-59°, kann man 
das Filter so falten, daB es sich glatt anlegt. Zur Be
schleunigung des Filtrierens verlangert man das Filterrohr 
durch ein Glasrohr, das mit einer Schleife versehen ist 
(Abb. 298). In diesem Rohr bildet sich eine Fliissigkeits
saule, die saugend wirkt. Ahnlich wirkt auch ein Trichter 
mit langem Ablaufrohr, das mit einem Knick versehen ist 
(Abb.299). 

Bei der Darstellung von chemischen und galeni
schen Praparaten sammelt man Niederschliige auf Kolier-
tuchern, die auf einen Kolierrahmen (Tenakel) gespannt Abb.298. Abb.299. 

werden. Die Rahmen sind entweder mit Nageln versehen 
oder das Tuch wird mit Klammern festgehalten (Abb. 301). Einen verstellbaren 
Kolierrahmen zeigt Abb. 302 (D.R.G.M. FRANZ HUGERSHOFF, Leipzig). 

Kolierhilfe nach Apotheker SANNE, Dahlhausen (Abb. 300). Die Vorrichtung besteht aus 
Klammern aus Neusilber, die zu vieren auf den Rand eines Trichters (oder einer Schale) gesetzt 
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werden. Die Klammern haben oben je einen spitzen Haken, an denen die Tucher mit Osen be. 
festigt werden. Letztere sind aus Band gefertigt an die Tucher genaht. Sehr einfach kann man 
Seihtucher mit Wascheklammern auf einem Triehter oder Kochtopf befestigen. 

Abb.300. Abb. 301. Abb. 302. 

Wenn der Niederschlag nicht zu fein und nicht schleimig ist, verwendet man 
am besten eine Nutsche mit leinener Filterscheibe (s. S. 1176). 

Auswaschen der Niederschlage. 

Vor dem Sammeln wird ein Niederschlag halliig erst durch AbgieBen 
(Dekantieren) ausgewaschen. Zu diesem Zweck bringt man ihn mit der Flussigkeit 
in ein hohes Weithalsglas oder Steinguttopf, MBt ihn absetzen und hebert die Flussig. 
keit abo Das eintauchende Ende des Hebers wird zweckmaJ3ig aufgebogen (Abb. 303). 
Man kann den Heber dann bis dicht auf den Niederschlag eintauchen, ohne daC 
Teile des Niederschlags von dem FluBsigkeitsstrom angesogen werden. 

Abb. 303. Abb.304. 

Zum Abhebern der Fliissigkeit 
von einem Niedersehlag dient aueh 
der Triehterheber naeh E. RICH
TER (Abb. 304) 

Der mit einer vierfachen Sehicht 
Mull uberbundene Triehter wird 
dureh einen Gummisehlaueh mit 
einem gebogenen Glasrohr verbun
den. Das langere Heberende tragt 
unten einen Gummischlaueh mit 
Quetsehhahn. Naeh dem Absetzen 
des Niederschlages wird der Triehter 
so gestellt, daB er etwa 1 em uber 
dem Niederschlag steht. Der Heber 
wird dann angesogen, und sobald das 
Wasser ganz abgelaufen ist, der 
Quetsehhahn gesehlossen. Der Trieh
ter bleibt nun in der gleiehen Hiihe 
stehen. Der Niedersehlag wird von 
neuem mit Wasser aufgeriihrt. Man 
laBt absetzen, entfernt dureh behut
sames RUhren mit einem Glasstab 
den auf den schragen Triehterwan

dungen ruhenden Niedersehlag und iiffnet den Quetsehhahn wieder, sobald der Niedersehlag 
etwa 1 em unter die Mullsehieht des Triehters gesunken ist usf. Es ist darauf zu aehten, daB 
die Mullsehicht beim Saugen nieht in den Niedersehlag taueht, da der Triehter sieh sonet verstopft 
und der Heber zu langsam lauft. Sehlanehe, Triehter- und Heberrohr sind 8-10 mm weit zu 
wahlen. 

Die Trennung der Flussigkeit von einem Niedersehlag kann auch mit Hilfe eines Dekantier
topfes erfolgen. Dieser ist mit einer Anzahl in verschiedener Hiihe liegender Ablaufiiffnungen 
versehen, in die man mit durchbohrten Korken mit Gummischlaueh und Quetsehhahn versehene 
Glasriihren einsetzt. Wenn der Niederschlag sich abgesetzt hat, laBt man die Flussigkeit durch die 
Ablaufriihren ausflieBen. 
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Nach dem Abhebern der Fallungsfliissigkeit wird die Waschfliissigkeit, meistens 
Wasser, auf den Niederschlag gegossen und nach dem Durchmischen und Absetzen 
wieder abgehebert. Dieses Auswaschen wird mehrmals wiederholt. Dabei ist zu be
riicksichtigen, daB der Verbrauch an Waschfliissigkeit geringer ist, wenn man ofters 
kleinere Mengen aufgieBt, als weniger oft groBere Mengen. 

Angenommen, ein Niederschlag habe sich in 10 Liter Fliissigkeit auf den Raum von 1 Liter 
abgesetzt. Hebert man nun 9 Liter ab, so bleibt 1 Liter, also der 10. Teil zuriick. (Der Raum, 
den der Niederschlag selbst einnimmt, soll hierbei vernachlassigt werden.) Gie/3t man wieder 
9 Liter Wasser a.uf, so bleibt beim Abhebern wieder der 10. Teil der Fliissigkeit = 1/100 der urspriing
lichen Fliissigkeit zuriick. Beim zweiten Auswasehen mit 9 Liter Wasser bleibt l/lrXlO und beim 
dritten Auswasehen 1/10000 der urspriingliehen Fliissigkeit zuriiek. Sind in der Fallungsfliissigkeit 
z. B. 100 g eines Salzes enthalten gewesen, so wird dieses unter den angenommenen Umstanden 

dureh dreimaliges Auswasehen mit je 9 Liter Wasser, also 27 Liter, bis auf 11~~ = 0,01 g ent

fernt. 
Verwendet man zum Auswasehen aber jedesmal nur 4 Liter Wasser, so ergibt sieh folgende 

Reehnung: Beim 1. Auswasehen wird der 10. Teil der Fallungsfliissigkeit, der beim Abhebern 
zuriiekgeblieben war, auf 1/50, beim 2. Mal auf 1/250, beim 3. Mal auf 1/1250, beim 4. Mal auf 1/8250 
verringert. Waseht man dann noeh einmal mit 1 Liter Wasser, so ist von der Fallungsfliissigkeit 
nur noeh 1/12500 vorhanden. Man kommt also auf diese Weise mit 17 Liter Wasser weiter, als 
naeh dem 1. Beispiel mit 27 Liter. 

Rei dichten Niederschlagen wird erheblich weniger Waschfliissigkeit verbrauchli, 
als bei schleimig-flockigen, die sich nicht dicM absetzen. Am wenigsten Waschfliissig
keit erfordet dasAuswaschen auf der Nutsche, das aber bei schleimigen Niederschlagen 
nicht anwendbar ist. 

Saugl'ilter und Druckfilter. 
Das Filtrieren kann durch Saugen oder durch Druck sehr beschleunigt werden. 

Rei einem Saugfilter wird der Trichter luftdicht auf ein GefaB gesetzt, in dem der 
Druck durch eine Luftpumpe vermindert wird. Bei einem Druckfilter wird auf die 
zu filtrierende Fliissigkeit ein Druck ausgeiibt. Da bei einem Saugfilter hochstens eine 
Atmosphare, meistens etwas weniger, Unterdruck moglich ist, bei einem Druckfilter 
aber mehrere Atmospharen Uberdruck, so ist ein Druckfilter leistungsfahiger als ein 
Saugfilter. Saugfilter sind aber in ihrer Anwendung einfacher als Druckfilter, und sie 
konnen in sehr einfacher Weise hergestellt werden; deshalb ist ihre Verwendung im 
Laboratorium viel verbreiteter, als die der Druckfilter, die meistens nur in GroB
betrieben verwendet werden. 

Ein einfaches Saugfilter besteht aus einer Saug
flasche und einem Saugtrichter oder Nutschtrichter 
(Nutsche) (Abb. 305). Als Saugtrichter kann man 
einen gewohnlichen Glastrichter benutzen, in den man eine 
WITTsche Siebplatte legt (Abb. 306). ZweckmaBiger als 
dieser einfache Saugtrichter ist der RUCHNER-Trichter aus 
Porzellan oder Steinzeug (Abb. 307). Bei diesem ist die 
Siebplatte mit dem Trichter vereinigt. Abb. 308 zeigt eine 
Nutsche mit herausnehmbarer Siebplatte, die den Vorteil 
hat, daB die Nutsche leichter gereinigt werden kann als 
bei fester Siebplatte. Diese Nutschen sind im oberen Teil 
meist zylindrisch; kleinere Nutschen dieser Art werden aber 
auch in der gewohnlichen Trichterform hergestellt. Heiz
bare und kuhlbare Buchnertrichter mit doppelter 
Wandung (Abb.309), die auch wie gewohnliche Buchner- Abb.305. 

trichter verwendet werden konnen, liefert GUSTAV MULLER in Ilmenau (Thiir.). 
Fiir feinere chemische Arbeiten werden auch Saugtrichter mit fester Siebplatte 
aus Glas hergestent. 
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Die Siebplatte eines Saugfilters dient als Unterlage fiir das eigentliche Filter. 
Letzteres kann in verschiedener Weise hergerichtet werden. Soll das Saugfilter 
nur zum Klaren einer Fliissigkeit dienen, so benutzt man als Filter zerfasertes 
Filtrierpapier, das man durch Schiitteln von Filtrierpapierab£allen mit warmem 
Wasser erhiilt. Zur Herstellung des Filters verbindet man die Saugflasche mit der 
WasserstrahUuftpumpe und gieBt in den luftdicht, am besten mit einem Kautschuk
stopfen, eingesetzten Trichter so viel von dem mit Wasser stark verdunnten 
Papierbrei, daB sich eine gleichmiWige, mehrere Millimeter dicke Papierschicht 
bildet. N acI! Entfernung des Wassera !aus der Saugflasche wird die zu filtrierende' 

Abb. 306. Abb. 307. Abb.308. 

Flu.ssigkeit vorsichtig aufgegossen. Zum Filtrieren von Sauren und Laugen be
nutzt man an Stelle des Papierfilters ein in gleicher Weise aus gereinigtem 
Asbest hergestelltes Filter. Auch Sandfilter sind zum Filtrieren von Sauren 
geeignet, sowohl ohne wie mit Saugvorrichtung. Zur Herstellung des Filters gibt 
man auf die in einen Trichter gelegte Siebplatte zuerst eine Schicht Glaswolle 
und darauf eine etwa 2 cm dicke Schicht reinen mit Salzsaure und Wasser ge
waschenen Sand. 

Haufiger als zum Klaren von Flu.ssigkeit wird die Nutsche zum Absaugen 
und Auswaschen von chemischen Praparaten verwendet. In diesen Fallen be

deckt man die Siebplatte mit einer Scheibe Filtrierpapier. 
Bei Verwendung einer WI'fTschen Siebplatte schneidet man 
die Papierscheibe etwa 1-2 mm groBer als die Siebplatte. 
Bei Verwendung eines Buchnertrichters soll die Papierscheibe 
nicht groBer als die Siebplatte sein; sie soll letztere gerade 
bedecken. Das Papier wird trocken in den Trichter gelegt, 
und unter Saugen mit Wasser oder gegebenenfalls mit Wein
geist oder einer anderen Flu.ssigkeit angefeuchtet, bis es glatt 
anliegt. Beim Absaugen eines Praparates ist dafiir zu sorgen, 
daB sich keine Risse in der Masse bilden. Man streicht etwa 

Abb. 309. auftretende Risse mit einem Spatel zu und druckt die Masse 
moglichst fest, am besten mit einem Glasge£aB mit flachem 

Boden. Nachdem die Masse ausgewaschen und so abgesogen ist, daB keine Flussig
keit mehr abtropft, lost man die Verbindung der Saugflasche mit der Luftpumpe 
und stellt letztere erst dann ab; andernfalls kann leicht Wasser aus der Luft
pumpe in die Saugflasche steigen. Dann legt man den Trichter umgekehrt auf 
einen Teller oder in eine Schale und blast mit dem Munde in das Rohr hinein; 
die Masse £allt dann mitsamt dem Papier aus dem Trichter heraus. Das Papier 
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wird bei Praparaten, an denen es festhaftet, erst nach dem Trocknen abge
nommen. 

An Stelle einer Papierscheibe lallt slch in vielen Fii.llen auch eine Soheibe aus 
dichtem Leinen- oder Baumwollgewebe als Filter verwenden, die man wieder
holt benutzen kann. 

GroBere Nutschen werden vielfach aus Steinzeug hergestellt, Abb. 310 u. 311 zeigen solche 
Nutschen mit aufgeschliffenem Siebteil. Die durch Abb. 312 wiedergegebene Nutschvorrichtung 
mit Luftpumpe und Manometer wird von der Firma 
W. BITTER in Bielefeld geliefert. Abb. 313 zeigt eine heiz
bare Nutsche, Abb. 314 eine groBere Anlage, bei der die 
abgesogene Flii.ssigkeit aus mehreren Nutschen in ein Sam
melgefaB flieBt. Die beiden letzteren werden von der Firma 
A. L. DEHNE in Halle a. S. geJiefert. 

Goochtiegel. Die nach einem Vorschlag von 
GOOCH hergestellten Tiegel sind Porzellantiegel 
mit Siebboden. Sie werden als Saugfilter in der 
Analyse zum Sammeln von Niederschlagen benutzt. 
Man setzt den Tiegel mit Hilfe eines 
weiten Gummischlauchs und eines 
weiten, nach unten verjiingten Glas-
rohrs auf eine 8augflasche (Abb. 315). 
Unter Saugen gibt man dann sovielin 
Wasser aufgeschwemmten fein zer-
faserten, gereinigten Asbest in den ~ 
Tiegel, dall sich eine etwa 1 cm -.. _-_.a 
hohe Asbestschicht bildet. Nach dem Abb. 810. 

Waschen mit Alkohol und Ather und 

Abb. 311. 

Trocknen im Trockenschrank wird der Tiegel gewogen. Dann setzt man ihn wieder 
auf die Saugflasche, sammelt den Niederschlag in dem Tiegel, wascht mit Wasser, 

Abb. 312. Abb. 313. 

Alkohol und Ather nach, trocknet wieder im Trockenschrank und wagt. Bei Nieder
schlagen, die gegluht werden sollen, wird der Tiegel vor dem Abfiltrieren des Nieder-
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Bcblages gegliiht und gewogen. Beim Gliihen stellt man den Goochtiegel in einen 
gewohnlichen Porzellantiegel. 

Abb.314. 

Neubauertiegel. Die in der Analyse wie Goochtiegel verwendeten Neubauer
tiegel sind Platintiegel mit porosem Boden aus Platinschwamm. Die Art der Be

nutzung ist genau die gleiche wie bei den Goochtiegeln; die 
Asbestschicht ist aber uberfliissig, weil der Boden des Tiegels 
selbst als Filter wirkt. An Stelle der Goochtiegel und Neu
bauertiegel werden in der Analyse neuerdings auch Porzellan
tie gel mi t filtrierenden Boden (aus unglasierter Porzellan
masse) verwendet. 

Quarztiegel mit filtrierenden Boden werden von 
dem JENAER GLASWERK SCHOTT U. GENOSSEN hergestellt, und 
zwar aus geschmolzenem Bergkristall und aus geschmolzenem 
Quarzgut (vgl. Bd. I, S. 219). Die mit dem Tiegel verschmol
zenen porosen Boden bestehen aus gesintertem Quarzpulver. 
Die Tiegel konnen zum Abfiltrieren der feinsten Niederschlage 
verwendet werden; sie konnen wie andere Quarzgerate im 
Geblase gegliiht werden. . 

Glasfilter mit Filterboden aus poroser Glasmasse werden 
ebenfalls von dem JENAER GLASWERK SCHOTT U. GENOSSEN in 
vielen Formen und GroBen hergestellt. Sie werden als Saug
filter in der qualitativen und quantitativen Analyse ver-

Abb. 315 wendet. Auch fUr praparative Arbeiten sind sie sehr geeignet. 
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Eine Anleitung zur Benutzung und Behandlung der Glasfilter kann von dem Jenaer 
Glaswerk oder von Apparatehandlungen bezogen werden. 

Chamberland-Filterkerzen sind einseitig geschlossene Rohren aus un
glasierter poroser Porzellanmasse. Sie dienen als Saugfilter zum Entkeimen von 
Fliissigkeiten in der Bakteriologie und zur Herstellung von keimfreien Arzneistoff
losungen (s. Bd. I, S. 405). Sie konnen auch als Druckfilter zur Entkeimung von 
Trinkwasser verwendet werden (s. Bd. I, S.471). 

Berkefeld-Filter sind aus gebrannter Kiese1gur hergestellte porose, einseitig 
geschlossene Zylinder ahnlich den Chamberland-Filterkerzen. Sie dienen zum keim
freien Filtrieren von Trinkwasser (s. Bd. I, S.471). 

Pukall-Filter sind nach Angaben von PUXALL hergestellte flaschenformige 
GeraBe aus poroser Porzellanmasse. Sie werden als Eintauchsaugfilter be
nutzt, indem man die mit der Saugpumpe luftdicht verbundenen, vorher angefeuch
teten Filter in die zu filtrierende Fliissigkeit eintaucht. Das Filtrat wird dann ill das 
Filter hineingesogen. 

Haldenwanger-Filter. Von der Porzellanmanufaktur W. HALDENWANGER 
in Spandau werden kegelformige Filter aus besonderer poroser Masse hergestellt, 
die wie glatte Papierfilter in Trichter eingesetzt werden. Die PorengroBe ist je nach 
dem Verwendungszweck verschieden. Die Filter werden sowohl zum Klaren von 
Fliissigkeiten wie auch zum Sammeln und Auswaschen von Niederschlagen benutzt. 
Sie sind auch geeignet zum Filtrieren von Sauren und Laugen, von Losungen von 
Kaliumpermanganat und anderen Stoffen, die durch Papier verandert werden. Als 
Saugfilter lassen sie sich verwenden, indem ein konischer Gummiring um den oberen 
Rand gelegt wird, der zwischen Filter und Trichter einen luftdichten AbschluB her
stellt. Aus der gleichen Filtermasse stellt die Firma HALDENWANGER auch zahl
reiche andere Filtriergerate her, Tiegel mit porosem Boden nach POLENSKE, Pukall
filter, Chamberlandfilterkerzen, Biichnertrichter u. a. m. 

Filtersteine sind Platten aus poroser Quarzmasse, Ton oder Kieselgur. Sie 
dienen hauptsachlich zum Filtrieren von Sauren. 
Die von den HANSA-CEMENT- UND FILTERWERKEN 
in Haiger (Dillkreis) hergestellten Hansa
Kieselgurfil tersteine werden aus mit Sauren 
gereinigter Kieselgur unter Zusatz eines Binde
mittels gebrannt. Sie konnen in GroBen bis zu 
50 X 54 cm hergestellt werden. Ihre Durchlassig
keit ist etwa lOmal so groB wie die der Quarz
und Tonfiltersteine. 

Druckfilter. Druckfilter werden sowohl 
zum Klaren groBer Mengen von Fliissigkeiten 
wie auch zum Sammeln 
und Auswaschen von Nie
derschlagen verwendet. 
Abb. 316 zeigt ~in Druck
filter von TH. SEITZ in 
Kreuznach, das besonders 
zum Filtrieren von Wein 
verwendet wird. Wie bei 
dem einfachen Filtrier
apparat nach SEITZ wird 
auch bei dem Druckfilter 

Abb. 316. Abb. 317. 

das Filter aus Theori t, einer Mischung von Ast>est und Papierfasern hergestellt. Diese 
Filtermasse wird mit einem Teil der zu filtrierenden Fliissigkeit angeriihrt und so ill 
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den Apparat gebracht. Ein ahnlich~s Druckfilter wird durch Abb. 317 wieder. 
gegeben. 

Filterpressen. Eine Filterpresse besteht aus einer oft sehr groBen Anzahl 
von aneinandergesetzten Rahmen, zwischen denen Filtertiicher gespannt sind .. Die 
so entstandenen Kammern sind mit Zu· und AbfluBoffnungen versehen. Die Rahmen 
werden je nach dem Verwendungszweck aus Holz, Porzellan, Steinzeug oder Metall 
hergestellt; sie konnen auch mit einem Uberzug ausHartgummi oder ahnlichen Massen 
versehen sein. Die aneinandergesetzten Rahmen werden zwischen zwei starken Platten 
in einem Gestell mit Schraubenspindeln fest eingespannt (Abb. 318). Die FliiBsigkeit 
wird mit einer Druckpumpe in jede zweite Kammer gepreBt; aus den dazwischen 
liegenden Kammern lauft die filtrierte FliiBsigkeit in eine Sammelrinne. 

Abb.318. Abb. 319. 

Die Niederschlage sammeln sich zwischen den Filtertiichern an; sie konnen durch 
N achpressen von Wasser ausgewaschen werden. Wenn die Kammern mit den Nieder· 
schlagen gefiillt sind, wird die Presse auseinandergenommen und entleert. 

Abb. 319 u. 320 zeigen eine Wandfilterpresse von KARL PRANDEL in Miinchen, die nur 
wenig Platz beansprucht. Laboratoriumsfilterpressen von WEGELIN U. HUBNER in Halle a. S. 
mit Pumpe und Sammelbehaiter werden'durch Abb. 321 und 322 wiedergegeben. Sie dienen zum 
FiItrieren von wasserigen und alkoholischen Fliissigkeiten, Drogenausziigen usw. und auch zum 

Abb. 320 

Sammeln und Auswaschen von Nieder
schlagen. 

Heizbare Filterpressen dienen zum 
Filtrieren von geschmolzenen Fetten, Wachs 
und ahnlichen Stoffen, dickfliissigen Olen, 
Leimliisungen u. a. Die aus Metall herge
stellten Rahmen sind hohl und werden durch 
Dampf geheizt. 

Gekiihlte Filterpressen werden 
verwendet, wenn bei niedriger Temperatur 
aus Fliissigkeiten a bgeschiedene Stoffe ab
gepreBt werden sollen, z. B. bei Trennung 
von Stearinsaure und Oisaure, bei der Ge
winnung von festem Paraffin aus Paraf
finiiIen. 

Schleudern. Zur Trennung von FliiB· 
sigkeiten und festen Stoffen sowohl im 

kleinen wie im groBen dienen auch die Schleudern oder Zentrifugen. Abb.323 
zeigt eine kleine Schleuder, die zum Sammeln kleiner Mengen von Niederschlagen 
verwendet wird, besonders auch in der Harnanalyse zum raschen Abtrennen der 
suspendierten Teile (des Sediments). Man fiillt die FliiBsigkeit in die beiden Glas
rohren, die in den beweglich an den Armen angebrachten Metallrohren stecken und 
dreht die Kurbel erst langsam, dann rascher. Beim Loslassen der sich selbst aus·· 
schaltenden Kurbel dreht sich die Schleuder weiter. Wenn die Schleuder von selbst 



Trennung von festen und fJiissigen Stoffen. 1181 

zum Stillstand gekommen iat, nimmt man die Rohrchen heraus, gieBt die Fliissigkeit 
von dem Bodenaatz ab und wascht diesen notigenfalls durch ;<\.ufschiitteln mit Wasser 

Abb. 321. 

Abb. 322. 

oder einer anderen Waschfiiissigkeit und erneutes Schleudern. Die Schleuder wird 
auch mit 4 Armen und mit Schutzgehause sowie mit elektrischem Antrieb oder 
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Turbinenantrieb hergestellt. Bei der Benutzung ist zu beachten, daB die Schleuder 
immer gleichmaBig belastet sein muB. Reicht die Fliissigkeit nicht zur Fullung beider 
Rohren aus, so fUllt man das zweite Rohr mit Wasser. 

Abb.324 zeigt die GERBERsche Schleuder, die zur Bestimmung des Fettes in 
der Milch dient (vgl. S. 46), aber auch zum Sammeln von Niederschlagen verwendet 

Abb. 323. 

werden kann. 
Sehr haufig werden in der pharmazeutischen und 

chemischen Technik Schleudern mit Sie btrommel 
zum Abschleudern fester Stoffe verwendet. Diese Schleu
dern werden in verschiedenen GroBen meist aus Metall 
(verzinntes Kupfer oder Eisen) hergestellt. FUr Stoffe, 
die Metall angreifen, verwendet man Siebtrommeln aus 
Steinzeug oder PorzeUan oder aus emailliertem Eisen. 
FUr pharmazeutische Zwecke genfigt meistens eine Schleu
der aus verzinntem Kupfer. Der Antrieb erfolgt mit der 
Hand oder mechanisch, am besten durch einen Elektro
motor. Abb. 325 zeigt eine kleine Laboratoriumsschleuder 
mit Handantrieb. SoUen feinkornige Stoffe, kristallinische 
Niederschlage, ausgezogene Drogenpulver u. a. abgeschleu
dert werden, so kleidet man die Trommel mit einem Fil
tertuch aus Leinen oder BaumwoUe aus; grobkornige 

Stoffe, Kristalle u. a. konnen ohne Filtertuch ausgeschleudert werden. Man fUllt 
die Trommel etwa zur Halfte mit dem Schleudergut, dreht die Schleuder langsam 
an und steigert die Umdrehungsgeschwindigkeit allmahlich bis zur erreichbaren 
Grenze. Die Flussigkeit flieBt aus dem die Trommel umgebenden Mantel in 
ein SammelgefaB abo Nachdem die Schleuder von selbst zum Stillstand gekommen 
ist, wird sie entleert oder auch mit einer neuen Menge des Schleudergutes beschickt. 

Abb. 324. Abb. 325. 

Wenn die Fliissigkeit nur so wenig feste Stoffe enthaIt, daB sie sich gieBen laBt, 
kann man sie auch fortwahrend in die laufende Trommel einflieBen lassen, bis die 
Trommel mit der festen Masse fast geffiUt ist. 

Der ausgeschleuderten Masse haftet nur noch wenig Flussigkeit an. Man kann 
die Masse auch in der Schleuder auswaschen, indem man die Waschflussigkeit vor
sichtig in die rasch laufende Trommel einflieBen liiBt. 
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Trennung von Fliissigkeiten. 
Zur Trennung von Fliissigkeiten von verschiedenem spezifischen Gewicht, die 

sich nicht miteinander mischen, wie z. B. Ather und Wasser, Chloroform und Wasser, 
dienen die Scheidetrich ter, kugelige oder eiformige, seltener zylindrische Glas
gefaBe mit einem mit Hahn versehenen Ablaufrohr (Abb. 326 und 327). Das Ab
laufrohr darf nicht zu lang sein und wird zweckmaBig unten schrag abgeschliffen. 
Ahnliche Trichter mit langem Ablauf
rohr, das unten meist auch noch ver
engt ist, dienen als Tropftrichter 
zum langsamen Zulaufenlassen von 
Fliissigkeiten. Sie konnen im N otfalle 
als Scheidetrichter verwendet werden, 
sind aber weniger dafiir geeignet als 
die eigentlichen Scheidetrichter mit 
kurzem Ablaufrohr. Bei der Benutzung 
hangt man den Scheidetrichter in den 
Ring eines Stativs oder setzt ihn in 
einen DreifuB. Wenn sich die Fliissig
keiten getrennt haben, entfernt man 
den Stopfen und laBt dann die untere 
Fliissigkeit durch vorsichtiges Offnen 
des Hahnes abflieBen. Kleinere Scheide- Abb. 326. 

trichter nimmt man dabei am besten in 
Abb. 327. 

die Hand. Eine weitere Vorrichtung zur Trennung von Fliissigkeiten ist die Floren
tiner Flasche, die besonders bei der Gewinnung atherischer Ole benutzt wird 
(s. S. 262). Ohne besondere Vorrichtung kann man Fliissigkeiten auch dadurch 
voneinander trennen, daB man sie in eine mehr hohe als weite Flasche bringt und 
nach dem Absetzen die untere oder obere Fliissigkeit mit einer Pipette oder einem 
Heber heraussaugt. SoIl Ather von kleinen Mengen einer wasserigen Fliissigkeit 
getrennt werden, die nicht weiter benutzt wird, so fligt man etwas Traganthpulver 
hinzu und kann dann nach kriiftigem Durchschiitteln den Ather von der entstandenen 
zahen Masse klar abgieBen. 

Kristallisieren. 
Die meisten kristallinischen Stoffe, anorganische sowohl wie organische, lassen 

sich dadurch rein darstellen, daB man sie aus einer Losung auskristallisieren laBt. 
Meistens stent man eine heiB gesattigteI:..osung des Stoffes her, aus der dieser sich 
dann beim Erkalten der Losung kristallinisch ausscheidet In anderen Fallen laBt 
man das Losungsmittel langsam verdunsten. Eine dritte Art der Kristallisation ist 
die Abscheidung eines Stoffes aus einem Losungsmittel, in dem er sich leicht lost, 
durch Zusatz einer mit dem Losungsmittel mischbaren Fliissigkeit, in der der Stoff 
unloslich oder sehr schwer loslich ist. SchlieBlich kann eine Kristallisation auch 
durch Sublimieren erfolgen. 

Als Losungsmittel verwendet man bei anorganischen Stoffen meistens Wasser, 
bei organischen auBer Wasser auch organische Fliissigkeiten, besonders Alkohol, 
ferner Essigsaure, Ather, Methylalkohol, Aceton, Benzol u. a. 

1. Kristallisieren aus heiBer Losung. Diese Art der Kristallisation wird 
ausgefiihrt, wenn, was bei den meisten Stoffen der Fall ist, der Unterschied der 
Loslichkeit bei gewohnlicher Temperatur und in der Siedehitze groB ist. Wenn in 
einer Vorschrift zur Darstellung eines Praparates das Mengenverhaltnis zwischen 
Substanz und Losungsmittel nicht angegeben ist, stellt man durch kleine Vorver-
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suche in einem Probierrohr zunachst fest, wieviel Losungsmittel ungefiihr erforder
lich ist, um eine bestimmte Menge Substanz beim Sieden der Fliissigkeit zu losen. 
Durch Abkiihlen der Losung kann man gleichzeitig feststellen, in welcher Art die 
Abscheidung der Substanz erfolgt. 

Darauf bringt man die Substanz in das LosungsgefaB, gibt die notige Menge 
des Losungsmittels hinzu und erhitzt bis zum Sieden. Hat sich die Substanz nach 
langerem Erhitzen nicht vollig gelOst, und hat ein Vorversuch ergeben, daB keine 
schwerloslichen Beimengungen vorhanden sind, so setzt man nach und nach kleine 
Mengen des Losungsmittels zu, bis sich alles gelost hat. Als LosungsgefaB 
verwendet man bei kleineren Mengen stets einen Glaskolben, den man zur 
Beforderung der Auflosung der Substanz schiitteln kann. Das Erhitzen erfolgt 
bei Losungen in Wasser oder Essigsaure auf dem Drahtnetz oder Sandbad iiber 
freier Flamme, bei Losungen in Alkohol und anderen niedrig siedenden Fliissigkeiten 
auf dem Wasserbad. AIle Losungen werden heiB filtriert. Bei rasch fil
trierenden Losungen verwendet man am besten Trichter, von denen man das Rohr 
abgesprengt hat. Bei kleineren Trichtern lii.Bt sich das Rohr nach dem Anritzen 
mit einer Feile leicht abbrechen, bei groBeren Trichtern sprengt man es nach dem 
Anritzen mit einem gliihenden Glasstab abo Diese Trichter ohne Rohr haben den 
V orteil, daB das Filtrieren nicht durch Auskristallisieren der Substanz in dem Trichter
rohr behindert wird. Bei langsam filtrierenden Losungen verwendet man einen 
HeiBwassertrichter (s. S. 1173). 

Ais KristallisationsgefaB verwendet man bei kleineren Mengen Substanz 
am besten ein Becherglas, das mit der Losung etwa bis zu 2/3 angefiillt wird. Beim 
Filtrieren kann man einen Trichter ohne Rohr unmittelbar auf das Becherglas setzen. 
Haben sich wahrend des Filtrierens in dem Becherglas schon Kristalle ausgeschieden, 
so erhitzt man nach dem Filtrieren die Losung in dem Becherglas, bis die Kristalle 
wieder gelost sind; bei langsamer Abkiihlung der Losung scheiden sich dann gut 
ausgebildete Kristalle abo Wahrend der Abkiihlung bedeckt man das Becherglas 
mit einer Scheibe Filtrierpapier und einem daraufgelegten Uhrglas oder Glasscheibe. 
Legt man nur ein Uhrglas auf, so verdichtet sich an diesem der Dampf des Losungs
mittels, und es fallen Tropfen herab, die die Kristallisation storen. Will man die 
Substanz als feines Kristallmehl erhalten, so riihrt man die mit dem Becherglas in 
kaltes Wasser gestellte Losung mit einem Glasstab bis zum Erkalten. 

In manchen Fallen haben sich auch nach volligem Erkalten der Losung keine 
Kristalle ausgeschieden. Man kann dann die KristaJIisation dadurch herbeifiihren, 
daB man die Losung mit einigen Kristallchen der Substanz impft. Hat man keine 
Kristalle der Substanz zur Verfiigung, so kann man die Abscheidung der Kri
<ltalle auch dadurch hervorrufen, daB man in der Losung die Glaswand mit einem 
Glasstab reibt; oder man erzeugt in einigen Tropfen der Losung auf .cinem Uhrglas 
durch Reiben mit einem Glasstab Kristalle und impft damit die Losung. 

Bei groBeren Mengen verwendet man als KristallisationsgefiiB Porzellan- oder 
Steinzeugschalen, die man mit einem Deckel aus Pappe oder mit einem auf einen 
Kolierrahmen gespannten Blatt Filtrierpapier zudeckt. 

In der chemischen Technik werden groBe Behalter aus Steinzeug, Eisen und 
anderen MetaHen oder aus Holz verwendet. Letztere konnen auch mit Blei ausge
kleidet sein. 

In manchen Fallen miissen Losungen zur KristalIisation eingedampft 
werden. Man verwendet dazu im kleinen meist Porzellanschalen. Wasserige Losungen 
anorganischer Stoffe konnen auf dem Drahtnetz oder Sandbad eingedampft werden; 
bei Losungen organischer Stoffe nimmt man das Eindampfen auf dem Wasserbad 
vor. Man dampft die Losung unter Umriihren ein, bis sich an der Oberflache Kri
stalle auszuscheiden beginnen (bis zur Salzhaut) oder bis ein auf ein Uhrglas ge-
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brachter Tropfen der Losung reichliche Kristallbildung zeigt; dann la.Bt man die 
Losung erkalten. 

Wertvolle Losungsmittel wie Alkohol werden belm Eindampfen der Losnng 
dnrch Destillation wiedergewonnen. 

Kristallisationstabelle. 
In der nachstehenden Tabelle sind die Konzentrationen angegeben, die die 

siedend heiBen wasserigen Losungen einer Reihe von Salzen haben mUssen, nm beim 
Erkalten gnt ansgebildete Kristalle zn ergeben. 

Acidum boricum 
" oxalicum 
" tartaricum 

AIumen kalicum. 
Aluminium suHuricum 
Ammonium aceticum . 

" benzoicum 
" bromatum 
" chloratum . 
" dichromicum 
" Ferro·suHuricum . 
., Natrio.phosphoric. 
" Niccol. suHuricum 
" nitricum 
" oxalicum 
" phosphoricum 
" Bulfuricum 
" tartaricum 

Barium chloratum . 
" chloricum. 
" hydroxydat.. 
" nitricum. 

Bismutum nitricum 
Borax 
Calcium chloratum. 

.. lacticum 
" nitricum 

Cuprum chloratum. 
.. nitricum 
.. suHuricum 

Ferr. sesquichloratum. 
.. suHuricum. 

Kalium biBulfuricum 
.. bromatum 
" chloricum 
" chloratum 

o Baume spez. Gew. 

6 
12 
35 
20 
42 
14 
5 

30 
12 
28 
30 
20 
18 

28-30 
9 

35 
28 
25 
35 
40 
12 
18 
70 
24 
42 

8 
55 
45 
55 
33 

54-55 
33 
35 
40 
22 
18 

1,042 
1,089 
1,313 
1,158 
1,400 
1,105 
1,075 
1,257 
1,089 
1,236 
1,257 
1,158 
1,140 

1,236-1,257 
1,065 
1,313 
1,236 
1,205 
1,313 
1,375 
1,089 
1,140 
1,912 
1,195 
1,400 
1,057 
1,599 
1,442 
1,599 
1,290 

1,582-1,599 
1,290 
1,313 
1,375 
1,176 
1,140 

Kalium chromicum. 
" citricum . 
" ferrocyanatum . 
" jodatum 
" nitricum 

" oxalicum 
" permanganicum 
.. sulfuricum. 
" tartaricum. 

Magnesium chloratum 
lacticum . 

" nitricum. 
" suHuricum 

Mangan.chloratum. 
.. suHuricum 

Natrium aceticum 
.. bromatum 
" carbonicum 
.. chloratum. 
" chloricum . 
.. chromicum 
.. citricum 
.. nitricum 
" phosphoricum • 
" pyrophosphor .. 
" suHuricum 
" suHurosum 
" thiosuHuricum . 

Plumbum aceticum . 
.. nitricum. 

Strontium bromatum. 
chloratum. 

" nitricum 
TartaruB natronatus 
Zincum aceticum 

" sulfuricum . 

o Baume I 

38 
36 
38 
55 
28 
30 
25 
15 
48 
35 

6 
42 
40 
46 
44 
22 
55 
28 
18 
43 
45 
36 
40 
21 
18 
30 
25 
46 
42 
50 
50 
35 
40 
36 
20 
45 

spez. 
Gew. 

1,349 
1,325 
1,349 
1,599 
1,236 
1,257, 
1,205 
1,114 
1,486 
1,313 
1,043 
1,400 
1,375 
1,456 
1,428 
1,176 
1,599 
1,236 
1,140 
1,414 
1,442 
1,325 
1,375 
1,167 
1,140 
1,257 
1,205 
1,456 
1,400 
1,516 
1,516 
1,317 
1,375 
1,325 
1,157 
1,442 

II. Kristallisation aus Gemischen von Losungsmitteln. Viele Stoffe 
sind in einigen Losnngsmitteln leicht, in anderen dagegen schwer loslich oder un· 
loslich. So sind viele anorganische Salze in Wasser leicht. in Alkohol schwer loslich, 
viele organische Stoffe dagegen nmgekehrt in Alkohol leicht, in Wasser schwer 
loslich. Eine Substanz letzterer Art liWt sich aus der bei gewohnIicher Tem
peratur hergestellten alkoholischen Losung dadurch kristallinisch abscheiden. daB 
man die Losung unter UmrUhren mit Wasser bis zur beginnenden Triibung versetzt. 
Nach einiger Zeit hat sich ein Teil der Substanz kristallinisch abgeschieden; man 
fUgt dann weiter Wasser hinzu und so fort, bis ein weiterer Wasserzusatz keine Trii
bung mehr bewirkt. In manchen Fallen ist es zweckmallig, aine heiI3e alkoholische 
Losung der Substauz mit Wasser bis zur eben beginnenden Triibung zu versetzen, 
letztere durch eine kleine Menge Alkohol wieder zu beseitigen uud daun die FlUssig-

Hager, HandbuchII. 75 
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keit langsam erkalten zu lassen. Auch in diesen Fallen kann die Kristallisation 
durch Impfen der Fllissigkeit mit Kristallen oder durch Reiben der Glaswand mit 
einem Glasstab beschleunigt werden. Statt AthylalkoholliiBt sich in manchen Fillen 
such Methylalkohol verwenden. In manchen Fillen kann diese Art der Kristalli
sation umgekehrt ausgefiihrt werden, indem man eine wasserige Losung der Substanz 
in Alkohol hineingieBt ('hineinfiltriert), wie z. B. bei der Darstellung von Ferrum 
sulfuricum nach der V orschrift der Germ. 

Organische Stoffe, die in reiner E ssigsaure (Eisessig) leicht !Oslich sind, werden, 
wenn sie nicht Basen sind, die mit Essigsaure in Wasser !Osliche Salze geben, aus der 
Losung durch einen Zusatz von Wasser abgeschieden, weil die Losungsfahigkeit 
wasserhaltiger Essigsaure viel geringer ist als die der reinen Essigsaure. Manche 
Stoffe konnen auch durch Zusatz von Alkohol oder Ather aus der Losung in Essig
saure abgeschieden werden. Salze organischer Basen, z. B. von Alkaloiden, 
konnen in vielen Fallen aus einer alkoholischen Losung durch Zusatz von Ather 
abgeschieden werden. 

III. Kristallisation durch Verdunstenlassen des Losungsmittels. 
FUr diese Art der Kristallisation, die bei leicht loslichen und langsam kristallisierenden 
Stoffen und bei Kristallisation aus leicht fliichtigen Losungsmitteln, wie Ather, 

Abb. 328. Abb. 329. 

Petrolather, Chloroform, 
angewandt wird, verwendet 
man glaserne Kristallisier
schalen (Abb. 328 und 329) 
oder auch Porzellanschalen. 
Die etwa zur Halfte mit der 
filtrierten Losung angefiillte 
Schale wird durch Uber-
decken mit einem Blatt 

Papier, das auf einen Kolierrahmen gespannt wird, vor Staub geschiitzt und an einen 
warmen Ort gestellt. Leicht fliichtige Losungsmittel litIlt man auch bei gewohnJicher 
Temperatur verdunsten. Kleine Mengen von wasserigen Losungen kann man auch in 
unbedeckter Schale im Exsiccator unter verminderiem Druck eindunsten lassen. 
Wenn die Substanz rein ist, kann man die Losung bis zur Trockne eindunsten lassen, 
andernfalls laBt man das Losungsmittel nicht v5llig verdunsten, so daB leichter 
losliche Verunreinigungen in dem Rest des Losungsmittels ge!Ost bleiben. 

Sammeln der Kristalle. Grobere Kristalle sammelt man auf einem Kolier
tuch oder in einem Trichter, dessen AblaufOffnung man durch Hineinstellen eines 

Glasstabes teilweise verschlieBt oder in den man 
eine Siebplatte einlegt. In GroBbetrieben verwen
det man auch siebartig durchlocherte, flache Kasten 
(Abb.330). Nachdem die Mutterlauge abgelaufen ist, 
spiilt man die Kristalle mit einer kleinen Menge des 

Abb. 330. Losungsmittels ab und trocknet sie dann. Feinere 
Kristalle werden auf einem glatten Filter oder besser 

auf der Nutsche (s. S. 1176) gesammelt, ebenfalls mit Losungsmittel nachgewaschen 
und getrocknet. Auch Schleudern (Zentrifugen) lassen sich zum Sammeln von 
Kristallen gut verwenden (s. S. 1182). Beim Kristallisieren aus Essigsaure wascht 
man zuerst mit Essigsaure, dann mit Alkohol und schlieBlich mit Ather nacho 
Auch beim Kristallisieren aus Wasser kann man in manchen Fillen mit Alkohol und 
Ather nachwaschen und dadurch das Trocknen beschleunigen. 

Trocknen der Kristalle. Die gesammelten Kristalle trocknet, man am besten 
auf gewohnlichen Steinguttellern, die man mit Filtrierpapier iiberdeckt; bei 
kleinen Mengen verwendet man Uhrglaser. Bei kristallwasserhaltigen Substanzen 
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darf das Trocknen in der Regel nur bei gelinder Warme oder bei Zimmertemperatur 
erfolgen. Viele Stoffe konnen bei erhohter Temperatur im Trockenschrank getrocknet 
werden; man legt zur Vorsicht aber erst eine kleine Menge der Substanz auf einem 
Uhrglas in den Trockenschrank, um festzustellen, ob die Substanz die erhohte Tem
peratur vertragt, ohne zu schmelzen oder sich zu zersetzen. Kleine Mengen von 
empfindlichen Stoffen trocknet man im Exsiccator. 

Verarbeitung der Mutterlaugen. In der von den Kristallen abfiltrierten Mutter· 
lauge ist haufig noch eine erhebliche Menge der Substanz gelost; weitere 
Mengen von Kristallen lassen sich dann durch Eindampfea der Mutterlauge gewinnen. 
Bei organischen farblosen Stoffen ist die Mutterlauge haufig durch Verunreinigungen 
gefarbt; sie wird dann vor dem Eindampfen mit Kohle entfarbt (s. Bd. I, S.819). 
In manchen Fallen kann man aus der Mutterlauge die darin geloste Substanz durch 
Zusatz einer anderen Flfulsigkeit ausfallen und sie dann nach dem Abfiltrieren und 
Trocknen durch Umkristallisieren aus einer kleinen Menge Losungsmittel reinigen. 

Sublimieren. 
Ais Sublimation im engeren Sinne bezeichnet man den Ubergang eines 

festen Stoffes in die Dampfform und Riickverwandlung des Dampfes in die feste 
Form. Bei einer Sublimation im weiteren Sinne geht der feste Stoff zuerst in die 
flfulsige Form, dann in die Dampfform und aus dieser wieder in die feste Form 
uber. Eine Sublimation im weiteren Sinne ist z. B. die Gewinnung der Schwefel
blumen. In der Regel versteht man aber unter Sublimation den Vorgang: fest -
dampfformig - fest. Durch Sublimation konnen sehr viele anorganische und orga
nische Stoffe auf einfache Weise von nicht fluchtigen Beimengungen befreit und 
dadurch in reinem Zustand gewonnen werden. So werden in der chemischen Technik 
z. B. auBer dem Schwefel Jod, Ammoniumchlorid, Ammoniumcarbonat, Quecksilber
chlorid, Campher, Benzoesaure, Salicylsaure, Pyrogallol, Alizarin und andere Stoffe 
durch Sublimation rein dargestellt. AlIe diese Stoffe haben die Eigenschaft, sich 
schon ziemllch wait unterhalb ihres Schmelz- und Siedepunktes zu verfluchtigen. 
Bei manchen sublimierbaren Stoffen findet die Verfluchtigung schon bei gewohnlicher 
Temperatur statt. So kann man bei einem StandgefaB mit Campher haufig be
obachten, daB die Wandung des GefaBes mit Campherkristallen bedeckt ist. Diese 
haben sich aus dem Campherdampf gebildet, mit dem das GefaB gefUllt ist; sie treten 
besonders auf der derWand zugekehrten Seite des GefaJ3es auf, weil diese meist etwas 
kUhler ist als die V orderseite. 

FUr Versuche im kleinen kann man als einfachsten Sublimierapparat zwei auf
einander geschliffene Uhrglaser benutzen, die durch eine federnde Klammer zusammen
gehalten werden. Auf das untere Uhrglas bringt man die zu sublimierende Substanz, 
bedeckt das Uhrglas mit einer Scheibe Filtrierpapier, die mit zahlreichen Nadel
stichen durchlochert ist, deckt das zweite Uhrglas daruber, verschlieBt mit der Klam
mer und erhitzt nun im Sandbad. Das obere Uhrglas kann durch Auflegen von feuch
tem Filtrierpapier oder Leinen gekUhlt werden. 

Zur Gewinnung von reinem Jod zur Einstellung der Natriumthiosulfatlosung 
in der MaBanalyse kann man ein Uhrglas mit aufgesetztem Trichter benutzen. Man 
verreibt einige Gramm Jod mit etwas Kaliumjodid, bringt das Gemisch auf das 
Uhrglas, deckt einen Trichter daruber, dessen Offnung mit Watte verstopft wird, 
und erhitzt das Uhrglas langsam auf dem Sandbad. 

Bei der Darstellung von QuecksilberchlorUr kann man gewohnliche Arznei
glaser als Sublimierapparate benutzen. Man fUllt die Glaser (von 100-150 ccm) zu 
einem Drittel mit der Verreibung von Quecksilberchlorid und Quecksilber, verschlieJlt 
die Glaser mit aus Kreide geschnittenen Stopfen und setzt sie in ein Sandbad so tief 
ein, wie sie gefUllt sind. BeiJI!. Erhitzen des Sandbades setzt sich das Quecksilber-

75* 
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chloriir in KristaIlkrusten im oberen Teil der Glaser an. Nach dem Erkalten sprengt 
man den oberen Teil der Glaser ab und nimmt die Kristallkrusten heraus. 

Die Gewinnung von sublimierter Benzoesaure aus Benzoe ist Bd. I, S. 113 
beschrieben. 

In der Technik verwendet man zur Beschleunigung der Sublimation .Apparate, 
in denen die Substanz in einem Lnft- oder Gasstrom, z. B. Kohlendioxyd, erbitzt 
wird. Zum .Auffangen des Sublimats verwendet man dann gekiihlte BehaIter . .Auch 
unter vermindertem Druck laJlt sich eine Sublimation rascber ausfiihren. 

Mikrosublimation. Die Mikrosublimation, die in der Nahrungsmittelchemie, 
forensischen Chemie und Drogenuntersuchung vielfach angewandt wird, wird nach 
der Germ. 6 in folgender Weise ausgefiihrt: 

Einige kleine, mit der Schere oder mit dem Messer hergestellte Schnitzel einer Droge oder 
einige Milligramm Pulver werden auf einen Objekttrager gebracht, den man auf ein mit Asbest
einlage versehenes Drahtnetz oder eine Asbestplatte legt. Auf das eine Ende des Objekttragers legt 
man ein oder mehrere Stfickchen Glas, dann bedeckt man mit einem zweiten Objekttrager so, daB 
er mit dem einen Ende auf den Glasstiickchen, mit dem anderen auf dem ersten Objekttrager ruht. 
Seine Unterseite muB sich dann etwa 1 mm fiber dem Praparate befinden. Die Erhitzung erfolgt 
durch ein kleines, etwa 1 cm hohes Gasflammchen, dessen Spitze sich etwa 7 cm unter der Asbest
platte befinden muB. Der Objekttrager mit dem Sublimat wird 80 oft nach 1-2 Min. gegen einen 
anderen umgewechselt, bis kein Sublimat mehr entsteht. Die mikroskopische Untersuchung des 
Sublimats hat sofort und nochmals nach 24 Stunden stattzufinden. 

Weitere ausfiihrliche .Angaben iiber Mikrosublimation finden sich in den Werken: 
O. TUNMANN: Pflanzenmikrochemie, Verlag von Gebr. Borntrager, Berlin und 
H. MOLIseR: Mikrochemie der Pflanze, Verlag von Gust. Fischer, Jena. 

Dialysieren. 
Die Dialyse bezweckt die Trennung von kristalloiden und kolloiden 

Stoffen. Bringti man eine Losung von Natriumchlorid und Eiweill in einen 
aus tierischer Membran (Schweinsblase) oder aus Pergamentpapier hergestellten Be
biUter und hangt diesen in reines Wasser, so wandert ein Teil des Natriumchlorids 
allmahlich durch die Membran in das umgebende Wasser; das EiweiIl dagegen geht 
als kolloider Stoff nicht durch die Membran hindurch . .Andererseits wandert auch 
ein Teil des umgebenden Wassers durch die Membran zu der Losung, und es tritt 
ein GleichgeWichtszustand ein, wenn die Konzentration an N atriumchlorid in beiden 
Fliissigkeiten gleich ist, wenn die Fliissigkeiten isotonisch sind. Erneuert man 
dann das umgebende Wasser, so tritt von neuem Dialyse des Natriumchlorids ein, 
und durch haufige Erneuerung des Wassers gelingt es, das N atriumchlorid aus der 
EiweiIllosung bis auf einen praktisch unerheblichen Rest zu entfernen . .Auf diese 
Weise wird z. B. das salzfreie Pepton dargestellt (s. S. 348). In gleicher Weise 
kann man bei der Darstellung der dialysierten Eisenoxychloridlosung (s. Bd. I, 
s. 1270) das durch Einwirkung von .Ammoniak auf Eisenchlorid entstehende 
.Ammoniumchlorid entfernen; das kolloid geloste Eisenoxychlorid wandert nicht 
durch die Membran. 

Dialysierapparate. Da die Dialyse um so rascher vor sich geht, je ofter das 
Wasser erneuert wird, verwendet man am besten .Apparate, bei denen eine fort
wahrende Erneuerung des Wassers durcb ununterbrocbenen Zu- und .Ablauf statt
findet. Das ist z. B. der Fall bei dem durch .Abb. 331 wiedergegebenen Dialysator 
nach KRUYSSE. 

Der Dialys&tor besteht aus einem langlich.viereckigen flaehen Kasten von 43 em Lange bei 
23 em Breite und 3 em Tiefe. An jeder der Breitseiten des Kastens ist eine Scheidewand von eben
falls 3 em Hohe eingesetzt, die am Boden befestigt ist und sieh in einem Abstand von 2 em von der 
Breitseite befindet, so daB zwei kleine Behalter entstehen, von denen der eine fiir die Aufnahme 
des frischen Wassers dient, wahrend der andere das verbrauchte Wasser aufnimmt; letzterer is't mit 
einer Ablaufoffnung von 1,5 cm Weite versehen. Zwischen diesen beiden schmalen Behaltern be
findet sich ein Raum von 38 cm Lange. Dieser Raum ist auf (jem Boden mit einer Anzahl Leisten 
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versehen, die 5 mm breit und ebenso hoch in emem Abstand von 1,5 cm ,voneinander parallel mit 
den Langsseiten laufen und sich an die Scheidewande anschlieBen. Auf diese Leisten legt man 
Pergamentpapier. Die Lange und Breite des Papiers ist gleich der des mittleren Raumes ver
mehrt um 6 cm. Man schlagt nun an allen vier Seiten des Papiers einen Streifen von 3 cm Breite 
aufwarts und die an den vier Ecken entstehenden dreieckigen Stiicke auf die Seite, so daB man 
ein flaches Papierkii.stchen erhalt, das gerade in den mittleren Raum des Dialysators paBt. Das 
Papier wird jetzt auf die Leisten 
aufgelegt, so daB die aufstehen
den Seiten durch die Langssei-
ten des Kastens und die Scheide-
wande gestiitzt werden. Das 
Papier kann man auch auf einem 
besonderen Rahmen falten, des
sen Abmessungen um ein wenig 
kleiner sind als der Innenraum 
des Kastens; man setzt dann 
das auf dem Rahmen gefaltete 
Papier mit diesem in den Kasten 
und entfernt dann den Rahmen 
wieder. In den Behalter aus 
Pergamentpapier gieBt man nun 
die zu dialysierende Fliissigkeit 
etwa 1,5 cm hoch und laBt in 
den ersten Seitenraum Wasser 

A "siehl flon oben. 

~=====--==============~I 

Lallgsselmitl. 

Abb. 331. Dialysator nach KRUY88E. 

einflieBen; dieses gelangt durch die Offnungen in der Scheidewand in den mittleren Raum, flieBt 
dort langsam an der Unterseite des Pergamentpapiers entlang und gelangt durch die Offnungen in 
der zweiten Scheidewand in den zweiten Seitenraum, aus dem es durch die Ablaufiiffnung auMlieBt. 
Die Fliissigkeit in dem Papierkasten solI mit dem Wasser in den beiden Seitenraumen auf gleicher 
Hiihe stehen. Man erreicht dies dadurch, daB man in die AbfluBiiffnung mit einem Korken ein 
zweimal rechtwinklig gebogenes Glasrohr einsetzt, so daB man durch Drehung des Riihrchens das 
Wasser im Dialysator leicht auf die gewiinschte Hiihe einstellen kann. Um das Abtropfen des 
Wassers zu befiirdern, ist ein weiteres, schief abgeschliffenes Riihrchen mit einem Kork aufgesetzt. 

Der WasserzufluB wird so geregelt, daB in der Minute etwa 30 Tropfen zu- und ablaufen. 

Sebr zweckmii.Big zur Herrichtung eines Dialysierapparates sind Schlauohe 
aus Pergamentpapier (Dialysierschlauche), die nahtlos in langen Rollen von 
Pergamentpapierfabriken hergestellt werden und von Apparate
handlungen bezogen werden konnen. Man hangt die auf passende 
Langen geschnittenen Schlauche U-formig gebogen in einen mit 
Wasser gefiillten hohen Zylinder aus Glas oder Steingut (Ein
machetopf) oder Holzbottich und fUllt sie dann mit der zu dialy
sierenden Fliissigkeit zu etwa 3/4 an. Abb. 332 zeigt einen in 
dieser Weise hergerichteten Dialysator nach KUHNE. Bei diesem 
Apparat solI das Wasser durch den bis auf den Boden reichen
den Triehter zulaufen und aus der oben angebrachten Offnung 
ablaufen. Viel zweckmaBiger ist der umgekehrte Lauf des 
Wassers. Man laBt das Wasser an der Oberflaohe zulaufen und 
zieht die entstehende schwerere SalzlOsung mit einem bis auf 
den Boden des Zylinders gehenden Heber abo Zu- und Ablauf 
des Wassers werden durch Scbraubenquetsehhahne geregelt. 

Der Dialysator nach MOROCHOWETZ besteht aus einem spitz-
winkeligen (12-15 0), 25 em hohen Glastrichter mit einem wie Abb. 332. 

ein Faltenfilter gefalteten Einsatz aus Pergamentpapier. Mit 
dem Ablaufrobr des Trichters ist ein aufwarts gebogenes Glasrobr verbunden. 
das nicht ganz bis zum Rande des Trichters reicht und oben wieder abwarts ge
bogen ist. Der Einsatz wird mit der zu dialysierenden Fliissigkeit zu etwa 3/4 ge
fUllt. Dann laBt man durch ein Glasrobr Wasser zwischen Einsatz und Trichter
wand laufen und regelt den Wasserzulauf durch einen Schraubenquetschhahn so, daB 
das Wasser aus dem Ablaufrobr langsam abtropft. Eine groBere Leistung und bessere 
Ausnutzung des Wassers wird erzielt, wenn man mebrere dieser Apparate so mit-
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einander verbindet, daB das Wasser aus dem ersten Trichter in den zweiten, tiefer 
gestellten, von diesem in den nachsten lauft und so weiter bis zum Ablauf aus 

Abb. 333. 

dem letzten Trichter. Abb. 333 zeigt eine Anordnung von 
4 Trichtern an einem starken Gestell aus Eisen. Die Per
gamentpapiereinsatze werden fertig gefaltet von Appa
ratehandlungen geliefert; sie sind vor der Benutzung 
auf Undichtigkeiten zu priifen, indem man sie mit 
Wasser fiillt. Die Stellen, an denen Wasser austritt, wer
den nach dem Trocknen des Pergamentpapiers mit einer 
Mischung aus gleichen Teilen Kollodium und weingeisti
ger Schellacklosung (1 + 1) verklebt. Ebenso werden 
auch Schlauche und andere Behii.lter aus Pergamentpa
pier gepriift und gedichtet. 

Der durch Abb. 334 wiedergegebene Dialysator nach 
M. SIEGFRIED von FRANZ HUGERSHOFF in Leipzig besteht 
aus drei GlasgefaBen, von denen die beiden auBeren die Form 
eines groBeren Exsiccators haben, das mittlere ist ein beider· 
seits offener Zylinder. Zwischen diesen GefaBen werden zwei 
Scheiben von Pergamentpapier gespannt, durch Gummiringe 
gedichtet. Durch diese Pergamentscheiben wird der Glaszylin. 
der, der zur Aufnahme der zu dialysierenden Fliissigkeit dient, 
abgegrenzt. Die beiden auBeren GefaBe tragen je einen seit
lichen und einen oberen Tubus. Die seitliohen Tuben sind 
durch rechtwinklig gebogene, durch einen kurzen Gummi
schlauch verbundene Glasrohren miteinander verbunden. Das 
mittlere GefaB besitzt oben einen gerii.umigen Tubus, durch 
den ein Ruhrer eingefiibrt ist. Dieser Ruhrer wird durch eine 
Wasserturbine bewegt. Mit Hille eines in den oberen Tubus 
des in der Abbildung rechts gelegenen GefaBes aufgesetzten 
T-Rohres wird das aUB der Turbine ausflieBende Wasser in den 

Apparat geleitet, wahrend der "OberschuB durch das nach unten gebogene Ende des T-Rohres nach 
auBen tritt. Durch die Verbindungsrohren gelangt das Wasser auch in das linke seitliche GefaB, 

Abb. 334. 

aus dem es durch eine in den oberen Tubus eingesetzte Rohre nach auBen flieBt. An Stelle des 
die Turbine treibenden Leitungswassers kann natiirlich auch destilliertes Wasser zur Dialyse 
verwendet werden, das man dann gesondert in das rechtsgelegene GefaB einlaufen laBt. 
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Sterilisieren. 
Literatur: STICH und WULFF: Bakteriologie und Sterilisation im Apotheken

betrieb, Verlag von JULIUS SPRINGER, Berlin. Die Sterilisation (das Keimfreimachen) 
bezweckt die Abtotung oder Beseitigung der an oder in einem Gegenstande vorhan
denen lebenden Mikroorganismen und deren Dauerformen. Ein Gegenstand ist 
steril (keimfrei), wenn er vollkommen frei ist von lebensfahigen Organismen. 

Die Sterilisation hat fiir den Apothekenbetrieb erhohte Bedeutung gewonnen, 
nachdem vornehmlich 1njektionen verschiedenster Art, ferner Augen- und Ohren
wasser, Blasenspiilungen, Streupulver, Salben, Verbandmittel und chirurgische 
Hilfsmittel von den Arzten "steril" aus der Apotheke gefordert werden. 

1st die Sterilisation eines Arzneimittels vom Arzt vorgeschrieben, so ist sie 
mit der groBten Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit auszufiihren. 

Nederl. schreibt fiir die Bereitung aller 1njektionen Wasser vor, das 10 Minuten 
lang gekocht hat. Brit. laBt die offizinellen 1njektionen von Apomorphin, Morphin, 
Cocain- und Mutterkornextrakt mit sterilisiertem Wasser bereiten. Gall. gibt 
Vorschriften fiir sterilisierte Coffein-, Chinin- und Cocaininjektionen, ferner fiir die 
Sterilisation von Olivenol. Ital. ordnet fiir alle 1njektionen die Sterilisation an. 
Austr. laBt die subcutanen und intravenosen 1njektionen, ferner die Verbandwatte 
und den Verbandmull sterilisieren. Nach Belg. und Helv. ist fiir keine Arznei
mittelgruppe die Sterilisation allgemein vorgeschrieben, sie ist nur dann auszu
fiihren, wenn sie im Einzelfalle vom Arzt verordnet ist. N ur die physiologische 
Kochsalzlosung ist nach Germ. und Helv. immer sterilisiert zu verabfolgen. Besondere 
Sterilisierungsvorschriften finden sich in der Germ. VI, Helv. und Belg. 

Bei der Ausfiihrung der Sterilisation nach der Germ. VI gelten die folgenden 
Rich tlinien: "Sterilisieren heiBt einen Gegenstand vollkommen keimfrei machen. 
Desinfizieren heiBt einen Gegenstand in den Zustand versetzen, daB er nicht mehr 
infizieren kann." 

"Die Sterilisation ist nach den Regeln der bakteriologischen Technik vorzu
nehmen. Bei der Ausfiihrung aller Sterilisationen ist es unbedingt erforderlich, daB 
die Hande, die Kleidung (Arbeitsmantel), Arbeitsgerate, insbesondere auch Wisch
tiicher und Arbeitstische, sauber sind. Als steril darf ein Gegenstand nur dann be
zeichnet werden, wenn er frei von allen lebenden Mikroorganismen (vegetativen For
men und Dauerformen) ist. Die Sterilisation mull je nach Art des Gegenstandes ver
schieden ausgefiihrt werden, und zwar durch direktes Erhitzen, durch Erhitzen in 
heiBer Luft, durch Auskochen mit Wasser, durch Behandeln mit stromendem oder 
gespanntem Wasserdampf oder durch keimtotende Stoffe." 

"Die Zeitdauer des Erhitzens wird bei allen Verfahren erst von dem Zeitpunkt 
an gerechnet, bei dem der Gegenstand oder die Fliissigkeit die vorgeschriebene Tem
peratur eben erreicht hat." 

Die Verfahren, die fiir die Abtotung der Keime Anwendung finden, kann man 
in zwei Hauptgruppen einteilen, in physikalische und chemische. Das gebrauch
lichste Sterilisationsmittel ist die Warme, die als trockene oder feuchte Warme 
zur Einwirkung gelangen kann. 

Trockene Sterilisation. Um einen Gegenstand durch trockene Warme 
zu sterilisieren, bedarf es eines einstiindigen Erhitzens auf 180--190 0 oder eines 
zweistiindigen Erhitzens auf 160°, was meist im Lufttrockenschrank oder HeiBJuft
sterilisator ausgefiihrt wird. Sehr schnell gelangt man dadurch zum Ziele, daB man, 
wenn dies angangig ist, das Sterilisationsobjekt direkt in die Flamme bringt bzw. 
durch eine Bunsenflamme hindurchzieht (z. B. Metallgegenstande). 

Als HeiBluftsterilisator kann ein einfacher Trockenschrank aus Kupfer
oder Eisenblech dienen. Vielfach sind doppelwandige, 40--50 cm hohe und je 



1192 Sterilisieren. 

25-30 cm breite und tiefe Lufttrockenscbranke aus Kupfer- oder Schwarzblech 
in Gebrauch, deren Tiir mit Asbestschnur abgedichtet ist. 

Fiir die Sterilisierung vieler Gegenstande auf einmal, namentlich auch solcher 
von groBerem Umfang, kann auch ein auf Brattemperatur erhitzter Bratofen be
nutzt werden. 

Bei Bemessung der Sterilisierungsdauer ist neben dem Volum auch die Dichte 
und das Warmeleitungsvermogen der Gegenstande zu beriicksichtigen. So muB, 
wie RUBNER feststellte, z. B. eine lufttrockene Wollflanellkugel von 10 cm Durch
messer iiber 3 Stunden im Trockenschrank bei 100 0 liegen, um von 20 0 bis ins In
nerste auf 100 0 erwarmt zu werden. 

HeiBluftsterilisatoren, wie sie die Firma PAUL ALTMANN in Berlin NW.6 liefert, 
zeigen Abb. 335 u. 336. Dieselben werden aus Eisenblech oder Kupfer hergestellt und sind innen 

Abb. 335. 

mit Asbest ausgefiittert. Ein oben angebrachter Schieber gestattet das Austreten der den Mantel 
durchstreichenden Gase. In die eine der oberen Offnungen wird das Thermometer, in die andere, 
wenn niitig, ein Thermoregulator eingesetzt. 

Sterilisieren im Wasserbad und mit Wasserdampf. In weit hoherem Grade als 
trockene Warme wirkt feuchte Warme keimtotend. Man kann dieselbe in der 
Weise einwirken lassen, daB man Gegenstiinde in Wasser oder l%iger Sodalosung 
erhitzt oder sie dem gesattigten Wasserdampf aussetzt. Ob der Dampf ruht oder 
stromt, macht keinen Unterschied. Wichtig ist aber, daB die die Dampfwirkung 
beeintriichtigende Luft im Sterilisationsraum moglichst vollstandig durch Dampf 
verdrangt wird. Dies erreicht man am besten, wenn man den Dampf in den Apparat 
oben ein- und unten ausstromen laBt. 

Fiir die Sterilisation mit ungespanntem Dampf von etwa 100 0 ist eine halbe 
Stunde in der Regel als hinreichend anzusehen. Diese Zeitdauer schreiben auch 
Germ. VI und Helv. vor. Sicher und schneller erfolgt die Keimabtotung bei hoherer 
Temperatur durch gespannten Damp£. Germ. VI und Helv. lassen Dampf von 
lI5° 15 Minuten einwirken, nach BeZg. soll dagegen Dampf von 120 0 angewandt 
werden. Bei vielen Sterilisationsapparaten erreicht iibrigens der gespannte Dampf 
nur lIO o, was aber auch vollstandig geniigt. 
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Wenn trotz der besseren keimtotenden Wirkung des gespannten Dampfes in 
Apothekenbetrieben meist nur mit ungespanntem Dampf sterilisiert wird, so liegt 
dies daran, daB die ffir letzteren eingerichteten Apparate eirifacher und billiger sind, 
ohne behordliche Genehmigung aufgestellt werden konnen und ein Sterilisieren ohne 
jede Gefahr ermoglichen. 

Zur Sterilisation kleinerer Mengen 
von Arzneimitteln gebraucht man einen 
gewohnlichen Kochtopf. In diesem wer· 
den die Flaschen mit den zu sterilisieren· 
den Arzneimitteln auf einen Siebboden 
gestellt und nach dem SchlieBen des 
Topfes eine Stunde im Dampf stehen 
gelassen. 

In denjenigen Apotheken. die 
Dampfapparate mit gespanntem Dampf 
besitzen, in denen die Offnungen fiir die 
Infundierbuchsen nach dem Innern des 
Kessels durch Dampfhulsen versehlossen 
sind, ist das Sterilisieren kleiner Fliis. 
sigkeitsmengen ohne Schwierigkeit da. 
durch zu erreichen, daB man die Fla· 
schen in diese Hulsen stellt, letztere 
schlieBt und nun eine Stunde lang 
Dampf eintreten IaBt. 

Ein leicht zu handhabender Appa. 
rat, mit dem man vor allen Dingen die 
in der Rezeptur am haufigsten verlang. 
ten keimfreien Losungen fur Injektionen, 
Augenwasser usw. schnell und mit ver· 
haltnismaBig geringen Kosten herstellen 
kann, wurde von Dr. HERMANN ROHR· 
BECK in Berlin, Karlstr. 24, nach Angabe 
von M. HOLZ konstruiert (Abb. 337). Der 
Apparat ist eine einfache Buchse aus 
Kupferblech. Dieselbe wird durch einen 
Deckel von Zinn verschlossen. Die 
Buchse ist von einem Ring aus Kupfer. Abb. 336. 
blech umgeben, der verschiebbar ist, um 
den Apparat im Infundierapparat so 
festzuhalten, daB er nicht den Boden desselben beruhrt und dann von der Flamme direkt erhitzt wird. 
In einer Hohe von etwa 4 cm ist die Buchse mit Lochern versehen. Durch diese gelangt der Dampf 
zu den zu sterilisierenden Gegenstanden. Die Buchse paBt in jeden Infundierapparat (Abb. 3381; man 
kann in derselben mehrere kleinere 10-30 g.Flaschen auf einmal sterilisieren oder einzelne groBere 
Flaschen bis zu 75 g Inhalt. Fur Flaschen bis zu 200 g Inhalt braucht man eine etwa 19-20 em 
hohe Buchse. Ebenso bequem und dem Infundierapparat eingepaBt ist die Sterilisierbuchse von 
GG. JB. MURRLE in Pforzheim; sie hat die Form der gewohnlichen Infundierbuchsen. 

Fiir das Keimfreimachen groBerer Mengen von Arzneimitteln, von Milch, 
Verbandmitteln usw. empfiehlt sich der KocHsche Dampftopf (Abb. 339 u. 340). 
Er besteht aus einem WassergefaB a, das 31 Wasser faBt. Auf dieses setzt man 
den mit Filz, Asbest oder Linoleum umkleideten Zylinder b, der durch einen 
Deckel verschlieBbar ist, durch dessen eine Offnung ein Thermometer fuhrt, 
wahrend durch die zweite der Dampf entweicht. Der Stutzen c dient zum 
Fiil1en des WasserbehiLlters. Den ganzen Apparat laBt man am besten aus 
Kupferblech herstellen; die dadurch entstehenden :(\fehrkosten werden durch 
langere Haltbarkeit reichlich gedeekt. Als Heizmaterial kann Spiritus, Gas. 
aueh Herdfeuer dienen. Bei Anwendung des letzteren ist eine Herausnahme 
der Ringe aus der Herdplatte nicht erforderlich; es wird so ein groBerer RuB· 
ansatz vermieden. Um an Brennmaterial zu sparen, empfiehlt es sich, den Abb. 337. 

Wasserkessel mit P/2l heiBem Wasser aus dem Dampfapparat oder aus der Kuche zu fullen, 
die fiir eine einstundige Sterilisation vollkommen ausreichen. 

Auch der MERKsche Dampftopf, der in Abb. 341 abgebildet ist, eignet sich zum Sterilisieren. 
Er besteht aus einem Wasserbad a, das einen doppelwandigen Topf b tragt. Hier tritt der Damp£ 
durch Offnungen, die in der Innenwand des Topfes b angebracht sind, von oben ein und bei c aus. 
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Der Topf kann auch auf den Dampfapparat oder in einen zu diesem gehorigen Abdampfkessel 
gesetzt werden, wenn er mit einem Dichtungsring von Messing versehen ist. 

In groBeren Apotheken wird vielfach der Apparat von GUST. CHRIST, Berlin, den Abb. 342 
zeigt, benutzt, der gestattet, Arznei· und Verbandmittel unter Druck zu sterilisieren. Es ist ein 
doppelwandiger Dampfzylinder, der durch einen dampfdicht aufzuschraubenden Deckel ver· 

Abb. 338. 
Abb. 339. 

schlieBbar ist: Der Dampf wird aus einem vorhandenen Dampfentwickler oder Dampfapparat, 
der mit gespannten Dii.mpfen arbeitet, bei a zugefiihrt und kann im oberen Teile des Mantels 
mittels des Dreiwegehahnes b entweder nach innen 
oder nach auBen geleitet werden. Der Dampf wird 
durch diese Konstruktion gezwungen, von oben nach 
unten durch den Apparat zu gehen, den er bei c 
verliiBt. Es hat dieses den Vorzug, daB die Luft 
schneller und vollkommener aus der in dem untersten 
Teile des App'arates befindlichen Offnung verdrangt 
wird, als wenn der Dampfeintritt unten und der Luft· 
auatritt oben erfolgt. Will man die sterilisierten Gegen
stande trooknen, 80 laBt man einfach den Dampf durch 
den Dreiwegehahn nach auBen gehen. 

(' 

Abb. 340. Abb. 341. 

Zur Sterihsation unter Druck dienen die durch Abb. 343 n. 344 dargestellten 
Apparate von WILH. BITTER-Bielefeld. Abb. 343 ist zur Gasheizung eingerichtet, Abb. 344 zur 
Dampfheizung. 

Weitere Apparate, auch zur Sterilisation im groBen geeignet, sind in dem eingangs er
wAhnten Buch von STICH u. WULFF abgebildet und beschrieben. 



Abb. 342. 

Abb.343. 
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Verschliisse der SterilisationsgefiiBe. Sterili
sierte Arzneien, insbesondere Injektionsfliissigkeiten, 
werden filr gewiihnliah in Glasern mit gut einge
schliffenem Glasstopfen (Deckelstopfen) verab
folgt, wie dies Belg. besonders empfiehlt. Bei der 

b Sterilisation werden die Stopfen mit einer Metall
klammer festgehalten. Es laBt sich dazu die unter 
Opium (Morphinbestimmung) S. 315 angegebene 
Drahtklammer verwenden. An Stelle der Glasstopfen 
kiinnen auch ausgekochte Gummistopfen Ver
wendung finden. Letztere, wie iiberhaupt aIle 
Gummiverschliisse, sind aber schwer wieder keim
frei zu machen, wenn sie einmal infiziert sind. 
Korkstopfen sollen nach Helv. keine Verwendung 
finden; Belg. gestattet dagegen die Verwendung 
von in Weingeist aufbewahrten Korken, wenn 
passende G1asstiipselflaschen nicht vorhanden sind. 
Bezuglich der Korke ist zu beriicksichtigen, daB 
der Wasserdampf nachteilig auf ihr AuBeres ein
wirkt. Man sterilisiert sie daher vielfach auf 
trockenem Wege, erreicht aber hierdurch nicht 
immer eine viillige Keimfreiheit. Einerseits ent
halten die Korke in ihrem Innern schwer abzu
totende Keime, andererseits werden sie bei der 
fiir die Trockensterilisation notwendigen Tempe
ratur von 1800 briichig, so daB man meist nur 
eine Ritze von 1200 einwirken laBt. Unvollkom-

Abb.344. 
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menes leistet auch das Einlegen der Korke in Sublimatlosung und nachheriges Auswaschen 
mit heil3em sterilen Wasser. Am meisten empfiehlt sich ein Erhitzen der Korke in Paraffinol. 
Solche Korke sind natiirlich nicht in allen Fallen anwendbar. Das gleiche gilt von dem 
ebenfalls als recht brauchbar anzusehenden Verschlul3, der aUs einem mit einer Stanniol
schicht umgebenen Korke besteht. Bei der Sterilisation werden die Korkstopfen durch einen 
sog. Champagnerknoten befestigt. 

Um das Hineingelangen von Keimen in Injektionslosungen wahrend des allmahlichen Ver· 
brauchs nach Moglichkeit zu verhindern, kann folgendes Verfahren empfohlen werden: Man sterili
siert die mit Lint verbundenen Injektionsglaser, zieht eine nicht zu straff gespannte Gummikappe 
damber und bedeckt diese, damit sie nicht durch auffallende Keime verunreinigt wird, mit einer 
sterilen Glaskappe. Zwecks Fiillung der Spritze mit der Injektionsfliissigkeit durchsticht der Arzt 
nach Abheben der Glaskappe den Verschlul3 mit der sterilisierten Spritzennadel. 

Am sichersten bleiben sterilisierte Injektionsfliissigkeiten dauernd keimfrei in zugeschmol
zenen Glasgefal3en, Ampullen (so Bd. I, S.402). 

Der gewohnliche Verschlul3 fUr Sterilisationsglaser, die in der Apotheke verbleiben, ist der 
W a t te pfro pf e n. Man umgibt diesen noch mit einer Lage von hydrophilem Mull, damit keine Watte
fasern in die Glaser fallen konnen. Mehrere solche mit gleichem Inhalt (z. B. Sirupen) gefiillte 
FJaschen bringt man zweckma13ig in einem gefacherten, mit iibergreifendem Deckel und ent
sprechender Signatur versehenen Blechkasten unter. Um zu verhindern, daB a.uf die Wattepfropfen 
aufgefallene Keime diesen mit der Zeit durchwachsen und die Keimfreiheit des Flascheninhalts in 
Frage stellen, kann man vorteilhaft iiber den Flaschenhals noch eine lose aufliegende Glaskappe 
oder eine Salbenkruke decken. Letztere bietet iibrigens auch allein, d. h. ohne Wattepfropfen, 
einen guten Schutz gegen das Eindringen von Keimen. Will man auch einem Verdunsten des Fla
scheninhalts vorbeugen, so bindet man iiber den Flaschenhals eine sterile Pergamenttektur oder 
zieht eine Gummikappe damber. Statt letzterer kann man auf den noch warmen Flaschenhals 
auch ein entsprechend zugeschnittenes Stiick Guttaperchapapier drUcken, das dann fest anhaftet. 

Auf eine weitere praktische Verschlul3weise fiir mit Sirupen und einigen anderen Fliissigkeiten 
bis in den Hals gefiillte Flaschen sei hier noch hingewiesen: Man giel3t auf den Flascheninhalt 
etwas Collodium, aus dem sich durch Verdunstung des Atherweingeistes eine feste, den Flaschen
haIs nach au13en abschliel3ende Haut bildet, die vor der Entleerung der Flasche Ieicht entfernt 
werden kann. Dieser Verschlul3 erweist sich urn so sicherer, wenn man den Flaschenhals noch mit 
einer Glaskappe iib\lrdeckt. 

Der in erster Linie fiir die Milchsterilisierung bestimmte Flaschenverschlul3 von VORNHECKE 
(Abb.345) besteht aus einem Gummistopfen, durch dessen Mitte ein kurzes Glastrichterrohr durch
fiihrt, die in ihrer gIockenartigen Erweiterung mit Watte gefiillt wird. An Stelle der Glasrohren 
kann man auch Zinnrohren anwenden, die mittels einer Schraubenhiilse auf den FJaschen be-

Abb. 347. 

Abb. 345. Abb. 346. Abb. 348. 

festigt werden (Abb. 346); ebenso wie dieser Verschlu13 wirkt ein Gummistopfen, durch den ein mit 
Watte gefiilltes einfaches Glasrohr hindurchfiihrt. 

Die FELLERschen Sterilisationspfropfen (Abb.347) sind Gummistopfen mit einer Durch
bobrung, durch die drei Gummibander gehen, die unten von einem Ring festgehalten werden und 
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oben eine Gummiplatte tragen. Letztere wird beim Erkalten der sterilisierten Fliissigkeit an den 
Stopfen angedriickt wie die SOXHLETschen Gummiplatten an den Rals der Milchflaschen. 

Der von ROLZ konstruierte Flaschenver-
schluB aus Metall (Abb. 348 u. 349) ist dem 
Parfiim·Spritzkork ahnlich und.besteht aus einer 
mit Rilfe eines durchbohrten Kautschuk- oder 
Korkstopfens in den Flaschenhals einzusetzen
den. oben geschlossenen Zinnrohre. 1m oberen 
Teil derselben befinden sich seitliche Offnungen. 
die wahrend des Sterilisierens geoffnet bleiben 
und nachher durch ein Schraubengewinde ver
schlossen werden. 

Die patentierte Gummikappe von STUTZER, 
die die Form eines Eierbechers zeigt (Abb. 350). 
hat in ihrem oberen Teil eine schIitzartige Off
nung. durch die wahrend des Erhitzens die Luft 
austreten kann. Abb 349. Abb. 350. 

Recht praktisch ist auch der von der A.-G. 
FUR PHARM. BEDARFSARTIKEL VORM. GEORG WENDEROTH in Kassel hergestellte Flaschen
versch!uB (Abb. 351). Dieser unterscheidet sich von dem bekannten Bierflaschen-BiigelverschluB 
dadurch. daB er nicht an der Flasche festsitzt, aber durch einen Druck leicht auf derselben 
befestigt werden kann. 

Abb. 351. 

Ebenso empfehlenswert ist der VerschluB. der fiir die Flaschen der BAcKHAus-Kindermilch 
in Benutzung ist. 

Dauer der Sterilitiit. Austr.: .. Sterilisierte Objekte dftrfen nur so lange als steril 
angesehen werden. als sie yom Augenblicke der vollzogenen Sterilisation in d~mselben 
gut verschlossenen BehiiJter verwahrt werden." Belg.: .. Sterilisierte Gegenstande 
sind geschfttzt vor jeder neuen Infektion aufzubewahren. sei es in GefaBen. die luft
dicht oder mit einem Wattepfropfen verschlossen sind. sei es in einer UmhUllung. 
deren Poren geniigend eng sind. um das Eindringen Ton Keimen zu verhindern." 
Durch ungeschicktes und unbe~bsichtigtes Berfthren mit der Hand oder mit einem 
nicht keimfreien Gegenstand werden sterilisierte Objekte leicht wieder infiziert. 

Pasteurisieren und Tyndallisieren. Pasteurisieren nennt man das von 
PASTEUR angegebene Verfahren zur Haltbarmachung von Wein. Bier und Milch 
durch einmaliges langeres Erwarmen auf 60-70°. Eine vollstandige Keimfreiheit 
wird dadurch nicht erreicht. besonders nicM bei der Milch. weil die Dauerformen 
der Mikroorganismen (Sporen) erst bei hoherer Temperatur getotet werden. Voll
kommene Keimfreiheit kann man durch Tyndallisieren, dem von TYNDALL angege
benen Verfahren erreichen. das auch als fraktionierte oder diskontinuierliche 
Sterilisation bezeichnet wird. Bei diesem Verfahren erhitzt man die Objekte 
an 4--7 aufeinander folgenden Tagen je 1-2 Stunden lang auf etwa 70-80 0. Bei dieser 
Temperatur werden zwar nicht die Dauersporen, wohl aber die vegetativen Formen 
der Bakterien getotet. Da nun aber allmahlich die Dauersporen auskeimen, so wird 
in 4--7 Tagen in der Regel eine vollige Keimfreiheit erzielt. 

Sterilisation durch Filtration. FIUssigkeiten, die eine Sterilisation auf heiBem 
Wege nicht vertragen, befreit man dadurch von Keimen, daB man sie, am besten 
unter Zuhilfenahme einer Druck- oder Saugvorrichtung, durch bakteriendichte 
Fil ter filtriert. Letztere sind aus porosem Porzellan oder Kieselgur hergestellt 
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(CHAMBERLAND- bzw. BERKEFELD-Filter). Die in Abb. 352, 353und354 dargestellten 
Apparate sind fUr die Apotheken besonders zu empfehlen. 

Der Apparat von SILBERSCHMIDT (Abb. ~52): ~er fiir die Filtr~tion kleiner Mengen.bestimmt 
ist besteht aus einem dickwandigen Glasrohr Illit seltlichem Ansatz fur den AnschluB an die Wasser
st:ahlluftpumpe und einer zylindrischen 3,5-6 cm langen Filterkerze aus Porzellan rp.it obe.n 

verbreitertem Rand. Das Glasrohr und die 
hineinhangende Kerze sind mittels einer fest 
anliegenden, oben mit einer Offnung ver
sehenen Gummikappe luftdicht verbunden. 
Die Konstruktion der Apparate von REICHEL 
(Abb. 353) und KITASATO (Abb.354) ist aus 
der Zeichnung ohne weiteres ersichtlich. 

Aut.. 352. Abb 353 Abb. 354. 

Diese Art Filter, zu denen noch die aus porosem Ton verfertigten PUKALLSChen und die 
porzellanartigen HALDENWANGERSChen Filter gehoren (s. S.1l79), lassen, wenn sie richtig arbeiten, 
geloste Stoffe leicht durch, halten aber suspendierte, insbesondere auch Bakterien, zuriick. Eine 
Porzellankerze kommt auch zur Benutzung bei dem Bd. I, S. 405 beschriebenenAuERSchenApparat, 
mit dessen Hille Injektionsfliissigkeiten keimfrei in EinschmeIzgIaser gefiiUt werden konnen. Diese 
Kerzen dftrfen keine zu grobe Kornung und keine Risse haben. 

Ebenso wie vor dem Gebrauch miissen diese Filter auch spater haufiger auf ihre Bakterien
dichtigkeit gepriift werden. Da.B diese Filter der verschiedenen Systeme haufig schon nach kurzer 
Zeit kein einwandfreies Wasser mehr liefern, hat in der Regel seinen Grund in folgendem: Bakterien 
siedeln sich in den Porenraumen des Filters an, durchwachsen diese und gelangen so bald in das 
Wasser hinein, obwohl das Filter als solches von seiner Ba~teriendichtigkeit nichts verloren hat. 
Nach jedem Gebrauch miissen die Filter gereinigt werden. Einem griindlichen Auswaschen, 
das unter Umstanden auch mit einem Abbiirsten verbunden wird, laBt man ein Ausgliihen oder, 
um ein Zerspringen zu verhiiten, besser ein zweistiindiges Erhitzen auf 1600 folgen. 

Zu erwahnen ist noch, daB Losungen, die mit Hille dieser Filter unter der beschleunigten 
Wirkung eines durch Wasserstrahlpumpe erzeugten Vakuums filtriert werden, durch Verdunstung 
von Wasser etwas konzentrierter werden. Man kann diesen 'Obelstand, der namentlich dann von 
Bedeutung sein wird, wenn nur kleinere Mengen von Losungen zu filtrieren sind, beseitigen durch 
Anwendung eines Druckfilters. Man vermeidet so das Vakuum und wendet Luftdruck an, der 
auf die zu filtrierende Fliissigkeit wirkt. Dazu kann eine gewohnliche Fahrradluftpumpe benutzt 
werden, durch die man einen 'Oberdruck von 1-2 Atmospharen erzielt. 

Sterilisation durch Antiseptica. Die Sterilisation d urch Chemikalien hat im 
Vergleich zu den vorher genannten Verfahren nur eine untergeordnete Bedeutung, weil 
sie, wie Belg. sehr richtig betont, meist unvollkommen ist. Auch in bezug auf die 
Schnelligkeit der Wirkung lassen die chemischen Sterilisationsmittel zu wunschen 
ubrig. Ein Zusatz solcher Mittel erweist sich aber haufig geeignet, um sterilisierte 
Fliissigkeiten steril zu erhalten. So wird bekanntlich zwecks Haltbarmachung bei 
gewissen InjektionslOsungen ein Zusatz von Phenol, Guaj akol, Salicylsaure oder 
Su blimat gemacht. DaB die chemischen Mittel ihre keimtotende Kraft nur dann 
auBern, wenn sie in wasseriger Losung zur Anwendung gelangen, mag nicht unerwahnt 
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bleiben. Weingeistige und tilige Ltisungen hemmen zwar die Fortentwicklung der vege
tativen Bakterien, doch werden Dauersporen dadurch nicht beeinfluBt. Ebenso scheint 
der Hinweis ntitig, daB die fUr die Sterilisation im Apothekenbetriebe in Betracht kom
menden Chemikalien nach neueren Untersuchungen bei weitem nicht den hohen 
Grad bakterizider Kraft haben, den man ihnen friiher zuschrieb. 

In manchen Fiillen ist es zweckmiiBig, die Sterilisationswirkung der Chemikalien 
durch gleichzeitigeAnwendung von Warme zu erhtihen (gemischte Sterilisations
verfahren). 

Herstellung steriler Arzneizubereitungen, steriles Wasser fUr Losungen. Uber die 
Herstellung von sterilen Zubereitungen in Ampullen s. Bd: I, S. 402. 

Nach der Brit. werden Ltisungen fUr Injektionen mit frisch gekochtem, wieder a b
gekiihltem Wasser hergestellt. Helvet. schreibt zu allen subcutanen Injektionen 
ausdriicklich sterilisiertes Wasser vor. Es ware wiinschenswert, wenn allgemein 
diese Bestimmung fUr subcutane Injektionen, Augentropfen, Infiltrationen u. dgl. 
getroffen wUrde. 

Wasser fiir den Rezepturgebrauch sterilisiert man durch halbstiindiges 
schwaches Kochen in mit einem Wattebausch verschlossenen Kolben. Es ist zweek
maBig, in den Apotheken taglieh morgens eine dem voraussichtlichen Bedarf ent
sprechende Menge keimfreies Wasser zu bereiten. 

Nach Belg. soll das Wasser erst durch eine Porzellankerze filtriert und dann in 
einem mit Wattepfropfeu verschlossenen Kolben zum Sieden erhitzt werden oder 
es solI ohne vorherige Filtration durch die Porzellankerze mindestens 1/4 Stun de 
lang in einem mit Wattepfropfen verschlossenen Kolben gekocht werden. 

Zur Herstellung von Ltisungen des Salvarsans und seiner Abktimmlinge 
wird steriles, frisch destilliertes Wasser verwendet, weil man beobachtet hat, 
daB lediglich durch Kochen sterilisiertes itlteres destilliertes Wasser unangenehme 
Nebenwirkungen ausuben kann, die man auf das Vorhandensein der abgettiteten 
Bakterien zuriickfiihrt. 

Das frisch destillierte Wasser ist, wenn es in sterilen, mit keimfreiem Watte
bausch verschlossenen GefaBen aufgefangen wird, ohne weiteres keimfrei. Man 
kann es im kleinen durch Destillation aus Glaskolben ge
winnen oder auch - in grtiBeren Mengen - mit Hilfe des 
iiblichen Dampfdestillierapparates. Wenn der Dampfapparat 
im Gange ist, wird das Kiihlwasser zunachst abgestellt und 
so lange gewartet, bis der Dampf etwa 15 Minuten durch 
die Kiihlschlange gestrichen ist. Dann wird gekiihlt und 
das Wasser in gut gereinigten sterilen Glaskolben von etwa 
1 Liter Inhalt aufgefangen. Dieselben werden mit Watte 
fest verschlossen und das Wasser noch 1/, Stunde zum 
Sieden erhitzt. Das sterilisierte Wasser wird am besten inner
halb 14 Tagen bis 3 Wochen verbraucht. 

Glasapparate zur Gewinnung von zweimal destilliertem keim
freien Wasser sind unter Aqua destillata Bd. I, S.489 beschrieben. 

Die Glaskolben, in denen man das keimfreie Wasser auf
fangt, sterilisiert man am einfachsten dadurch, daB man etwa 100 cern 
dest. Wasser in dem mit einem Wattepfropfen verschlossenen Kol
ben 1/, Stunde lang zum Sieden erhitzt und dann ausgieBt. 

Glasflaschen, die zur Abgabe steriler Zubereitungen bestimmt 
sind, sollen aus widerstandsfahigem Glas hergestellt sein, das an 
Wasser kein Alkali a bge ben darf, besonders nicht, wenn die 
Flaschen zur Aufnahme von Alkaloidsalzlosungen und Losungen an
derer Stoffe, die durch Alkali zersetzt werden konnen, dienen Bollen. 
-aber die Priifung der Glaser siehe unter Ampullen Bd. I, S.403 u. 
Bd. II S. 1293. Vor dem Gebrauch werden die Glasflaschen sterilisiert, 
entweder durch zweistiindiges Erhitzen im Trockenkasten auf 160° ALb. &55 
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oder durch Ausblasen mit Dampf, wozu die in Abb.355 wiedergegebene Vorrichtung benutzt 
werden kann. Erhitzt man das Wasser in dem Kochkolben bis zum Sieden, so wird der Dampf 
durch die Glasrohre in das iibergestiilpte GefaB geleitet und entweicht durch den Flaschenhals. 

Arzneilosungen, die langeres Erhitzen auf 100 0 ohne Zersetzung des Arzneistoffes ver
tragen, werden in den sterilen Glasern mit sterilem Wasser hergestellt und dann nach Germ. VI 
entweder eine halbe Stunde lang im schwachen Sieden erhalten oder mit Hille der S. 1194 an
gegebenen Vorrichtungen lis Stunde lang im Dampf des siedenden Wassers oder 1/, Stunde 
lang im Autoklaven auf etwa 115 0 erhitzt. Die GlAser konnen dabei fest verschlossen werden. 
Glasstopfen werden mit Metallklammern festgehalten, Korkstopfen mit Bindfaden festgebunden. 
Man kann Glasstopfenflaschen auch zunachst so verschlieBen, daB die Luft austreten kann, indem 

. man zwischen Flaschenhals und Stopfen einen einmal zusammengefalteten Streifen Pergament-
papier oder ein Stiick Bindfaden, die vorher mit Wasser ausgekocht sind, einschiebt. Wenn 
nach beendeter Sterilisation das Glas nahezu erkaltet ist, lockert man den Stopfen ein wenig, 
so daB man gerade den Papierstreifen oder Bindfaden herausziehen kann, und driickt, nachdem 
dies geschehen, den Stopfen fest auf. Von Patenttropfflaschen, die fiir Sterilisationszwecke auch 
recht brauchbar sind, stellt man die Stopfen wahrend der Dampfeinwirkung auf "offen" und 
verschlieBt sie nach dem Erkalten der Flasche. 

Nach erfolgter Sterilisation sind die GefaBe der verschiedenen Art mit steriler Pergament
tektur zu iiberbinden. 

'Nicht vorschriftsmaBig wird hin und wieder die Sterilisation auf die Weise versucht, 
daB eine mit einem Wattepfropfen verschlossene Flasche nur mit ihrem unteren Teil in Wasser, daB 
in einem ungeschlossenen KochgefaB zum Sieden gebracht ist, hineingestellt und hierin eine halbe 
Stunde stehen gelassen wird. Dieses Verfahren ist durchaus unzulanglich. 

Losungen von Natriumarsenit (ZIEMSSENsche Losung), von Morphinhydrochlorid, 
Chininsalzen, Coffein, Strychninsalzen, N atriumkakodylat, Alypin, Acoin, 
P -Eucain, N ovocain, Tropococain, Stovain und Suprarenin konnen im stromenden 
Dampf und auch iiber 1000 im Autoklaven steriliert werden. Wenn bei einigen dieser Losungen 
Zersetzungen beobachtet werden, so hat dies seinen Grund darin, daB GefaBe aus schlechtem Glas 
benutzt wurden. 

Die fiir den Rezepturgebrauch vorratig gehaltene Morphinlosung (1 + 49) wird am besten 
mit sterilislertem Wasser bereitet und durch ein steriles Filter filtriert. 

N a tri umchloridlosung (physiologische Kochsalzlosung) kann im stromenden 
Dampf, im Autoklaven oder durch Kochen sterilisiert werden; vgl. Bd. I, S. 410 u. Bd. II, S.1192. 

Frisch bereiten kann man in Dringlichkeitsfallen 11 dieser Losung in etwa 30 Min. auf fol
gende Weise: Man lost 9 g Natriumchlorid in einem sterilisierten 11/21-Kolben in 1060 g sterilisiertem, 
destilliertem Wasser, driickt in den Kolbenhals einen lockeren sterilisierten Wattepfropfen, erhitzt 
den Kolben und halt die Losung 15 Min. im Sieden; dann wird der, Kolben, nachdem dessen Hals 
mit einer sterilen Pergamenttektur iiberbunden ist, durch Einstellen in kaltes Wasser abgekiihlt. 
Die angewandten 1060g Wasser kochen wahrend der 15 Min. so weit ein, daB rund 1000 g Losung 
erhalten werden. 

Fliissigkeiten und Losungen, die bei den vorgenannten Verfahren verandert werden, 
sind nach Germ. VI durch fraktionierte Sterilisation in einer im allgemeinen fiir praktische 
Zwecke ausreichenden Weise von Keimen zu befreien. Die fraktionierte Sterilisation wird in der 
Weise vorgenommen, daB man die Fliissigkeiten oder Losungen an mindestens vier aufeinander
folgenden Tagen je 40-60 Min. lang einer Temperatur von 70-80 0 aussetzt und sie in der Zwischen
zeit bei einer Temperatur von etwa 30 0 halt. 

Losungen von Atropin-, Cocain-, Hyoscin-, Scopolamin-, Duboisin-, Physo
stigminsalzen, Atoxyl und Extractum Secalis cornuti und anderen Stoffen, die durch Er
hitzen der Losungen auf 1000 verandert werden, macht man durch fraktionierte Sterilisa tion 
(s. S. 1197) praktisch geniigend keimfrei. CocainlOsungen sollen nach neueren Angaben auch 
eine Dampfsterilisation bei 1000 ohne Beeintrachtigung der Wirkung vertragen. Nach Gall. ist 
ein 10 Min. langes Erhitzen der Cocainlosung auf 1100 im Autoklaven zulassig. 

Fliissigkeiten und Losungen, die schon beim Erhitzen auf 70-80 0 verandert werden, 
konnen nach Germ. VI nur unter Beobachtung besonderer VorsichtsmaBregeln durch Filtration 
vermittels sterilisierter Filterkerzen in ausreichender Weise von Keimen befreit werden. Zu den 
Stoffen, deren Losungen nicht erhitzt werden diirfen, gehoren nach Germ. VI folgende: Lobelin
hydrochlorid, Physostigminsalicylat und -sulfat, Scopolaminhydrobromid und 
Suprarenin. Losungen, die nicht erhitzt werden diirfen, konnen auch nach den Regeln der 
aseptischen Arzneizubereitung annahernd steril hergestellt werden. Vgl. Emulsionen 
usw. S. 1201. Fliissigkeiten und Losungen, die nach dem Verfahren der fraktionierten Sterilisation 
behandelt oder durch Filterkerzen filtriert wurden, konnen nicht unbedingt als steril bezeichnet 
werden. 

SCHLEICIISche Losungen zur Infiltrationsanasthesie, die Cocain enthalten, sterili
siert man in der Weise, daB man Karbolsaurp, Natriumchlorid, Morphinhydrochlorid und Wasser 
zunachst im Dampf in dieht verschlossenem Glas erhitzt und nach beendetpr Sterilisation das 
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Cocainhydrochlorid zusetzt, und zwar moglichst in keimfreiem Zustand, sei es in Substanz oder in 
konzentrierter Losung. 

Augentropfen. Fiir die Zubereitung aller Augentropfen, die nicht sterilisiert verordnet sind, 
sollte der Apotheker nur sterilisiertes Wasser verwenden. - Besondere TropfgliLser nach 
MOHR zur Herstellung keimfreier Augentropfen bringt 
die GlasbliLserei STROHLEIN u. Co. in Diisseldorf in den 
Handel. Wie die Abb. 356 und 357 zeigen, sind es kleine 
Kolbchen, in die eine mit kugeliger Ausbuchtung versehene 
Augentropfpipette eingefiigt ist. In das Kolbchen wird 
Wasser eingefiillt und, nachdem die Pipette ohne Gummi
hiitchen, wie Abb. 356 zeigt, umgekehrt darauf gesetzt ist, 
eine Zeitlang auf freier Flamme gekocht. Dann nimmt 
man die Pipette heraus, zieht das Gummihiitchen dar
auf und fiigt sie, wie Abb. 357 zeigt, in das KOlbchen 
ein, worauf man abermals kocht. Durch das erste Kochen 
werden Kolbchen und das Innere der Pipette keimfrei 
gemacht, durch das zweite Kochen dagegen die untere 
AuBenseite und die AusfluBoffnung der Pipette. In das 
so sterilisierte Glas wird dann nach dem AusgieBen des 
Wassers die in einem sterilen Kolbche~ mit sterilem 
Wasser hergestellte Losung eingefiillt. DaB beim Ein
fiillen der Losung und spiLter beirn Gebrauch wieder Luft-
keime in die Losung hineingelangen konnen, liLBt sich Abb. 356. Abb. 357. 

nicht vermeiden. 
Ather wird als keimfrei angesehen. Wird steriler Ather verlangt, so beschrankt man sich 

darauf, ihn in sterilisierten Glasern abzugeben. 
Emulsionen (Aufschwemmungen) mit Glycerin, Fetten oder 01 stellt man nach Helv. an

nahernd steril infolgenderWeise her: Manerhitzt das GlycerinoderOI fiirsich, ersteres im Dampf
topf, letzteres wiLhrend 2 Stunden im Trockensterilisator auf 1200 und bringt nach dem Erkalten die 
betreffenden Substanzen hinein, oder letztere werden in einer mit Weingeist und Ather st~rili
sierten Reibschale mit dem sterilisierten Glycerin oder 01 angerieben und in ein sterilisiertes Glas
stopfenglas gegossen. Zu solchen Emulsionen sind Injektionen aus Jodoformglycerin und Jodoform-
01 zu rechnen, ferner Quecksilberoxyd- und Quecksilberjodidol und endlich noch diejenigen In
jektionen, die Quecksilberchloriir, salicylsaures und thymolessigsaures Quecksilber enthalten. 

Nach Germ. VI sind Emulsionen, Aufschwemmungen oder Anreibungen pulver
formiger Arzneimittel mit Glycerin, Fetten, Olen, fiiissigem Paraffin nach den Regein 
der aseptischen Arzneibereitung herzustellen, wenn eine regelrechte Sterilisation in Anbetracht der 
einzelnen Bestandteile nicht moglich iat. In diesem Faile sind die zur Zubereitung erforderlichen 
Arzneimittel soweit wie moglich einzeln zu sterilisieren, mit sterilisierten GeriLten zu verarbeiten 
und in sterilisierte GefaBe einzufiillen. Soweit eine Sterilisation der Gerate nicht moglich iat, sind 
diese mit steriler Watte und mit Weingeist zu reinigen. 

Arzneiz'ubereitungen, die nach den Regein der aseptischen Arzneizubereitung her
gestellt wurden, konnen nicht unbedingt als steril bezeichnet werden. 

Gelatine-Injektionen siehe unter Gelatina, Bd. I, S.1338. 
Glycerin, Fette, Ole, fliissiges Paraffin werden nach Germ. VI durch zweistiindiges Er

hitzen auf 120 0 sterilisiert. 
Campherol wird mit sterilisiertem 01 hergestellt und dann l/S Stunde lang im stromenden 

Dampf oder 1/, Stunde lang im Autoklaven auf etwa U5 0 erhitzt. 
Zur Herstellung von J odoformol wurde von TEN BOSCH folgendes Verfahren vorgeschlagen: 

Man sterilisiert 90 g 01, wie angegeben, und behandelt gleichzeitig in einer 120 g-Flasche aus 
braunem Glas unter ofterem Umschiitteln 10 g Jodoform mit 60 g wasseriger Sublimatlosung 
(1 : 1000). Nach dem Erkalten des sterilen Oles gieBt man 3 g davon in die Jodoform-Sublimat
lOstrng hinein und schiittelt nun so lange, bis das Jodoform mit dem 01 eine homogene, sich am 
Boden abscheidende Masse bildet. Darauf gieBt man die Sublimatlosung ab, indem man die Flasche 
so allmahlich umkehrt, daB die Offnung nach unten zeigt (wobei ein Mitauslaufen der oligen 
Jodoformmasse nicht zu befiirchten ist), spiilt mit sterilem Wasser nach, fiigt nach moglichst 
gutem AbgieBen des Wassers die noch fehlenden 87 g 01 hinzu und schiittelt gut um. 

Pulverformige Arzneimittel, wie weiBer Ton, Zinkoxyd, sind nach Germ. VI bei etwa 
1600 2 Stunden lang zu erhitzen und in bedecktem GefiLBe zum Erkalten stehenzulassen. Die Dauer 
des Erhitzens wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, bei dem im Innern des Pulvers die vorgeschrie-
bene Temperatur erreicht ist. . 

Pulverformige Arzneimittel, die beim trockenen Erhitzen veriLndert werden, sind mit Wein
geist zu durchfeuchten und bei einer 60 0 nicht iibersteigenden Temperatur zu trocknen. 
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Salben, die sterilisiert werden sollen, fiillt man am besten in ein WeithaIaglas ein, verschlieBt 
dieses gut mit einem Kautschukstopfen, der fest zuzubinden ist, erhitzt 2 Stunden auf 1200 und 
schiittelt spater wahrend des Erkaltens. Voraussetzung bei diesem Verfahren ist natiirlich, daB 
die dem Salbenkiirper untergemischten Arzneistoffe ein solches Erhitzen zulassen. Andernfalls 
muB man sich darauf beschranken, Salbenkiirper und Arzneistoffe getrennt oder auch nur erstere 
alIein zu sterilisieren und erst nach der Sterilisation die Mischung unter Benutzung eines sterilisierten 
Miirsers, Spatels usw. vorzunehmen. Auf letztere Weise erreicht man natiirlich nur eine annahernde 
Sterilisation. 

Tabletten lassen sich nur durch 1-2stiindiges trockenes Erhitzen auf 1500 sterilisieren, was 
aber bei der Mehrzahl von Arzneistoffen wegen der eintretenden Zersetzung nicht ausfiihrbar ist. 
Es ist deshalb in der Regel nicht miiglich, sterile Liisungen fiir Injektionen aus Tabletten herzu· 
stellen. Tabletten fiir den inneren Gebrauch zu sterilisieren ist iiberfliissig. 

Sterilisation von Verbandstoffen. AIs das beste und am meisten gebrauchte Sterilisierungs
mittel fiirVerbandstoffeistder Wasserdampf anzusehen. Durch diesen werden sterilisiert u. a. 
Verbandwatte, Verbandmull, Cambrik, Flanell, Leinwand, Mosetig-Battist. 
Man setzt diese 1-2 Stunden dem ungespannten oder eine hal be Stunde dem gespannten Dampf 
aus. Nach Germ. VI sollen Verbandstoffe entweder 1/, Stunde lang mit gespanntem Dampf von 
etwa 115° oder 1/2 Stunde lang mit striimendem Dampf behandelt werden. Auf impragnierte Ver
bandstoffe ist dieses Sterilisationsverfahren aber nur dann anwendbar, wenn die Impragnierungs
mittel durch die Einwirkung des Dampfes sich nicht in ,prheblicher Weise verfliichtigen oder ver
andern kiinnen. 

AIle Verbandstoffe, die der Sterilisation unterworfen werden, sind vorher mit einer 
Hiille zu umgeben, und zwar verwendet man hierzu zweckmaBig Filtrierpapier, dessen 
Poren der Dampf ohne Schwierigkeit durchdringt. Die Verbandstoffe werden in eine doppelte Lage 
Filtrierpapier fest eingewickelt und dann in den Dampftopf gebracht, den man mit einem baum
wollenen Tuch auskleidet. Es empfiehlt sich nicht, groBe Pakete von Verbandstoffen zu sterilisieren. 
Wattepakete sollten nicht griiBer aIa 50 g oder hiichstens 100 g sein. Werden groBere Mengen ver
ordnet, so gibt man mehrere Pakete abo 

Von Wichtigkeit ist, daB das Verbandmaterial nach beendeter Sterilisation moglichst trocken 
dem Apparat entnommen wird. Man erreicht dies in folgender Weise: Sofern ein doppelwandiger 
Sterilisator zur Verfiigung steht, der eine entsprechende Dalllpfregulierung ermiiglicht, bringt man 
die Verbandstoffe in den Sterilisationsraum hinein, leitet darauf zunachst durch die Zwischen
wandung des Mantels Dampf hindurch und gestattet diesem erst dann, wenn die Verbandstoffe 
geniigend angewarmt sind, in den Innenraum einzutreten. Einfachere Apparate, die keinen 
doppelten AuBenmantel haben, laBt man zunachst eine Zeitiang zwecks Durchwarmung vom 
Dampf durchstromen, bringt dann, nach abgestellter Dampfzufuhr, schnell die anderen Orts 
angewarmten Verbandstoffe hinein, nachdem man vorher noch das der inneren Wandung des 
Apparates anhaftende Kondenswasser mit einem Tuch abgewischt hat, und laBt hierauf den 
Dampf von neuem eintreten. Wenn nach beendeter Sterilisation der Dampfzutritt unterbrochen 
ist, iiberbindet man die DampfauefluBiiffnung des Apparates mit einem Wattebausch, wartet das 
viillige Erkalten des Apparates ab und nimmt dann erst die Verbandstoffe heraus. 

Nach erfoIgter Sterilisation werden die Verbandstoffpakete noch in eine zweite Schutz
hiille gebracht, die aus starkem Packpapier, Pergamentpapier, Pappfalzkartons, Blech- oder 
GlasgefaBen bestehen kann und vor ilirer Verwendung gleichfalls keimfrei zu machen ist. Zu diesem 
Zwecke kiinnen Blech- und GlasgefaBe 1 Stunde lang im HeiBluftsterilisator auf mindestens 1500 

erhitzt werden, wahrend fiir Papier und Pappe die Dampfsterilisation am Platz ist. 
Sollen in fiir Dampf undurchdringlichem Hiillenmaterial (Blech- oder GlasgefaBen) ent

haltene Verbandstoffe sterilisiert werden, so ist dafiir zu sorgen, daB diese Umhiillungen stellen
weise Offnungen aufweisen, die dem Dampf den Zutritt gestatten. Vielfach sterilisiert man Ver
bandstoffe in zylindrischen GefaBen aus verzinktem Blech, die oben und unten einen abnehmbaren 
iibergreifenden Deckel haben. Erst nach beendeter Sterilisation werden die Zylinder mit diesen 
Deckeln, die ebenfalls sterilisiert sein mUssen, verschlossen. Die Rander werden, wenn man von 
einem Verloten Abstand nehmen will, mit Streifen von Kautschukl!eftpflaster verklebt. Man kann 
fiir die Sterilisierung auch zwei an einer Stirnseite geiiffnete zylindrische BlechgefaBe verwenden, 
von denen das eine, etwas groBere, sich eben iiber das andere schieben laJ3t. Durch geeignetes 
Drehen bzw. Hineinschieben des inneren Zylinders in den auBeren, die beide in ihrem Mantel eine 
Anzahl einander entsprechender Locher haben, h8.t man es in der Hand, Offnungen fiir das Ein
stromen des Dampfes herzustellen und sie nach beendigter Sterilisation zu verschlieBen. Mit Ver
bandmaterial gefiillte, nur oben offene Blech- und GlasgefaBe werden liegend der Sterilisation 
unterworfen, da auf diese Weise die die keimtiitende Wirkung des Dampfes beeintrachtigende Luft. 
die in den GefaBen ist, leichter verdrangt wird. 

Nach Helvet. kiinnen Verbandstoffe alIer Art in einer Verpackung, die yom Dampf durch
drungen wird (Filtrierpapier) durch zweimaliges, durch je einen Tag getrenntes Behandeln im 
Autoklaven bei 1150 wahrend je 15 Min. oder im striimenden Wasserdampf wahrend 30 Min. keim
frei gemacht werden. 
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Es ist natiirlieh notwendig, daB der Wasserdampf die Verbandstoffpakete 
viillig durehdringt. Die Dauer des Erhitzens ist zu bemessen von dem Zeitpunkt an, in welehem 
der Dampf bis in die Mitte der Pakete eingedrungen ist. Bei Wattepaketen von 50 g, die von einer 
doppelten Lage Filtrierpapier umhiillt sind, dauert es etwa 1O-15Min., bis der Dampf eingedrungen 
ist, bei griiBeren Paketen langer. Um festzustellen, ob der Dampf die Mitte des Paketes erreieht hat, 
hat man versehiedene Verfahren empfohlen (vgl. das Werk von C. STICH). Eines qerselben ist 
folgendes: In ein Glasriihrehen sehmilzt man eine geringe Menge ehemiseh reines Phenanthren ein 
und gibt das gefiillte Rohrehen in ein weiteres Glasrohr, das ebenfalls zugesehmolzen wird und 
dessen Weite so bemessen ist, daB das Phenanthren erst naeh einer gewissen Zeit sehmilzt (bei 
98-1000). Dieses Riihrehen steekt man in die Mitte der zu sterilisierenden Verbandstoffe und er
kennt dann an dem vblligen Sehmelzen der Kristallblattehen die richtige Dauer der Dampfein
wirkung. Fiir die Sterilisation mit gespanntem Dampf dienen Kontrollrohrehen mit Brenzcatechin 
(Smp. 1040) und Resorcin (Smp. 110°). 

Laminariastifte und Tupelostifte legt man 2 Stunden in absoluten Alkohol, gieBt letzteren 
dann ab und erhitzt (bis hiichstens 1000), bis die Stifte trocken geworden sind. Auch ein Einlegen 
derselben in ein Gemisch aus 90 T. gesattigter atherischer Jodoformlosung und 10 T. Weingeist 
wild empfohlen. 

Katgut. Nach Vorschrift der Deutschen Heeresverwaltung werden die Katgutfaden 
5 Stunden im SOXHLETsehen Extraktionsapparat mit Ather, der in lebhaftem Sieden erhalten 
wird, entfettet. Danaen werden je zwei Faden in einen Beutel aus Filtrierpapier gelegt, der, 
dureh Zusammenfalten geschlossen, in eine runde Pappdose gerade hineinpaBt (5 Beutel zu je 50 cm 
in eine Schachtel). Die oHenen Schachteln mit dem Katgut werden nun im Wassertrockensehrank 
bei 70-800 48 Stunden vOllgetrocknet, und im Sterilisationsschrank verschlossen 6 Stunden bei 
154-1560 sterilisiert. Naeh dem Erkalten werden sie mit Papierstreifen verklebt. Zum Kleben 
dient DextrinlOsung mit 5% Karbolsaure. 

Nahseide kann durch viertelstiindiges Erhitzen im Wasserdampf keimfrei gemacht werden. 
Das geschieht zweekmaBig in einem Probierrohr, dessen Offnung mit einem Wattebauseh ver
schlossen und nach der Sterilisation mit sterilem Pergamentpapier iiberbunden wird. Auch ein 
Auskoehen der Nahseide mit Wasser ist angangig. Die gedrellte Seide vertragt die Sterilisation 
besser als die geflochtene. Von anderen Sterilisationsmethoden fiir Nahseide sei noch die SCHWARZ
sche erwahnt. Hiernach wird die Seide erst mit Seifenspiritus gewasehen, dann einige Zeit in 
1-2%ige Sodalosung gelegt, darauf in einem Glycerinbad bei 135-1450 erhitzt und endlich mit 
5% igem Karbolwasser gewaschen und hierin aufbewahrt. 

Gummihandschuhe sterilisiert man 30 Min. in stromendem Wasserdampf, nachdem man 
Talcum hineingestreut, die Finger voll Mull gestopft und den Handschuh in Filtrierpapier ein
geschlagen hatte. 

Sterilisation von galenischen Zubereitungen. 
Sirupe, die wenig haltbar sind, Mel depuratum und Solutio Succi Liquiritiae konnen in 

kleinen, mit Wattebausch verschlossenen und lose mit einer Glaskappe bedeckten Flaschen del' 
Dampfsterilisation unterworfen werden. Man kann die Flaschen auch mit einem festgebundenen 
Korkstopfen verschlieBen. Aueh die S. 1196 u. 1197 angegebenen Flaschenverschliisse sind zweck
maBig. Fiir die Haltbarkeit einer in Gebrauch genommenen Flasehe ist es von Wiehtigkeit, daB man 
den Rand der Flasehe, so oft man etwas von ihrem Inhalt ausgegossen hat, sofort mit durch Weingeist 
getrankter, sterileI' Watte abwischt. - Belg. laBt die Sirupe dureh einen Weingeistzusatz (bis 3%) 
haltbar machen. Dieses Verfahren kann namentlich fiir diejenigen Sirupe, die wie Sirupus Rhei 
und Mannae in griiBeren Einzelgaben und unvermischt kleinen Kindern verordnet werden, nicht 
empfohlen werden. 

Gummischleim kann ebenfalls der Dampfsterilisation unterworfen werden. Es ist aber in 
Betraeht zu ziehen, daB einerseits der so sterilisierte Gummischleim schwach opalisiert und einen 
geringeren Grad an Viseositat aufweist, andernteils infolge der dureh das Erhitzen bewirkten Zer
starung der im Schleim vorhandenen Oxydase manehe bei der Arzneibereitung sonst auftretende 
Farbungen und Zersetzungen in Fortfall kommen (z. B. bei Tannin, Morphin, Apomorphin, Physo
stigmin, Adrenalin). Aus diesem Grunde kann die arzneiliche Verwendung eines sterilisierten 
Gummisehleims nur dann in Frage kommen, wenn das Arzneibueh Sterilisation anordnet. Helv. 
laBt den Gummisehleim gleieh naeh dem Kolieren in einer Sehale eine halbe Stunde lang zur Zer
starung der Oxydase auf dem Dampfbad erhitzen. 

Latwergen und Muse fiillt man in Einmaehglaser mit dieht sehlieBenden Deekeln und er
hitzt sie 1-2 Stunden im Dampftopf. 

Sterilisation von Milch. 
Von einer vollstandigen Sterilisation der Mileh fiir Kinder, wie sie friiher dureh halb

stiindige Dampfsterilisation naeh dem SOxHLETsehen Verfahren vorgenommen wurde, ist man 
abgekommen, da sieh herausgestellt hat, daB dureh das lange Erhitzen, abgesehen von der Ver-
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Bchlechterung des Geschmacks, auch die Bekommlichkeit der Milch sehr beeintrachtigt wird. 
Man ist dazu iibergegangen, die Kindermilch hochstens 10 Min. lang im Dampf zu sterilisicren oder 
sie nur einmal aufzukochen. Auch folgendes Pasteurisierungs-Verfahren wird empfohlen: 
Man erhitzt die mit einem Pfropfen lose verschlossene Milchflasche 20 Min. lang auf 68-720 und 
kiihlt sie, nachdem man die Pfropfen fest eingedriickt hat, schnell abo ,Bei einem solchen Erhitzen 
werden kranjilieitserregende Bakterien abgetotet, aber nicht die in der Milch enthaltenen Vi t a mi ne 
zerstort, die zur Bekommlichkeit der Milch notwendig sind. 

Ein Pasteurisierapparat nach NATHAN STRAUSS besteht aus einem Milchtopf, zu dem 
ein gut schlieBender Deckel und ein zur Aufnahme einer groBeren Anzahl Milchflaschen bestimmtes 
Einsatzgestell gehiirt, das dem dem SOXHLETschen Kochtopf beigegebenen ahnlich ist. An bestimm
ter Stelle der Innenwandung des Topfes sind 3 Wiilste angebracht. Genau bis zu diesen wird der auf 
einen schlechten Warmeleiter aufgestellte Topf mit stark kochendem Wasser gefiillt. Dann bringt 
man sofort das Einsatzgestell mit den gefiillten Flaschen in den Topf, so daB es auf den Wiilsten 
ruht, und legt den Deckel fest auf den Topf auf. Nachdem sich die Flaschen, ohne das Wasser 
direkt zu beriihren, im Verlaufe von 5 Min. angewarmt haben, kann man durch ein bIoBes Drehen 
des Deckels bewirken. daB das Einsatzgestell auf den Boden des Topfes hinuntersinkt, so daB nun
mehr die Milchflaschen vom'heiBen Wasser umgeben sind. Nach Verlauf von weiteren 20 Min. 
hebt man darauf den Deckel ab und laBt in den Topf solange kaltes Wasser einlaufen, bis die Milch 
kalt ist. Bis zum Offnen des Deckels behalt das heiBe Wasser in dem gut verschlossenen Topfe eine 
Temperatur von etwa 70°. 

Sterilisation von Gebrauchsgegenstiinden. 
Glasgegenstande: Arzneiglaser, Kolben, Spatel, Stabe, Rohren, Trichter, Uhrglaser, Glas

platten. Hierfiir kommt nach Germ. VI und Helv. in Anwendung entweder 2stiindiges Erhitzen 
auf 1600 im Lufttrockenschrank oder viertelstiindiges Erhitzen im Autoklaven bei 1150 oder halb
stiindiges Erhitzen im stromenden Wasserdampf oder endlich halbstiindiges Auskochen mit 10/ 0 iger 
N atriumcarbonatlosung. 1m letzteren FaIle werden die Gegenstande nachher mit keimfreiem Wasser 
nachgespiilt. Fiir Spatel und Stabe von Glas erscheint auch ein kiirzeres Erhitzen in der Flamme 
ausreichend. Der Hals der Arzneiglaser und Glaskolben wird vor der Sterilisation mit 
Watte verschlossen; Glasstopfen werden fiir sich, in Filtrierpapier eingewickelt, sterilisiert. In eiligen 
Fallen konnen Arzneiglaser auch durch griindliches Ausspiilen mit konz. reiner Schwefelsaure 
und nachheriges mehrmaliges Nachspiilen mit warmem, sterilem Wasser keimfrei gemacht 
werden. 

GefaBe und Gerate aus Metall und Porzellan. Fiir diese kiinnen die gleichen Verfahren 
angewandt werden wie fiir Glasgegenstiinde. Fiir Spatel, Pinzetten und Lotfel ist ein Sterilisieren 
in der Flamme moglich. Morser und Steinkruken kann man im FaIle der Dringlichkeit auch durch 
konz. reine Schwefelsaure, Nachspiilen mit sterilem Wasser und Austrocknen mit steriler Watte 
keimfrei machen oder auch in der Weise, daB man Weingeist hineingieBt, diesen anziindet und 
unter Umriihren mit dem Pistill oder Spatel abbrennen laBt. Die Brenndauer des Weingeistes muB 
etwa 4 Minuten betragen. 

Watte, Pergament- und Filtrierpapier. Watte fiir Filtrations-, Reinigungs- und Ver
schluBzwecke wird zweckmaBig, locker in einem WeithalsgefaB mit Wattepfropfen eingeschlossen, 
der Dampfsterilisation unterworfen. Zum Tektieren und Abwiegen bestimmtes Pergamentpapier 
wird zum Zwecke der gleichen Behandlung, lose zusammengerollt, in mit Watte zu verschlieBende 
Probierrohren gebracht. Es empfieht sich, Filter zugleich mit einem passenden Trichter keimfrei 
zu machen und stets gebrauchsfertig zu halten, so zwar, daB man das gut zugeschnittene Filter 
glatt in den Trichter hineinlegt und diesen in ein Becherglas stellt. Letzteres verschlieBt man 
nun so, daB man auf die Offnung zunachst eine Lage Watte legt und die Watte mit Hille eines 
iibargreifenden Deckels festklemmt. Als Deckel konnen Kristallisationsschalen oder Blechdeckel 
benutzt werden. Man erhitzt 1 Stunde auf 1300 im HeiBluftsterilisator oder 1/2 Stunde im stro
menden Dampf. Nach Germ. VI werden Papierfilter wie Verbandstoffe sterilisiert. 

Kautschukgegenstande (Stopfen, Schlauche, Kappen der Augenpipetten) werden nach 
Germ. VI 1/ z Stunde lang in Wasser oder 10/ 0 iger N atriumcarbonatlosung gekocht. Bei Anwendung 
der letzteren muB ein Abspiilen mit sterilem Wasser folgen. ' 

Rorngegenstande (Waageschalen, Spatel, Loffel) sind zwecks Keimabtotung nach Helv. 
unmittelbar vor dem Gebrauch mit steriler Watte und Weingeist, darauf mit Ather zu reinigen. 
ZweckmaBiger nimmt man das Abwiegen auf einem sterilen Uhrglas vor und ersetzt Hornloffel 
und Spatel tunlichst durch solche aus Metall (Nickel), die vorher einfach durch die Flamme ge
zogen werden. 

Reinigung der Rande bei Sterilisationsarbeiten. Bei allen fiir die Sterilisation in Be
tracht kommenden Arbeiten ist auf eine sorgfaItige Reinigung der Hande groBer Wert zu legen, 
Zur Desinfektion derselben ist griindliches Waschen und Biirsten mit Seifenspiritus zu empfehlen. 
Nach einem neueren von SCHNEEBURG angegebenen Verfahren reibt man zunachst die Hande 
etwa 3 Minuten lang mit 90%igem Weingeist, dem ein Zusatz von 1/2% Salpetersaure oder 10/ 0 
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Formalin gemacht ist, tiichtig ab und wascht sie hinterher noch mit 100/ oiger Wasserstoffsuper
oxydlosung. Daa .Abtrocknen erfolgt fnit sterilem Mull. Diese Verfahren schonen die Hande 
mehr als das friiher iibliche Waschen mit SublimatlOsung. ZweckmaBig sind die Hande auch 
haufig einzufetten. Hierdurch wird die Bildung von Rissen und Schrunden in der Haut, die gute 
Brutstatten fiir Bakterien sind, verhindert. 

Konservieren von Nahrungsmitteln. 
Unter "Konserven" im engeren Sinne versteht man Nahrungsmittel, die durch eine be

sondere Zubereitung in einen solchen Zustand versetzt worden sind, daB sie sich fiir langere Zeit 
aufbewahren lassen, ohne zu verderben. - Unter Konservierungsmitteln oder Frisch
haltungsmitteln im engeren Sinne versteht man demnach die Hilfsmittel, welche dazu dienen, 
Nahrungsmittel in einen fiir langere .Aufbewahrung geeigneten Zustand zu versetzen. Unter Kon
servierungsmitteln im weiteren Sinne versteht man auch die Hilfsmittel, die dazu dienen, auch 
andere Objekte aus dem Pflanzen- und Tierreiche (nicht nur Nahrungsmittel) aufbewahrungsfahig 
zu machen. 

In den Nahrungsmitteln sind insbesondere drei Nahrungselemente vorhanden: EiweiB 
und die ihm nahestehenden Stoffe, Kohlenhydrate und Fette. Diese Nahrungselemente konnen 
unter giinatigen Bedingungen verschiedenen Umwandlungen unterliegen. 

Die EiweiBstoffe geraten ziemlich rasch in Faulnis infolge der Lebenstatigkeit von Faulnis
bakterien. Faulnis kann verhindert, aufgehoben oder zum Stillstand gebracht werden, wenn 
man den Zutritt der Bakterien verhindert oder vorhandene Faulniserreger totet oder in einen Ruhe
zustand versetzt, in dem ihr Stoffwechsel gleich Null ist. Begiinstigt wird die Tatigkeit der Faulnis
erreger durch eine geeignete Temperatur und durch einen gewissen Wassergehalt der faulnisfahigen 
Substanz. Faulnis wird verhindert, wenn die faulnisfahige Substanz nicht so viel Wasser enthalt, 
daB die Faulniserreger ihren Wasserbedarf leicht decken konnen. 

Losungen von garungsfahigen Zuckerarten oder solchen Zuckerarten, die leicht in 
garungsfahige iibergehen konnen, unterliegen leicht der Garung, indem die iiberalI weit verbrei
teten Keime von Garungserregern (Hefe, Milchsaurebakterien u. a.) in die Losungen hineingeraten_ 
Die Garung kann durch die gleichen Mittel wie die Faulnis verhiitet werden, namlich durch .Abhal
tung und .Abtotung der Garungserreger oder durch Einschrankung ihrer Lebenstatigkeit; der 
Garungsvorgang wird verhindert durch hohe oder sehr niedrige Temperatur und durch Entziehung 
des Wassers. 

Die Fette unterliegen weder der Faulnis noch der Garung, dagegen werden sie ranzig, d.h. 
sie nehmen einen eigenartigen unangenehmen Geruch und Geschmack an. Der Vorgang des Ran
zigwerdens ist verkniipft mit dem .Auftreten von freien Fettsauren, in manchen Fallen auch 
mit der Bildung von Estern. Die .Ansichten iiber die Ursachen des Ranzigwerdens gehen noch 
vielfach auseinander; auf Grund zahlreicher Untersuchungen ist aber nach UBBELOHDE anzu
nehmen, daB das Ranzigwerden nicht auf einen einzelnen Vorgang, sondern auf das Zusammen
wirken mehrerer Umstande zuriickzufiihren ist; es kommen dabei vor allem Luft, Licht, Feuch
tigkeit, Enzyme und Bakterien in Betracht. 

Folgende Frischhaltungsverfahren sind alIgemein im Gebrauch: 
1. Erhitzen. Da nicht aIle Nahrungsmittel der erforderlichen Temperatur von 100-1100 

ausgesetzt werden konnen, ohne ihren Geschmack zu andern, so ist fiir jedes Nahrungsmitteldas 
dafiir zweckmaBigste Verfahren auszuwahlen. 

Das Pasteurisieren. Wird besonders zur Konservierung von Milch, Bier und Wein an
gewandt. Es besteht darin, daB man diese Fliissigkeiten in geschlossenen GefaBen 15-30 Minuten 
auf 60-70 0 erhitzt und dann rasch abkiihlt. Hierdurch werden die Hefen und sehr viele Bakterien 
abgetotet. Nicht getotet werden dagegen die Dauerformen (Sporen) der Bakterien. Das Pasteuri
sieren hat sich bei Wein und Bier bewahrt, Milch laBt sich durch Pasteurisieren nicht mit Sicher
heit keimfrei machen . 

.APPERTs Verfahren. Schon seit 1804 angewandt. Die nahezu fertig gekochten Nahrungs
mittel werden in Blechdosen gefiillt und diese bis auf eine kleine l>ffnung fiir den Luftaustritt zuge
lotet. Die Blechdosen werden in siedendem Wasser erhitzt und die l>ffnung dann auch zugelotet. 
Darauf werden die Biichsen etwa 1 Stunde in Wasser oder Salzlosungen, von denen sie ganz bedeckt 
sein miissen, erhitzt. Das Verfahren wird besonders angewandt zur Konservierung von Fleisch
speisen, eingedickter Milch, Gemiisen und Friichten. 

In der Konservenindustrie werden die gefiillten Blechbiichsen dicht verschlossen im .Auto
klaven mit gespanntem Dampf bis auf etwa 1200 erhitzt. 

2. Entziehung von Wasser. Befreit man faulniafahige Stoffe von ihrem Wasser
gehalt ganz oder doch bis zu zu einem gewissen Grade, so widerstehen sie der Fii.ulnis, voraus
gesetzt, daB sie nicht wieder feucht werden. Hierauf beruht die Herstellung und die Verwendung 
des Fleischpulvers, des trockenen EiweiBes und Peptons, des Leimes. Getrocknete Gemiise, ge
trocknetes Obst geraten, wenn die Trocknung hinreichend ist, weder in Faulnis noch in Garung. 
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Es ist nicht i=er notw.endig, den zu konservierenden Stoffen alles Wasser zu entziehen, es geniigt. 
das Wasser so weit zu entfernen, daB der betreffende Stoff aufhort, ein geeigneter Nii.hrboden 
fiir die Fii.u1nis· und Gii.rungserreger zu sein. Aus diesem Grunde ist z. B. kondensierte Milch 
mit und ohne Zuckerzusatz bltbar, wenn sie bis zu einer gewissen Konsistenz eingedickt ist. -
Aus dem gleichen Grunde bleiben geniigend konzentrierte Sirupe von Gii.rung verschont, wii.hrend 
diinne Sirupe ziemlich leicht in Gii.rung geraten. - Hilufig geniigt schon eine nur oberflii.chliohe 
Austrocknung, z. B. beim Fleisch und der Wurst durch Rii.ucherung. Bisweilen geht dem Trock
nungsprozeB auch noch eine Behandlung mit Salz voraus. Bei der Rii.ucherung kommt nebenbei 
a.llerdings auch eine Wirkung chemischer Stoffe in Frage (vgl. unter 5). 

Stockfisch ist einfach getrockneter Kabeljau, Laberdan gesalzener und dann getrockneter 
Kabeljau. 

Die Konservierung durch Austrocknung ist um so erfolgreicher, je rascher das Austrocknen 
vor sioh geht. Deshalb werden groBere Objekte, z. B. Fleisch, in kleinere Stiioke geschnitten 
und dann ausgetrocknet. Auf Entziehung von Wasser ist ebenfa.lls zuriickzufiihren die Konser· 
viel1l¥g durch Zusatz groBer Mengen Kochsalz oder Zuoker. Diese Stoffe entziehen auch den Mikro· 
organismen das Wasser und maohen damit ihre Entwioklung unmoglich. 

3. AbschluB der Luft. Do. die meisten hier in Frage kommenden Mikroorganismen Sauer· 
stoff fiir ihre Lebenstii.tigkeit bediirfen, so kann in vielen Fii.llen Konservierung auch durch Ab· 
schluB der Luft erreicht werden. Man konserviert z. B. Fleisoh durch Einlegen in Fett, duroh 
tTberziehen mit Harz, Paraffin. Eier werden in Kalkwasser oder in verdiinnte Wasserglaslosung 
eingelegt. Durch den AbschluB der Luft wird auch das Hineingelangen von Bakterien und andern 
Lebewesen aus der Luft verhiitet. Ein AbschluB der Luft wirkt besonders giinstig bei der Auf· 
bewahrung von Fetten. 

4. Niedrige Temperatur. Die Entwicklung der Mikroorganismen ist an bestimmte Tem· 
peraturen gebunden, die fiir die verschiedenen Individuen verschieden sind. Durch Erniedrigung 
der Temperatur konnen Fii.ulnis und Gii.rung unterdriickt oder doch verzogert werden. Hierauf 
beruht die Benutzung der Keller, Eiskeller und Eisschrii.nke. Indessen ist zu beachten, daB durch 
niedrige Temperatur (Kii.lte) die Mikroorganismen zwar in ihrer Entwicklung gehemmt, aber nicht 
getotet werden, und daB Kii.lte insbesondere gegeniiber den Dauerformen (Sporen) ziemlioh ohne 
EinfluB ist. Auch vertragen zahlreiche Nahrungsmittel eine starke Kii.lte nicht. So ist es z. B. 
fiir die K&.rtoffeln bekannt, daB sie durch Einfrieren einen siiBen Geschmack annehmen. Fleisch 
im gefrorenen Zustande ist zwar vor Fii.nlnis geschiitzt, aber es fault - einmal aufgetaut - um 
so rascher. Die Temperatur unserer Keller betrii.gt etwa 8-100 und erweist sich als hinreichend, 
um unsere Nahrungsmittel eine gewisse, kurze Zeit zu konservieren. Fiir Fleisch hat BiBb eine 
Temperatur von etwa + 20 (in den Kiihlhii.usern der Schlachthiife) als zweckmii.Big erwiesen. 
Ahnliche Temperatllren werden eingehalten in den Eiswagen der Eisenbahnen. Das Gefrieren· 
lassen des Fleisches findet meistens nur Anwendllng fiir den Transport des letzteren von iiber· 
seeischen Lii.ndern (Australien, Argentinien). Man hat also auseinander zu halten das Kiihlver· 
fahren (Temperatur nicht unter 20) und das Gefrierverfahren (Temperatur unter 00). 

5. Chemikalieo uod chemische Verfahreo. Die Eigenschaft einer Anzahl von Chemi· 
kaHen, Mikroorganismen zu toten oder doch in ihrer Entwicklung zu hemmen, hat man fiir die 
Frischhaltung von Lebensmitteln verwendet. Bei der Auswahl der chemischen Konservierungs. 
mittel muB jedoch mit groBer Vorsicht zu Werke gegangen werden, do. ein Stoff, der bestimmt ist, 
auf niedere Lebewesen giftig zu wirken, in hinreichenden Mengen auch bei GenuB der damit ver· 
setzten Nahrungsmittel schii.dlich wirken kann. Zur Frischhaltung von Lebensmitteln diirfen 
selbstverstii.ndlich nur solche chemischen Stoffe verwendet werden, deren Unsohii.dlichkeit bei 
den zur Anwendung kommenden Mengen fiir den mensch lichen Organismus erwiesen ist. - Die 
wichtigsten chemischen Konservierungsmittel und ·verfahren sind folgende: 

Kochsalz. Das Kochsalz wird von alters her in groBen Mengen zum Haltbarmachen von 
Fleisch und Fleischwaren (Pokeln), auch von Pflanzenteilen benutzt. In hinreichender Menge 
verwendet, verhindert es die Fii.ulnis, nicht aber die Tii.tigkeit bestimmter Gii.rungsbakterien. 
Die Bereitung der Salzgurken und des Sauerkrautes z. B. beruht darauf, daB durch geniigenden 
Zusatz von Kochsalz wohl die Faulniserreger getotet werden, wii.hrend die Tii.tigkeit der Erreger 
der Mi!chsii.uregarung wohl verzogert, aber nicht ganz unterdriickt wird. - Der Zusatz von 
Sal peter beim Pokeln des Fleisches hat nur den Zweck, den Fleischfarbstoff aufzuhellen, also 
dem Fleisch eine schone rote Farbe zu geben; fiir die Konservierung ist dieser Zusatz weniger 
von Belang. 

Rii.uchern. Das gesalzene Fleisch wird vielfach noch gerii.uchert. Hierdurch wird dem 
Fleische einerseits Wasser entzogen, andererseits aber wird die Oberflii.che mit im Rauche ent· 
haltenen konservierenden Stoffen (Kreosot, Phenol, Kresol, Formaldehyd, Essigsii.ure und 
anderen Produkten der trockenen Destillation) impragniert. Bei der sog. Schnellrii.ucherei 
wird Holzessig wegen seines Gehaltes an Phenolen zum Konservieren des Fleisches benutzt. 

Essig. Essigsii.ure vermag in einer Konzentration von etwa 50/ 0 sowohl Fii.ulnis wie Gii.rung 
eine gewisse Zeit zuriickzuhalten (marinierte Fleisch· und Fischwaren, Essigfriiohte). 
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Chemische Konservierungsmittel im engeren Sinne. Hierunter versteht man 
solche Stoffe, die, ohne einen eigenen Geschma.ckswert zu haben, ausschlieBlich antiseptisch 
wU·ken. Die bekanntesten sind folgende: Schweflige Saure und deren SaIze, Borsaure und 
deren SaIze, Formaldehyd, Salicylsaure und deren Verbindungen, Ameisens8ure, Benzoe
saure und deren SaIze. Zum Teil finden sich diese Mittel oder ihre Mischungen unter Phan
tasienamen im Handel. trber die Zula.ssigkeit und auch iiber die Wirksamkeit einzelner Mittel 
sind die Ansichten geteilt. Besonders empfohlen werden im a.llgemeinen fiir die Konservierung von 
Fruchtsaften, Marmeladen und anderen Obstzubereitungen: Ameisensii.ure, Benzoe
sii.ure, p-Oxybenzoesii.uremethylester (Nipagin-M, Solbrol) und Salicylsii.ure; von 
Fetten: Benzoesii.ure. FUr die Konservierung von Fleisch und Fleischwaren wurden eine 
Zeitlang in erheblichem Umfange schwefligsaures Natrium und Borsii.ure oOOr deren SaIze 
verwendet. Nachdem diese sowie eine Reihe anderer Stoffe seit dem Jahre 1902 durch das Fleisch
beschaugesetz verboten sind, hat die Industrie zahlreiche nicht durch dieses Gesetz verbotene Er
satzstoffe in den Handel gebracht_ Die Mehrzahl dieser Prii.parate, die insbesondere ala Konser
vierungsmittel fiir Ha.ckfleisch und unter den verschiedenartigsten Phantasienamen angepriesen 
werden, enthalten Benzoes8ure oder deren SaIze neben phosphorsaurem Natrium; 
daneben finden sich in manchen Prii.paraten auch noch essigsaure SaIze, Zucker, Koch
saIz oder Salpeter. Nach REINSCH ist der Wert dieser BOg. Hacksalze ala Konservierungsmittel 
gleich Null; sie erhalten lediglich die rote Farbe des Fleisches, ohne einen wesentlichen EinfluB 
auf die Haltbarkeit des Fleisches selbst auszuiiben. Aus diesem Grunde sind sie auch ala Zusata 
zu Hackfleisch durchaus zu verwerfen und das damit versetzte Hackfleisch ist als verfii.lscht 
anzusehen, weil durch kiinstliche Erhaltung lediglich der Farbe nur bessere Beschaffenheit vor
getii.uscht wird. ,()ber Fleischkonservierungsmittel siehe auch Bd. I, S. 837 und 850. 

Desinfektion. 
Unter Desinfektion (Entseuchung, Entwesung) versteht man die Unschadlich. 

machung von pathogenen Mikroorganismen (Bakterien). Nach Germ. 6 heiBt Des
infizieren "einen Gegenstand in den Zustand versetzen, daB er nicht mehr infizieren 
kann". Nicht zu verwechseIn mit der Desinfektion ist die Desodoration, welche 
die Zerstorung oder Verdeckung ubler Geruche bezweckt, die durch die Zersetzung 
(Faulnis) organischer Stoffe aufgetreten sind. 

Wer mit Erfolg desinfizieren will, muB eine genaue Kenntnis von den 
Eigentiimlichkeiten der in Frage kommenden pathogenen Organismen besitzen. Er 
muB ihre Entwicklung, Fortpflanzung, die Art, in der sie sich verbreiten, ibre 
Widerstandsfahigkeit gegen auBere Eingriffe kennen. Er muB ferner unterrichtet sein 
iiber die Wirksamkeit der Mittel (Desinfektionsmittel), die ibm zur Vernichtung der 
Keime zur Verfiigung stehen. Er muB die Einfliisse der Desinfektionsmittel auf 
das zu desinfizierende Substrat kennen und Sorge dafiir tragen, daB nicht 
durch das Desinfektionsverfahren eine Verschleppung von Keimen erfolgt, und 
muB die Gewahr bieten, daB er die erforderlichen Arbeiten mit der notigen Zuver
lassigkeit ausfiihrt. 

Die zur Desinfektion zur Verfiigung stehenden Hilfsmittel sind zum Teil 
physikalischer, zum Teil chemischer Natur. Von chemischen Desinfektionsmitteln 
gibt es eine sehr groBe Anzahl. Nur wenige derselben aber haben sich der bak
teriologischen Kontrolle gegeniiber als geeignet erwiesen. Die Aufsichtsbehorden 
haben sich deshalb veranlaBt gesehen, auf Grund der technischen und wissenschaft
lichen Versuche, die mit den einzelnen Desinfektionsmitteln vorgenommen 
worden sind, eine hestimmte Auswahl unter diesen zu treffen und fiir ihre Anwendung 
besondereAnweisungen zu veroffentlichen (siehe S.1209). In diesenAnweisungen hat 
man, abgesehen von Formaldehyd- und Wasserdampf, die friiher viel gebrauchliche 
Desinfektion mit gasformigen Mitteln ganz ausgeschaltet, weil diese Mittel 
(Brom, Ohlor, Schweflige Saure) nicht nur auf pathogene Keime, sondern auch 
auf viele andere Stoffe zerstorend wirken und ibre Anwendung - abgesehen von 
Anstalten, wo besondere Apparatur dazu vorhanden ist - mit groBen Gefahren 
fiir die Gesundheit der beteiligten Personen verkniipft ist. Auch die friiher viel
fach als Desinfektionsmittel verwendeten Chemikalien: Eisenvitriol, ManganchlorUr. 
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Zinkchlorid, Teer nnd Teerole sind nicht beriicksichtigt, denn sie haben nur den 
Wert von Desodorationsmitteln. 

Desinfektionsmittel. 
Sehr wirksame Mittel aowohl zur Deainfektion von Wunden, der Haut und der Hande, wie 

auch zur Entkeimung von Trink· und Badewasser sind Hypochlorite und das Chloramin 
(s. Bd. I, S.664), dessen Wirkung der der Hypochlorite ahnlich ist. 

Das alteste Desinfektionsmittel dieser Art ist der Chlorkalk. Durch Umsetzen von Chlor
kalk mit Natriumcarbonat in wasseriger Losung erhaIt man Natriumchlorid und Natriumhydroxyd 
enthaltende NatriumhypochloritHisung (s. Bd. II, S.223). 

Mit Borsaure neutraIisierte und dadurch von der Xtzwirkung des Natriumhydroxyds be
freite Natriumhypochloritlosung ist die DAKINsche Losung (s. Bd. II, S.224). 

Calciumhypochlorit, Ca(OCI)2' kommt unter der Bezeichnung Caporit in den Handel 
(s. Bd. I, S.743). Aus dem Calciumhypochlorit erhalt man durch Umsetzung mit Natrium
carbonatlosung Losungen von Natriumhypochlorit, die kein Natriumchlorid und Natrium
hydroxyd enthalten. 

Die Wirkung des Chlorkalks und der Hypochlorite ist in der Hauptsache eine Oxydations
wir kung. Sie wirken entweder unmittelbar oxydierend durch Sauerstoffabgabe oder bei Gegenwart 
von schwachen Sauren durch Freiwerden von Unterchloriger Saure, die dann Sauerstoff abgibt. 
Der Wert der Hypochlorite beruht auf dem Gehalt an verfiigbarem Sauerstoff, der durch die 
Bestimmung des "wirksamen Chlors" ermittelt wird (vgl. Bd. I, S.744). 

Chloramin. Die Wirkung des Chloramins = p-Toluolsulfonchloramiduatrium beruht eben. 
falls auf einer Oxydation durch Natriumhypochlorit: 

CHa ,C6H4S02N<~a + H20 = CHa .C6H,S02NH2 + NaOCl. 

Mit Salzsaure gibt daa Chloramin freies Chlor: 

CHa ,C6H4S02N<~a + 2 HCI = CHs·C6H,S02NHs + NaC! + C12. 

Durch die jodometriache Bestimmung des frei werdenden Chlors kann man auch in diesem FaIle 

die Menge des" wirksamen Chlors" ermitteln, die bei reinem Chloramin, CH3C6H,S02N<~a + 3 HsO 

rund 25% betragt (vgl. Bd. II, S.1316). 
Chloramin wird von der CHEM. FABR. V. HEYDEN, Radebeul, auch in Tabletten zu 0,5 g 

geliefert. 
AuBer dem reinen Chloramin ist auch billigeres Roh-Chloramin im Handel mit einem Ge

halt von 80% Reinchloramin = 20% wirksames Chlor. 
Verwendet wird das Chloramin zur Handedesinfektion, zu Spiilungen und zur Deainfektion 

von tuberkulOsem Auswurf. Es totet in 3% iger Losung Eitererreger in 3 Min., in 5 % iger Losung 
Milzbrandsporen in 3 Stunden. 

Srhweflige Sliure, Schwefeldioxyd, S02' wird durch Verbrennen von Schwefel oder 
einer Los-ung von Schwefel in Schwefelkohlenstoff (Salforkose) erzeugt oder man verwendet das 
fliissige Schwefeldioxyd des Handels oder wasserige Losungen von Schwefeldioxyd. 

Gegen Bakterien und deren Sporen ist das Schwefeldioxyd ziemlich unwirksam. In groBen 
Mengen wird es verwendet zur Abtotung von Pilzen (Schimmel, Hefe u. a.). Ferner dient es zur 
Totung von Ungeziefer (Lausen, Ratten u. a.). Nachteilig ist dabei, daB das Schwefeldioxyd zwar 
achon in geringer Konzentration Lause und Nisse abtotet, daB es aber von feuchten Gegenstanden 
(Wasche und Kleidung) leicht in solchen Mengen aufgenommen wird, daB eine Beschadigung ein
tritt. 

Quecksilberchlorid wird meist in wasseriger Losung 1: 1000 verwendet. 
An Stelle von Quecksilberchlorid wird auch Sublamin (a. Bd. I, S.1485) verwendet, das 

Metallgegenstande nicht angreift. 

Kalkmilch. ttber die Herstellung s. S. 209, Desinfektionsanweisung. 

SVVERNSche Desinfektionsfliissigkeit. 100 T. Xtzkalk, wechselnde Mengen Magnesium
chlorid und Steinkohlenteer, gewohnlich je 10 T. und 240 T. Wasser. Zur Desinfektion von Kloaken 
und Abwassern, besonders bei der Militarverwaltung in Gebrauch. 

Wasser. ttber die Verwendung von Wasserdampf und heiBem Waaaer a. S. 1210, Des
infektionsanweisung. 

Formaldehyd, ein gegen Bakterien und Pilze sehr wirksames Mittel, wird entweder in 
wasseriger Losung oder in Gasform zusammen mit Wasserdampf verwendet. ttber die verschie
denen Arten der Anwendung a. S. 1209, Desinfektionsanweisung. Vgl. auch Bd. I, S.1311. 
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Phenol und Kresol. Phenol wird in wii.sseriger Losung, meist 3%ig, verwendet. Kresol 
(Rohkresol, Cresolurn crudum, Bd. I, S. 1112) in wii.sseriger Losung (a.ls verdiinntes Kresolwasser 
mit 2,5 0/ 0 Kresol) oder in wii.sserigenLosungen von Zubereitungen, in denen das Kresol meist durch 
einen Zusatz von Seife leichter loslich gemacht ist, z. B. Kresolseifenlosung, Lysol und ii.hn· 
lichen Prii.paraten (vgl. Bd. I, S. 1117 u. 1118). 1m Lysoform wird Kresol zusammen mit Form. 
aldehyd verwendet. ' 

Desinfektionsanweisung. Zu dem Reichsgesetz betreffend die Bekii.mpfung gemein. 
gefiihrlicher Krankheiten yom 30. Juni 1900 ist durch BundesratsbeschiuB Yom 21. Mii.rz 1907 
(Bekanntmachung des Reichskanzlers yom 11. April 1907) die nachstehende allgemeine Desinfek· 
tionsanweisung erlassen worden, die wir durch praktische Hinweise erganzen1). 

Es sollen folgende Desinfektionsmittel verwendet werden, unter denen die Auswahl nach Lage 
des Falles zu treffen ist. Auch diirfen unter Umstii.nden andere, in bezug auf ilire desinfizierende 
Wirksamkeit und praktische Brauchbarkeit erprobte Mittel verwendet werden, jedoch miissen 
ihre Mischungs. und Losungsverhii.ltnisse sowie ihre Verwendungsweise BO gewii.hlt werden, daB 
nach dem Gutachten des beamteten Arztes der Enolg ihrer Anwendung einer Desinfektion mit 
den unter 1-9 bezeichneten Mitteln nicht nachsteht. 

1. Verdiinntes Kresolwasser (2,50/ 0). Zur Herstellung werden entweder 50 ccm Kresol· 
seifenlOsung (Liquor Cresoli saponatus) oder 1/2 I Kresolwasser (Aqua cresolica Germ.) mit 
Wasser zu I I Desinfektionsfliissigkeit aufgefiillt und gut durchgemischt. 

2. Karbolsiiurelosung (etwa 3%). 
3. Sublimatliisung (1/10%)' aus den kauflichen, rosa gefarbten Sublimatpastillen des 

Handels herzustellen. 
4. Kalkmilch. Frisch gebrannter Kalk wird unzerkIeinert in ein geraumiges GefaB gelegt 

und mit Wasser (etwa der halben Menge des Kalkes) gleichmaBig besprengt; er zenallt hierbei 
unter starker Erwarmung und unter Aufblii.hen zu Kalkpulver. Die Kalkmilch wird bereitet, 
indem zu je 1 I Kalkpulver allinii.lilich unter stetem Riihren 3 1 Wasser hinzugesetzt werden. 

Falls frischgebrannter Kalk nicht zur Verfiigung steht, kann die Kalkmilch auch durch 
Anriihren von je II geloschtem Kalk, wie er in einer Kalkgrube vorhanden ist, mit 3 I Wasser 
bereitet werden. Jedoch ist darauf zu achten, daB in diesen Fii.llen die oberste, durch den EinfluB 
der Luft veranderte Kalkschicht vorher beseitigt wird. Die KaIkmilch ist vor dem Gebrauch 
umzuschiitteln oder umzuriihren. 

5. Chlorkalkmilch wird aus Chlorkalk, der in dicht gesohlossenen GefaBen vor Licht ge· 
sohiitzt aufbewahrt war und Btechenden ChIorgeruch besitzen Boll, in der Weise hergestellt, daB 
zu je 1 I Chlorkalk allmahlich unter stetem Riihren 5 1 Wasser hinzugesetzt werden. Vor dem 
Gebrauch frisch zu bereiten! 

An Stelle vonChiorkalk verwendet man besser das hochwertigeCalciumhypochlori t(Ca po. 
rit s. Bd. IS. 743). Auoh Roh·Chloramin (B. S. 1208) ist ein vorziiglicher Ersatz fiirChiorkaik. 

6. Formaldehyd. Die etwa 35%ige wasserige LOsung (Formaldehyd solutus Germ.). 
Formaldehydlosung, in der sich eine weiBe, flockige Masse, die sioh bei vorsichtigem Erwarmen 
nicht auflost (Paraformaldehyd), abgeschieden hat, ist weniger wirksam, unter Umstanden 
sogar vollkommen unwirksam und daher fiir Desinfektionszwecke nieht mehr zu benutzen. 

Formaldehydlosung kommt zur Anwendung: 
I. entweder in Dampfform; zu diesem Zwecke wird die kaufliche Formaldehydlosung 

in geeigneten Apparaten mit Wasser verdampft oder zerstaubt oder das Formaldehydgas duroh 
ein anderes erprobtes Venahren entwiekelt; 

II. oder in wasseriger Losung (etwa 10/ 0 ). Zur Herstellung werden 30 oem der kauflichen 
Formaldehydlosung mit Wasser zu 11 Desinfektionsfliissigkeit aufgefiillt und gut durehgemiseht. 

Zur Formaldehydgasdesinfektion ko=en folgende Venahren in Frage: 
Die Venahren von TRILLAT und von ROSENBERG werden nicht mehr angewandt; sie 

konnen durch folgende Venahren ersetzt werden: 
a) In einem Formalindesinfektionsapparat (z. B. Colonia, angegeben von CZAPLEVSKI) 

wird wii.sserige Formalinlosung mit Wasser verdampft. Je Kubikmeter Raum sind 40 g For· 
malin und 60 g Wasser zu verdampfen. Die Dii.mpfe miissen etwa 4-7 Stunden einwirken. 

b) Verfahren von SCHERING. Pastillen von 1 g Paraform werden in einem, "Aesku. 
lap" genannten Apparat durch eine Spiritusflamme vergast, so daB die Formaldehyddii.mpfe 

1) Die bisher giiltigen Desinfektionsvorschriften, welche in Anlage 5 zu den Ausfiihrungs. 
bestimmungen des Gesetzes betreffs iibertragbarer Krankheiten YOm 28. August 1905 nieder· 
gelegt waren, sind durch EriaB des Ministers fiir Volkswohlfahrt yom 8. Februar 1921 I.M. III 64 
durch Neubearbeitung ersetzt worden. Die Neubearbeitung geht davon aus, daB im Gegensatz 
zu den friiheren Bestinlmungen der Hauptwert auf die sogenannte laufende Desinfektion am 
Krankheitsbette zu legen sei, und die SchiuBdesinfektion urn so einfaeher gestaltet werden konne, 
je sorgfaltiger die laufende Desinfektion ausgefiihrt worden sei. 
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von den Verbrennungsgasen mit fortgerissen werden. Der Apparat wird im Zimmer aufgestellt, 
die Flamme entziindet, das Zimmer verlassen und verschlossen. Die Vergasung der Pastillen ist 
mit Verdampfen von Wasser kombiniert. 

c) Verfahren von WALTHER SCHLOSSlIIANN. In einem besonderen Apparate wird 
mittels einer Spirituslampe Wasser verdampft. Der Dampf driickt auf eine Mischung von 
90 T. Formaldehydlosung (4O%) und 10 T. Glycerin, die in Form eines feinen Sprays austritt. 
Der Glycerinzusatz solI die Polymerisierung verhindern. Die Aufstellung des Apparates erfolgt 
in dem zu desinfizierenden Raum selbst. 

d) Breslauer Methode von C. FLUGGE. Polymerisation tritt in wiisserigen Form· 
aldehydlosungen nur dann ein, wenn die Konzentration von 40 0/ 0 iiberschritten wird. Da aber 
Formaldehyd auch aus verdiinnten Losungen leioht ausgetrieben wird, so werden bei diesen 
Verfahren solche angewandt. Da der gasformige Formaldehyd sich in der Luft leicht wieder 
zu Paraform polymerisiert, so wird, um dies zu verhindern, reichlioh Wasserdampf zugefiihrt, 
der durch Verdampfen der verdiinnten Losungen zugleioh mit dem Formaldehyd entwickelt wird. 

e) Das Autanverfahren zur Erzeugung von Formaldehyd nach EICHENGRUN (Franzos. 
Pat. 366605 der FARBENFABRIKEN LEVERKUSEN) beruht auf der Einwirkung von Wasser 
auf Gemische von polymerisiertem Formaldehyd (Paraformaldehyd, Trioxymethylen) mit solohen 
Metallperoxyden, die alkalische Reaktion besitzen. Um eine gemaBigte, gleiohmaBige Entwicklung 
von Formaldehyddampfen zu erzielen, wird der Misohung ein indifferentes Mittel, z. B. Soda zu· 
gesetzt. Die besten Resultate erzielt man mit einer Mischung aus 21/2 T. Bariumsuperoxyd und 
1 T. Paraformaldehyd oder Trioxymethylen. Gibt man 15-20 ccm Wasser zu 25 g dieser 
Misohung, so findet unter Warmeentwioklung und heftigem Aufkoohen Formaldehydentwicklung 
neben Wasserdampf statt. 

Sehr bewahrt und einfach ist das Permanganatverfahren nach DOERR und RAU· 
BITS CHECK, wobei fiir je 1 cbm Rauminhalt je 25 g gepulvertes Kaliumpermanganat und For· 
malin und 12,5 g sodahaltiges warmes Wasser verspriiht werden. 

Die Ausfiihrung erfolgt in der Weise, daB verdachtige Wasche in SublimatkochsalzlOsung 
eingelegt wird. Flecken oder Stellen auf dem FuBboden (von Exkreten u. dgl. herriihrend) 
werden gleichfalls mit Sublimatlosung gewaschen. Die Mobel sind von den Wanden abzu. 
riicken. Tiiren und Schubladen der Sohranke usw. sind weit zu offnen. Betten, Teppiche, 
Kleider, sind an Wascheleinen oder Gestellen freihangend zu befestigen und zwar so, daB sie nirgends 
aufliegen und nirgends enge Falten bilden. Die Taschen der Kleidungsstiicke sind nach auBen zu 
kehren. N achdem nunmehr noch der zu desinfizierende Raum abgedichtet worden ist, bringt man den 
Apparat in das Zimmer, stellt ihn so auf, daB jede Feuersgefahr ausgeschlossen ist, entziindet die 
Lampe, schlieBt das Zimmer und iiberlaBt es nunmehr sich selbst wahrend 8 Stunden. Naoh dieser Zeit 
(8 Stunden) wird durch das Schliisselloch hindurch Ammoniakgas eingeleitet, das aus SOO com Ammo· 
niakfliiasigkeit von 25 0/ 0 entwickelt worden ist und mit den Resten des Formaldehyd unschadliches 
und geruchloses Hexamethylentetramin bildet. Das Zuleitungsrohr muB im Innern des Zimmers 
eine Vorriohtung besitzen, die die abtropfende Ammoniakfliissigkeit aufzunehmen vermag. 
Man wartet nach dem Einleiten des Ammoniaks noch 30 Minuten und liiftet darauf griindlioh 
durch Offnen von Tiir, Fenster, Ofentiir. Das so desinfizierte und geliiftete Zimmer kann so· 
gleich wieder bezogen, ja ala Schlafzimmer benutzt werden. 

7. Wasserdampf. Der Wasserdampf muB mindestens die Temperatur des siedenden Wassers 
haben. Zur Desinfektion mit Wasserdampf sind nur solche Apparate zu verwenden, die sowohl 
bei der Aufstellung wie auch spater in regelmaBigen Zwischenraumen von Sachverstandigen gepriift 
und geeignet befunden worden sind. Neben Apparaten, die mit stromendem Wasserdampf von 
Atmospharendruck arbeiten, sind auch solche, die maBig gespannten Dampf verwerten, verwend. 
bar. Uberhitzung des Dampfes ist zu vermeiden! 

Die Priifung der Apparate hat sich namentlich auf die Art der Dampfentwicklung, die An. 
ordnung der Dampfzu. und -ableitung, den Schutz der zu desinfizierenden Gegenstande gegen 
Tropfwasser und gegen Rostflecke, die Handhabungsweise und die fiir eine ausreichende Des· 
infektion erforderliohe Dauer der Dampfeinwirkung zu erstrecken. Auf Grund dieser Priifung ist 
fiir jeden Apparat eine genaue Anweisung fiir seine Handhabung aufzustellen und neben dem 
Apparate an offensichtlioher Stelle zu befestigen. Die Bedienung der Apparate ist, wenn irgend 
angangig, nur gepriiften Desinfektoren zu iibertragen. Es empfiehlt sioh, tunliohst bei jeder Des· 
infektion durch einen geeigneten Kontrollapparat festzustellen, ob die vorschriftsmaBige Durch· 
hitzung erfolgt ist. 

S. Auskochen in Wasser, dem Sodazugesetzt werden kann. Die Fliissigkeit muB kalt aufgesetzt 
werden, die Gegenstiinde vollstandig bedecken und vom Augenblick des Kochens ab mindestens 
eine Viertelstunde lang im Sieden gehalten werden. Die KochgefaBe miissen bedeckt sein. 

9. Verbrennen, anwendbar bei leioht brennbaren Gegenstanden von geringem Wert, 
z. B. gebrauohtes Verbandmaterial, Hadern, Lappen, Lumpen, Kehrioht, Brot, das zum Abreiben 
von Tapeten oder Wandflachen gedient hatte, ferner wertlose Biicher, Zeitungen, Bettstroh, Holz· 
teile aus verseuchten Tierstallen, stark verschmutzte Wasohe u. dgl. Das Verbrennen erfolgt ent· 
weder in einer hinreichend groBen Feuerung, z. B. unter einem Dampfkessel, oder auch auf einem 
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im Freien zu errichtenden Scheiterhaufen. - Es ist hierbei Sorge zu tragen, daJ3 durch leicht zer
streubare Objekte die Infektionserreger nicht verschleppt werden. Man schligt deshalb z. B. Bett
stroh in mit SubIimtalBsung befeuchtete Tiicher oder SlI.cke ein und befBrdert es auf diese Weise zur 
Verbrennungestelle. 

Ausfiihrung der Desinfektion. Die Desinfektion solI nicht nur ausgefiihrt werden, 
nachdem der Kranke genesen, in ein Krankenhaus oder in einen anderen Unterkunftsraum iiber
gefiihrt oder gestorben ist (SchluJ3desinfektion), sondern sie solI fortlaufend auch wahrend der 
ganzen Dauer der Krankheit stattfinden (Desinfektion am Krankenbett). 

Die Desinfektion am Krankenbett ist von ganz "besonderer Wichtigkeit. Es ist des
halb in jedem Falle anzuordnen und sorgfilJtig dariiber zu wachen, daJ3 womBglich von Beginn 
der Erkrankung an bis zu ihrer Beendigung alie Ausscheidungen des Kranken und die von ihm 
benutzten Gegenstande, soweit anzunehmen ist, daJ3 sie mit dem Krankheitserreger behaftet sind, 
fortlaufend desinfiziert werden. Hierbei kommen hauptsii.chIich die nachstehend unter Ziffer 1-6, 
9, 14-18 und 24 aufgefiihrten Gegenstinde in Betracht. Auch Bollen die mit der W&rtung und 
Pflege des Kranken beschiftigten Personen ihren KBrper, ihreWische und Kleidung nach niherer 
Anweisung des Arztes desinfizieren. 

·Bei der SchluBdesinfektion kommen alle von dem Kranken benutzten Raume und 
Gegenstande in Betracht, soweit anzunehmen ist, daJ3 sie mit dem Krankheitserreger behaftet 
sind und soweit ihre Desinfektion nicht schon wahrend der Erkrankung erfolgt ist. 

Genesene sollen vor Wiedereintritt in den freien Verkehr ihren Korper griindIich reinigen 
und womoglich ein Vollbad nehmen. Auch sollen die Personen, die die SchluBdesinfektion ausge
fiihrt oder die Leiche eingesargt haben, ihren Korper, ihre Wasche und Kleidung einer Desinfektion 
unterwerfen. 

1. Ausscheidungen des Kranken. 
a) Auswurf, Rachenschleim und Gurgelwasser sind in Gefa6en aufzufangen, die bis 

zur Halfte gefiillt sind: 
a) entweder mit verdiinntem Kresolwasser, ChloraminIBsung oder Sublimatlosung; in diesem 

FaIle diirfen die Gemische erst nach mindestens zweistiindigem Stehen beseitigt werden, 
am besten durch Ansgie6en in den Abort; 

{3) oder mit Wasser, dem Soda zugesetzt werden kann; in diesem Faile miissen die Gefa6e 
mit Inhalt ausgekocht oder in geeigneten Desinfektionsapparaten mit Wasserdampf 
behandelt werden. 

Ein Chloraminpriparat fiir die Sputumdesinfektion mit einem Gehalt von 80% Chlor
amin bringt die CHEM. FABRIK V. HEYDEN, Radebeul, unter dem Namen Sputamin 
in den Handel. 
Auch laJ3t sich der Auswurf in brennbarem Material auffangen und mit diesem ver

brennen. 
Anmerkung. Die Sputumdesinfektion ist wegen der Verschiedenheit der Auswiirfe sehr 

schwierig. Die meisten Desinfektionsmittel haben sich nicht bewahrt. Nach UHLENHUT und 
fuRTER sind KresollBsungen gut geeignet, z. B. Alkalysol (50% Kresol, 7,5% Natrium
hydroxyd, 42,5 0/ 0 Wasser) in 5 0/ oiger LBsung; auch eine alkaIische LBsung von Chlormeta
kresol (Parol oder Parmetol) wirkt gut. An Wische angetrocknetes Sputum wird durch 
eine 2%ige KresollBsung in 1/2-1 Stunde durch SubIimatlBsung 5: 1000 sicher in 4 Stunden 
entkeimt. 

Bei einer Verstreuung von Sputum auf den FuJ3boden wird SubIimatlBsung (5: 1000) 
verwendet. 

b) Erbrochenes, Stuhlgang und Harn sind in Nachtgeschirren, Steckbecken oder der
gleichen aufzufangen und alsdann sofort mit der gleichen Menge von Kalkmilch, verdiinntem 
Kresolwasser oder Karbolsaurelosung zu iibergieJ3en. Die Gemische diirfen erst nach 
mindestens zweistiindigem Stehen in den Abort geschiittet werden. 

0) Blut, blutige, eiterige und wasserige Wund- und Geschwiirausscheidungen, 
N asenschleim, sowie die bei Sterbenden aus Mund und Nase hervorquellende schaumende 
Fliissigkeit sind in Wattebauschen, Leinen- oder Mullappchen oder dergleichen aufzufangen. 
Diese sind sofort zu verbrennen oder, wenn dies nicht angangig ist, in GefaJ3e zu legen, die 
mit verdiinntem Kresolwasser, KarbolsaurelOsung oder SubJimatlosung gefiillt sind; sie 
miissen von der Fliissigkeit vollkommen bedeckt sein und diirfen erst nach zwei Stunden 
beseitigt werden. 

d) Hautabgange (Schorfe, Schuppen u. dgl.) sind zu verbrennen oder, wenn dies nicht angangig 
ist, in der unter c bezeichneten Weise zu desinfizieren. 

2. Verbandgegenstiinde, Vorlagen von Woohnerinnen u. dgl. sind nach der unter Ziffer 1 c 
gegebenen VOTSChrift zu behandeln. 

3. Schmutzwiisser sind mit ChIorkalkmilch, CaporitlBsung oder Kalkmilch zu desinfizieren; 
von der Chlorkalkmilch ist so viel hinzuzusetzen, daB das Gemisch stark nach Chlor riecht, von 
der Kalknlilch so viel, daB das Gemisch krii.ftig rotgefiirbtes Lackmnspapier deutlich und 
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dauemd blau farbt; in allen FaIlen darf die Fliissigkeit erst zwei Stunden nach Zusatz des 
Desinfektionsmittels beseitigt werden. 

4. Badewiisser von Kranken sind wie Schmutzwii.sser zu behandeln. Mit Rucksicht auf 
Ventile und Ableitungsrohre empfiehlt es sich, hier eine durch Absetzen oder Abseihen geklarte 
Chlorkalkmilch oder Caporitlosung oder Roh-Chloraminlosung zu verwenden. 

5. Wasehbeeken, Spuckgefiine, Nachtgeschirre, Steekbecken, Badewannt'n u. dgl. 
sind nach Desinfektion des Illhalts (Ziffer I, 3 und 4) grfindlich mit verdiinntem Kresolwasser, 
Karbolsaurelosung oder Sublimatlosung auszuscheuem und dann mit Wasser auszuspiiltm. Bei 
nicht emaillierten MetallgefaBen i~t die Verwendung von Sublimat zu vermeiden. 

6. En- und Trinkgesehirre, Tee- und EBliiffel u. dgl. sind 151\Hnuten lang in Wasser, dem 
etwa 20/0 Soda zugesetzt werden bnn, auszukochen und dann grnndliuh zu spiilen. Messer, Gabt>ln 
und sonstige Gerate, die das Auskochen nicht vertragen, sind eine Stunde lang in 10/oige Form
aldehydlosung zu legen und dann grnndlich trocken zu rei ben. 

7. Leicht brennbare Spielsaehen von geringem Wert sind zu verbrennen, andere Spiel
sachen von Holz oder Metall ~ind griindlich mit. Lappen abzureiben, die mit 1 0/oiger Formaldehyd. 
losung befeuchtet sind, und dann zu trocknen. 

8. Biicher, Akten, Bilder u. dgL sind, soweit sie nicht verbrannt "erden konnen, mit ~'orm
ILldehydgas, Wasserd.J.mpf oder trockener Ritze zu desinfizieren. 

9. Bett- und Leibwiiscbe, zur Reinigung der Kranken bpnutzte Tiicher, waschbare Klei
dungsstiicke u. dgl. sind in GefaBe mit verdiinntem Kresolwasser oder KarbolsaurelOsung zu legen. 
Sie miissen von dieser FJiissigkeit vollstandig bedeckt sein und diirfen erst nat'h zwei Stunden 
weiter gereinigt werden. Das dabei a.blaufende Wasser kann al~ unverdacht,ig behandelt werden. 

lO. Kleidungsstiicke, die nicht gewaschen werden konnen, Federbetten, wollene Decken, 
Matratzen ohne Holzrahmen, Bettvorleger, Gardinen, Teppiche, Tischdecken u. dgl. sind in 
Dampfapparaten oder mit Formaldehydgas zu desinfizieren. Das gleiche gilt von Strohsaclten. 
soweit sie nicht verbrannt werden. 

11. Die nach den Desinfektionsanstalten oder -apparaten zu schaffenden 
Gegenstande sind in Tiicher, die mit verdiinntem Kresolwasser, Karbolsaurelosung oder Sublimat
losung angefeuchtet sind, einzuschlagen und tunlichst nur in gutschlieBenden, innen mit Blech 
ausgeschlagenen Kasten oder Wagen zu befordem. Ein Ausklopfen der zur Desinfektion bestimm
ten Gegenstande hat zu unterbleiben. Wer solche Gegenstande vor der Desinfektion angefaBt hat, 
solI seine Hande in der unter Ziffer 14 angegebenen Weise desinfizieren. 

12. Gegenstiinde aus Leder oder Gummi (Stiefel, Gummischuhe u. dgl.) werden sorg
faItig und wiederholt mit Lappen abgerieben, die mit verdiinntem Kresolwasser, Karbolsaure
losung oder SublimatlOsung befeuchtet sind. Gegenstande dieser Art diirfen nicht mit Dampf 
desinfiziert werden. 

13. Pelzwerk wird auf der Haarseite mit verdiinntem Kresolwasser, Karbolsaurelosung, 
Sublimatlosung oder 10/oiger Formaldehydlosung durchfeuchtet, feucht gebiirstet, zum Trocknen 
hingehangt und womoglich gesonnt. (Pelzwerk darf nicht mit Dampf desinfiziert werden I) 

14. Biinde und sonstige Korperteile miissen jedesmal, wenn sie mit infizierten Gegenstanden 
(Ausscheidungen der Kranken, beschmutzter Wasche usw.) in Bernhrung gekommen sind, mit 
Sublimatlosung, verdiinntem Kresolwasser oder Chloraminlosung grnndlich abgebiirstet und 
nach etwa 5 Minuten mit warmem Wasser und Seife gewaschen werden. Zu diesem Zwecke muS 
in dem Krankenzimmer stets eine Schale mit Desinfektionsfliissigkeit bereitstehen. 

15. Baar-, Nagel- und Kleiderbiirsten werden 2 Stunden lang in 10/oige Formaldehyd
losung gelegt und dann ausgewaschen und getrocknet. Auch durch Sublimatlosung 1 : 1000 kann 
man BUrsten desinfizieren. 

16. Der Funboden des Krankenzimmers, die Bettstelle, der Nachttisch oder die Wand 
in der Nahe des Bettes sind, wenn sie mit Ausscheidungen des Kranken beschmutzt wurden, sofort 
mit verdiinntem Kresolwasser, Karbolsaurelosung oder Sublimatlosung griindlich abzuwaschen; 
im iibrigen ist der FuBboden taglich mindestens einmal feucht aufzuwischen, geeignetenfalls mit 
verdiinntem Kresolwasser oder KarbolsaurelOsung. 

17. Kehricht ist zu verbrennen; ist dies ausnahmsweise nicht moglich, so ist er reichlich 
mit verdiinntem Kresolwasser, Karbolsaurelosung oder Sublimatlosung zu durchtrii.nken und erst 
nach zweistiindigem Stehen zu beseitigen. 

18. Gegenstiinde von geringerem Wert (Strohsii.cke mit Inhalt, gebrauchte Lappen 
einschlieBlich der bei der Desinfektion verwendeten, abgetragene Kleidungsstiicke, Lumpen u. dgl.> 
sind zu verbrennen. 

19. Leichen sind in Tiicher zu hiillen, die mit verdiinntem Kresolwasser, Karbolsaure
lOsung oder Sublimatlosung getrankt sind, und alsdann in dichte Sarge zu legen, die am Boden mit 
einer reichlichen Schicht Sagemehl, Torfmull oder anderen aufsaugenden Stoffen bedeckt sind. 

20. Zur Desinfektion infizierter oder der Infektion verdiichtiger Riiume, namentlich 
solcher, in denen Kranke sich aufgehalten oder Leichen gestanden haben, sind zunachst die Lager-
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stellen, Geratschaften u. dgl., ferner die Wande mindestens bis zu 2 m Hohe, die Tiiren, die Fenster 
und der Fu.6boden mittels Lappen, die mit verdiinntem Kresolwasser oder Karbolsaurelosung 
getrankt sind, griindlich abzuwaschen oder auf andere Weise mit den genannten Losungen aus
reichend zu befeuchten; dabei ist besonders darauf zu achten, daB die Losungen in alle Spalten, 
Risse und Fugen eindringen. Die Lagerstellen von Kranken oder Verstoroonen und in der Um
gebung auf wenigstens 2 m Entfernung befindliche Geratschaften, Wand- und Fu.6bodenflachen 
sind bei dieser Desinfektion besonders zu beriicksichtigen. 

Alsdann sind die Raumlichkeiten mit einer ausreichenden Menge hei.6en Seifenwassers zu 
spiilen und griindlich zu liiften. Getiinchte Wande sind mit einem frischen Kalkanstrich zu ver
sehen, FuBboden aus Lehmschlag oder dergl. reichlich mit Kalkmilch zu bestreichen. 

21. Zur Desinfektion geschlossener oder allseitig gut abschliellbarer Riiume empfiehlt 
sich auch die Anwendung des Formaldehydgases; sie eignet sich zur Vernichtung von Krankheits
keimen, die an freiliegenden Flachen oberflachlich oder nur in geringer TieIe haften, doch geniigt 
nach den neuen Bestimmungen, auBer bei den gemeingefahrlichen Krankheiten, die einfache Raum
desinfektion. Vor Beginn der Desinfektion sind alle Undichtigkeiten der Fenster, Tiiren, Ventila
tionsoffnungen u. dgl. genau zu verkleben oder zu verkitten. Es ist iiberhaupt die groBte Sorgfalt 
auf die Dichtung des Raumes zu verwenden, da hiervon der Erfolg der Desinfektion wesentlich ab
hangt. Auch ist durch eine geeignete Aufstellung, Ausbreitung oder sonstige Anordnung der in dem 
Raume befindlichen Gegenstande dafiir zu sorgen, daB der Formaldehyd ihre Oberflachen in mog
lichst groBer Ausdehnung trifft. 

Fiir je 1 cbm Luftraum miissen mindestens 5 g Formaldehydgas oder 15 ccm Formaldehyd
losung (Formaldehyd solutus des Deutschen Arzneibuches) und gleichzeitig etwa 30 ccm 
Wasser verdampft werden. Die Offnung der desinfizierten Raume darf friihestens nach 4 Stunden, 
soll aber womoglich spater und in besonderen Fallen (iiberfiillte Raume) erst nach 7 Stunden ge
schehen. Der iiberschiissige Formaldehyd ist vor dem Betreten des Raumes durch Einleiten von 
Ammoniakgas zu beseitigen. 

Die Desinfektion mittels Formaldehyds soll tunlichst nur von gepriiften Desinfektoren nach 
bewahrten Verfahren ausgefiihrt werden. 

Nach der Desinfektion mittels Formaldehyds konnen die Wande, die Zimmerdecke und die 
freien Oberflachen der Geratschaften als desinfiziert gelten. Augenscheinlich mit Ausscheidungen 
des Kranken beschmutzte Stellen des Fu.6bodens, der Wande usw. sind jedoch gema.6 den Vor
schriften unter Ziller 20 noch besonders zu desinfizieren. (Siehe auch S. 1209 unter Nr.6.) 

22. HoIz- und Metallteile von Bettstellen, Nachttischen und anderen Mbbeln sowie ahn
liche Gegenstande werden sorgialtig und wiederholt mit Lappen abgerieben, die mit verdiinntem 
Kresolwasser oder"KarbolsaurelOsung befeuchtet sind. Bei Holzteilen ist auch Sublimatlosung ver
wendbar. Haben sich Gegenstande dieser Art in einem Raume befunden, wahrend dieser mit 
Formaldehydgas desinfiziert worden ist, so eriibrigt sich die vorstehend angegebene besondere 
Desinfektion. 

23. Samt-, Pliisch- und ahnliche Mobelbeziige werden mit verdiinntem Kresolwasser, 
KarbolsaurelOsung, l % iger Formaldehydlosung oder SublimatlOsung durchfeuchtet, feucht ge
biirstet und mehrere Tage hintereinander geliiftet. Haben sich Gegenstande dieser Art in einem 
Raume befunden, wahrend dieser mit Formaldehydgas desinfiziert worden ist, so eriibrigt sich die 
vorstehend angegebene besondere Desinfektion. 

24. Aborte. Die Tiir, besonders die Klinke, die Innenwande bis zu 2 m Hohe, die Sitz
bretter und der Fu.6boden sind mittels Lappen, die mit verdiinntem Kresolwasser, Karbolsaure
losung oder SublimatlOsung getrankt sind, griindlich abzuwaschen oder auf andere Weise ausreichend 
zu befeuchten; in jede Sitzoffnung sind mindestens 2 I verdiinntes Kresolwasser, Karbolsaure· 
losung oder Kalkmilch zu gie.6en. 

Der Inhalt der Abortgruben ist reichlich mit Kalkmilch zu iibergie.6en. Das Aus
leeren der Grube ist wahrend der Dauer der Krankheitsgefahr tunlichst zu vermeiden. Del' Inhalt 
von Tonnen, Kiibeln u. dgl. ist mit etwa der gleichen Menge Kalkmilch zu versetzen und nicht 
vor Ablauf von 24 Stunden nach Zusatz des Desinfektionsmittels zu entleeren; die Tonnen, Kiibel 
u. dgl. sind nach dem Entleeren auBen reichlich mit Kalkmilch zu bestreichen. Pissoire sind 
mit verdiinntem Kresolwasser oder KarbolsaurelOsung zu desinfizieren. 

25. Diingerstatten, Rinnsteine und Kanale sind mit reichlichen Mengen von Chlorkalk
milch oder Kalkmilch zu desinfizieren. Das Gleiche gilt von infizierten Stellen auf Hofen, StraBen 
oder Platzen. 

26. Krankenwagen, Krankentragen, Raderfahrbahren u. dgl. Die Holz- und Metall
teile der Decke, der Innen- und AuBenwande, Trittbretter, Fenster, Rader usw. sowie die Leder
iiberziige der Sitze und Banke werden sorgfaltig und wiederholt mit Lappen abgerieben, die mit 
verdiinntem Kresolwasser, Karbolsaurelosung oder Sublimatlosung befeuchtet sind. Bei Metall
teilen ist die Verwendung von SublimatlOsungen tunlichst zu vermeiden. Kissen und Polster, 
soweit sie nicht mit Leder iiberzogen sind, Teppiche, Decken usw. werden mit Wasserdampf oder 
nach Ziffer 23 desinfiziert. Der Wagenboden wird mit Lappen und Schrubber, die reichlich mit 
verdiinntem Kresolwasser, KarbolsaurelOsung oder Sublimatlosung getrankt sind, aufgescheuert. 
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Andere Personenfahrzeuge (Droschken, StraBenbahnwagen, Boote usw.) sind in gleicher 
Weise zu desinfizieren 

27. Die Desinfektion der Eisenbabn-Personen- und Giiterwagen erfolgt nach den Grund
satzen in Ziffer 20, 21 und 26, soweit hieriiber nicht besondere Vorschriften ergehen. ' 

28. Brunnen. Rohrenbrunnen lassen sich am beaten durch Einleiten von stromendem 
Wasserdampf, unter Umstanden auch mit Karbolsaurelbsung, Kesselbrunnen durch EingieBen 
von Kalkmilch oder Chlorkalkmilch oder Caporj.tlosung und Bestreichen der inneren Wande mit 
einem dieser Mittel desinfizieren. 

29. Das Rohrnetz einer Wasserleitung laBt sich durch Behandlung mit verdiinnter Schwefel
saure desinfizieren, doch darf dies in jedem FalLe nur mit Genehmigung der hbheren Verwaltungs
behorde und nur durch einen besonderen Sachverstandigen geschehen. 

Anmerkung. Abweichungen von den Vorschriften unter Ziffer 1-29 sind zulassig, soweit 
nach dem Gutachten des beamteten Arztes die Wirkung der Desinfektion gesichert ist. 

Tropfengewichte von Fliissigkeiten. 
Das Tropfengewicht des Wassers und wasseriger Losungen ist abhangig von 

der GroBe und der Form der Abtropfflache. Das Gewicht der aus verschiedenen Ge
faBen, Flaachen, Tropfglasern, Pipetten entnommenen Tropfen ist deshalb sehr ver
schieden. Aua diesem Grunde ist zur Abzahlung von Tropfen der im Brfisseler Uber
einkommen vereinbarte N ormal-Tropfenzahler vorgeschrieben worden, der bei 
einer Temperatur von 15° Tropfen von destilliertem Wasser im Gewichte von 0,05 g 
liefertj 20 Tropfen dest. Wasser mussen also 1,0 g wiegen. Der Normal-Tropfenzahler 
ist eine Pipette nach Art der Augentropfpipetten mit sehr enger AusfluBoffnung 
und eben geschliffener Abtropfflache von 3 qmm GroBe. Das Tropfeln soll nicht zu 
rasch geschehen. Temperaturunterschiede sind praktisch kaum von Bedeutung. 

Wasserige Losungen von festen Stoffen, Salzen, Zucker, Gummi usw., auch 
sehr konzentrierte, z. B. Zuckersirup, sowie Losungen von Gasen, z. B. Ammoniak. 
Chlorwasserstoff haben fast genau das gleiche Tropfengewicht wie dest. Wasser. 

Weingeist und Mischungen von Weingeist und Wasser, sowie Lo
sungen von Salzen und anderen Stoffen in solchen Flussigkeiten (z. B. Tinkturen) 
haben ein geringeres Tropfengewicht als dest. Wasser, so daB die Regel: 20 Tropfen 
= 1 g nur fiir Wasser und wasserige Losungen gilt. 

In nachstehender Tabelle sind die von F. ESCHBAUM mit Hilfe des Normal
Tropfenzahlers ermittelten Tropfengewichte und Tropfenzahlen fiir 1 g zusammen
gestellt. 

Die Zusammenstellung umfaBt auBer einigen anderen hauptsachlich die Flfissig
keiten der Germ. 5. 

A cetonum 
Acetum 
Acetum aromaticum . 
Acetum Soillae 
Acetum Colchici. 
A 
A 
A 

cetum Digitalis 
cidum aceticum 
cidum aceticum dilutum 

Acidum carbolicum lique-
factum. 

cidum formicicum A 
A 
A 
A 

cidum hydrobromicum 
cidum bydrocbloricum 
cidum bydrocbloricum 
dilutum 

cidum lacticum 
cidum nitricum 

A 
A 

i
1g = ilTroPfen I 
Tropfen wiegt g 

60 0,017 
24 0,042 
36 0,028 
32 0,031 
31 0,032 
31 0,032 
53 0,019 
33 • 0,030 

36 0,028 
25 0,040 
21 0,048 
20 0,049 

20 0,050 
34 0,030 
21 0,049 

Acidum nitricum fumans . 
Acidum phosphoricum . 
Acidum sulfuricum. 
Acidum sulfuricum dilutum 
Acidum valerianicum. 
Aetber (O,720) 
Aether aceticus 
Aether bromatu8 
Alcohol absolutus 
Alcohol aethylicus . 
Alcohol amylicus 
Alcohol methylicus 
Amylenum hydratum 
Amylium nitrosum 
Anilinum . 
Aqua Amygdalarum 

amararum. 

i
lg=ilTrOPfen 
Tropfen wiegt g 

30 0,033 
19 0,052 
26 0,038 
19 0,053 
57 0,017 
84 0,012 
35 0,029 
63 0,016 
65 0,015 
65 0,015 
59 0,017 
57 0,017 
63 0,016 
67 0,015 
34 0,030 

39 0,026 



A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
C 
E 
E 
E 
E 

qua Amygdalarum ama-
rarum diluta 
qua bromata. 
qua Calcariae 
qua carbolisata (20/ 0) 

qua chlorata. 
qua Cinnamomi 
qua destiUata 
qua Foeniculi 
qua Menthae piperitae 
a.lsamum Copaivae . 
alsamum peruvianum 
enzinum Petrolei. 
enzolum 
romoformium 
romum 
arboneum sulfuratum . 
hloroformium 
lixir amarum 
1ixir Aurantii compositum 
lixir e Succo Liquiritiae. 
xtractum Cascarae sagra-
dae fluidum 

E 

E 
E 

xtractum Castaneae £lui-
dum 

xtractum Coffeae fluidum 
xtractum Condurango 
fluidum. 

E 

E 

xtractum Frangulae flui-
dum . . 
xtractum Gossypii flui-
dum 

E 

E 

xtractum Grindeliae flui-
dum 

xtractum Hamamelidis 
£luidum 

E xtractum Hydrastis £lui-
dum 

E xtractum Maydis Stigma-
tum fluidum 

Extractum Piscidiae flui-
dum 

Extractum Secalis cornuti 
fluidum. 

Fehlingsche Losllllg 
Formaldehyd solutus 
1lycerinum . 
r odzinkstarkelOsung 
Kreosotum 
I:.iquor Aluminii acetici. 
I:.iquor Ammonii acetici 
I:.iquor Ammonii anisatus. 
I:.iquor Ammonii caustici . 
I:.iquor Creeoli saponatus . 
I:.iquor Ferri albuminati 
I:.iquor Ferri jodati 
I:.iquor Ferri oxychlorati . 
I:.iquor Ferri sesquichlorati 
I:.iquor Kali caustici . 
I:.iquor Kalii aoetici . 
[,1 uor Kalii arsenicosi_ q 
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Ilg= I 1 Tropfen I 
Tropfen wiegt g 

21 0,047 
24 0,041 
20 0,051 
26 0,038 
20 0,051 
29 0,034 
20 0,050 
21 0,048 
24 0,041 
38 0,026 
32 0,032 
71 0,014 
50 0,020 
37 0,027 
38 0,026 
48 0,021 
53 0,019 
42 0,024 
34 0,029 
36 0,028 

40 0,025 

40 0,025 
40 0,025 

40 0,025 

I 
40 0,025 

40 0,025 

40 0,025 

31 0,021 

53 0,019 

40 0,025 

40 0,025 

34 0,030 
18 0,054 
32 0,031 
26 0,039 
20 0,050 
38 0,026 
21 0,048 
23 0,044 
54 0,019 
23 0,044 
45 0,022 
32 0,031 
19 0,052 
20 0,051 
17 0,059 
18 0,055 
21 0,049 
32 0031 

Liquor Kalii ca.rbonici • 
Liquor Natri caustici 
Liquor Plumbi subacetici. 
Millons Reagens • 
Mixtura sulfurica acida. 
Mucilago Gummi arabici 
Nitro benzolum. 
Oleum Amygdalarunt dulce 
Oleum Anisi 
Oleum Calami 
Oleum camphoratum: 
Oleum cantharidatum 
Oleum Ca.rvi 
Oleum Caryophyllorum. 
Oleum Cinnamomi. .. 
Oleum Citri. 
Oleum Crotonis 
Oleum Foeniculi 
Oleum Jecoris Aselli • 
Oleum Juniperi Baccarum 
Oleum Juniperi Ligni 
Oleum Lavandulae 
Oleum Lini . 
Oleum Macidis 
Oleum Menthae piperitae. 
Oleum Olivarum 
Oleum Papaveris 
Oleum Ricini . 
Oleum Rosae . 
Oleum Rosmarini 
Oleum SantaIi . 
Oleum Sinapis 
Oleum Terebinthinae. 
Oleum Terebinthinae recti-

ficatum 
Oleum Thymi. 
Paraffinum liquidum 
Paraldehyd . 
Pix liquida . 
Pyridinum 
Sirupus Ferri jodati 
Sirupus simplex • 
Solutio Acid. rosolici. 
Solutio Amyli • 
Solutio Cupri tartarici na-

tronata. 
Solutio Eosini jodati 
Solutio Phenolphthaleini • 
Spiritus (spez. Gew. 0,832) 
Spiritus aethereus 
Spiritus Aetheris nitrosi . 
Spiritus Angelicae compo-

situs . 
Spiritus camphoratus. 
Spiritus diIutus (spez. 

Gew. 0,894) • 
Spiritus e Vino 
Spiritus Juniperi 
Spiritus Lavandulae 
Spiritus Melissae composi-

tus 
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I lg= 11 Tropfen 
Tropfen wiegt g 

17 0,06Q 
17 0,058 
20 0,051 
20 0,050 
52 0,019 
19 0,053 
34 0,030 
41 0,024 
40 0,025 
44 0,023 
45 0,022 
44 0,023 
44 0,023 
36 0,028 
36 0,028 
53 0,019 
45 0,022 
44 0,023 
45 0,023 
52 0,019 
53 0,019 
52 0,019 
44 0,023 
52 0,019 
51 0,020 
42 0,024 
42 0,024 
44 0,023 
50 0,020 
51 0,020 
41 0,025 
44 0,023 
53 0,019 

54 0,019 
51 0,020 
45 0,022 
57 0,018 
36 0,028 
42 0,024 
19 0,053 
18 0,056 
61 0,017 
20 0,050 

18 0,054 
61 0,017 
55 0,018 
61 0,017 
65 0,015 
59 0,017 

51 0,020 
56 0,018 

55 0,018 
29 0,035 
52 0,019 
52 0,019 

52 0,019 
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SPiritus Mentha.e piperita.e 
Spiritus saponatus • 
Spiritus Sinapis . 
Tinctura. Absinthii. 
Tinctura Aconiti 
Tinctura Aconiti ex Herba 

recente • 
Tinctura Aloes 
Tinctura Aloes composita. 
Tinctura amara . 
Tinctura Ambra.e cum 

Moscho. 
Tinctura Angelicae 
Tinctura anticholerica 
Tinctura Arnica.e .'. 
Tinctura aromatica 
Tinctura Asa.e £oetida.e . 
Tinctura Aurantii • 
Tinctura Aurantii Fructus 

immaturi . • • 
Tinctura Belladonnae ex 

Herba recente • 
Tinctura Benzoes 
Tinctura Benzoes compo· 

sita • 
Tinctura Bursae pastoris 

Rademacheri 
Tinctura Calami. 
Tinctura Cannabis indicae. 
Tinctura Cantharidum . 
Tinctura Capsid 
Tinctura Cardui Mariae Ra· 

demacheri 
Tinctura carminativa. 
Tinctura Cascarilla.e 
Tinctura Castorei 
Tinctura Castorei aetherea 
Tinctura Catechu • 
Tinctura Chelidonii Rade-

macheri 
Tinctura Chinae • 
Tinctura China.e composita 
Tinctura Chinioidiui . 
Tinctura Cinnamomi • 
Tinctura Cinnamomi. 
Tinctura Coccionellae 
Tinctura Colchici 
Tinctura Colocynthidis . 
Tinctura Colombo . 
Tinctura Condurango. 
Tinctura Coto .. 
Tinctura Croci. 
Tinctura Digitalis . 
Tinctura Digitalis aetherea 
Tinctura Eucalypti 
Tinctura Ferri chlorati. 
Tinctura. Ferri chlorati 

aetherea 
Tinctura Ferri pomati 
Tinctura Foeniculi • 

Trop£engewichte von Fliissigkeiten. 

1 g = 1 Tropfen 
Tropfen wiegt g 

60 
50 
57 
54 
54 

56 
60 
54 
54 

63 
60 
56 
54 
54 
60 
54 

54 

50 
60 

60 

50 
54 
60 
60 
60 

50 
50 
54 
56 
63 
54 

50 
54 
54 
55 
45 
54 
54 
54 
60 
54 
54 
54 
54 
54 
63 
54 
54 

63 
29 
54 

0,017 
0,020 
0,018 
0,019 
0,019 

0,020 
0,017 
0,019 
0,019 

0,016 
0,017 
0,018 
0,019 
0,019 
0,017 
0,019 

0,019 

0,020 
0,017 

0,017 

0,020 
0,019 
0,017 
0,017 
0,017 

0,020 
0,020 
0,019 
0,018 
0,016 
0,019 

0,020 
0,019 
0,019 
0,018 
0,019 
0,019 
0,019 
0,019 
0,017 
0,019 
0,019 
0,019 
0,019 
0,019 
0,016 
0,019 
0,019 

0,016 
0,034 
0,019 

Tinctura Ga1anga.e 
Tinctura Gallarum 
Tinctura Gelsemii . 
Tinctura Gentianae 
Tinctura Guajaci Ligni. 
Tinctura Guajaci Resina.e. 
Tinctura Hyoscyami . 
Tinctura Hyoscyami ex 

Herba recente. 
Tinctura I pecacuanha.e • 
Tinctura Jalapae Resinae. 
Tinctura Jalapae Tuberum 
Tinctura Jodi . 
Tinctura kalina . 
Tinctura Kino 
Tinctura Lobeliae 
Tinctura Mentha.e piperitae 
Tinctura Moschi . 
Tinctura Myrrhae 
Tinctura Opii benzoica 
Tinctura Opii crocata 
Tinctura Opii simplex • 
Tinctura Pimpinellae. 
Tinctura Pini composita 
Tinctura Quassia.e . 
Tinctura Quebracho . 
Tinctura Ratanhiae 
Tinctura Rhei aquosa 
Tinctura Rhei spirituosa 
Tinctura Rhei vinosa 
Tinctura Scilla.e . 
Tinctura Scillae kalina • 
Tinctura Secalis cornuti 
Tinctura Spilanthis compo-

sita 
Tinctura Stramonii 
Tinctura Strophanthi. 
Tinctura Strychni . 
Tinctura Strychni a.etherea 
Tinctura Strychni Rade-

macheri 
Tinctura Valeriana.e 
Tinctura Valeriana.e 

a.etherea 
Tinctura Vanilla.e 
Tinctura Veratri. 
Tinctura Zingiberis 
Toluolum. 
Tuberculinum KOCH . 
Tuberculinum KOCH, neu 

(T. R.) . 
Vinum Chinae. 
Vinnm Colchici 
Vinum Condurango 
Vinum Ipecacuanhae 
Vinum Pepsini 
Vinum stibiatum 
Vinum Xerense 
Xylolum • 

1 g = 1 Tropfen 
Tropfen wiegt g 

54 
54 
54 
54 
54 
60 
54 

50 
54 
60 
60 
60 
67 
60 
54 
54 
45 
60 
54 
45 
45 
54 
54 
54 
54 
54 
28 
54 
30 
54 
54 
54 

54 
54 
54 
54 
63 

50 
54 

63 
54 
54 
54 
52 
30 

20 
30 
30 
30 
30 
36 
30 
30 
52 

0,019 
0,019 
0,019 
0,019 
0,019 
0,017 
0,019 

0,020 
0,019 
0,017 
0,017 
0,017 
0,015 
0,017 
0,019 
0,019 
0,022 
0,017 
0,019 
0,022 

0,022 
0,019 
0,019 
0,019 
0,019 
0,019 
0,036 
0,019 
0,033 
0,019 
0,019 
0,019 

0,019 
0,019 
0,019 
0,019 
0,016 

0,020 
0,019 

0,016 
0,019 
0,019 
0,019 
0,019 
0,033 

0,050 
0,033 
0,033 
0,033 
0,033 
0,028 
0,033 
0,033 
0,019 
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Abfiillen und Dosieren von Arzneimitteln. 
Abfiillen von FlUssigkeiten. 

Das Abfiillen oder Umfiillen einzelner Flaschen geschieht in der Regel 
mit Hille von Trichtem aus Glas, Porzellan oder Metall, um Verluste dureh 
UbergieBen zu vermeiden. Leicht bewegliche und fluchtige Flussigkeiten 
sollten nie ohne Trichter umgefullt werden! Um der Luft den Ausgang 
aus dem zu fiillenden GefaB zu erleiehtem, versieht man groBere Triehter vorteil

haft mit Rillen, wodurch das lastige Anstauen der 
Fliissigkeit im Trichter und Uberlaufen vermieden 
wird. 

Abb. 359. 

Abb.358. Abb. 360. 

Das in der Regel mit Verlust verkniipfte Umkippen groBerer Trichter ver· 
meidet man durch Anwendung einer Trichtermanschette (Abb. 287 S. 1170). 

Das Ausfullen von Ballonen geschieht am be
quemsten unter Anwendungeiner Kippvorrichtung. Abb.358 
zeigt den Ballonkipper der J. D. RIEDEL A.-G. in Berlin
Britz, dessen Konstruktion aus der Zeichnung ohne wei teres 
ersichtlich ist. 

Um das oft recht lastige "Klucksen" der Fliissigkeit beim Aus
gieBen von Ballonen zu vermeiden, erleichtert man das Einstromen 
der auBeren Luft in den Ballonraum 
durch Einfiihren einer gebogenen Rohre 
aus Glas oder Blech (Abb. 359). Auch 
durch Heber lassen sich Ballone sowie 
alle groBeren Behalter leicht entleeren. 
Um das Ansaugen dabei zu vermeiden, 
bedient man sich eines Sicherheits
he bers, wie ihn z. B. die Firma EMIL /:./ 
NEUGEBAUER in Wiesbaden herstellt .:,'{ 
(Abb.360). Auch der in Abb. 361 dar- ho ...... "!!I"I'I--....... ~ 
gestellte Heber der Firma HeR. HART- '\\ 
WIG in Gelberg i. Thiir. dient dem 
gleichen Zwecke. Man steckt den Schen
kel c in das abzufiilIende GefaB, schlieBt 
den Hahn a, offnet Hahn b und saugt Abb. 361. Abb. 362. 
durch Driicken des Gummisaugers die 
Fliissigkeit in die Hohe, bis sie den Schenkel d durch "Oberlauf fiillt. Nun schlieBt man b, offnet 
Hahn a, und der Heber tritt in Tatigkeit. Abb.362 zeigt einen automatischen Heber, der 
von H. ROSE in Berlin N geliefert wird. Derselbe saugt, sobald er in eine Fliissigkeit eingeta.ucht 
wird, diese von selbst a.uf und bringt sie zum AbflieBen. Am unteren Ende des kurzen Schenkels 

Hager, Handbuch II. 77 
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ist ein kleiner Luftkessel angebracht, der durch eine kleine Offnung mit dem Saugrohr in Ver
bindung steht. Die Luft kann nun beim Eintauchen nicht sofort entweichen, wird somit 

Abb. 363. Abb. 364. 

Abb. 366. 

zusammengepreBt und driickt die 
Fliissigkeit iiber den Scheitelpunkt 
des Hebers ; sobald dieser iiber
schritten ist, beginnt der AbfluB. 

Fiir das Abfiillen von Sau
ren bringt die Firma SCHMIDT u. 
BROSEL in Halle a. S. den durch 
Abb. 363, 364 und 365 dargestellten 
Apparat in den Handel. Derselbe 
besteht aus Hart- und Weichgummi 
und wird mit seinem weichen Teile 
auf die Ballonoffnung aufgestiilpt. 
Alles Weitere ergibt sich aus den 
Zeichnungen. GroBere Mengen von 
Sauren, die in Steinzeugbehiltern 
aufbewahrt werden, fiillt man in 
der aus der Abb. 366 ersichtlichen 
Weise abo 

Abb. 366. 

Das A bfullen von Fassern geschieht in der Regel mit Hilfe von Hahnen, die 
in das AusfluBloch dicht eingeprellt werden. Erst nachdem das geschehen ist, offnet 
oder durchbohrt man den 
Spund. Niemals darf 
aber das Fall ange
bohrt werden! 1st der 
Spund gelockert, so fliellt 
der 1nhaIt des Fasses glatt 
aus dem geoffneten Hahn 

Abb.367. Abb.368. Abb.369. 
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abo FUr groBere Fasser verwendet man auch Hahne mit zwei oder mehr AusfluB. 
offnungen. Abb. 367 und 368 zeigen solche von TH. U. G. SEITZ in Kreuznaeh 

Abb. 370. 

in den Handel gebraehte Abfiillhahne. Auch Heber lassen sich zum Entleeren 
kleiner Fasser gebrauchen. GroBere Fasser entleert man auch mit Hilfe von 

Abb.371. 

Pumpen; am besten eignen sich dazu die Fliigelpumpen, die in der Industrie 
allgemein gebrauchlich sind. 

Eiserne Fasser und solche, die kein Loch in einer Stirnwand zum Einsetzen 
eines Hahnes haben, entleert man durch das Spundloch. Dieses wird mit einem 

77* 
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doppelt durchbohrten Kork versehen; die eine Durchbohrung tragt die Ablauf
rohre, die andere eine langere Rohre zur Einfiihrung der aulleren Luft in das FaB

Abb. 372. 

innere. Der AusfluB geschieht dann in 
ruhigem Strahle. ohne daB etwas an 
der FaBwand herunterlauft. Zu gleichem 
Zweck hat man auch an das Spundloch 
anschraubbare AusfluBbleche in Vor
schlag gebracht (Abb. 369), die aber auch 
in den ausgehohlten Spund selbst ein
gesetzt werden konnen. 

Das Abfullen von Flussigkei
ten in kleine Flaschen geschieht. 
wenn es sich um groBere Mengen handelt, 
am besten und einfachsten mittels eines 
glasernen Irrigators oder Perkolatorge
faBes oder anch einer unten tubulierten 
Glasflasche. Man stellt das VorratsgefiiB 
auf ein Regal oder hangt es auf, ver
bindet den AbfluBstutzen oder Tubus 
mit einem Glasrohr und letzteres mit 
einem Gnmmischlauch mit Quetschhahn. 
Kann man, was bei ganz kleinen, z. B. 
homoopathischen Flaschchen, meist der 
Fall ist, den Gummischlauch nicht direkt 
in die FlaschenOffnung fuhren, so fugt 
man noch ein passendes Glasrohrchen an. 
GroBere Flaschen kann man natiirlich mit 

Abb.373. 
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den gleichen Vorrichtungen fiillen; im GroBbetriebe bedient man sich dazu aber 
besonderer Apparate, die den Vorteil bieten, daB eine groBere Anzahl von Flaschen 
gleichzeitig und schnell gefiillt werden kann. Solche Flaschenfullmaschinen 
zeigen Abb. 370, 371 und 372. 

Wird die durch Abb.370 dargestellte Vorrichtung mit kleineren Fiillrohren versehen. so 
eignet sie sich recht gut auch fiir den Kleinbetrieb. Der Apparat Abb. 372 der Firma BOLDT 
u. VOGEL in Hamburg 8 wird im GroBbetriebe zum Fiillen von Flaschen aus Fassern verwendet, 
W'obei die Abfiillung unter LuftabschluB vor sich geht. 

Sel bsttatige Rundlauf·Flaschenfiillmaschinen verschiedener GroBe (Abb. 373) 
liefern die DEUTSCHEN WAFFEN· UND MUNITIONSFABRIKEN A.·G., Karlsruhe. Mit diesen 
Maschinen konnen je nach der FlaschengroBe und nach der Art der abzufiillenden Fliissigkeit in 
der Minute 20-40 Flaschen gefiillt werden. 

VerschlieBen von Flaschen. 
Das VerschlieBen der Flaschen und anderer GefiiBe fUr Flu.ssigkeiten ist von 

groBter Bedeutung fUr die Haltbarkeit des Inhaltes. Es spielt aber auch eine groBe 
Rolle in bezug auf die "Aufmachung" verkaufsfertig abgefiillter Flussigkeiten. 
Man verlangt heute von einem verkaufsfertigen Praparat, daB es nicht nur gut, 
sondern auch elegant verschlossen ist. Dazu ist aber als eigentlicher VerschluB der 
Kork nach wie vor unerlaBlich, und es kann nicht dringend genug empfohlen werden, 
von Korken immer nur die besten zu kaufen, da minderwertige Sorten nur Ver· 
luste an Material, Zeit und Geld bedingen. 

Beim Verkorken einer Flasche mit der Hand preBt man den Kork vorher mit 
den Fingern oder mit einer Korkzange oder einer Korkpresse (Abb.374). 

Ein Kork, der in die Flasche hin· 
eingerutscht ist, laBt sich aus dieser 
mit einer Schleife aus festem, dUnnem 
Bindfaden oder, wenn das nicht an· 
geht, mit einer aus Draht hergestellten 
Vorrichtung, wie sie Abb. 375 ver· 
anschaulicht, entfernen. 

Abb.374. 

Abb.375. Abb. 376. 

Korkmaschinen. Bei der Verwendung von Korkmaschinen werden die 
Korken vor dem Gebrauch am besten gedampft, wodurch ihre Elastizitllt 
vorubergehend bedeutend gehoben wird. Sie passieren in feuchtem Zustande 
auch leichter und schneller die Korkmaschine als trocken. Zum Dampfen 
eignet sich der in Abb.376 dargestellte Kork-Dampf-Apparat von 
KARL KALISCH in Berlin SW. Es genligt bei nicht allzu groBem Bedarf 
aber auch, wenn die Korken vor dem Gebrauch kurze Zeit in heWes 
Wasser gelegt werden. 

Eine Handkorkmaschine zeigt Abb. 377. Der hOlzerne Hohl
zylinder wird auf den Flaschenhals aufgesetzt, der Kork oben eingefUhrt 
und dann durch einen Hammerschlag auf den vorher herausgezogenen Abb.377. 
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Stempel dureh den HohlzyIinder in den Flasehenhals getrieben. Abb. 378 zeigt eine 
ahnliehe Masehine aus Messing. 

Korkmasehinen fiir grollere Betriebe stellen Abb. 379 und 380 dar. Erstere 
eignet sieh fur Medizinflasehen der versehiedensten Grolle, letztere mehr fiir grollere 

Abb. 378. Abb. 379 Abb. 380. 

Flaschen. Daneben sind z. B. von FRITZ KAUSCH G. m. b. H. in Berlin SW 11 und anderen 
Firmen Flaschenkorkmaschinen der verschiedensten Konstruktion im Handel, die allen 
Anforderungen groBerer Bel;riebe entsprechen. In 
GroBbetrieben wie Weinkellereien verwendet man 
Druckluftkorkmaschinen, mit denen man bis 
zu 1500 Flaschen in der Stunde verschliellen kann. 

Spritzkorken. Die Spritzkorken. die beson
ders zum VerschlieBen von Parfumflaschen, Haar
wasserflaschen u. a. verwendet werden, ermog· 
lichen es, den Flascheninhalt in kleinen Mengen, 
spritzend, zu entnehmen. 

Die gebrauchlichste Form wird durch Abo. 381 

Abb.381. 

veranschaulieht. Die metallenen 
Aufsatze auf diesen Korken be· 
stehen aus Zinn und sind mit 
Schlitzen versehen, die durch 
einfache Drehung der Krone ge
offnet und wieder geschlossen 
werden konnen. Einen Verkor
kungsapparat fUr solche Spritz
korken zeigt Abb. 382. Bei diesem Abb.382. 
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von FRITZ KALISOH G. m. b. H. in Berlin SW 11 hergestellten Apparat brauchen die 
Korken nicht vorgeprellt zu werden; es gentigt ein Hebeldruck, um dieselben fest in 

den Flaschenhals zu pressen. 
Flaschenkapseln. Das Uberziehen des verkorkten Fla

schenhalses mit FlaschenIack, das frillier besonders bei Wein
flaschen allgemein iiblich war, ist grO.lltenteils durch die 
Verwendung von FlaschenkapseJn aus 
bleihaltigem Zinn (StannioIkapseln) ver
drangt worden. Die Kapseln werden 
lose auf den Flaschenhals gesetzt und 

Abb.383. dann mit einer Kapselmaschine fest Abb.384. 

Abb.385. 

Abb. 386. 

angedriickt (Abb. 383 und 384). Der FJaschenhals wird, soweit er von der Kapsel 
bedeckt ist, in die Offnung gesteckt, darauf wird der Hebel heruntergedriickt. wo
durch 2 oder 4 Gummibacken fest angedriickt werden. Durch diesen Druck wird 
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die Kapsel glatt an den Flaschenhals gedriickt. Vor dem Verkapseln mull die 
Korkflaehe vollkommen abgetrocknet sein, andernfaUs entwickeln sieh 
unter der Kapsel, da diese das nachtragliche Trocknen verhindert, Schimmel- und 
andere Pilze, die schlielllieh durch den Kork hlndurchwachsen und ein Verderben 
des Flascheninhaltes bewirken konnen. 

Sehr sauber, handlich und in der Wirkung vornehm sind die Brolon-Kapseln 
der CHEM. F ABRIK V. HEYDEN in Radebeul b. Dresden. Die Kapseln sind aus 
Acetylcellulose hergestellt; sie werden feucht und weich den FlaschenbaIsen aufge
setzt und schmiegen sich wamend des Trocknens fest und glatt den Formen der 
Stopfen und FlaschenhaIsen an. Sie bilden nicht nur einen sehr festen und dichten, 
sondern auch einen sehr eleganten Versehlull samtlicher Flaschenarten und -groJlen 
(Abb. 385 und 386). 

Abfiillen von festen Stoffen. 
Das Abliillen von Fetten, Bohnerwaehs und ahnliehen Zubereitungen gesehieht 

am besten mit Hille von mit AusguJl versehenen metallenen Gefallen, die langere 
Zeit heW bleiben und sich leicht wieder anwarmen lassen. Man stellt die zu fiillenden 

Abb.387. 

Dosen reihenweise nebeneinander und giellt von links nach rechts die halb erkaltete 
Masse aus. AlB Unterlage benutzt man am besten eine Bleehplatte oder Pergament
papier, damit etwa iiberfliellende Masse leicht wieder gewonnen werden kann. Fiir 
groBere Mengen eignet sieh die Dosenfiillmaschine von GANZHORN u. STIRN in 
Sehwabisch-Hall (Abb. 387). Dieselbe ist heizbar und gestattet dureh einfaehen 
Hebeldruek die Fiillung groller Mengen von Dosen in kurzer Zeit. 

Das Abfiillen von Salben in Tuben ist auf S. 883 u. f. ausfiihrlieh beschrieben. 
Das Abmessen nnd Abfiillen von Pnlvern nnd Tees. Arztlich verordnete, geteilte 

Pulver sind einzeln mit der Waage zu teilen. Sie werden mit Hille von Pulver
schiffchen in die bekannten Pulverkapseln aus Papier oder auch in Starkekapseln 
(Oblatenkapseln) gefiillt (s. Bd. I, S.802). Die Pulverkapseln diirfen nicht 
mit dem Munde aufgeblasen werden! Man verwendet entweder Pulver
kapseln, die so gefalzt sind, daB sie sich durch seitlichen Druck von selbst Mfnen 
oder man benutzt besondere KapselOffner, die in verschiedener Art im Handel sind. 

1st sehr genaues Abwagen der Pulver nicht erforderlich, wie z. B. bei Brausepulvern, so 
kann man daB Pulver mit einem MeBloffel abmessen. Abb.388 zeigt einen verstellbaren MeB· 
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loffel. Zur Abteilung von Pulvern im gro/len dient die von der DOKANAGESELLSCHAFT in Miin. 
chen hergestellte Pulver·Dosiermaschine (Abb. 389), die in einem Arbeitsgang einen Papier. 
streifen bedruckt und falzt, das automatisch dosierte Pulver 
einfiillt und die Kapsel schlie/lt. 

Eine von Apoth. VAN ITALLIE in Amsterdam kon· 
struierte Pulverdosierungsmaschine mit elektrischem Antrieb, 
die 50 Pulver in der Minute abteilt, ist unter der Bezeich· 
nung de Econoom im Handel. Hersteller: OTTO LUDWIG, 
Maschinen·Fabrik in Huizen (Holland). 

Abb. 390 zeigt eine Abfiillmaschine von FRITZ KILIAN Abb. 388. 
in Berlin.Lichtenberg fiir Fiillungen bis zu 1 kg. - Abfiill· 
maschinen anderer Konstruktion von den DEUTSCHEN W AFFEN· 
UND MUNITIONSFABRIKEN A.·G., Abt. Maschinen fiir Massenverpackung, Werk Karlsruhe, ver· 
anschauIichen Abb. 391, 392, 393 und 394. Eine aut oma tische A bwiegemaschine von OTTO 

Abb.389. Abb. 390. 

IliNSEL in Leipzig, die in verschiedenen Gro/len geIielert wird, so da/l man Mengen von 5 g 
bis zu 14 kg abwiegen und dosieren kann, zeigt Abb. 395. 

Abb. 391. Abb.392. Abb.393. Abb. 394. 

Auch zum VerschlieBen von Kartons, Einwickeln und Etikettieren 
bedient sich die Industrie zweckmiBig konstruierter Maschinen. 

Maschinen zum SchlieJ3en von Faltschachteln und Beutein, zum Einwickeln von SubIimat. 
pastillen, Seifen, Bouillonwiirfeln und Schokoladentafeln Iiefern die DEUTSCHEN W AFFEN· UND 
MUNITIONSFABRIKEN A.·G., Karlsruhe. 
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Etikettiermsschinen sind im Handel in den verschiedensten Konstruktionen, 
-<lurch die teils nur das gleichmiillige und saubere Aufstreichen des Leimes, teils aber 

Ahb. 390. 

Abb.395. 

Abb. 307. 

auch dIU! An · 
bring n d r ge· 
I imt n Etiket
t n auf Fla· 
s 11 D, Dos n, 
Tub n, Schach
tcln usw. Bcbuell 
und sauber b . 
wirkt wird. 

Abb.390 z ii(t 
ei ne'l'u benIOll- wld 
, cbIic/}m8llohine 

Abb. 39 . dcr DEuTSOnEN 

WAFFEN. UND 
MUNITIONS]'ABRIKEN A.-G., Karlsruhe. Der Apparat Abb. 397 von der Firma WILH. LEO NACHF. 
in Stuttgart stellt eine Klebstoffaufstreichmaschine dar, er ist mit einem Transporttuch versehen, 
mittels dessen durch eine Handkurbel die vorn aufgelegten Etiketten gummiert auf der an· 
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deren Seite vorgelegt werden. Die durch Abb. 398 wiedergegebenen Etiketten- und Bande
l"olen-Anleimmaschinen der PRAKTISCHE lliSCHINEN G. m. b. H. in Berlin N 20 gestattet 

Abb. 399. 

das Auftragen von Kaltleim auf 
beliebig breite Streifen oder Ban
der, die durch entsprechend ein
gestellte Messer nach dem Gum
mieren geschnitten werden konnen. 

Abb. 399 zeigt die Anleim
maschine Bonnaeoll der Firma 
F. SOENNECKEN in Bonn. Die Ma· 
sehine ist 32 em lang, 16 em breit 
und 14 em hoch und wiegt 1,8 kg. 
Der in einem Troge befindliche Leim 
wird durch eine Anzahl auf einer 
Walze angebrachter Scheiben in Stri
-chen auf das durchgedrehte Papier. 
blatt aufgetragen. Die Leimstriche 
konnen parallel mit den Kanten des 
Papiers oder auch schrag aufgetragen 
werden. Der Leimverbrauch ist ein 
-erheblieh geringerer als beim Auf· 
13trich mit einem Pinsel. Die Maschine 
ist auch vorziiglich geeignet fiir den 
taglichen Gebrauch in der Apotheke; 
13ie macht das Vorratighalten gum· 
mierter Etiketten iiberfliissig. Fiir 
gro13ere Betriebe wird die Maschine 
a.ueh mit elektrischem Antrieb ge· 
liefert. 

Zum Einwickeln rechteckiger 
Gegenstande dient die in Abb. 400 
dargestellte Maschine der DEUTscHEN 
WAFFEN- UND MUNITIONSFABRIKEN 
A.·G., Karlsruhe. Allergro13te Lei· 
stungsfahigkeit beim Etikettieren von 
Flasehen, Dosen, Kriigen, Tuben 
und Sehaehteln bietet schlie13lieh die 
dureh Abb. 401 veranschauliehte 
Masehine der Firma L. ANKER in 
Hamburg. 

Masehinen fiir Massenverpak. 
kung, Gummier- und Etikettierma· 
sehinen liefert auch die Firma JAGEN· 
BERG WERKE A.-G. in Diisseldorf. 

Abb.401. 
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Untersuchung des Harns. 
Allgemeines. Die im Verlauf von 24 Stunden gelassene Harnmenge eines 

erwachsenen Menschen betragt im Durchschnitt 1500 ccm. Die Harnmenge wird 
verringert durch gesteigerte Transpiration von Haut und Lungen, durch herabgesetzte 
Zufuhr von Nahrung bzw. Fliissigkeit und durch erhOhte kOrperliche Arbeit. Eine 
pathologische Verminderung der Harnabscheidung heiBt Oligurie und Anurie. -
Eine Vermehrung der Harnausscheidung geht fast immer einher mit einer gesteiger
ten Flussigkeits-(Wasser-)Zufuhr. 1st die Vermehrung pathologisch, so wird sie 
Polyurie genannt. SolI die 24stlindige Harnmenge gesammelt werden, so liWt man 
unmittelbar vor Beginn der Versuchsperiode die Blase entleeren und sammelt dann 
den spater gelassenen Harn wahrend 24 Stunden in einem GefaB. 

Zusammensetzung des Barns. Der zu verschiedenen Tageszeiten ausgeschiedene 
Harn ist von wechselnder Zusammensetzung; zur Untersuchung, sowohl fUr die 
qualitativen Reaktionen wie fUr die quantitativen Bestimmungen, muB man deshalb 
eine Durchschnittsprobe nehmen, die man durch Sammeln und Mischen des Tages
harns erhaIt. So kann z. B. der Morgenharn fast frei oder vollkommen frei von Zucker 
sein, wahrend der Abendharn betrachtliche Mengen desselben enthaIt. Man kann 
natUrlich auch die einzelnen zu verschiedenen Tageszeiten aufgefangenen Harnmengen 
jede fUr sich untersuchen. 

Normaler, gesunder Harn enthaIt rund 96 0/ 0 Wasser, rund 4% feste Bestand
teile; die Tagesmenge von 1500 ccm also rund 60 g. Diese festen Bestandteile setzen 
sich zusammen aus etwa 35 g organischen und etwa 25 g anorganischen Stoffen. Die 
wichtigsten sind: 

I. Normale Harnbestandteile. 

60 g feste Bestandteile des normal en Ha.rns enthalten: 

a) etwa 25 g anorganische Bestandteile: 

Natriumchlorid, NaCl 
Schwefelsaure, SOa . 
Phosphorsaure, PsOs 
Salpetersaure, HN03 
Kaliumoxyd, K 20. . 

. . . 10,5 g Ammoniak, NBs . 
2,0 g Calciumoxyd, CaO. 
2,5 g Magnesiumoxyd, MgO . 

unter 0,1 g Eisen, Fe ...... . 
3.3g 

b) etwa 35 g organische Bestand~eile: 

Harnstoff . 
Harnsaure . 
Kreatinin . 
Hippursaure 
Purinbasen. 
Oxalsaure . 
Oxalursaure 
Fettsauren . 
Milchsaure . 
Glycerinphosphorsaure . 
Rhodanwasserstoff . . 
Phenylschwefelsaure. . 
p-KresylschwefeIsaure . 
Brenzcatechinschwefelsaure 
Indoxylschwefelsaure . . . 
Skatoxylschwefelsaure. . . 

30,0 g Aminoessigsaure 
0,7 g Cystin.. ... 
1,5 g Carbaminsaure . 
0,7 g Bernsteinsaure . 

Skatolcarbonsaure. 
p-Oxypenylessigsaure . . 
p-Oxyphenylpropionsaure 
p-Hydrocumarsaure . 
Oxyproteinsauren . 
Urobilin. 
Fermente .... 
Farbstoffe . . .. . 
Spuren Kohlenhydrate 
Stoffe unbekannter Zusammen-

setzung ......... . 

0,7 g 

} 0,8g 
unter 0,01 g 

Neben diesen normalen Bestandteilen kommen in pathologischen Harnen noch andere vor, 
auch kounen die Mengen der normalen Bestandteile wesentlich vermehrt sein. 
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II. Anormale, pathologische Bestanciteile. 
Die wichtigsten sind folgende: 

Schwefelwa8serstoff. 
EiweiBstoffe. 
Kohlenhydrate (Glykose u. a.). 
Aceton. 
Acetessigsll.ure. 
,8.0xybuttersll.ure. 
Indikan. 
Blut. 
Blutfarbstoff. 

Gallenfarbstoff. 
Urobilin. 
Milchsil.ure. 
Fett. 
Cystin, vermehrt. 
Oxalsaure, vermehrt. 
Phenole, vermehrt. 
Urobilin, vermehrt. 
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Farbe. Normaler Ham des gesunden Menschen ist von bernsteingelber Fil.rbung. Die 
Fil.rbung kann unter Umstil.nden sehr blaB, aber auch sehr dunkel werden. Ala Farbentone des 
Harns unterscheidet man gewohnlich: 

Blasse Harne: farblos bis strohgelb. 
Hochgestellte Harne: rotgelb bis rot. 
N ormalgefarbte Harne: bernsteingelb. 
Braune Harne: bril.unlich bis schwil.rzlich. 
Die Farbe eines pathologischen Hames schwankt zwischen farblos bis braunschwarz. Ab· 

norme Farbungen des Harns konnen hervorgerufen werden durch aus dem Korper stammende 
Stoffe oder durch Arzneimittel. 

Nimmt ein Harn beim Stehen an der Luft allmahIich eine dunklere Farbung an, so kann dies 
durch U rob il i n 0 ge n hervorgerufen werden. Eine dunklere Fil.rbung des Hams kann veranlaBt sein 
durch die Anwesenheit anormaler, pathologischer Bestandteile oder auch durch innerlich genom. 
mene Arzneimittel. Der Harn ist z. B. gefarbt 

Rot bei Anwesenheit von Blut, Analgen, Pyramidon, Sulfonal, bei vermehrter Urobilin. 
und Urobilinogenausscheidung. 

Rotgelb bei Anwesenheit von Antipyrin, Cascara sagrada, Rhabarber, Senna. 
Gelbgriin, griin, gelbbraun bei Anwesenheit von Gallenfarbstoffen, Rhabarber, Senna, 

Frangula. 
Griinlichbraun, braun bis schwarz bei Anwesenheit von Carbolsaure, Kresolen, Thy. 

mol, Brenzcatechin, Guajacol, Kreosot, Resorcin, Gerbsaure, Naphthalin; Chinin. 
Olivgriin bis griinschwarz bei Anwesenheit von Salol, Pyrogallol, Arbutin, p.Naphthol. 
Dunkelgriin bei Anwesenheit von Bromoform. 
Blau bei Anwesenheit von Methylenblau, Indigo (aua Indikan entstanden, siehe unter 

Indikan S. 1245). 
Rotlich.dunkelgrau bei Anwesenheit von Phenocoll. 
Gelb, in dunkelgrau iibergehend, bei Anwesenheit von Thallin. 
Citronengelb bei Anwesenheit von Santonin. 
Milchig.weiB bei Anwesenheit von Fett (Chylurie). 
Braun bis braunschwarz bei Anwesenheit von Homogentisinsaure (bei Alkaptonurie). 
Dber den Nachweis einzelner Arzneimittel siehe S. 1249. 

Klarheit. Frisch entleerter Ham ist in der Regel vollig klar und durchsichtig; bei reiner 
Pflanzenkost ist er bisweilen durch Phosphate und Carbonate des Calciums und Magnesiums gee 
triibt. 

Nach mehrstiindigem Stehen scheiden sich aus normalem, klar entlassenem Harn kleine 
Wolkchen aus: N u beculae, die allmahlich zu Boden sinken. Sie erweisen sich unter dem Mikro· 
skop bestehend aus: BlasenschIeim, Mucin, SchIeimkorperchen, Salzen, Plattenepithelien der 
Blase und der Harnrohre. - Nach langerem Stehen (24 Stunden) scheidet sich, falls der Harn 
nicht allzusehr verdiinnt ist, ein kristallinischer sandiger NiederschIag aus, der aus Harnsaure, 
harnsauren Salzen, Calciumoxalat, Farbstoff besteht und sich beim gelinden Erwarmen wieder lost. 

Wird der Ham schon triibe entleert, oder triibt er sich sehr schnell nach dem Entleeren, 
so kann er pathologisch verandert sein; in diesem Falle ist das Sediment unmittelbar nach 
seiner Entstehung zu untersuchen. Milchiger Harn wird z. B. bei Chylurie entleert; die milchige 
Beschaffenheit riihrt von suspendierten Fetttropfchen her. 

Geruch. Der Geruch des normalen Harns ist fleischbriihartig, nicht unangenehm. Der 
Geruch kann verandert werden nach Aufnahme gewisser Stoffe. Er wird veilchenartig nach 
Einatmen oder Einnehmen von Terpentinol, wider lich (merkaptanartig) nach GenuB von Spargel, 
Knoblauch, Rettig, ammoniakalisch bei ammoniakalischet Harngiirung innerhalb der Blase, 
jauchig bei eiterigen oder jauchigen Prozessen, obstartig bei Anwesenheit von Aceton, chIoro· 
formahnlich bei Diabetes. Bisweilen findet sich auch Schwefelwasserstoff im Harn. 

Reaktion. Man bestimmt die Reaktion mit blauem und rotem Lackmuspapier an dem 
moglichst frischen Harn. 
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Frisch entleerter, normaler Ham ist wegen seines Geha.ltes an Harnsaure und primaren 
Alkaliphosphaten sauer gegen La.ckmus; enthlilt er neben primli.ren Phosphaten auch sekun· 
dare, so reagiert er amphoter, d. h. er rotet blaues und blll.ut rotes La.ckmuspapier. Bei 
langerer Aufbawahrung tritt, hervorgerufen durch Bakterien, ammoniakalische Garung ein, 
der Harnstoff zerfallt in Kohlendioxyd und Ammoniak: CO(NB.). + HIO = CO. + 2 NBs, die 
Rea.ktion wird alkalisch, und der Ham triibt sich durch ausgeschiedene Phosphate. Bei Blasen· 
katarrh findet die Garung schon in der Blase statt, der frisch entleerte Ham ist triib und fast 
stets pathologisch. Bei frisch entleertem Ham kann alka.lische Reaktion auch dadurch veranlallt 
worden sein. dall der Betreffende grollere Mengen von Alkalicarbonat oder -bicarbonat oder 
Alkalisalze von organischen Sauren (Weinsaure, Citronensli.ure) genossen hat, die im Organismus 
zu Carbonaten verbrannt werden. 

Optische Aktivitlit. Fast jeder norma.le Ham ist sehr schwach optisch aktiv, und zwar 
linksdrehend; die Drehung wird veranlallt durch Verbindungen der Glucuronsaure, sie ist 
jedoch so gering, dall sie fiir die polarimetrische Bestimmung des Traubenzuckers ohne Be
deutung ist. 

Konserviernng des Harns. Sowohl norma.ler wie pathologischer Ham zersetzt sich 
sehr leicht infolge eintretender Gil.rungen (ammoniaka.lische, alkoholische, SchwefelwasserBtoff
garung u. a.); in derartig zersetztem Ham lassen sich manche Bestimmungen dann iiberhaupt nicM. 
mehr ausfiihren; z. B. die Bestimmung der Aciditat, der Nachweis geringer Mengen Traubenzucker_ 
1st man gezwungen, Ham vor einer Untersuchung Iangere Zeit aufzuheben, so gibt man zur Kon
sernerung zu 200ccm Harn ein erbsengroBes Stiickchen Thymol und schiittelt einigemal um. 
Ungeeignet sind Chloroform und Formaldehyd, weilsie den Nachweis pathologischer Stoffe hindern 
oder solche vortauschen konnen; so verhindert Forma.ldehyd den Nachweis von Indikan, Acet
essigsaure, Pentosen; Formaldehyd wie auch Chloroform geben baim Erhitzen mit Fehlingscher 
Losung eine Abscheidung von Kupferoxydul, tauschen also Traubenzucker vor. 

Chemische Untersuchung. 
Verhalten des normalen Harnes gegen Reagentfen. 
1) Beim Aufkochen findet in der Regel keine Triibung oder Fallung statt, tritt eine solche 

ein. herriihrend von Calcium- und Magnesiumphosphat. so verschwindet sie auf Znsatz von Sa.l
petersaure. Der mit Saure erhitzte Ham farbt sich stets mehr oder weniger dunkIer. - Sauert 
man Ham mit Sauren an und Iallt ihn 24 Stunden in der Kalte stehen, so scheidet sich Harnsaure 
meist in wetzsteinformigen Kristallen aus. - 2) Alkalihydroxyde und -carbonate be
wirken eine Triibung durch Fallung der Erdphosphate (Calciumphosphat, Magnesiumphosphat). 
- 3) Bleiacetatlosung gibt eine weillliche Triibung von Bleisulfat, Bleiphosphat, Bleichlorid, 
Bleiurat, aber keinen dunklen Niederschlag (Bleisulfid. von Schwefelwasserstoff herriihrend). -
4) Alkalische Wismuttartratlosung bewirkt eine weillliche Triibung. welche auch beirn 
Kochen nicht dunkel gefarbt wird. (Wismutsulfid bei Gegenwart von Schwefelwasserstoff; 
Traubenzucker). - 5) Pikrinsaurelosung und ESBACHS Rea.gens rufen keine Triibung hervor. 

Abb.402. 

Bestimmung des Sinre- nnd A1kaUnititsgrades. 20 ccm Tagesharn 
titriert man mit 1/10 n-Natronlauge, bis blaues Lackmuspapier durch einen 
Tropfen der Fliissigkeit nioht mehr gerotet wird; man gibt entweder die 
fiir 20 ccm Harn verbrauohte Anzahl Kubikzentimeter der Lauge an oder 
die diesen entsprechende Menge kristallisierte Oxalsaure; 1 ccm 1110 n
Lauge = 6,3 mg (COOH)2 + 2 H 20. 

Alkalische Harne titriert man mit 1/10 n-Oxalsaure unter Benutzung 
von rotem Laokmuspapier; 1 ccm 1/10-n-Saure = 6.3 mg (COOH). + 2 H 20. 

Die Ergebnisse der Bestimmung sind auf die Tagesmenge des Hams 
unter Beriicksichtigung des spez. Gewichtes umzurechnen. 

Naoh NAEGELI verdiinnt man 20 ccm Tagesharn mit WaBBer auf 
hellweingelb, fiigt 2 com Phenolphthaleinlosung zu und titriert mit 1/10-n
Lauge, bis eine schwache Rotfarbung 1/2 Minute lang bestehen bleibt. 
Zum besseren Erkennen des Umschlages vergleicht man die Titrationsfiiissig
keit wahrend des Titrierens mit einer ebenso verdiinnten und mit der glei. 
chen Menge Indikator versetzten Menge desselberr Hams. Jst der Ham 
dunkel gefarbt, so entfarbt man ihn mit etwas Tierkohle. 

N orma.ler Tagesharn, 1500 ccm. besitzt eine Aciditat, die 400-640 ccm 
1/10-n-Saure entspricht. 

Spezifisches Gewicht. Man bestimmt das spez. Gewicht an einer 
Durohschnittsprobe des Harns blli Zimmertemperatur mit der MOHRschen 
Waage oder mit dem Pyknometer oder mit dem Urometer. einer kleinen 
Senkspindel 'mit entsprechend eingeteilter Skala (Abb. 402). Normaler 
Harn hat ein spez. Gewicht von 1,012-1,024; bei pathologisohen Harnen 
schwankt es von 1,002-1,040. Genaues Ablesen storenden Schaum ent

fernt man mit einem Streifchen Filtrierpapier. Ein spez. Gewicht iiber 1.030 zeigt meistens 
die Anwesenheit von Zucker an. 
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Bestlmmung der festen Bestandtelle. a) Direkt. Man verdampft 10-20 eem Harn. 
in einer gewogenen Platinscbale, troeknet im Trockensohrank bei 1000 bis zum konstanten 
Gewioht - 2-3 Stunden - und wigt. - Die Ergebnisse fallen etwas zu niedrig aus, weil 
beim Eindampfen geringe Mengen von Ammoniumearbonat entweichen. Der Verlust betrligt 
etwa 2-3% von der gewogenen Menge. - b) Indirekt. Mit annahernder Genauigkeit bun. 
man die Menge der festen Bestandteile in einem Harn aus dem spez. Gewicht des Harns be
rechnen. Nachdem man das spez. Gewicht des Ha.rns bis auf vier Dezimalen bestimmt hat, 
multipliziert man die letzten drei Stellen mit dem HAEsERSchen Koeffizienten 0,0233. Bei
spiel: Ein Harn vom spez. Gewicht 1,0235 enthll.lt 235.0,0233 = 5,47% Troekenriickstand. -
Bei ganz kIeinen Kindern wird der Koeffizient 0,0166 von MARTIN und RUGE angewandt. Das 
letztere Verfahren gibt natiirlich nur annlihernde Werte. Normaler Harn enthiilt 4-5% feste 
Bestandteile. 

Bestlmmung der Asche. Man verdampft in einer gewogenen Platinschale 20-30 ccm 
Harn zur Troekne und erhitzt den Riickstand bei sehr kIeiner Flamme so lange, bis allea Organische· 
verkohlt iat, und aus der blasigen, schwarzen Masse sich keine Dlimpfe mehr entwickeln. Dann 
zieht man den Riickstand mit wenig Wasser aus und filtriert durch ein quantitatives Filter. Man 
wlischt aus, troeknet Filter und Kohle, verbrennt beide in der Platinschale vollstlindig bei sehr
dunkler Rotglut, gibt in die erkaltete Scbale den wil.Sserigen Auszug der Asche, dampft zur Troekne, 
gliiht schwach und wligt. Der Gehalt an Asche betrligt etwa 1,5-2,0%. 

Gesamtstickstoff. Normaler Harn enthll.lt 0,7-1,1 % Gesamtstickstoff. Die Tagesmenge 
(1500 cem) also etwa lO-16 g. Die Bestimmung geschieht nach KJELDAHL (vgl. Bd. II, S. 250). 
10 cem Ham (Pipette) werden in einem 300-400 ccm fassenden Stehkolben aus Jenaer Glas mit 
10 cem konz. Schwefelsll.ure und 0,5 g Kupfersulfat im Sandbad oder im Luftbad so lange erhitzt, 
bis die anfangs dunkle Fliissigkeit griinlieh und kar geworden ist. Um ein Verspritzen von Fliissig
keit zu vermeiden, stellt man die Kolben sehief. Nach dem Erkalten verdiinnt man mit 100 cem 
Wasser, gibt ein Stiickchen rotes Lackmuspapier und einige Sandkiirnchen, dann eine erkaltete 
LOsung von 30 g Atznatron in 100 ccm Wasser hinzu (das Lackmuspapier muB sich blau farben) 
und verb1b.det den Kolben sofort mit einem Liebigschen Kiihler. Dann destilliert man die Hilfte 
der Fliissigkeit in eine Vorlage, die 3 g Borsiure, in 25 g Wasser verteilt, enthiilt. Den Kiihler ver
sieht man mit einem VorstoB, den man in die Borsiureliisung eintauchen liiBt. Man fiigt dann 2 Tr. 
Methylorangeliisung hinzu und titriert mit l/.-n-Salzsliure. 1 ccm l/.-n-SalzBliure = 7 mg N. 

Nach F. UTZ IABt sich die Zerstiirung der organischen Substanz durch kIeine ZuBlitze von, 
konz. Wasserstoffsuperoxydliisung (Perhydrol) beschleunigen. Man versetzt .das Gemisch von 
10 ccm Harn und lO ccm konz. Schwefelsaure mit 2-3 ecm Perhydrol in kIeineren AnteiIen von 
je etwa 0,5 ccm und erhitzt dann bis zum Entweichen von Schwefelsauredampfen. Von Zeit zu 
Zeit laBt man den Kolben erkalten und setzt wieder kIeine Mengen Perhydrol zu, bis die Fliissigkeit 
beim Erhitzen farblos bleibt. 

Bestlmmung der Chloride. Da die Hauptmenge des Chlors im Harn als Natriumchlorid· 
zugegen ist, so pflegt man das gefundene Chlor als Natriumchlorid anzugeben. 

a) MaBanalytisch naoh VOLHARD. Man bringt 10 ecm des Harns in einen l00-ccm-Kolben, 
fiigt 5 ccm Salpetersaure (25%) und 2 cem Ferriammoniumsulfatliisung hinzu. 1st der Harn sehr
dunkel gefarbt, so gibt man 3-5 Tr. einer gesattigten Kaliumpermanganatliisung hinzu, worauf 
beim Umschwenken die Farbung der Mischung weingelb wird. Hierauf IABt man aus einer Biirette 
einen tibersch uB, z. B. 30 ccm, l/lO-n-Silbernitratliisung zuflieBen. Man fiillt bis zur Marke 
mit destilliertem Wasser auf, schiittelt um, filtriert ab und titriert in 50 ccm des Filtrates das 
iiberschiissig zugesetzte Silbernitrat zuriick. VgL Bd. I S. 157. 1 cem l/lO-n-SiIbernitratliisung 
entspricht 3,57 mg Chlor oder 5,85 mg Natriumchlorid (NaCl). - Man findet nach diesem Ver
fahren nur das in Form von anorganischen Chloriden vorhandene ChIor. 

b) N ach dem Verasohen. 20 ccm Harn werden in einer Platinschale mit 3 g Kalium
nitrat und 1,5 g wasserfreiem Natriumcarbonat eingedampft; der Riickstand wird durch vor
sichtiges Erhitzen weiBgebrannt. Man liist die Sehmelze in Wasser, sliuert die Liisung mit Sal
petersil.ure an und bestimmt nun das Chlor entweder maBanalytisch nach VOLHARD oder ge
wichtsanalytisch, indem man das Chlor dureh einen 'OberschuB von Silbernitrat fiillt und die 
Bestimmung nach Bd. I S. 156 zu Ende fiihrt. Man findet so das gesamte, in dem Harn vorhan
dene Chlor. Die Differenz zwischen Gesamtchlor und anorganischem Chlor ist die Chlormenge 
die in organischer Bindung vorhanden ist. 

Bestlmmung der Schwefelsiiure und des Schwefels. 
Schwefe1sil.ure findet sioh im Harn in zwei verschiedenen Formen, erstens als A-Sil.ure (SuI

fatsil.ure, pril.formierte Sil.ure), d. i. die an Alkalimetalle gebundene SAure, die duroh Barium
ohlorid direkt fil.llbar ist; zweitens in Form von Schwefelsaureestern, B-SAure (gepaarte Sliure), 
hauptsichlich Kresyl- und Indoxylester; diese ist erst nach der Verseifung durch Bariumchlorid 
fil.llbar. 1m normalen Harn ist die Menge der A-SIl.ure nach BAUMANN-MoRAX 9-10 mal, nach 
BRUGSCH-SCHlTTENHELM 12-15 mal so groB wie die der B-SiLure, beide auf SOs berechnet. Die 
Bestimmung der heiden Werte ist fiir den Arzt wichtig zur Erkennung von Fil.ulnisprozessen im 
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Darm. Die Menge der Gesamtsehwefelsaure, A-8aure + B-8aure, betragt in der Tagesmenge 
Harn, 1500 ccm, 1,5-3,0 g, auf 80a berechnet. 

AuBerdem findet sich im Harn noch 8chwefel in anderen Verbindungen (z. B. Rhodanwasser
stoffsILure, Cystin), den man ala ,neutralen 8chwefel bezeiehnet. Die Menge des Neutral
schwefels betragt etwa 1/. des Gesamtsehwefels. 

Bestimmung der A- 8aure. 50 ccm Harn sauert man mit Essigsaure an, fiigt Barium
chloridlosung hinzu und erhitzt zum Sieden. Das Bariumsulfat wird abfiltriert, mit salzsaure
haltigem Wasser, dann mit Wasser gewaschen, gegliiht und gewogen. 

Gewogene Menge Ba80, X 0,343 = 80a. 
Gewogene Menge Ba80, X 0,1374 = S. 
Bestimmung der B- Saure. Zum Filtrat fiigt man l/a des Volums Salzsaure, erhitzt 

15 Minuten zum Sieden, wodurch die Schwefelsaureester verseift werden und fiiJIt mit Barium
chlorid; in der Regel wird der noch vorhandene "OberschuB von Bariumchlorid geniigen. Weitere 
Behandlung des Niederschlages wie oben. 

Gewogene Menge Ba80, X 0,343 = 80a. 
Gewogene Menge Ba80, X 0,1374 = 81, 

Bestimmung des Neutralsehwefels. Nachdem man in den 50 cem Harn den in Form 
von Gesamtschwefelsaure vorhandenen 8chwefel (8 + 81) berechnet hat, bestimmt man in wei
teren 50 ccm Harn die Gesamtmenge des Schwefels 8.; die Differenz S, - (8 + 81) ergibt dann 
die Menge des Neutralschwefels. 

In einer Platinschale gibt man zu 50 com Harn 6-7 g Kaliumnitrat und 2 g trockenes Na
triumcarbonat, dampft ein und schmilzt, bis die Schmelze rein weiB ist und ruhig flieBt. Nach dem 
Erkalten lost man in Wasser, spiilt in eine Porzellanschale, dampft zur Trockene ein, raucht zur 
Entfernung der 8alpetersaure 3 mal mit je 10-15 ccm Salzsaure ab, lost in 100 ccm heiBem Wasser, 
filtriert und fiiJIt mit Bariumehlorid wie oben angegeben. 

Gewogene Menge Ba80, X 0,1374 = 8 •• 
Neutralaehwefel = 8.- (8 + Sl)' 
Bestimmung der Phosphorsiiure. a) GewichtBanalytisch. Wenn Phosph~rBaurebe

stimmungen nicht haufiger vorkommen. ist es am einfachsten, die Bestimmung gewichtsanaly
tisch auszufiihren_ Man verascht 25-50ccm Ham, wie bei der Bestimmung des Gesamtschwefels, 
unter Zusatz von Soda und 8alpeter, zieht die 8chmelze mit verdiinnter 8alpetersaure aus, fallt das 
Filtrat mit Ammoniummolybdanat und wagt die Phosphorsaure als Magnesiumpyrophosphat_ 
V gl. unter Acidum phosphoricum Bd. I, S. 189. 

b) MaBanalytisch. Erforderlich sind folgende Losungen: 
a) Natriumphosphatlosung. 1 ccm = 2 mg P20 5, 50 ccm = 0,1 g P 20 a. Man lost 

10,085 g kristallisiertes, nicht verwittertes Natriumphosphat (Na.HPO, + 12 H20) in Wasser 
und fiillt die LOsung zu 1 Liter auf. 

{J) Essigsaure.Natriumacetatlosung. Man lost 100 g kristall. Natriumacetat in Wasser, 
fiigt 100 ccm verdiinnte Essigsaure (30%) hinzu und fiillt mit Wasser zu 1 Liter auf. 

r) Uranacetatlosung. Man lost 38 g Uranacetat unter Zusatz von 5 ccm Essigsaure 
(30%) in Wasser und fiillt zu einem Liter auf_ Diese Losung wird so eingestellt, daB 1 ccm = 5 mg 
P 20& entspricht. Man bringt in einen Erlenmeyerkolben 50 ccm der Natriumphosphatlosung a, 
gibt 5 ccm der Essigsaure-Natriumacetatlosung hinzu, erhitzt auf etwa900 und laBt so lange Uran
acetatlosung hinzuflieBen, bis in einem entnommenen Tropfen durch Kaliumferrocyanid eine so
eben wahrnehmbare braunliche Farbung auftritt. Die Uranlosung wird nach den hierbei erhaltenen 
Ergebnissen eingestellt. 

Zur Ausfiihrung der Bestimmung der Phosphorsaure im Harn versetzt man 50 cem des ei
weiBfreien Harns mit 5 ccm Essigsaure-Natriumacetatlosung, erhitzt bis fast zum 8ieden und laBt 
nun allmahlich von der in einer Biirette befindlichen Uranacetatlosung unter Umschwenken der 
heiBen Fliissigkeit zuflieBen. Nachdem 10 ccm Uranlosung zugeflossen sind, setzt man 1 Tr. der 
gut gemischten Fliissigkeit auf eine weiBe Porzellanplatte, setzt eine Spur gepulvertes Kalium
ferrocyanid zu und sieht, ob eine eben wahrnehmbare Braunung auftritt. 1st dieses nicht der Fall, 
so wird die Fliissigkeit aufs neue erhitzt, worauf man weitere Mengen von Uranacetatlosung hinzu
flieBen laBt, bis der gesuchte Punkt eingetreten ist. Durch mehrere Versuche sucht man moglichBt 
genau den Punkt zu treffen, bei welchem Kaliumferrocyanid in 1 Tr. der Fliissigkeit eine gerade 
wahrnehmbare braunliche Farbung hervorbringt. 

EiweiBhaltige Harne geben hierbei einen zu hohen Wert. Man darf aus diesen Harnen 
das EiweiB nicht durch Koaguiation abscheiden, weil dann Erdphosphate mit gefiiJIt werden 
wiirden. Man dampft 25-50 ccm Harn unter Zusatz von 1 g Natriumcarbonat und 3 g Kalium
nitrat ein, verascht vorsichtig, zieht die Asche mit salzsaurem Wasser aus, fiigt Natriumacetat 
im "OberschuB (!) zu. und titriert wie vorher angegeben mit Uranacetatlosung. 

Bestimmung der Oxalsiiure. 
Oxalsaure ist im normalen Harn stets in geringen Mengen vorhanden, in der Tagesmenge 

(1500 cem) etwa 0,02 g. Eine 8teigerung erfolgt bei gewissen pathologischen Zustanden (Oxalurie). 
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Bestimmung. 500 ecm Ham werden mit einem tJberschuB von Calciumchloridl6sung 
(1: 10) versetzt und mit Ammoniak a.lkalisch gema.cht. Nachdem der Niederschla.g in der Wi.i.rme. 
siGh abgesetzt hat, filtriert man ab, wascht mit ammoniakhaltigem Wa.sser aus und bestimmt da.s 
Calcium a.ls Oxyd, wie Bd. I, S. 732 angegeben. 

Bestimmung der Harnsilure. Harnsii.ure findet sich im normalen Ham zu durchschnitt. 
lich 0,06%. 

Von Harn mit einem spez. Gewicht unter 1,020 nimmt man 400, von Harn mit einem spez. 
Gewicht ilber 1,020 200 ccm in Arbeit. Hat sich in dem Harn ein Bodensatz abgeschieden, so ist 
dieser durch Erwarmen des Harns zunachst nach Moglichkeit in Losung zu bringen. Der Harn 
muB freisein vonEiweiB; enthalt erEiweiB (Priifung s. S.1235), so fallt man es aus 400 bzw.200 ccm 
Harn durch Aufkochen mit etwas Salpetersaure aus und filtriert abo 

1. Bestimmung nach HEINTZ·SCHWANERT. 200ccm oder 400ccm, auf etwa 200ccm 
eingedampft, versetzt man mit 10 ccm rauchender Salzsaure, laBt 36 bis 38 Stunden in der Kalte, 
am besten iin Eisschrank, stehen und sammelt dann die ausgeschiedene Harnsaure auf einem ge· 
trockneten und gewogenen Filter, zunachst unter ZUriickgieBen der Fliissigkeit, wascht einigemal 
mit zusammen etwa 30 ccm Wasser nach, trocknet und wagt. Fiir je 100 ccm Filtrat und Wasch· 
wasser zii.hlt man 4,8 mg zu der gewogenen Menge hinzu, do. diese Menge gelost bleibt. 

2. Bestimmung nach HOPKINS. Die Harnsaure wird zunachst ala Ammoniumurat ge· 
fii.llt und hieraus durch Salzsaure frei gemacht. 

In 200 ccm eiweiBfreiem oder von EiweiB befreitem Harn (s. 0.) lost man durch Umriihren 
mit einem Glasstab 60 g fein gepulvertes Ammoniumchlorid und laBt 12 Stunden in der Klllte, 
am besten im Eisschrank stehen. Dann sammelt man den Niederschla.g auf einem gewohnlichen, 
glatten Filter, wii.scht ihn einigemal mit einer gesiittigten Ammoniumchloridlosung (1 + 3) nach, 
spritzt ihn mit wenig heiBem Wasser in eine Schale, gibt 2 ccm Salzsaure hinzu, dampft auf 10 bis 
15 ccm ein,laBt vollst!i.ndig erkalten und sammelt nach 5-6 Stunden die abgeschiedene Harnsaure 
auf einem getrockneten und gewogenen Filter, zunii.chst unter ZuriickgieBen der Fliissigkeit. 
Dann wii.scht man einigemal mit zUSammen etwa 30 ccm Wasser na.ch, trocknet und wagt. 
FUr je 15 ccm Gesamtfiltrat zahlt man 1 mg Hamsaure zu der gewonnenen Menge hinzu. 

Will man die Harnsaure titrieren, so waseht man den Niederschlag auf dem Filter nach dem 
Auswa.schen mit Ammoniumchloridlosung noch 2mal mit einer 30 % igen Ammoniumsulfatlosung 
nach, lost ihn in 10 ccm heiBer 1 %iger Natriumcarbonatlosung, spiilt das Filter mit 50-75ccm 
heiBem Wa.sser na.ch, fiigt zur Losung 5 ccm konz. Schwefelaaure, erhitzt zum Sieden und titriert 
mit l/lO·n.Kaliumpermanganatlosung. 1 ccm l/lO·n.Kaliumpermanganatlosung = 7,5 mg Hamsaure. 

Um die gewogene Harnsaure als solche zu identifizieren, fiillrt man die Murexidreaktion 
aus: Dampft man einige Kristii.llchen mit 5 Tr. konzentrierter Salpetersaure auf einem Uhrgla.s 
zur Trockne ein, so erhii.lt man einen gelbroten Riickstand, der na.ch dem Erkalten mit einem 
Tropfen A=oniakfliissigkeit purpurrot, mit 1-2 Tr. Natronla.uge blau oder blauviolett wird. 

Nachweis von Kreatinin. 
Krea tin in ist ein Bestandteil des normalen Hams. Zum Nachweis versetzt man 20 ccm 

des frisch gela.ssenen Hams mit 5-10 Tr. frisch bereiteter, stark verdiinnter Nitroprussid. 
natriumlosung und iibersattigt schwach mit Natronlauge. Bei Anwesenheit von Kreatinin ent· 
steht rubinrote Farbung, die allmii.lilich in Gelb verblaBt. Sauert man jetzt stark mit Eisessig 
an und erhitzt, so entsteht zuerst griine, dann blaue Fi.i.rbung, bei lii.ngerem Stehen blauer Nieder· 
schlag (Unterschied von Acetessigsaure S. S. 1244). 

Hamstoff. 
Qualitativer Nach weis. Der qualit.ativeNachweis des Harnstoffs dient dazu, festzustellen, 

ob eine Fliissigkeit Harn ist oder nicht, oder ob eine Korperfliissigkeit Hamstoff enthalt. Der Nach· 
weis wird auf folgende Weise ausgefuhrt: man dampft die Fliissigkeit auf dem Wasserbad zur Sirup. 
dicke ein und versetzt sie mit Salpetersaure. Harnstoff gibt dabei eine kristallisierte Ausscheidung 
von Harnstoffnitrat. Man vergleicht die Kristalliormen unter dem Mikroskop mit einem 
aus reiner Harnstofflosung und Salpetersaure hergestellten Praparat. Bei der Untersuchung 
von anderen Korperfliissigkeiten dampft man diese zur Trockne ein, zieht den Riickstand durch 
Erhitzen mit absolutem Alkohol aUS und verdunstet den Auszug. Hamstoff bleibt in prismatkchen 
Krista.llen zuriick. Mit Salpetersaure gibt der Riickstand Krista.lle von Hamstoffnitrat. 

Quantitative Bestimmung. Normaler Harn enthalt rund 2% Harnstoff; die im Laufe 
eines Tages durch den Harn (1500 ccm) ausgeschiedene Menge Harnstoff betragt 30-35 g; bei 
gewissen Krankheiten kann die ausgeschiedene Menge erheblich mehr, mehr a.ls da.s Doppelte 
betragen. Zur Bestimmung des Hamstoffs benutzt man die Abscheidung des Stickstoffs 
aus dem Harnstoff durch Einwirkung von Natriumhypobromit: CO(NH2)2+ 3 NaOBr 
= N. + CO. + 3 NaBr + 2 H20. Die Natriumhypobromitlosung ist frisch zu bereiten aus 20g 
Xtznatron, 50 g Wasser und 5 ccm (= 15 g) Brom. Als MeBrohr fiir den Stickstoff wird eine 
Biirette A von 50 ccm Inhalt ohne Hahn benutzt (Abb.403), die durch einen 60-70 cm langen 
Schlauch mit einer 100 ccm.Pipette B verbunden wird. Die Spitze der Pipette wird na.ch 
oben gerichtet, und Pipette und Biirette werden in einem Stativ befestigt. Die Biirette wird 
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mit einem durohbohrten Gummistopfen mit kurzem Winkelrohr gesohlossen. Das Winkelrohr 
wird duroh einen Sohlauoh und ein kurzes, duroh einen Gummistopfen gehendes Glasrohr 
mit dem EntwioklungsgefaB C verbunden. Letzteres besteht aus einem weithalsigen Glas von 
100-120 oom Inhalt. AuBerdem brauoht man nooh einen Glaszylinder D von etwa 6-10 om Lange 

A 

Abb.403. 

und 1,5 om Weite (Tablettenrohrohen), der bequem in das Ent· 
wicklungsgefaB hineinpaBt, und ein KiihlgefaB aus Glas oder 
Bleoh von etwa 3/, Liter Inhalt. 

Biirette und Pipette werden mit Wasser gefiillt, so daB bei 
vollstandiger Fiillung der Biirette die hoohgestellte Pipette zu 
hOohstens 1/3 gefiillt ist. Der Stopfen des EntwieklungsgefaBes 
wird dabei abgenommen. Wenn das obere ungeteilte Ende der 
Biirette ziemlioh lang ist, laBt man das Wasser nioht bis an den 
Stopfen, sondern bis einige Zentimeter iiber den Nullpunkt stei· 
gen. Auf den Stand des Wassers kommt es vorla~ig nioht an. 
Bei festem Eindriieken des Stopfens in das EntwioklungsgefaB 
muB aber das Wasser bis in die Teilung der Biirette hinabge
driiokt werden, was duroh eine Probe festzustelien ist. Ob die 
Oberflaohe des Wassers gerade beim Nullpunkt steht oder etwas 
tiefer, ist nebensaohlioh. In das EntwieklungsgefaB bringt man 
etwa 1500m Natriumhypobromitlosung. (Das Entwioklungs-
gefaB wird zweokmaBig mit einer Marke fiir etwa 15 oom ver
sehen.) In den kleinen Glaszylinder bringt man dann 500m 
(Pipette) Harn, stellt den Zylinder vorsichtig indas Entwioklungs-
gefaB und driiokt den Gummistopfen fest ein. Dann wird der 
Stand des Wassers in der Biirette abgelesen, indem man die 
Pipette aus dem Stativ nimmt und so an die Biirette halt. daB 
das Wasser in beiden gleioh hoch steht. Die Pipette wird dann 
wieder in dem Stativ befestigt, und zwar tiefer, so daB das 
Wasser in ihr etwa halb so hooh steht wie das in der Biirette. 
Dann wird durch Neigen des EntwicklungsgefaBes der Harn mit 
der Natriumhypobromitlosung gemischt, zuletzt unter ziemlioh 
krAftigem Schiitteln. Do. durch das Anfassen und durch die 
Rea.ktionswii.rme das EntwioklungsgefaB etwas erwarmt wird, 
kiihlt man es durch Einstellen in das mit Wasser von der Tempe
ratur des Raumes gefiillte KiihlgefaB wieder abo Man laBt das 
EntwicklungsgefaB 1/2 Stunde in dem Kiihlgefii.B und liest dann 
den Stand des Wassers in der Biirette ab, wobei man wieder die 
Pipette so an die Biirette halt, daB das Wasser in beiden gleich 
hoob steht. 

Do. die Umsetzung zwisohen Harnstoff und Natrium
hypobromit nioht vollig quantitativ im Sinne der Gleiohung: 
CO(NH2)2 + 3 NaOBr = N 2 + CO2 + 3 NaBr + 2 H 20 verlauft. 
sondern infolge von Nebenreaktionen stets etwas weniger 

Stiokstoff entwiokelt wird, so ist die aus der Menge des Stickstoffs berechnete Harnstoff
menge nicht genau. Man fiihrt deshalb einen Vergleichsversuch mit einer Harnstoffiosung 
von bekanntem Gehalt unter denselben Bedingungen aus und berechnet danaeh die Menge 
des Harnstoffs. 

Ala Vergleichslosung dient eine wii.sserige Losung, die in 100 cern genau 2 g reinen Harnstoff 
enthii.lt. Mit 5 cern (Pipette) dieser Harnstofflosung und 15 eem NatriumhypobromitlOsung fiihrt 
man den Vergleiehsversuch genau wie mit dem Harn aus. Angenommen, es seien bei dem Ver
such mit der Harnstoffiosung 35,5 cern, bei dem mit Harn 31,3 cern Stickstoff gefunden worden, 
dann berechnet sich, do. die Harnstoffiosung in 100 cern 2 g Harnstoff enthalt, der Gehalt des Harns 
an Harnstoff nach der Gleichung 

35,5: 2 = 31.3: x 
x = 1,76g in 100ccm. 

Die Ha.rnstofflosung ist lange Zeit haltbar, wenn man ihr ein Stiickchen Thymol zusetzt, 
man ka.nn die Losung auch auf eine Zersetzung des Harnstoffs mit NESSLERS Reagens priifen, 
sie da.rf damit keine Gelbfarbung geben (Ammoniak). 

Untersuchung auf pathologische Bestandteile. 
Bei der Untersuchung halt man zweckmaBig folgende Reihenfolge ein: 
1. EiweiB, qualitativ und quantitativ; 
2. Traubenzucker, qualitativ und quantitativ; 
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3. Acetessigsaure; 
4. Aceton, qualitativ und quantitativi 
5. p .. Oxybuttersaure; 
6. Indikan; 
7. Blutfarbstoff; 
8. Gallenfarbstoff; 
9. Urobilin. 
Die Untersuchung auf andere pathologische Bestandteile, auf ArzneimitteI 

sowie die Bestimmung der physikalischen Konstanten (spez. Gew. usw.) und der 
normalen Bestandteile erfolgt nur, wenn es verlangt wird oder notig erscheint. 

Jeder chemisch zu untersuchende Harn muB klar sein; triiber Harn 
darf nicht verwendet werden. 

Man filtriert den Harn durch Papier; erhaIt man so kein klares Filtrat, so schiittelt 
man den Harn mit Filtrierpapier und filtriert dann, oder man giht auf das Filter 
eine Messerspitze reine, gegliihte Kieselgur und gieBt den Harn darauf; das zuerst 
triib durchlaufende Filtrat gieBt man nochmal zuriick. ErhaIt man auch so kein klares 
Filtrat, z. B. bei durch Bakterien getrii btem Harn, so filtriert man den Harn durch eine 
Filterkerze (CHAMBERLAND.Filter). Zusatze suBer Kieselgur, wie gebrannte Ma. 
gnesia, Bariumcarbonat, Kohle sind nicht zu empfehlen, da me EiweiB und Zucker 
zuriickhalten konnen. 

Sollte es nicht moglich sein, den Barn volIkommen blank zu bekommen, so vergleicht man die 
nach dem Zusetzen einer Reagenslosung erhaltene Probe mit dem in einem gleieh weiten 
Proberohr befindlichen Barn. 

EiweiB. Die bei pathologischen Zustanden im Harn hauptsachlich vorkommen· 
den EiweiBarten sind das Serumalbumin und das Serumglobulin; ihrVorhanden· 
sein· (zusammen mit organisierten, geformten Elementen, Zylindern, Epithelien) 
zeigt die eigentliche Albuminurie an. Mitunter finden sich auch noch vor: Al bumosen 
(Propeptone), Pepton, Fibrin und Mucin. Unter EiweiB schlechthin versteht 
man in der Harnanalyse das Serumalbumin und das Serumglobulin. Das Mucin 
kann sowohl im pathologischen wie auch im normalen Harn sich vorfinden. Der 
Gehalt eines pathologischen Harnes an EiweiB ist in der Regel kleiner als 0,5 %, 
nur selten iibersteigt er 1 %. 

Qualitativer Nachweis. Der zu untersuehende Barn darf keine eiweiBhaltigen Ver· 
unreinigungen enthalten, z. B. Menstrualblut. Man beachte aueh, daB Arzneimittel mit manchen 
Reagentien ahnliehe Fallungen geben kounen; vgI. unter Nr. 1, 2, 8. Man darf sich niemals mit 
einer Probe begniigen, sondern muB, falls eine Probe eine positive Reaktion ergeben hat, zur
weiteren BestMigung noch einige weitere Proben ausfiihren. 

1. Salpetersll.ure.Koehprobe. 10 eem klaren Barn versetzt man mit. 20 Tr. geBlI.t~ 
tigter Natriumchloridlosung (27%) und erhitzt zum Sieden; zur heiBen Fliissigkeit gibt man -
gleiohgiiltig, ob ein Niederschlag entstanden war oder nicht - 20-30 Tr. Salpetersaure (25%). 
Eine sofort auftretende flockige Triibung oder ein bleibender flockiger Niedersehlag (Lupe!} 
zeigt unter allen Umstanden EiweiB an. Eine Triibung, die beirn Kochen des Barns allein auf~ 
tritt, auf Zusatz von Salpetersaure aber verschwindet, riihrt von Erdphosphaten her. Nach dem. 
Zusatz der Saure lii.Bt man die Fliissigkeit einige Minuten stehen, um bei Anwesenheit von nur ge~ 
ringen Mengen EiweiB eine jetzt erst auftretende flockige Triibung nicht zu iibersehen; man darf 
aber naeh dem Zusatz der Saure nioht noehmals erhitzen, do. diese dann kleine Mengen EiweiB losen 
konnte. Albuminosen und Peptone zeigt die Probe nioht an, do. sie beim Kochen nieht ausgefii.llt 
werden. Die Probe ist sicher und zuverlii.ssig. Empfindlichkeit 0,004%. Salpetersaure ist der 
Essigsaure vorzuziehen, do. ein 'ObersohuB an letzterer EiweiB wieder losen kann. 

EiweiB fii.llt rein weiB aua; eine griinliehe Farbe deutet auf Gallenfarbstoffe, rotliehe oder braun~ 
Hehe auf Blut, violette auf Indikan. Ein Niederschlag, der sieherst naeh dem Erkalten aus~ 
seheidet, besteht nicht aus EiweiB, sondern kann aus Barnsii.ure bestehen; Triibungen konnen auoh 
hervorgerufen werden bei innerlicher und lI.uBerIioher Anwendung verschiedener Arzneimittel 
(Copaivabalsam, Pembalsam, Sandelol, Petroleum, Cubeben u. a.) ; Alkohol, der erkalteten Fliissig. 
keit zugesetzt, lost diese Triibung, EiweiBtriibung wird nicht gelost. 

2. BELLERsche Schichtprobe. Ineinem Probierrohriiberschichtet man 5 ccm Salpeter. 
all.ure (etw& 50 0/0) mit 5 ccm Barn: bei Gegenwart von EiweiB entsteht an der Beriihrungsstelle eine 
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weiBe, triibe, undurchsichtige Scheibe, die bei Spuren von EiweiB siph erst nooh einigen Minuten 
bildet. Albumosen und Mucin geben die Reaktion auch. Empfindlichkeit 0,0020/0' 

Auftretende, farbige (griine oder rotliclie) klare Ringe riihren von Harnfarbstoffen (Gallen
farbstoffen) her und haben mit EiweiB nichts zu tun. Harzsauren, aus Arzneimitteln wie Copaiva
balsam, Tolubalsam und anderen Balsamen stammend, rufen ebenfalls eine weiBe Triibung hervor, 
diese verschwindet auf Zusatz von Alkohol, wahrend die duroh EiweiB hervorgerufene Triibung 
bestehen bleibt. 

3. Essigsaure-Ferrooyankaliumprobe naoh BOEDEKER. 10 ccm Ham versetzt man mit 
10-15 Tr. verdiinnter Essigsaure (30%) - die Mischung muB sauer reagieren - entsteht auf Zu
satz der Saure allein schon ein Niederschlag odei' Triibung (Mucin), so filtriert man -, dann fiigt man 
zu der klaren Losung 1 Tr. Kaliumferrocyanidlosung (5 %); entsteht hierdurch ein Niederschlag 
oder eine Triibung, so gibt man nooh 1 oder 2 Tr. der Kaliumferrocyanidlosung hinzu. Bei Gegenwart 
von EiweiB entsteht ein weiBer, flockiger Niederschlag, bei geringen Mengen erst nach einigen 
Minuten eine Triibung. Auch Albumosen werden gefalIt; der Albumoseniederschlag 16st sich bei 
gelindem Erwarmen auf. Empfindlichkeit 1 : 100000. Ein UberschuB von Kaliumferrocyanid ist zu 
vermeiden. 

4. Fallung durch Neutralsalze aus saurer Losung_ 10 ccm Harn macht man mit 15 Tr. ver
diinnter Essigsaure sauer und fiigt dann 10 ccm gesattigte Natriumchloridlosung (27%) oder 10 com 
gesattigte Glaubersalzlosung (25%) hinzu_ Bei Anwesenheit von nicht zu kleinen Mengen Albu
mosen oder gerinnbarem EiweiB entsteht schon bei Zimmertemperatur eine Fallung, ist nur wenig 
gerinnbares EiweiB vorhanden, so fallt dieses erst beim Ko.chen aus; der Albumoseniederschlag 
lost sich beim Erhitzen auf. Empfindlichkeit 0,005%. Ein UberschuB an Essigsaure schadet hier 
nicht, da in der konzentrierten Salzlosung das EiweiB unloslich ist; vgl. Probe 1. 

5. Probe mit Sulfosalicylsaure. 10 ccm Harn versetzt man mit 2-3 ccm einer 
wasserigen Losung von s aure m s ulf 0 sali cy Is aure m N atri u m (5 0/0); alkalischer 
Ham muB vorher mit verdiinnter Essigsaure angesauert werden. Bei Gegenwart von, Ei
weiB entsteht eine Triibung oder ein Niederschlag, auch Albumosen werden gefalIt; der Albumose
niederschlag lost sich beim Erwarmen auf, der Niederschlag von gerinnbarem EiweiB nicht. Sind 
nur Spuren EiweiB vorhanden, so entsteht die Triibung erst nach einigen Minuten. Selir empfind
liche Reaktion. 
. 6. Pro be mit p -Naphthalinsulfonsaure. 10 ccm Ham versetzt man mit 10 ccm einer 
1-2%igen wasserigen Losung von p-Naphthalinsulfonsaure; bei Gegenwart von EiweiB entsteht 
eine Triibung oder ein Niederschlag, bei Spuren erst nach einigen Minuten; auch Albumosen 
werden gefallt. Empfindliohkeit 0,0025%. 

7. Probe nachJoLLES. 5 ccm Ham versetzt man mit 20Tr. verdiinnterEssigsaure und 
iiberschichtet dann die Mischung mit etwa 1 ccm des J OLLESschen Reagens; bei Gegenwart von EiweiB 
entsteht an der Beriilirungsstelle ein triiber weiBer Ring, bei Spuren von EiweiB erst nach einigen 
Minuten. Auch Albumosen werden gefallt. Empfindlichkeit etwa 0,001 Ufo. Entsteht durch Zu
satz der Essigsaure allein schon ein Niederschlag (Mucin), so filtriert man und priift das klare Filtrat. 
Jodha,ltiger Ham gibt einen roten Ring von Quecksilberjodid. 

J OLLEssches Reagens: 10 g Quecksilberchlorid, 20 g Bernsteinsaure und 20 g Natrium
chlorid lOst man in 500 ccm Wasser. 

8. Probe nach ESBACIL 10ccmHarn sauert man mit Essigsaure an und versetzt dann 
mit 10 ccm ESBACHS Reagens (s. u.): bei Gegenwart von EiweiB entsteht eine Triibung oder eine 
Fallung; Albumosen und Peptone werden auch gefallt. Entsteht durch die Essigsaure allein 
schon eine Fallung (Mucin), so filtriert man diese ab und behandelt das Filtrat weiter. Statt ESBACHB 
Reagens kann man auch 10 ccm einer wasserigen Pikrinsaurelosung (1: 90) nehmen. 

ESBACHB Reagens und Pikrinsaurelosung fallen aus kreatininreichen Hamen auch das 
K.reatinin; von Arzneimitteln werden gefallt: Piperazin, Hexamethylentetramin, Alkaloide, Anti
pyrin. 

Die nach 1 und 4 erhalte~en Niederschlage identifiziert man zweckmaBig noch durch die 
fol~enden F",rbenreaktionen all! EiweiB: Ein Teil des abfiltrierten und mit heiBem Wasser ausge
waschenen Niederschlages wird in einigen Tropfen Natronlauge und Wasser gelost, die Losung mit 
OO%iger Salpetersaure stark iibersattigt und gekocht. Bei Gegenwart von EiweiB far,bt sich die 
Liisung gelb, nach tlbersattigung mit Ammoniak orangegelb (Xanthoproteinreaktion). Einen 
anderen Teil des Niederschlages iibergieBt man auf dem Filter mit wenigen Tropfen Natronlauge, 
dann mit wenigen Tropfen Kupfersulfatlosung (10%); bei Gegenwart von EiweiB tritt schon bei 
Zimmertemperatur oder beim Erwarmen eine rotliche oder violette Farbung ein (Biuretreaktion). 

ESBACHS Reagens. 1 T. Pikrinsaure und 2T. Citronensaure werden in 97T. Wassergelost· 
Von 8eltener gebrauchten EiweiBreagentien seien hier erwahnt: 
Reagens nach FURBRINGER: Ein Gemisch von Quecksilberchlorid, Natriumchlorid 

und Citronensaure. 
Reagens nach GOUVER: Eine Auflosung von Merkuricyanid in einem "OberschuB von 

KaIiumjodid. Gibt mit gelosten EiweiBverbindungen weiBe Niederschlage, 
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Reagens naoh MEHU: 1 T. Karbolsfi.ure, 1 T. Essigsii.ure, 2 T. Alkohol. Gibt in einer mit 
Salpetersfi.ure oder Natriumsulfat versetzten eiweiBhaltigen Fliissigkeit Niedersehlag. 

OLIVERS EiweiBreagens-Papiere. Papiere mit folgenden Ltisungen getrti.nkt: 1. Pi, 
krinsii.ure und Citronensfi.ure. 2. Natriumwolframat und Citronensii.ure. 3. Kaliumqueok
silberjodid und Citronensii.ure. 4. Zwei Papiere, getrennt mit Kaliumferrocyanid und 
Citronensfi.ure getrii.nkt. Jedes dieser 4 Papiere stellt ein selbstandiges Reagens dar. 

Rhodankalium-Reagens auf EiweiB. Mischung aus gleiehen Teilen Rhodankalium 
und Bernsteinsii.ure. 

STUET zs Ei weiB-Reagenskapseln. Enthalten die FURBRlNGERSche Mischung (siehe 
vorher) in Gelatinekapseln. 

Reagens naeh TANRET: 3,32~. Kaliumjodid, 1,35T. Merkurichlorid, 20T. Essigsfi.ure, 
60 T. Wasser. 

Reagens naeh ZOUCHLOS: 10 T. Rhodankalium, 100 T. Wasser, 20 T. Essigsfi.ure. 
Reagens naoh RIEGLER: Ltisung von 1 g Asaprol (s. Bd. II, S. 204) in 10 g Wasser.und 

1 g Salzsii.ure. 
Reagens naoh BARRAL: 20%ige Aseptollosung (s. Bd. II, S.419). 
Reagens naoh BOGOMOLOFF-WASSILYEWS: Losung von 1 g Carminsfi.ure in 2 g 

Wasser. 
Reagens naoh CARREZ: 33%ige Resorcinlosung. 
Reagens nach ALMEN: 4 g Tannin werden in 8 com Essigsii.ure (25%) und 190 cem 

Weingeist von 40-50 % geltist. 
Reagens naeh TOGNETTI: Salzsii.urehaltige Losung von 1,5 g Tannin in 100 eem Alkohol. 
Reagens nach CHRISTENSEN: Verdiinnte Gerbsii.ureltisung. 
Reagens naoh MILLARD: 2 T. krist. Phenol, 7 T. Eisessig, 22 T. Normallauge. 
Reagens naehCoHEN, LUGOL: 1 T. Jod, 2T. Kaliumjodid, 300 ccmEssigsfi.ure von 50%. 
Reagens nach GUERIN: 10%ige Sozojodollosung. 
Reagens nach STRZYZOWSKI: 10%ige Losung von Kalium, Natrium- oder Ammonium-

persulfat. 
Reagens nach INTRONA, TRETROP: Formaldehydlosung. 
Reagens n aoh PONS: Chondroitinschwefelsaures Natrium. 
Reagens naeh OG URO. Eine durch Natriumbisulfitltisung entfii.rbte 9%ige Losung von 

J od in Weingeist. 
Reagens nach ROSENBACH: 5%ige Chromsii.urelosung. 
Reagens naoh CORZO: 1 T. Ammonmolybdat, 4 T. Weinsfi.ure, 40 T. Wasser; JAWO. 

ROWSKI nimmt statt der Weinsfi.ure Citronensfi.ure. 
Reagens naoh ALPERS: 1 %ige Quecksilbersuccinimidlosung. 
Reagens nach KOWALEWSKY: 20/oige Losung von Uranylacetat. 
Reagens naoh RUDECK: 5 T. Citronensfi.ure, 5 T. Asaprol (s. Bd. II, S.204), 90 T. 

Wasser. 
GEISSLERS EiweiBreagenspapiere: Streifehen Filtrierpapier, getrfi.nkt mit konz. 

Citronensii.urelosung und dann getrocknet, andere Papierstreifen werden getrti.nkt mit 
3%iger Sublimatlosung, die 12-15% Kaliumjodid enthti.lt, und dann getrocknet. In 
den Harn gibt man zuerst einen Streifen Sfi.urepapier, dann einen Streifen Sublimat
papier. Bei Gegenwart von EiweiB tritt Triibung oder Fii.llung ein. 

Reagens nach P A VY: WeiBe Tabletten, aus Citronensii.ure, und gelbe Scheibchen, aus 
Natriumferrocyanid bestehend. 

Quantitative Bestimmung von EiweiB. Zunichst ermittelt man durch einen Vorversuch 
den annfi.hernden Gehalt des Harns an EiweiB, indem man 10 ccm Harn mit 20 Tr. gesii.ttigter Natrium
ohloridltisung (27%) versetzt, aufkocht, 20-30 Tr. Salpetersii.ure (25%) zufiigt und dann 1 Stunde 
lang ruhig absetzen lfi.Bt. 1st dann die ganze Fliissigkeitssii.ule erstarrt, so betrfi.gt der EiweiBgehalt 
nach LENlIARTz-MAYER 2% oder mehr; nimmt der Niederschlag die Hii.lfte der Fliissigkeit ein, 
so betrlLgt der Gehalt etwa 1 %, bei l/a Hohe etwa 0,5%, bei Ih Hohe etwa 0,25%. 

1. Gewichtsanalytisohe Bestimmung. Je nach dem Ausfall des Vorversuchs verdiinnt 
man den Harn notigenfalls mit soviel Wasser, daB die Verdiinnung hOchstens 0,2-0,3% Eiweil3 
enthti.lt. DaIll) gibt man 100 g der Verdiinnung (bei einem Gehalt unter 0,25% unverdiiunten Harn) 
in ein Becherglas, priift die Reaktion und macht den Harn, wenn er nicht schon sauer ist, durch 
vorsichtigen Zusatz einiger Tropfen sehr verdiinnter Essigsaure ganz schwach sauer (durch zu 
groBen Zusatz von Essigsfi.ure wird EiweiB wieder gelost). Man stellt dann das Becherglas in ein 
Wasserbad, auf dessen Boden man ein Tondreieck gelegt hat, und erhitzt es im siedenden Wasser 
30 Min. lang, bis das EiweiB groBflockig abgeschieden ist und die Fliissigkeit sich geklart hat. 
Dann kocht man die Fliissigkeit nochmals vorsichtig iiber freier Flamme auf. 1st die EiweiB
abscheidung nicht flockig, sondern breiig, so ist zuviel EiweiB vorhanden, und der Versuch ist 
mit starker verdiinntem Harn zu wiederholen. Der Niedersohlag wird moglichst rasch, um 
das Antrocknen des EiweiBes an die Glaswand zu vermeiden, auf ein vorher im Wii.geglas bei 
110 bis 120° getrooknetes gewogenes Filter gesammelt, wobei man zuerst nur die iiber dem 



1238 Untersuchung des Harns. 

Niederschlag stehende Fliissigkeit durchgieBt, dann den Niederschlag mit heiBem Wasser iiber
gieBt und ihn nach dem Umriihren auf das Filter bringt. Am Glase haftendes EiweiB wird mit 
einem Gummiwischer 10sgelOst. Das EiweiB wird dann auf dem Filter mit heiBem Wasser, dann 
mit Alkohol und Ather gewaschen, im Wageglas bei 110-120 0 getrocknet und gewogen. Darauf 
verbrennt man das Filter mit dem EiweiB in einer Platinschale, wagt die Asche (Phosphate) und 

Abb.404. 
Albumini
meter nach 

ESBACH. 

zieht sie von dem Gewicht des EiweiBes abo Dieses Verfahren ist das einzige, das 
genaue Werte liefert. 

2. Bestimmung nach ESBACH. Je nach dem Ausfall des Vorversuchs ver· 
diinnt man den Ham mit soviel Wasser, daB er hiichstens etwa 0,4 0/ 0 EiweiB ent. 
halt; Harne mit einem hOheren spezifischen Gewicht ala 1,008 sind etwa bis zu 
diesem Gewicht mit Wasser zu verdiinnen. Sauer reagierender Ham kann direkt 
verwandt werden, neutraler oder alkalischer Ham muB mit Essigsaure schwach 
angesauert werden. Entsteht durch die Saure ein Niederschlag oder eine Triibung, 
so filtriert man diese abo Von dem so vorbereiteten Harn gibt man bis zur 
Marke U in das Albuminimeter (Abb. 404), fiigt bis zur MarkeR von dem ESBACH· 
schen Reagens (s. S. 1236) hinzu, verschlieBt das Glas mit einem Stopfen und 
mischt den Inhalt, ohne zu schiitteln, llurch 1O-12maliges Umkehren des Glases. 
Man stellt dann das Glas in ein Gestell, laBt 24 Stunden bei Zimmertemperatur 
stehen und Hest dann die Hohe des EiweiBniederschlages abo Eine empirische 
Teilung gibt an, wieviel Gramm EiweiB in 1000 ccm Ham bzw. Harnverdiinnung 
enthalten sind; die Verdiinnung ist natiirlich bei der Berechnung zu beriick· 
s~chtigen. Das Verfahren gibt keine sehr genauen Werte, aber fiir klinische 
Zwecke hinreichend brauchbare Vergleichswerte. Da die Temperatur auf die 
Dichte des Niederschlages von EinfluB ist, sind die Bestimmungen moglichst 
bei der gleichen Zimmertemperatur auszufiihren. 

Albnmosen, Hemialbnmosen, Propeptone. Zum Nachweis versetzt man, 
um gerinnbares EiweiB zu entfernen, 50 ccm Ham mit 25 ccm gesattigter Natrium
chloridlosung (27%), sauert mit Essigsaure an, erhitzt zum Sieden und filtriert 
noch heiB. Bei Gegenwart von Albumosen .(Hemialbumosen, Propeptonen) triibt 
sich das Filtrat beim Erkalten. Macht man das Filtrat mit Kalilauge schwach 
alkalisch und fiigt dann tropfenweise KupfersulfatlOsung hinzu, so farbt sich die 

Fliissigkeit rot oder violettrot (Biuretreaktion). Auf Zusatz einiger Tropfen Kaliumferrocyanid
losung (5 0/ 0) zu dem Filtrat entsteht eine Triibung oder Fallung, die beim Erwarmen ver· 
schwindet, beim Erkalten wieder erscheint. 

Pepton. Nach HOFMEISTER. 1/2 Liter Ham wird mit 10 ccm gesattigter Natriumacetat
lOaung versetzt; enthalt der Ham M u c i n (Probe daraufs. u.), so entfernt man dieses durch Zusetzen 
von etwas Bleiessig und Filtrieren. Dann mischt man tropfenweise soviel Eisenchloridlosung hinzu, 
daB die Fliissigkeit blutrot erscheint, stumpft mit sehr verdiinnter Natronlauge bis zur schwach 
sauren Reaktion ab, kocht au! und filtriert nach dem Erkalten. 1m Filtrat darf weder Eisen noch 
EiweiB vorhanden sein (Priifung durch Kaliumferrocyanid und durch die Salpetersaure-Kochprobe; 
eine geringe Blaufarbung, die man wohl meistens erhalt, schadet jedoch nicht). Zum Filtrat fiigt 
man 50 ccm Salzsaure (25 0/ 0) und unter Umriihren solange von einer sauren Losung von Phosphor
woUramsaure (200 g NatriumwoUramat und 120 g Natriumphosphat werden in 1 Liter Wasser 
gelost und die Losung mit 100 ccm konz. Schwefelaaure versetzt) hinzu, wie noch ein Niederschlag 
entsteht. Diesen filtriert man ab und wascht ihn mit5 0/ oiger SchwefelsaurelOsung. Der nochfeuchte 
Niederschlag wird mit einem V"berschuB von festem Bariumhydroxyd verrieben und nach Zusatz 
von Wasser erwarmt, bis die Griinfarbung in Gelb iibergegangen ist, dann wird filtriert. Aus dem 
Filtrat £allt man das Barium durch einen geringen V"berschuB von Schwefelsaure; dann engt man 
das Filtrat ein, macht es mit Natronlauge alkalisch und gibt tropfenweise Kupfersulfatlosung (1 %) 
hinzu: Bei Anwesenheit von Pepton tritt eine rosa bis violette Farbung auf. 

Mucin. Zum Nachweis des Mucins verdiinnt man Ham mit dem gleichen Volum Wasser, 
filtriert und sauert das Filtrat mit Essigsaure an. Bei Anwesenheit von Mucin entsteht eine Trii
bung oder eine Fallung, die auf Zusatz von Natronlauge bis zur alkalischen Reaktion verschwindet, 
beim Ansauern mit Essigsaure wieder erscheint. 

Fibrin. Fibrin findet sich im Ham ala Gerinnsel oder in Form von Flockchen oder Fasern; 
man filtriert diese Ausscheidungen ab und wi.ischt sie so lange mit 5%iger Natriumchloridlosung 
aus, bis das Filtrat sich ala £rei von EiweiB erweist (Probe mit Essigsaure und Kaliumferro
cyanid). Den Riickstand lost man in 1 % iger Natriumcarbonatlosung; bei Gegenwart von Fibrin 
gibt diese Loaung die Reaktionen auf EiweiB. 

, Traubenzucker. Jeder auf Traubenzucker zu priifende Harn muB klar aein 
(a. S. 1235); er muE frei aein von EiweiB und Schwefelwasserstoff. 

Enthii.l.t der Harn EiweiB, so erhitzt man ihn zum Sieden, notigenfalla nach Zu
aatz von verd. Essigaaure bis zur schwach sauren Reaktion, fUgt Salpetersaure hinzu 
und filtriert das EiweiE abo 
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Auf Schwefelwasserstoff priift man durch Schlitte1n von 10 ccm Harn mit etwas 
Bleiweill, bei Gegenwart von Schwefelwasserstoff firbt sich das BleiweiJ3 dunkel. 
Man entfernt ihn, indem man 50 ccm Harn mit Essigsaure ansauert, mit 1 g gepul. 
vertem Bleiacetat schlittelt und filtriert. Das Filtrat wird zur Entfernung des fiber· 
schilBsigen Bleis mit einigen Kubikllentimetern einer gesattigten Natriumphosphat. 
ltisung versetzt und wieder filtriert. 

Auf Traubenzucker zu priifender Harn dan nicht mit FormaIdehyd, Chloro· 
form oder anderen reduzierenden Stoffen konserviert sein. 

Auch bei der PrUfung auf Traubenzucker darf man sich nicht auf eine Probe 
beschranken; hat eine Probe ein positives Resultat ergeben, so schlie.f3t man zur 
Sicherheit noch einige andere Proben an. 

Qualitativer Nachweis. 1. Probe nach FEHLING. Etwa je 2 ccm FEHLINGsche Liisung 
(Herstellung S. 1240) I und II und 2 ccm WIIBSer erhitzt man zum Sieden, gibt zu der k1a.ren 
Losung 5 ccm Harn und kocht auf; bei Gegenwart von Traubenzucker entsteht zunachst ein 
gelber Niederschlag von Kupferhydroxydul, dann ein roter Niederschlag von Kupferoxydul. 

Einzelne Harne enthalten Stoffe, die das Kupferoxydul kolloid in Liisung halten; man be. 
kommt dann keinen roten Niederschlag, sondern eine schmutzig gelbrot gefiirbte Fliissigkeit. Um 
in einem solchen Falle diese Stoffe anazufiiJIen, versetzt man den mit Essigsaure angesauerten 
Harn mit Bleiacetatliisung (nicht mit Bleiessig I), filtriert ab und fiiJIt das Blei mit N atriumphosphat. 
losung. Das so erhaltene Filtrat priift man mit FEHLINGScher Liisung. Vor und nach der·Fii.llung 
mit Bleiacetat muB der Harn sauer reagieren, da sonst Traubenzucker mit dem Niederschlag 
ausfallt. 

Ein beim Erhitzen mit FEHLINGscher Losung sofort oder erst nach dem Erkalten ana· 
fallender weiBer Niederschlag besteht ana Phosphaten und hat mit Zucker nichts zu tun; 
auch eine Griinfarbung zeigt keinen Zucker. an. / 

Von Arzneimitteln, die ebenfalls Kupferoxydul ausfiiJIen, seien erwii.hnt: Chloralhydrat, Uro· 
tropin, Campher, Chloroform, Copaivabalsam, Terpentinol, Salicylsaure, Sulfonal, Trional. 

Eine sehr geringe Reduktion kann durch Glykuronsaureverbindungen hervorgerufen 
sein, die sich in jedem normalen Harn in geringer Menge, zu etwa 0,004% , vorfinden. Sie reduzieren 
FEHLINGSche und NYLANDERS Losung und drehen das polarisierte Licht nach links; wAhrend die 
freie Saure, die im Harn nach Erhitzen mit Salzsaure sich bildet, rechts dreht. 

Zum Unterschied von traubenzuckerhaltigem Harn gart glykuronsaure. 
haltiger Harn nicht. Glykuronsaurehaltiger Harn gibt folgende Farbenreaktion: Erhitzt man 
l) ccm Harn mit etwa 0,01 g Naphthoresorcin und 5 ccm rauchender Salzsaure 1 Minute lang zum 
Sieden, kiihlt auf 15° ab, und schiittelt mit Ather aus, so fiirbt sich dieser dunkelblau oder violett, 
bei sehr geringem Gehalt rotlichviolett; die Atherliisung zeigt in der Nii.he der D·Linie einen 
Absorptionsstreifen. 

tJber Alkaptonharn, der ebenfalls FEHLINGSche LlSsung reduziert, s. S. 1249. 
2. Probe nach NYLANDER. NYLANDERS Reagens: 2 g Seignettesalz und 1 g Wismut. 

subnitrat lOst man in 30 g Natronlauge und fiigt 15 g Wasser hinzu. 
10 ccm Harn und 1 ccm NYLANDERB Reagens erhitzt man zum Sieden und hii.lt die Mischung 

l) Min. lang auf etwa 100°. Da die Mischung beim Erhitzen auf freier Flamme stark stoBt, stellt 
man das Probierrohr in ein Becherglas, in dem man Wasser zum Sieden erhitzt. Ein schwarzer 
oder grauschwarzer Niederschlag zeigt Traubenzucker an; ein weiBer oder gelblichweiBer Nie· 
derschlag riihrt von Erdphosphaten her und hat mit Zucker nichts zu tun. Arzneimittel, die auah 
dunkle Niederschlage erzeugen konnen, sind Rheum, Senna, Santonin, Salicylsaure, Antipyrin, 
Acetanilid, Chloralhydrat, Chloroform, Terpentinol, Saccharin. 

3. Pro b~ nach SACHSSE. (Reagens: 1,5 g Queoksilberjodid und 2,5 g Kaliumjodid liist 
man in 5 g Kalilauge und verdiinnt mit Wasser ad 100 g.) 10 ccm Harn versetzt man mit 1-2 ccm 
Reagens und erhitzt zum Sieden; bei Gegenwart von Traubenzucker entsteht ein grauer Nieder· 
schlag von metallischem Quecksilber. 

4. Probe nach KNAPP. (Reagens: 1,0 g Quecksilbercyanid lost man in 5 g Natronlauge 
und verdiinnt mit Wasser ad 100 g.) 10 cem Harn versetzt man mit 1-2 cem Reagens und erhitzt 
zum Sieden; bei Gegenwart von Traubenzueker entsteht ein grauer Niedersehlag von metallischem 
Queeksilber. 

5. Phenylhydrazinprobe. Zu 20 ccm Harn gibt man 10 Tr. verdiinnte Essigsaure, 1 g 
Nat.riumacetat und 2 g salzsaures Phenylhydrazin, erhitzt zum Sieden und hii.lt die Mischung 
1/2 Stunde lang auf etwa 1000; dann filtriert man die siedendheiBe Losung in ein PorzellanschA.l
chen und laBt erkalten. Man gieBt die iiber dem Bodensatz stehende Fliissigkeit ab, bringt etwas 
von dem Bodensatz auf einen Objekttrager und betrachtet bei 200facher VergroBerung. Bei Gagen. 
wart von Traubenzueker sieht man zahlreiche gelbe Kristalle (federbartartige Kristalle, Sterne 
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und Garben) des Phenylglykosazons. Schmp.205°. Nur diese Kristalle sind ffir Trauben
zucker beweisend. 

6. Garprobe. Ein erbsengroBes Stiick Hefe reibt man mit Harn, in dem man etwas Wein
saure gelost hat, an, fiillt mit dieser Mischung ein Probierrohr vollstandig an, verschlieBt das 
Glas mit einem Kautschukstopfen, der mit einem U-formig gebogenen Glasrohr versehen ist, so, 
daB keine Luft in das Glas eindringt. Dann stellt man den Apparat, den Boden des Probierrohres 
nach oben gerichtet, in ein Becherglas und laBt bei 20-30° 4-6 oder bei 32-38° 3-4 Stunden 
lang stehen. Bei Gegenwart von Traubenzucker bildet sich Kohlensaure, die sich als Gas in dem 
oberen Teil des Probierrohres ansammelt. Urn die Hefe von garungsfahigen Stoffen zu befreien, 
reibt man sie vorher mit Wasser an, laBt absetzen, gieBt das Wasser ab und wascht sie noch einige
mal mit Wasser. Urn zu sehen, ob die Hefe auch garfahig ist, setzt man gleichzeitig einen zweiten 
Versuch mit etwas Traubenzuckerlosung an; in diesem Rohrchen muB sich Kohlensaure entwickeln. 

7. Probe mit o-Nitrophenylpropiolsaure. Man lost 2 der im Handel erhaltlichen 
o-Nitrophenylpropiolsauretabletten in 10 ccm heiBem Wasser, fiigt den zu untersuchenden Ham 
tropfenweise hinzu und kocht wieder auf. Bei Gegenwart von Traubenzucker entsteht Indigo, die 
Mischung farbt sich griinblau oder blau. Kiihlt man sie ab und schiittelt mit 2-3 ccm Chloroform 
aus, so farbt sich dieses blau. 

Rheum, Senna, Jod, Salicylsaure und EiweiB sind ohne EinfluB. 
8. NEUMANN-WENDERS Methylenblaureaktion. I ccm Harn wird mit 10 ccm Wasser 

verdiinnt und hiervon I ccm mit 1 ccm Natronlauge und I ccm wasseriger Methylenblaulosung ver
setzt; dann gibt man 2 ccm Wasser zu und kocht; bei Anwesenheit von Traubenzucker tritt Ent
fli.rbung ein. 

Weitere Reagentien zum Nachweis von Traubenzucker: 
OLIVERS Reagenspapier. Zwei Papiere, getrennt mit Natriumcarbonat und Indigokarmin 

getrankt. 
PIFFARDS Paste. Besteht aus I T. Kupfersulfat, 5 T. Seignettesalz und 2 T. Atznatron. 
SOLDAINIS Liisung. 15 T. Kupfercarbonat, 416 T. Kaliumbicarbonat, 1400 T. Wasser. 
WA YNES Liisung. 2 T. kristall. Kupfersulfat, 10 T. Atzkali, 10 T. Glycerin, 200 T. Wasser. 

Quantitative Bestimmung von Traubenzucker. 
A. MaBanalytisch mit FEHLINGSoher Losung. (Nach LEHMANN.) 

FUr die Bestimmung verwendet man folgende Losungen: 
I. 70 g reines krist. Kupfersulfat werden in Wasser zu 1000 ccm gelost. 
TI. 350 g Kalium·Natriumtartrat und 100 g Atznatron werden in Wasser zu etwa 1000 ccm 

gelost. 
I. Einstellung der Kupfersulfatlosung. In einem Erlenmeyerkolben von 250 bis 

300 com wird ein Gemisch von 15 ccm Kupfersulfatlosung (Pipette), 15 ccm alkalischer Tartrat
losung (MeBglas), 50 ccm Wasser (MeBglas), etwa 2 Min. lang gekocht. Nach dem Abkiihlen werden 
2,5 g Kaliumjodid, 25 cern verd. Schwefelsiture 1 + 5 (MeBglas), etwa 50 ccm Wasser und etwa 
10 ccm Stitrkelosung hinzugefiigt und mit 1/10-n-Natriumthiosulfatlosung bis zur milchweiBen 
Farbung titriert. Die Zahl der verbrauchten ccm 1/10-n.Thiosulfatlosung (etwa 42 ccm) wird auf 
der Flasche ffir die Kupfersulfatlosung vermerkt. Die Kupfersulfatlosung ist unbegrenzt haltbar 
und der gefundene Wert lindert sich nicht. Nur wenn die alkalische Tartratlosung alter als 1/2 Jahr 
wird, ist eine Wiederholung der Einstellung notig, weil alte Tartratlosung eine geringe Reduktion 
der Cupriverbindung zu Kupferoxydul bewirkt. Man kann aber auch jedesmal frische Tartrat
losung nehmen, indem man sta.tt der 15 ccm der vorratigen Losung 5 g gepulvertes Kalium-Natrium
tartrat, 9 ccm Natronlauge von 150/0 (MeBglas) und 5 ccm Wasser verwendet, die man nacheinander 
den 15 ccm Kupfersulfatlosung zusetzt. 

TI. Be stirn mung des Traubenzuckers im Harn. Enthalt der Harn ·EiweiB, so muB 
er hiervon befreit werden (s. S. 1238). 10 ccm (Pipette) des eiweiBfreien Hams werden mit 
20 ccm Wasser (Pipette) verdiinnt. In einem Erlenmeyerkolben von 250 bis 300 ccm wird ein 
Gemisch von 15 ccm Kupfersulfatlosung (Pipette), 15 ccm alkalischer Tartratlosung (MeBglas), 
35 ccm Wasser oder ein Gemisch von 15 ccm Kupfersulfatlosung (Pipette), 5 g gepulvertem 
Kalium-Natriumtartrat, 9 ccm Natronlauge von 150/0 (MeBglas), 40 ccm Wasser zum Sieden 
erhitzt. Dann liLBt man 10 ccm der Harnverdiinnung (Pipette) zuflieBen und erhitzt yom 
Wiederbeginn des Siedens an etwa 2 Min., kiihlt ab, fiigt 2,5 g Kaliumjodid, 25 ccm verdiinnte 
SchwefeIsiLure (1 + 5) (MeBglas), etwa 50 ccm Wasser und etwa 10 ccm StiLrkelosung hinzu und 
titriert mit 1/10-n-Natriumthiosulfatlosung. "MilchweiB" wird die Mischung in diesem Fall nicht; 
sie ist zu Ende der Titration gelblich- bis rotlichweiB; der Umschlag ist mit etwa 0.2 ccm Thio. 
sulfatlosung gut zu erkennen. 1st man im Zweifel, ob der Umschlag bereits erreicht ist, so gieBt man 
etwa die Halfte der Mischung in einen anderen Kolben und liLBt zu der einen HiLlfte noch Thio
sulfatlosung zuflieBen. Tritt kein Unterschied in der Farbung beider Fliissigkeiten mehr ein, so 
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war der Umschlag schon da; notigenfalls bnn man einen etwa gemachten Fehler mit l/lO·n.Jod. 
loeung verbessern. 

Berechnung. Von der Zahl der Kubikzentimeter 1/10·n.Natriumthiosulfatlosung, die bei 
der Einstellung der Kupfersulfatlosung verbraucht wurden, z. B. 41,2 ccm wird die Zahl der bei 
der Zuckerbestimmung verbrauchten Kubikzentimeter z. B. 23,4, abgezogen. Aus der Differenz, 
17,8 cem, berechnet sich der Zuckergehalt des Harna in folgender Weise: 

1 ccm 1/1O'n.Natriumthiosulfatlosung = 6,35 mg Cu, 17,8 ccm = 17,8 X 6,35 = 113 mg Cu. 
113 mg Cu entaprechen nach der ALLIHNachen Tafel (a. Bd. II, S.615) 57,5 mg Traubenzucker, 

10 
die in 10 ccm der Harnverdiinnung 1 + 2 = 3 ccm Harn enthalten waren. Der urspriingliche 

Harn enthielt alao in 10 ccm die dreifache Menge: 57,5 mg X 3 = 0,1725 g = 1,725 g in 100 ccm 
Harn. Man berechnet also aus der Differenz an 1/1O'n.Natriumthiosulfat die Menge des Kupfers 
und aus dieser nach der ALLIHNschen Tafel die Menge dea Traubenzuckers. 

Mit praktiach geniigender Genauigkeit (mit kleinen Fehlern in der zweiten Dezimalatelle) 
kann man den Zuckergehalt des Harns in Prozenten (Gramm in 100 ccm) nach folgender einfachen 

Formel berechnen: Prozentgehalt = a ~ b • a = ccm 1/10.n.Natriumthiosulfatloaung bei der 

Einstellung, b = ccm i/10·n.Natriumthiosulfatlosung bei der Zuckerbestimmung. 

Der Formel liegt folgende Rechnung zugrunde: 
10 ccm 1/10·n.Natriumthiosulfatlosung = 63,5 mg Cu = 32,55 mg Zucker; 1 ccm 1/10·n.Na. 

triumthiosulfatlosung demnach 3,255 mg Zucker; 50 ccm 1/10·n.Natriumthiosulfatlosung = 317,5 mg 
. . 166,15 

Ou = 166,15 mg Zucker; 1 ccm l/lO·n.Natrmmthiosulfatlosung demnach ~ = 3,32 mg Zucker. 

Wird letzterer Wert der Berechnung zugrunde gelegt, so ergibt sich: Differenz an Thiosulfat· 

losung X 3,32 = mg Traubenzucker in laO ccm Harn, oder 

h I _ ccm Differenz an Thiosulfatlosung X 3,32 X 3 
Prozentge a t - 100 ' 

da 3,32 X 3 fast genau = 10 ist, so ergibt sich der Prozentgehalt durch Division der Differenz an 
Thiosulfatlosung durch 10. 

Da nun bei der Ausfiihrung der Bestimmung die Differenz an Thiosulfatlosung kleiner ist aIs 
50, so stimmt die Rechnung nicht mehr ganz genau, weil bei einer Differenz von z. B. 10 ccm 1 ccm 

. a-b 
Thiosulfatlosung nur 3,255 mg Traubenzucker entspricht. Die Rechnung nach der Formel --w-
gibt deshalb etwas zu hohe Werte. Die Fehler sind abernur klein. Man wiirde z. B., wenna - b= 10 
ware, 1,00°/0 Zucker finden, wahrend die genaue Berechnung = 0,9765°/0 ergeben wiirde. Wenn 
a - b = 20 ware, ergltbe die Formel 2,00°/0' die genaue Berechnung 1,941°/0' Die Differenz von 

17,8 ccm (wie in dem oben angegebenen Beispiel) ergibt nach der Formel 17,8 = 1,78°/°' wahrend 
10 

die genaue Berechnung 1,725°/0 ergibt. Die Werte werden fast genau, wenn man sie um 1130 ver· 
kleinert. 

lat die Differenz zwischen der Einstellung der Kupfersulfatlosung und der Zuckertitration 
groBer ala 35 ccm, so wiederholt man die Titration mit 5 ccm Harnverdiinnung und verdoppelt 
nachher den gefundenen Wert. 1st die Differenz 5 bis 10 ccm Thioaulfatlosung, so wiederholt man 
den Versuch mit 10 ccm unverdiinntem Harn und teilt den gefundenen Wert durch 3. 1st die Diffe· 
renz kleiner ale 5 ccm Thiosulfatl6sung, dann wiederholt man die Bestimmung mit 20 ccm unver· 
diinntem Harn und teilt den gefundenen Wert durch 6. 

Bei den Versuchen mit 10 oder 20 ccm unverdiinntem Harn ist zu beriickaichtigen, daB der 
Harn kleine Mengen von Stoffen enthalt, die Jod reduzieren, z. B. Harnsaure. Bei 3,33 ccm Harn 
ist der dadurch bedingte Fehler so klein, daB er vernachlassigt werden kann. Bei 10 und 20 ccm 
Harn achaltet man den Fehler aua, Indem man die gleiche Menge Harn mit 2-3 ccm verd. Schwefel. 
saure und 5 ccm Starkelosung versetzt und mit 1/10·n.Jodloaung titriert. Die Zahl der ccm Jod· 
lesung ist von der Zahl der bei der Bestimmung des Zuckers als Unterschied zwischen der Ein. 
atellung und dem Versuch gefundenen ccm 1/10·n.Thiosulfatlosung abzuziehen. 

Be i a pie I. Angenommen, es seien verbraucht bei 20 ccm (= 6 X 3,33 ccm) unverdiinntem Harn: 
41,2 ccm l/lO·n.Thiosulfatlosung bei der Einstellung, 18,4 ccm 1/10·n.Thiosulfatlosung bei der Harn· 
titration, 0,2 ccm l/lO·n.Jodlosung fiir 20 ccm Harn: dann enthalt der Ham 

41,2 - 18,4 - 0,2 _ 22,6 _ 037°1 Traubenzucker. 
6xlO -60-' ° 
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B. Gewichtsanalytisch mit FEHLINGScher Losung. 

In einem Becherglas von 250 ccm erhitzt man 30 ccm Kupfersulfatlosung (MeBglas), 30 cern 
alkalische Tartratlosung (MeBglas), 50 ccm Wasser zum Sieden, liBt 20 ccm des eiweiBfreien Barns 
(Pipette) zulaufen und kocht noch 2 Min. Nach dem Absetzen des Kupferoxydulniederschlages 
muB die Fliissigkeit noch tief blau gefarbt sein; sollte das nicht mehr der Fall sein, so muB man 
den Versuch mit einer kleineren Menge Barn, 10 oder 5 cern, wiederholen. Den Niederschlag filtriert 
man ab, wascht ihn mit heiBem Wasser aus, bis dieses nicht mehr alkalisch reagiert, und gliiht im 
Porzellantiegel bis zum konstanten Gewicht. ZweckmaBig befeuchtet man nach dem Verbrennen 
des Filters den Niederschlag mit 10-15 Tr. konz. Salpetersaure, verdampft diese und gliiht dann. 
Aus dem Gewicht des Kupferoxyds berechnet man zunachst die diesem entsprechende Menge Cu 
und daraus die Menge des Traubenzuckers aus der Tabelle S.615. 

Beispiel: Gewogen 0,196 g CuO, entsprechend 0,196.0,7989 = 0,157 g Cu = 0,080 g Trau
benzucker in 20 ccm Barn = 0,4%, 

C. Bestimmung durch Polarisation. 

Vgl. auch Bd. I, S. 32. In ein trockenes MeBkolbchen von 100 ccm bringt man 5 ccm 
(Pipette) Bleiacetatlosung (aus 10 T. kristallisiertem Bleiacetat, 20 T. Wassflr und 5 T. verd. Essig
saure), fiillt mit dem eiweiBfreien Barn (s. S. 1238) bis zur Marke auf, schiittelt kraftig durch, 
filtriert durch ein trockenes Faltenfilter, wobei man das zuerst triibe Durchlaufende wieder zuriick. 
gieBt, und polarisiert im 200 mm-Rohr. 1° Drehung zeigt I g wl>sserfreien Trauben· 
zucker in 100 ccm Harn an. 

In den meisten Fallen geniigt zur Entfarbung und Klarung des Harns der Zueatz von Blei
acetatlosung. Es kann aber auch vorkommen, daB eine geniigende Entfarbung durch Bleiacetat 
nicht erreicht wird; in solchen Fallen wendet man zweckmaBig Bleiacetat zusammen mit Tier· 
kohle oder pflanzlicher Entfarbungskohle, Carbo medicinalis MERCK, an, obgleich 
letztere den Nachteil haben, daB sie kleine Mengen von Zucker durch Adsorption festhalten. Man 
gibt in ein trockenes 100 ccm.MeBkolbchen 5 ccm der Bleiacetatlosung und etwa 50 ccm Ham, 
dann fiigt man I g der Kohle hinzu, fiillt mit dem Ham bis zur Marke auf, schiittelt kraftig durch 
nnd laBt das Gemisch unter ofterem Umschiitteln 1/, Stunde lang stehen. Das vollkommen klare 
und farblose Filtrat wird im 200 mm-Rohr polarisiert. Wie Versuche ergeben haben, muB man fiir 
den von der Kohle adsorbierten Zucker bei einem Gehalt von etwa 0,50/0 rund 0,08%, bei einem 
Gehalt von etwa 1% rund 0,1 % , bei einem Gehalt von etwa 2% rund 0,16% zu dem direkt abo 
gelesenen Wert hinzuzahlen. 

D. Bestimmung durch Gli.rung. 

Es gibt hierfiir mehrereApparate, denen in der Regel eine Gebrauchsanweisung beigefiigt ist. Mit 
dem LOHNSTEINSchen Saccharimeter (HEINR. NOFFKE u. CO., Berlin SW, Yorkstr. II, Abb. 405) 
laBt sich ein Zuckergehalt bis zu 10% in dem unverdiinnten Barn direkt bestimmen. Nach
dem man die dem Apparat beigegebene Menge Quecksilber eingefiillt hat, bringt man genau 
0,5 ccm Barn, dann 0,1-0,2 ccm Befebrei in die Kugel auf das Quecksilber. Dann setzt 
man den eingefetteten Stopsel so auf, daB die Offnung im Kugelhals der Offnung im Stopfen 
gegeniiber steht. setzt die Skala auf und neigt den Apparat so, daB der obere Meniscus des 
Quecksilbers mit dem Nullpunkt der Skala zusammenfallt. Nun dreht man den Stopfen ein 
wenig, so daB die Offnungen sich nicht mehr gegeniiber stehen, nimmt die Skala ab, setzt das Ge· 
wicht auf den Stopfen und iiberliiBt bei 15-18° 24 Stunden oder besser bei 32-380 4-5 Stun· 
den der Garung. Nach Beendigung der Gii.rung, die man daran erkennt, daB die Quecksilber. 
saule nicht mehr steigt, kiilllt man den Apparat auf 20° oder 35° ab und liest den Prozent
gehalt an der betreffenden Skala abo Fiir genauere Bestimmungen berechnet man den Pro
zentgehalt nach der Formel 

20_ 35 

P = p35 + p 1/ . (35 - t), 

worin bedeutet: 
p den gesuchten Prozentgehalt, 
p20 und p3S die Ablesungen an den beiden fiir 200 und 350 giiltigen Skalen, 
t = die Temperatur, bei der der Ham in den Apparat gefiillt und auf die er nachher ab

gekiihlt wurde. 
Hat man Z. B. abgelesen p3S = 3,6, p20 = 4,0 und ist t = 250, so enthalt der Harn 

4,0 - 3,6 
P = 3,6 + 15 (35 - 25) = 3,87% Zucker. 

In den meisten Fli.llen kann man sich ohne erheblichen Fehler mit der direkten Ablesung bei 20° 
begniigen. 
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Bei einem neueren Apparat nach LOHNSTEIN wird an SteUe von Quecksilber Glycerin ver
wendet. 

Einfache Garungssaccharimeter zeigen die Abb. 406 und 407. 
In Ham, der durch irgendein Antiseptikum, z. B. Thymol, konserviert ist, kann natiirlich 

durch Hefe eine Garung nicht mehr stattfinden. 
Nachweis von seltener vorkommenden Kohlenhydraten. 

Fruchtzucker. Fruchtzucker reduziert FEHLlNGSche Lo.sung und NYLANDERS Reagens 
genau wie Traubenzucker, mit Phenylhydrazin gibt er ein ebenfalls bei 205 0 schmelzendes Osazon, 
mit Hefe vergart er voUstandig (Unterschied von der linksdrehenden fl-Oxybuttersaure). 

Abb. 405. 
LOHNBTEINS 

Saccharimeter. 

N ach weis nach SELIWANOFF. Erhitzt man 10 ccm Ham mit 10 ccm 
Salzsaure (25%) und 0,5 g Resorcin zum Sieden, so tritt bei Gegenwart von 
Fruchtzucker Rotfarbung oder ein roter Niederschlag auf; iibersattigt man 
das erkaltete Gemisch mit Natriumcarbonat, schiittelt mit Essigather durch 
und lii.J3t absetzen, so ist der letztere gelb gefarbt; schiittelt man das 
Gemisch mit Amylalkohol aus, so zeigt dieser rotgriine Farbung mit 

Abb.406. 
Garungssaccharlmeter 

nach EINHORN. 

griiner Fluorescenz. Empfindlichkeit 0,05 0/ 0 • 

Traubenzucker, Milchzucker und Pen
tosen geben diese Reaktion nicht. 

Abb.407. 
Gl!.rapparat von WILL nnd 

FREBENIUS. 

Pentosen. Arabinose. Arabinosehaltiger Ham gart mit Hefe nicht; er gibt 
mit Phenylhydrazin ein Osazon vom Schmp. 168°, reduziert FEHLINGBChe Losung und 
NYLANDERS Reagens. 

Bei den folgenden Proben darf der Ham nicht durch Papier filtriert werden. 

N ach weis nach TOLLENs-SuLKowsKI. Erhitzt man 10 ccm Ham mit 10 ccm rauchender 
Salzsaure und 0,05- 0,1 g Phloroglucin zum Sieden, so farbt sich die Mischung kirschrot oder violett
rot. Kiihlt man die Mischung ab, sammelt den roten Niederschlag auf einem Filter, wascht ihn mit 
Wasser aus und iibergieJ3t ihn mit 5 cCm Alkohol, so lost er sich mit roter oder violetter Farbe; 
diese alkoholische Losung zeigt bei der spektroskopischen Untersuchung zwischen D und E einen 
Absorptionsstreifen. Ohne diesen Absorptionsstreifen sind die Rotfarbungen kein Beweis fiir 
Arabinose, da anch Milchzucker diese Farbungen gibt. 

N ach weis nach BIAL. Reagens: 0,1 g Orcin, C8H s(CHs)(OH)2 [1, 3, 5J lost man in 50 ccm 
Salzsaure von 30% und fiigt 2 bis hOchstens 3 Tr. Eisenchloridlosung (10% Fe) hinzu. Vor Licht 
geschiitzt aufzubewahren. Erhitzt man 10 ccm Reagens zum Sieden, entfernt das Glas von der 
Flamme und fiigt 10 Tr. Harn zu, so farbt sich die Mischung bei Gegenwart von Arabinose sofort 
griin bis griinblau. (Bei dieser Art der Ausfiihrung wird die Verseifung der in jedem Harn 
in geringer Menge vorkommenden Glykuronsaureverbindungen und somit das Auftreten 
freier GlykurollSaure, die die Orcinreaktion ebenfalls gibt, vermieden.) Schiittelt man die 
Mischung mit Amylalkohol aus, so zeigt der Auszug bei der spektroskopischen Untersuchung einen 
Absorptionsstreifen zwischen G und D. An Stelle vonAmylalkohollaJ3t sich auch Essigather zum 
Ausschiitteln verwenden, der sich besser abscheidet. 

Traubenzucker gibt die Reaktion nicht, Milohzucker gibt die Farbung, aber der Amylalkohol
auszug zeigt keinen Absorptionsstreifen. 
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Milchzucker. MilchZ'llcker findet sich bisweilen im Frauenharn. Er reduziert FEHLINGSche 
Losung und NYLANDERS Reagens und ist nicht garfahig. Er gibt mit Phloroglucin und Orcin 
dieselben Farbtmgen wie Arabinose (s. S. 1243), aber nicht die Absorptionsstreifen. 

N ach weis nach WOHLK-MALFATTI. Zu 5 ccm Ham gibt man 5 ccm mindestens 1O % ige 
Ammoniakfliissigkeit und 5 Tr. Kalilauge, stellt das Probierrohr in ein Becherglas mit Wasser und 
erhitzt 10 Min. lang auf 80-90°. Bei 0,4% oder mehr Milchzucker tritt nach 5 Min .• bei 0,20/. 
erst nach 10 Min. eine himbeerrote Farbung auf. Zum besseren Erkennen des Farbenunterschiedes 
fiihrt man in einem 2. Probiertohr gleichzeitig einen blinden Versuch mit reinem Ham aus. 
Traubenzucker ruft eine ahnliche Fiirbung hervor, aber nur. wenn der Ham mindestens 1 % enthalt. 

Nachweis weiterer pathologischer Stoffe. 
Acetessigsiiure. Qualitativer Nachweis nach GERHARDT. 10 ccm Ham versetzt man so

lange tropfenweise mit Eisenchloridlosung (Liquor Ferri sesquichlorati), wie noch ein Niederschlag 
(Ferriphosphat) entsteht, filtriert ab und fiigt zum Filtrat noch 1 Tr. Eisenchloridlosung; bei 
Gegenwart von Acetessigsaure fiirbt sich die Mischung violettrot. Zur Sicherheit fiihre man gleich
zeitig dieselbe Probe mit reinem Ham aus. Einzelne Arzneimittel wie Antipyrin. Salicylsaure 
und ihre Salze, Aspirin, Chinanisol, Jodide, geben eine lihnliche Farbung. In einem Holohan FaIle 
setzt man das betr. Arzneimittel 2 oder 3 Tage lang aus. 

Da Acetessigsaure und ihre SaIze sich ziemlich schnell zersetzen, muB man den moglichst 
frischen Ham zur Untersuchung verwenden. 

Aceton. Aceton entsteht im Harn aus Acetessigsaure, CHaCO. CH B • COOH, 
dureh Abspaltung von Kohlendioxyd; enthiiJt ein Harn nicht zu wenig Aceton oder 
Aeetessigsaure, so riecht er obstartig. 

Zum N aehweis von Aeeton verwendet man am besten nicht den Harn selbst, 
sondern ein Destillat. Man unterwirft 100 ccm Harn der Destillation - am besten 
unter vermindertem Druck - bei guter Kiihlung. Die Vorlage wird zweekmaBig mit 
Eis gekiihlt. Es werden etwa 30 cem Destillat aufgefangen. 

Nachweis. 8.) bei Abwesenheit von Acetessigsaure: 

1. N ach TROMMER: Zu 10 ccm Harn gibt man 1 g festes Kaliumbydroxyd, dann. ohne dessen 
L6sung abzuwarten, sofort 10 Tr. Salicylaldehyd und erwarmt auf 70°; entsteht an der Beriihrungs
stelle kein rotlicher, roter oder sohwarzer Ring, so ist Aceton sicher abwesend, tritt eine 
solche Fiirbung auf, P,O kann Aceton vorhanden sein. 

2. N ach LEGAL: Zu 10 ccm Ham gibt man 10 Tr. 1O%ige Nitroprussidnatriumlosung und 
2 ccm 150/ oige N:o.tronlauge und sauert die (durch Kreatinin) rot oder rotgelb gewordene Mischung 
sofort mit etwl~ 3 ccm verd. Essigsaure (300/0) an; bei Abwesenheit von Aceton wird die Fliissig
keit farblos odeI' schmutziggelb; tritt eine rotviolette oder rosaviolette Farbung ein, so is t Ace t on 
sehr wahrscheinlich vorhanden. 

Die Nitroprussidnatriumlosung halt sioh vor Licht geschiitzt, lange Zeit; es ist nicht notig, 
sie jedesmal frisch herzustellen. 

In diesem Fall sauert ma.n zum einwandfreien Nachweis 100-200 ccm Ham mit etwas verd. 
Schwefelsaure an und desti1liert unter guter Kiihlung 50 ccm abo Das Destillat priift man durch 
folgende Reaktionen: 

3. Je 10 ccm priift ma.n wie oben nach 1. und 2., fallen die Reaktionen jetzt positiv aus, so ist 
Aceton sicher vorhanden. 

4. N ach LIEBEN. Zu 10 ccm Destillat gibt man einige Tropfen Natronlauge, dann 10 bis 
20 Tr. Jodjodkaliumlosung oder l/lO·n.Jodlosung; tritt ein gelblichweif3er Niederschlag von Jodo
form oder dessen Geruch auf. so kann Aceton vorhanden sein, bleibt die J odoform
bildung aus, so iet Aceton nicht vorhanden. Die Reaktion iet sehr empfindlich; bei einem 
Acetongehalt von 1: 25000 (in 10 ccm 0,0004 g) tritt die Reaktion fast augenblicklich ein, bei 
einem Gehalt von 1: 50000 nach 2-3 Min.; sie iet aber nicht absolut beweisend, da auch andere 
Stoffe (z. B. Athylalkohol) Jodoform geben. 

5. Nach GUNNING. Zu 10ccm Deetillat gibt man 20 Tr. Ammoniakfliissigkeit, 5-10 Tr. 
Jodtinktur (die Fliiseigkeit muB nach dem Umschiitteln deutlich nach Ammoniak riechenl und 
erwarmt auf 40-50°, bis die durch Jodstickstoff dunkle Mischung hell geworden ist, kiihlt dann 
auf 15° ab; tritt jetzt ein gelblichweiBer Niederschlag von Jodoform oder dessen Geruch auf, so ist 
Aceton sicher vorhanden; Athylalkohol gibt in ammoniakalischer Losung kein Jodoform. 

6. N ach PENZOLDT: a) Man lost einige Kristiillchen o-Nitro benzaldehyd in 5 ccm heiBem 
Wasser, fiigt nach dem Erkalten 10 ccm Destillat und 5 Tr. Natronlauge hinzu und schiittelt kriiftig 
durch; nach 1 Stunde schiittelt man die gelb oder griin oder blau gewordene Mischung mit 5 ccm 
Chloroform durch; farbt sich dieses durch das entstandene Indigoblau blau, so ist Aceton vor
handen. Alkohol gibt die Reaktion nicht. 
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b) bei Anwesenheit von Acetessigsaure. 50-100 ccm Harn macht man mit Natron
lauge alkalisch und schiittelt in einem Scheidetrichter mit 50 ccm Ather aus; nach dem Ablassen 
des Harns schiittelt man den Ather mit 50 ccm Wasser aus, laBt dieses nach dem Absetzen ab
laufen und priift die wasserige Losung auf Aceton in der Reihenfolge wie oben angegeben. 

7. Nach BULOW (abgeandert von LOETZE). Aceton gibt mit 2,4-Dinitropheny lhydrazin 
ein in Wasser fast unlosliches Hydrazon, (N02)2CeHaNH - N = C(CHa)2' Reagens: Man lost 
1 g 2,4.Dinitrophenylhydrazin (I. G. FARBENINDUSTRIE LEvERKusEN) in 50 ccm Weingeist, fugt 
5 ccm Salzsaure (25 0/oig) hinzu und erhitzt, bis das entstandene Hydrochlorid geliist ist. Vor der 
Verwendung muB das Reagens erwarmt werden, da beim Erkalten eine Abscheidung des Hydro
chlorids eintritt. 10 ccm Harn werden mit 1 ccm Salzsaure (25%ig) und mit BULOWS Reagens 
versetzt. Wenn der Harn mehr als 0,5% Aeeton enthalt, entsteht in wenigen Sekunden eine 
milchige gelbliche Fallung. 

Quantitative Bestimmung von Aceton. 
a) MaBanalytisch. 50 ccm Harn verdiinnt man mit 50 cem Wasser, sauert mit Salz

saure an, destilliert unter guter Kiihlung etwa 50 ccm ab und fiillt das Destillat mit Wasser zu 
250 ccm auf. Von dieser Acetonlosung gibt man 25 ccm in einem 300 ccm Erlenmeyerkolben, fiigt 
5 ccm Natronlauge und 25 ccm 1/10-n.Jodiosung hinzu und laBt 1 Stunde lang stehen. Dann saueri 
man mit 5-10 ccm S~lzsaure an, fiigt 10 ccm Starkelosung hinzu und titriert mit 1/10-n-Natrium
thiosulfatlosung den UberschuB an Jod zuriick. 1 ccm 1/10-n-Jodlosung = 0,967 mg Aceton. 

Beispiel: Wurden 11 ccm 1/10-n-Natriumthiosulfatlosung verbraucht, so waren in den 25 ccm 
Harndestillat = 5 ccm Harn vorhanden: (25 - 11) 0,967 = 13,5 mg Aceton = 0,27%. 

Wird die alkalische Losung beim Ansauern nicht braun, so enthaIt die angewandte Menge 
Destillat mehr Aceton als 25 ccm Jodlosung entspricht; man muB dann die Bestimmung mit einer 
kleineren Menge des Destillats, 10 oder 5 ccm, wiederholen. 

b) Gewichtsanalytisch. Das nach vorstehender Vorschrift nach elnstiindigem Stehen 
nach dem Ansauern mit Salzsaure abgeschiedene Jodoform sammelt man auf einem 12 Stunden 
im Exsiccator getrockneten und im Wageglaschen gewogenen Filter, wascht es mit Wasser aus, 
bis dieses neutral reagiert und mit Silbernitrat kaum noch getriibt wird, trocknet es auf dem Filter 
im Exsiccator bis zum konstanten Gewicht und wagt im Wageglaschen. 1 g Jodoform entspricht 
0,148 g Aceton. 

Nach BULow-LoETzE. Durch Vergleich der Starke der Fallung durch Dinitrophenyl. 
hydrazin (s. u. 7) mit Proben von Acetonliisungen mit bekanntem Gehalt kann man den Aceton
gehalt des Harns mit praktisch geniigender Genauigkeit feststellen. Man versetzt je 10 ccm Aceton
losung mit 0,5%, 0,1 % und 0,05 0/0 und 10 ccm Harn mit je 1 ccm Salzsaure und mit BULOWS 
Reagens und vergleicht die Zeit und die Starke der auftretenden Fallung. Notigenfalls verwendet 
man zum Vergleich auch Acetonlosungen von anderem Gehalt, z. B. 0,3 0/0, 0,20/0' 

tJ-Oxybuttersiiure. P-Oxybuttersaure, und zwar die linksdrehende Form, findet 
sich im Harn stets zusammen mit Acetessigsaure und mit Aceton; enthiilt ein, Harn 
keine Acetessigsaure, so ist die Priifung auf P-Oxybuttersaure uberflussig. 

Qualitati ver N ach weis. 1. Polarimetrisch: 100 ccm Harn laBt man, falls Trauben
zucker nachgewiesen ist, mit Hefe bei 30-35° vollstandig, 6-8 Stunden lang, vergaren, dann ent
fernt man, falls EiweiB vorhanden ist, dieses durch Aufkochen und Filtrieren, macht dann mit 
Ammoniak alkalisch, fallt mit Bleiacetatlosung die ebenfalls links drehenden Glykuronsaure
verbindungen aus, filtriert und untersucht das Filtrat im Polarisationsapparat. Eine Linksdrehung 
macht die Anwesenheit von I-P-Oxybuttersaure, CHaCH(OH)CH2COOH, sehr wahrscheinlich. 

2. Nach HART: 20 ccm Harn verdiinnt man mit 20 ccm Wasser, sauert mit verd. Essigsaure 
stark an und dampft auf 10 ccm ein; dadurch werden Aceton und Acetessigsaure, die in Aceton und 
Kohlendioxyd zerfallt, entfernt; dann spiilt man den Riickstand mit 10 ccm Wasser in ein Kolbchen, 
gibt 2 ccm Wasserstoffsuperoxydliisung (3%) hinzu und erwarmt 1/4 Stunde am RiickfluBkiihler. 
Die P-Oxybuttersaure wird dadurch zu Acetessigsaure oxydiert, die in Aceton und Kohlendioxyd 
zerfallt. Dann kiihlt man ab, filtriert und priift das Filtrat mit der Jodoformreaktion und der 
Nitroprussidnatriumreaktion (S. 1244) auf Aceton; fallen diese Reaktionen positivaus, so war p-Oxy
buttersaure vorhanden. 

Indikan. Indikan oder indoxylschwefelsaures Kalium gehOrt zu den 
Bestandteilen des normalen Harns, die Tagesmenge enthalt 2-20 mg; bei gewissen 
Krankheiten findet eine Vermehrung des Indikans statt, die das 10-12fache der normal 
vorhandenen Menge betragen kann. Der qualitative Nachweis und die kolorimetrische 
Bestimmung beruhen auf der Verseifung der Indoxylschwefelsaure und Oxydation 
des dadurch frei gewordenen Indoxyls zu Indigo. 

Nachweis nach OBERMAYER. 10 ccm Harn sauert man mit verd. Essigsaure an, fiigt 2 ccm 
einer Losung von 1 T. Bleiacetat in 3 T. Wasser hinzu, sehiittelt um und filtriert; zum Filtrat fiigt 
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man 10 ccm rauchende Salzsaure, 5 ccm Chloroform und einige Tropfen Eisenchloridlosung, nach 
jedem Tropfen umschiittelnd; Blaufarbung zeigt Indikan an. 

Harn, der Eiwei.6 enthitlt, mu.6 durch Aufkochen unter Zusatz weniger Tropfen verd. Essig
saure davon befreit werden. Enthalt der Harn Arzneimittel, die mit Eisenchlorid Farbungen geben 
(Jodide, Antipyrin, Salicylsaure, Aspirin, Chinanisol), oder Acetessigsaure, so wird an Stelle der 
Eisenchloridlosung tropfenweise filtrierte Chlorkalklosung oder Kaliumpermanganatlosung 
(0,5: 100) zugesetzt; bei ttberschu.6 dieser beiden letzten Reagentien verschwindet die Blaufarbung 
aber wieder, da Indigo zu Isatin weiter oxydiert wird. Die be! Gegenwart von Jodiden durch 
freies Jod auftretende Farbung la.6t sich auch durch Schiitteln mit einigen Tropfen Natriumthio
Bulfatlosung beseitigen. Enthalt der Harn viel Urobilin, so erscheint das Chloroform schiefer
grau; in diesem Fall trennt man es von dem Harn durch einen Scheidetrichter und entfernt das 
Urobilin durch Schiitteln mit Ammoniakfliissigkeit oder Natronlauge. 

Kolorimetrische Bestimmung nach STRAUSS. 20 ccm Harn versetzt man mit 5 ccm 
einer mit verd. Essigsaure angesauerten 20 % igen Losung von Bleiacetat, schiittelt um und filtriert 
nach dem Absetzen. 10 ccm Filtrat (= 8 ccm Harn) gibt man in einen Scheidetrichter, fiigt 10 ccm 
OBERMAYERS Reagens (0,2 g Liquor Ferri sesquichl. + 25 g rauchende Salzsaure) und 5 ccm 
Chloroform hinzu und schiittelt gelinde durch. Nach dem Absetzen fiItriert man die Chloroform
losung durch ein kleines, glattes Filter und wiederholt die Ausschiittelung mit 5 ccm Chloroform 
so oft, bis das Chloroform nicht mehr gefarbt wird. Von den vereinigten und gemessenen Chloro
formausziigen gibt man 2 ccm (Pipette) in ein etwa 1/2 cm weites Probierrohr oder Glasrohrchen und 
vergleicht die Farbung mit einer Urlosung, die in 1000 ccm Chloroform 1 mg Indigotin enthalt (s. u.). 
Man verdiinnt nun den Harnchloroformauszug soweit mit gemessenen Mengen Chloroform, bis 
beide gegen einen wei.6en Untergrund gehaltenen Rohrchen beim Durchsehen von oben den gleichen 
Farbenton zeigen. Angenommen man habe zur Ausschiittelung der 8 ccm Harn x ccm, zur Ver
diinnung der 2 ccm des Chloroformauszuges y ccm Chloroform verbraucht, dann waren zur 

Verdiinnung der x ccm x2
y ccm Chloroform verbraucht. Diesen Bruch bezeichnet man als den 

Chloroformwert. Normaler Harn hat einen Chloroformwert von 5-10, bei pathologischem Harn 
hat man 50-150 beobachtet. 

Indigotinlosung. 0,1 g Indigotin lost man zu 100 ccm Chloroform aus, von dieser 
Losung verdiinnt man 1 ccm zu 100 ccm mit Chloroform, von dieser letzteren Losung wieder 
1 ccm zu 10 ccm. 

BIut und Blutfarbstoff. Man unterscheidet Hamoglobinurie, wenn nur 
Blutfarbstoff, und Hamaturie, wenn auch noch Blutkorperchen im Harn 
zugegen sind. Jeder bluthaltige Harn enthaIt auch zugieich Eiweill, jeder BIut
korperchen entJhaltende enthaIt natlirlich auch Blutfarbstoff. 

1. Probe nach HELLER. Macht man bluthaltigen Harn mit Natronlauge alkalisch und 
kocht, ohne umzuschiitteln, so falIt ein blutroter Niederschlag (bei normalem Harn ein wei.6licher) 
aus, der beim Stehen an der Luft durch Oxydation braun wird; kocht man gleich zu Anfang unter 
Umschiitteln, so erhalt man sofort den braunen Niederschlag. Nach dem Gebrauch von Senna, 
Purgatin, Santonin und Rheum erhitlt man ebenfalls einen roten Niederschlag. 

2. Probe nach TEICHMANN. Man erwarmt auf einem Objekttrager eine kleine Menge 
von dem unter 1. erhaltenen Niederschlag mit Eisessig und einer Spur Natriumchlorid, bis aus dem 
Eisessig Blaschen aufsteigen, etwa 1 Min. la.ng, den verdampfenden Eisessig tropfenweise durch 
neuen ersetzend; dann la.6t man erkalten und den Eisessig verdunsten. Bei Gegenwart von Blut 
zeigen sicb unter dem Mikroskop die TEICHMANNschen Haminkristalle, hell- oder rotbraune. 
rhombische Tafelchen S. Abb. 423 S. 1268. Ihr Auftreten ist beweisend fiir Blut. 

3. Probe nach ALMEN. Mischt man 5 cem Guajakbarztinktur (1 T. Resina Guajaci, 49 T. 
absoluter Alkohol) und 5 ccm altes, verharztes (peroxydhaltiges) Terpentinol und iiberschiehtet 
diese Mischung, die keine Blaufll.rbung zeigen darf, mit dem sauer reagierenden oder mit Essigsaure 
angesauerten Harn, so zeigt sieh bei Gegenwart von Blut an der Beriihrungsstelle eine blaue Zone. 
beim Umschiitteln farbt sich die ganze Mischung blau. Eiterhaltiger Harn gibt die Reaktion auch, 
zum Sieden erhitzter eiterhaltiger Harn gibt die Reaktion nicht mehr, wohl aber zum Sieden erhitzter 
bluthaltiger Harn. Sehr empfindliche Probe; bei negativem Ausfall ist eine weitere Probe auf Blut 
iiberfliissig. Empfindlichkeit nach AUTENRIETH 1: 25000. 

4. Benzidinreaktion nach ADLER. Man fiigt zu 10 ccm Harn 5 cern Eisessig, Behiittelt 
mit 5-10 cem Ather aus - eine auftretende Emulsion kann durch einige Tropfen Alkohol beseitigt 
werden - und trennt im Seheidetrichter den Ather von der Mischung. Dann schiittelt man 
eine Messerapitze reines Benzidin mit 2 ccm Eisessig an, bringt in ein Probierrohr 10 Tr. dieser 
Mischung, 2-3 ccm Wasserstoffsuperoxydlosung (3%), fiigt den Ather hinzu und schiittelt 
durch. Bei Gegenwart von nur Spuren Blut tritt sofort oder in etwa 1 Min. griine, bei starkerem 
Blutgehalt eine blaue Farbung auf. Oder man iiberschichtet die Benzidinlosung direkt mit dem 
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Harn, bei Gegenwart von Blut tritt ein griiner Ring auf. Bluthaltiger Harn gibt auch na.ch dem 
Kochen noch die Reaktion. Empfindlichkeit 1 : 100000. 

Zum Nachweis von Blut im Harn und in den Faeces liefert E. MERCK, Darmstadt 0,25 g 
schwere Benzidintabletten mit Gebrauchsanweisung, die schon mit Spuren von Blut sehr scharfe 
Reaktionen geben. 

5. Spektroskopische Priifung. Man untersucht den filtrierten. wenn notig verdiinnten 
Harn vor dem Speldroskop; in der Regel geniigt ein Taschenspektroskop. In bluthaitigem Harn 
sieht man, wenn noch Blutkorperchen vorhanden, das Oxyhii.moglobinspektrum, zwei Streifen 
zwischen D und E; enthiilt der Harn reduziertes Hii.moglobin oder setzt man dem oxyhamoglobin. 
haltigen Harn 2 Tr. Schwefelammonium zu, so zeigt er einen breiten Streifen zwischenD und E. 
Enthiilt der Harn Methamoglobin, so zeigt er vier Streifen, einen in rot, zwei zwischen D und E, 
einen zwischen E undF. Vergl. S.1268. 

Nachweis von Hamatoporphyrin. Es findet sich in Spuren im normalen Harn, in 
reichlicher Menge bei einigen Krankheiten vor; hamatoporphyrinhaltiger Harn ist stats burgunder
rot gefli.rbt. Man fiiJIt 50 ccm Harn mit 10 ccm Natronlauge. filtriert ab, wa.scht den Niederschlag 
mit wenig destilliertem Wasser na.ch und zieht ihn nun durch wiederholtes AufgieBen eines warmen 
Gemisches von 5-10 cem Alkohol und 5 Tr. Salzsll.ure aus. Diese saure Losung zeigt zwei Streifen. 
einen bei D, einen zwischen D und E; macht man sie mit Ammoniak alkalisch, so zeigt sie vier 
Streifen, einen schmalen zwischen 0 und D, zwei zwischen D und E. einen zwischen E und F. 

6. Mikroskopischer Nachweis. Der Nachweis von Blutkorperchen ist nur mit Bille 
des Mikroskops moglich; man untersucht bei 300-400facher linearer VergroBerung den Boden
satz, namentlichdunkles Gerinnsel. Sind Blutkorperchen vorhanden, so muB auch Blutfarbstoff 
zugegen sein. 

GaUenfarbstoff. Gallenfarbstoff enthaltender Harn ist gelb, gelbbraun oder 
grun gefiLrbt, der Schaum ist gelb oder gelbgrun. 

Nachweis. 1. Man gibt zu 10 ccm 50-60%iger Salpetersaure einen Tropfen rauchende 
Salpetersaure oder eine Spur Natriumnitrit und iiberschichtet mit dem Harn: an der Beriihrungs
stelle entstehen griine, blaue oder rote Farbenringe, nur ein griiner Ring ist fiir die Anwesen
heit von Gallenfarbstoffen beweisend. Oder man fiigt zu dem Barn einige Tropfen Natriumnitrit
losung und einige Tropfen verdiinnte Schwefelsaure. Ma.n kann auch den Barn mit Chloroform 
ausschiitte1n und den Chloroformauszug mit der Stickoxyde enthaltenden Salpetersaure iiber
schichten; oder man fUtriert 50 ccm Harn durch ein glattes Filter, breitet dieses auf einer Glas
platte aus und betupft es mit der Saure: man erhiilt gelbrote, rote, violette, blaue und grUne Ringe; 
nur die griinen Ringe sind fiir Gallenfarbstoff beweisend. Die roten und blauen Ringe konnen durch 
Indikan und Urobilin erzeugt werden. 

2. Bei dunkelgefli.rbten, indikan- oder bluthaltigen Barnen versetzt man den Barn mit 
einigen Tropfen Sodalosung, dann mit einigen Tropfen Calciumchloridlosung; den Niederschlag 
filtriert man ab, wascht ihn aus und spiilt ihn mit Alkohol, der einige Tropfen Salzsll.ure oder verd. 
Schwefelsaure enthalt, in ein Probierrohr. Erhitzt man die Mischung zum Sieden, so entsteht bei 
Gegenwart von Gallenfarbstoff griine bis blaue Farbung. Schiittelt man die Mischung mit dem 
gleichen Volum Wasser und 5 ccm Chloroform, so farbt sich dieses griin. 

3. Man mischt 10 ccm Ham mit 10 ccm verdiinnter Essigsaure und fiigt tropfenweise Sullo
diazobenzollosung hinzu, so tritt bei Gegenwart von Gallenfarbstoff eine dunkelrote Fli.rbung auf. 
Fiigt man das gleiche Volum Eisessig zu, so geht die FlI.rbun~ in Blauviolett iiber. Sulfodiazo
benzollosung: 1 g SuHanilsaure und 0,1 g Natriumnitrit lost man in 15 ccm Salzsll.ure (25%) und 
fiillt mit Wasser auf 1 Liter auf. 

4. "Oberschichtet man 5 ccm sauer reagierenden oder mit Essigsaure angesauerten Barn mit 
0,5-1 %iger alkoholischer Jodlosung, so entsteht bei Anwesenheit von Gallenfarbstoff an der 
Beriihrungsstelle sofort oder nach einigen Minuten ein griiner Ring. 

Urobilin. Urobilin ist ein Bestandteil des normalen Harns, es ist jedoch darin 
seiner geriogen Menge wegen mit den gewohnlichen Methoden nicht nachweisbar; 
in groBerer, leicht nachweisbarer Menge tritt es bei vermehrter Darmfaulnis auf. 
Urobilinreiche Harne sind rot oder braunlichrot. 

Nachweis. 1. Man versetzt 20ccm Barn mit dem gleichen Volum einer Anreibung von 2g 
gepulvertem Zinkacetat mit 18 g absolutem Alkohol. Das Filtrat zeigt bei Anwesenheit von Urobilin 
deutliche griine Fluorescenz. 

2. Man versetzt 20 cem Barn mit 10 Tr. 10%iger Zinkchloridliisung und fiigt Ammoniak
fliissigkeit hinzu, bis der zunll.chst entstandene Niederschlag sich wieder gelost hat; bei Anwesenheit 
von Urobilin zeigt die Losung griine Fluorescenz und im Spektr08kop einen Absorptionsstreifen 
zwischen E und F. 

3. Man sll.uert 20 cem Barn mit einigen Tropfen verd. SaJzsaure an und schiittelt in einem 
Soheidetrichter mit 10 ccm Amylalkohol aus. Man untersuoht die Amylalkohollasung direkt 
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spektroskopisch und auch nach Zusatz einiger Tropfen einer filtrierten Losung von 1 g Zinkchlorid 
in 100 g stark ammoniakhaltigem Alkohol; bei Gegenwart von Urobilin zeigt die Losung sehr 
schone rotgriine oder griine Fluorescenz und den Absorptionsstreifen zwischen E und F. 

Urobilinogen. Urobilinogen ist ein Bestandteil des normalen Hams; zum Nachweis mull 
man den moglichst frischen Ham verwenden, da es an der Luft unter Dunkelfarbung sehr schnell 
in Urobilin iibergeht. Jeder normale Harn gibt beim Erwarmen mit EHRLICHS Reagens 
[2 g p.Dimethylaminobenzaldehyd, (CH3)~ . C6H,. CHO, 80 g Salzsaure (25%), 20 g Wasser] 
infolge des geringen Gehaltes an Urobilinogen eine Rotfarbung. Unter besonderen pathologischen 
Verhaltnissen bleibt nach LEONHARTZ·MEYER diese Farbung aus, ein Zeichen, dall Urobilinogen 
vollstandig fehlt, oder sie tritt schon in der Kalte ein, was die Anwesenheit annormal groBer 
Mengen beweist. 

Milchsiiure. Die !thylidenmilchsaure kommt bei Leberkrankheiten im Harn vor. 
Nachweis. Man dampft eine groBereMenge Ham, 1000-1500ccm auf 1/4 Vol. ein, sauert mit 

Phosphorsaure stark an und schiittelt 3-4mal mit Ather aus. Dann filtriert man die Atherausziige 
und destilliert den Ather abo Den Riickstand verdiinnt man mit etwas Wasser, dampft zur Ver· 
jagung fliIchtiger Sauren ein, lost in kaltem Wasser, filtriert und fiihrt die folgenden Proben aus: 
(1st der Riickstand sehr dunkel gefarbt, so lOst man ihn in wenig Wasser, fiigt frisch gefltIltes 
Bleihydroxyd hinzu, erhitzt zum Sieden, filtriert die heiBe Fliissigkeit und leitet sofort Schwefel· 
wasserstoff ein; dann filtriert man vom Schwefelblei abo verjagt den Schwefelwasserstoff und 
dampft auf ein kleines Volum ein). 

1. 5 ccm Karbolwasser (20/oig) versetzt man mit sehr wenig Eisenchloridlosung, bis eine hell
blaue Losung entsteht; fiigt man zu 1 ccm dieser Losung 1 ccm der zu priifenden Losung, so farbt 
sich die Mischung bei Gegenwart von Milchsaure gelb. Die Probe ist empfindlich, hat aber, da 
auch andere Stoffe die Reaktion geben konnen, nur negativen Wert: bleibt die Gelbfarbung 
aus, so ist Milchsaure nicht vorhanden. 

2. Erwarmt man 1 ccm der Losung' mit etwas Natronlauge und einigen Tropfen 1/10-n-Jod
losung, so tritt bei Gegenwart von Milchsaure Jodoformbildung ein; erhitzt man dann die atka
lische Losung mit einem Tropfen Anilin zum Sieden, so tritt der Geruch des Phenylisonitrils auf. 

Fett. In normalem Harn ist kein Fett vorhanden, es findet sich nur unter 
pathologischen VerhaItnissen. Bei groBeren Mengen Fett kann der Harn milchigweiB 
aussehen. 

Nachweis. Man schiittelt 100-200 ccm Ham 2mal mit je 100 ccm Ather aus, trennt die 
atherische Schicht von dem Harn, schiittelt sie mit etwas Wasser und einigen Tropfen Natron
lauge durch, laBt die wasserige Schicht ablaufen, wascht den Ather einigemal mit Wasser und 
filtriert ihn; der Ather wird in einem kleinen Glasschalchen verdunstet und der Riickstand bei 
1000 getrocknet. Erhitzt man einen Teil desselben mit etwas Kaliumbisulfat, so tritt der 
stechende Geruch nach Akrolein auf. Auf Papier erzeugt der Riickstand einen durchscheinenden 
Flecken. 

Zur quantitativen Bestimmung wird das aus 100 oder 200 ccm Harn mit Ather ausgezogene 
Fett in einer gewogenen Schale getrocknet und gewogen. 

Cystin. Cystin kommt in normalem Harn nicht vor. In pathologischem Harn 
findet es sich, wegen seiner Schwerloslichkeit, teils im Sediment (S. 1253), teils gelOst. 

Zum Nachweis des gelosten Cystins sauert man nach AUTENRIETH etwa 500 ccm Ham 
mit Essigsaure stark an, filtriert den nach 24 Stunden abgeschiedenen Niederschlag ab und iiber
gieBt ihn mit warmer verd. Salzsaure, die Cystin und Calciumoxalat lost, wahrend Harnsaure un
gelost zuriickbleibt. Das Filtrat iibersattigt man mit Ammoniumcarbonat, filtriert den Nieder
schlag ab und zieht ihn mit Ammoniakfliissigkeit aus, die Cystin lost, wahrend Calciumoxalat 
zuriickbleibt. Das Filtrat macht man mit Essigsaure sauer, wodurch das Cystin ausfallt; den 
Niederschlag priift man mikroskopisch (~. S. 1253) und durch folgende Proben: 

1. Kocht man einen Teil des Niederschlages mit Natronlauge und einigen Tropfen Bleiacetat
losung, so tritt Schwarzfarbung ein. 

2. Erhitzt man einen Teil des Niederschlags mit etwas Natronlauge auf einem Silberblech, 
so farbt sich dieses schwarz. 

Melanin. Melanin kommt in normalem Harn nicht vor, es findet sich nur unter 
pathologischen Verhaltnissen. 

Melaninhaltiger Harn ist entweder gleich nach dem Entleeren dunkel oder der urspriinglich 
hellgelassene Ham farbt sich beirn· Stehen an der Luft oder nach Zusatz von Oxydations'mitteln 
(verd. Schwefelsaure + Eisenchlorid, Salpetersaure, Bromwasser, Kaliumdichromat)' dunkel. 
Bei Zusatz reduzierender Stoffe (Zink und Salzsaure) tritt wieder Entfarbung ein. 

Nachweis. Fiigt man zU'einem melaninhaltigen Ham NitroprnBsidnatrium und Natron
lauge und iibersattigt mit Essigs&ure. so tritt eine blaugriine Farbung oder Fallung auf. 
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Alkapton. Der selten vorkommende alkaptonhaltige Ham enthalt Homogentisin. 
saure (Alkapton); er wird meist schon dunkler als normaler Harn gelassen und dunkelt an der 
Luft stark nach, besonders auf Zusatz von etwas Lauge oder Ammoniak. Alkaptonhaltiger Ham 
reduziert FEHLlNGsche Lo.sung, NYLANDERS Reagens und ammoniakalische Silberlosung schon 
in der Kalte; er ist optisch inaktiv und gart mit Hefe nicht, wenn er nicht auch Zucker enthalt. 

Ehrlichs Diazoreaktion. 

Bei gewissen Krankheiten (Typhus, Tuberkulose) farbt sich der Harn auf Zu· 
satz von aromatischen Diazoverbindungen scharlachrot. Die diese Farbung hervor· 
rufenden Stoffe sind EiweiBzerfallsprodukte. 

ReagenslOsungen. Losung I: 0,5 g Sulfanilsaure lOst man in 5,0 g Salzsaure (25%) 
und 95 g Wasser. 

Losung II: 0,5g Natriumnitrit, 100g Wasser. Die Losungen sind stets frisch zu be
reiten. 

Ausfiihrung der Pro be. 10 ccm Ham werden mit 10 ccm der Losung I und 2 Tr. der 
Losung II durchgeschiittelt; dann werden 2,5 ccm Ammoniakfliissigkeit (10%) auf einmal zugefiigt. 
Es entstehen Farbungen, die sich besonders deutlich an dem Schaum erkennen lassen, und die man 
im Befunde als gelb, orange, rotorange, karminrot, scharlachrot unterscheidet. 1m zweifelhaften 
FalllaBt man die Probe 24 Stunden stehen; bei positivem Ausfall der Reaktion hat sich nach dieser 
Zeit ein dunkelgriiner Niederschlag abgesetzt. 

Morphin, Heroin, Opium, Dionin, Chrysarobin, Naphthalin geben ebenfalls rote Fii.rbungen; 
gerbsaurehaltige Arzneimittel, Phenol, Kresol, Kreosot, Guajacol, Salol verhindern die Farbung. 

Nachweis von Arzneimitteln im Harn. 

Der Nachweis mancher Arzneimittel im Harn ist haufig deshalb wichtig, weil 
sie bei der Priifung auf pathologische Bestandteile deren Nachweis vortauschen oder 
storen konnen, auch erteilen einzelne Arzneimittel dem Harn eine charakteristische 
Farbung. 

Acetanilid gibt die Indophenolreaktion; kocht man 10 ccm Harn 1-2 Min. mit 2-3 ccm 
konz. Salzsaure, fiigt 1 Tr. verfliissigte Karbolsaure und 1-2 ccm Chlorkalklosung hinzu, so farbt 
sich das Gemisch schmutzig violettblau, bei Ubersattigung mit Ammoniak indigoblau. 

Antipyrin enthaltender Ham farbt sich auf Zusatz von Eisenchlorid purpurrot. 
Analgen fii.rbt, falls es nicht in zu kleinen Mengen vorhanden ist, den Ham blutrot; auf 

Zusatz von Lauge oder Natriumbicarbonat schlagt die Farbe in Gelb um. 
Arsenverbindungen. Man erhitzt 10 ccm Ham mit 10 ccm konz. Schwefelsaure und 

20 Tr. rauchender Salpetersaure bis Schwefelsauredampfe entweichen, laBt erkalten, fiigt 20 ccm 
Wasser zu, erhitzt wieder, bis Schwefelsaure entweicht, verdiinnt mit 50 ccm Wasser und priift die 
erkaltete Losung nach GUTZEIT, BETTENDORFF oder MARSH (s. Bd. I, S. 551). 

Atophan enthaltender Ham wird auf Zusatz von Ammoniumsulfat und Ammoniak griin. 

Bromide. Fiigt man zu dem Ham einige Kubikzentimeter Chloroform und tropfenweise 
Chlorwasser oder Chloraminlosung, so farbt sich beim Umschiitteln das Chloroform gelbrot 
oder gelb. 

Bromoform bewirkt in groBen Dosen eine dunkelgriine Farbung des Harnes. 
Brenzcatechin enthaltender Ham gibt mit Eisenchloridlosung eine Griinfarbung, die auf 

Zusatz von ammoniakalischer Weinsaurelosung in Burgunderrot iibergeht. 
Cascara sagrada bewirkt intensiv gelbe oder rotgelbe Fii.rbung, die mit Lauge in Rot um· 

schlagt; beim Erwarmen bildet sich ein roter, in Essigsaure mit gelber oder roter Farbe sich lasen
der Niederschlag. 

Chinin. Man macht den Ham mit Ammoniak alkalisch, schiittelt mit Ather aus und ver· 
dunstet den Ather; der Riickstand farbt sich auf Zusatz von Chlorwasser oder verd. Bromwasser 
und Ammoniak griin. 

Chloralhydrat geht in den Ham zum graBten Teil als Urochloralsaure iiber; der Ham 
reduziert FEHLINGSche Lasung, aber nicht NYLANDERS Reagens und dreht links. 

Chloroformhaltiger Ham reduziert FEHLINGSche Lasung; destilliert man von 50 ccm Ham 
10 ccm ab, so farbt sich das Destillat beim Erwarmen mit Lauge und Resorcin rot, mit Lauge und 
p-Naphthol blau. Auch durch die Isonitrilreaktion laBt sich Chloroform in dem Destillat nach
weisen. 

Copaivabalsam und Sandelal enthaltender Harn farbt sich mit Salzsaure rot, beim Er
hitzen violett; meist entsteht dabei ein eiweiBahnlicher Niederschlag, der jedoch auf Zusatz von 
Alkohol sich lost. 

Hager. Handbuch II. 79 
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Folia. Senna.e und Rhizoma. Rhei bewirken intensiv gelbe oder rotgelbe FlI.rbung, die mit 
Lauge in Rot iibergeht; a.uf Zusatz von SlI.ure verschwindet die FlI.rbung. Der gelbe Fa.rbstoff ist 
in Ather 1000ich: Unterschied von Santonin. 

Folia. Uvae Ursi und Fructus Myrtilli fll.rben den Ha.rn olivgriin oder dunkelbla.u. 
Gua.ja.col. Ma.n destilliert den Ha.rn mit Wa.sserda.mpf, schiittelt da.s Destilla.t mit Ather 

und verdunstet den Ather; fiigt man zu der a.lkoholischen Liisung des Riickstandes Eisenchlorid
losung, so fll.rbt sich die Mischung griin. 

Hydrochinon. Der Ha.rn dunkelt Mch Zusatz von Lauge na.ch und gibt mit Eisenchlorid 
eine schnell verschwindende Griinbla.ufll.rbung. 

J odide. Fiigt man zu dem Ham etwas Sa.lzsil.ure, Chloroform und tropfenweise Eisenchlorid
oder Natriumnitritlosung, so fll.rbt sich beim Umschiitteln das Chloroform violett. Zum Nachweis 
organischer Jodverbindungen dampft man den Ham mit Natriumca.rbonat ein, verascht den Riick
stand und prii£t den wiiBserigen Auszug wie oben angegeben. 

Kaliumchlorat. Fiigt man zu dem Ha.rn SalzsAure, Kaliumjodid und Stll.rkeliisung, so 
tritt bei gelindem Erwil.rmen Bla.ufll.rbung ein. 

N a.ph thalin bewirkt Dunkelfll.rbung; nachZusatz von Ammoniaktritt bla.ue Fluorescenz auf. 
Fiigt man zu dem Ham einige Tropfen Chlorka.lklosung und Sa.lzsll.ure, so fll.rbt er sich citronengelb, 
die gelbe Fa.rbe geht baim Schiitteln mit Ather in diesen iiber. Fiigt man zu lO ccm Ham 5 Tr. Eis. 
essig und 3 Tr. 1 %ige Natriumnitritlosung, so fll.rbt sich der Ham rot; beim Schiitteln mit Ather 
oder Chloroform fll.rben sich diese gelb; nimmt man statt der Essigsll.ure Salzsll.ure, so tritt nicht Rot-, 
sondem Gelbfll.rbung ein. 

P-Na.phthol bewirkt Griin- oder Rotgelbfll.rbung; fiigt man zu dem wa.rmen Ha.rn etwas 
Salpetersii.ure, so schlii.gt die Fa.rbe in gelb, dann in rotlichgrau um. 

Phenacetin. Fiigt man zu 10 cem Ha.rn 2 Tr. Sa.lzsii.ure, 2 Tr. einer 1 %igen Natriumnitrit
liisung, einige Tropfen einer alkalischen a-Naphtholliisung und dann noch etwas Natronlauge, so 
tritt Rotfll.rbung auf, die baim 'ObersAttigen mit Sa.lzsll.ure in Violett iibergeht. 

Phenocoll. Der Ha.rn zeigt braunrote bis schwa.rzbraune FlI.rbung, die auf Zusa.tz von Eisen
chlorid noch dunkler wird. 

Phenol ruft Dunkelfll.rbung (griinlichbraun bis schwa.rzbraun) hervor. Destilliert man von 
50 ccm mit SchwefelBii.ure angesAuertem Ha.rn 20 ccm ab und fiigt zum Destilla.t Bromwasser, so 
fil.llt ein Niederschla.g von Tribromphenol aus. 

Phenolphthalein (Purgen) enthaltender Ha.rn wird auf Zusatz von Lauge rot, beim 'Ober
sAttigen mit Salzsii.ure wieder fa.rblos. 

Pikrinsii.ure fll.rbt intensiv gelb; schiittelt man den mit Salzsll.ure angesAuerten Ha.rn mit 
Ather a.us, so kristallisiert baim Verdunsten des Athers die SAure in gelben Kristallen a.us. 

Pyramidon bewirkt Rosa- bis Kirschrotfll.rbung, auf Zusatz von Eisenchloridliisung fll.rbt 
sich die Mischung dunkelbra.un bis amethystfa.rben. 

Quecksilber. M~ fiigt zu 500 ccm Ha.rn 1-2 ccm Salzsll.ure und 1-2 g Zinksta.ub oder 
einige diinne Straifchen Kupferblech und lABt unter hIl.ufigem Schiitteln bei 50-600 1-2 Stunden 
lang stehen; dann gieBt man den Ha.rn ab, sammelt da.s Zinkamalgam oder Kupferamalgam auf 
einem glatten Filter, wiiBcht es mit Wasser, Alkohol und Ather na.ch, bringt es in ein Gliihrohrchen 
und erhitzt; da.s Quecksilber scheidet sich als Spiegel oder in Form kleiner Tropfchen an dar klilteren 
Wandung abo 

Na.ch ALFRED STOCK und RICHARD HELLER wird der N a.chweis des Quecksilbers in folgender 
Weise ausgefiihrt: In 700-1200 ccm Ham wird eine halbe Stunde in der KAlte und noch eine 
Stunde bei 70-80 0 auf dem Wasserbad ein mll.Biger Chlorstrom geleitet. Der Ham fll.rbt sich da
bei meist voriibergehend braunrot. Die stark sauer reagierende Fliissigkeit wird durch mehr
stiindiges Durchleiten von Luft oder Kohlendioxyd bei Zimmertemperatur von iiberschiissigem 
Chlor befreit. Manche Ha.rnproben werden hierbei wieder dunkel. 

Man filtriert die FliiBsigkeit, gibt zu der Losung 20 mg Kupfer alB Sulfat und soviel Sa.lzsii.ure, 
daB der Chlorwasserstoffgeha.lt etwa 5% betrii.gt und fil.llt in der Kll.lte mit Schwefelwasserstoff. 
Es entsteht ein dicker, schwa.rzbrauner, schlecht a.bsitzender Niederschlag. Die iiberstehende 
FliiBsigkeit ist brii.unlichgelb. 

Der Niederschlag wird Mch dem Absitzen, Dekantieren, Abzentrifugieren und Auswaschen 
mit Schwefelwasserstoffwasser in 5 ccm Wasser aufgeschlii.mmt und durch Chlor in LOsung gebracht. 
Es bleibt etwas Schwefel, gemischt mit orgarusoher Substanz, zuriick. Die blaue, manchmal griine 
Losung wird wie vorher von Chlor befreit, filtriert, auf etwa 250 ccm gebraoht, mit Salzsll.ure an
gesil.uert und kalt mit Schwefelwasserstoff behandelt. Der Sulfidniederschlag ist jetzt fast immer 
dicht und rein schwarz und setzt sich gut abo Er wird wieder abzentrifugiert, ausgewaschen, in 
3 ccm Wasser aufgeschliLmmt und mit Chlor gelost. Nach Vertreiben des Chlors filtriert man die 
Losung durch ein kleines Filter in ein kurzes Probierrohr und wascht mit 2 ccm Wasser nacho 
Zum Filtrat gibt man allmil.hlich 0,1-0,2 g feingepulvertes Ammoniumoxalat, bis sich das zu-
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nachst ausfallende Kupferoxalat wieder gelost hat und einige Kornchen Ammoniumoxalat in der 
Kalte ungelost bleiben. In die tiefblaue, manchmal griinliche Losung stellt man einen lis mm 
dicken, 16 cm langen, zweimal (auf 4 cm Lange) umgebogenen Kupferdraht, der kurz zuvor mit 
Schmirgelpapier abgerieben und gut mit Wasser abgespiilt war, so hinein, daB er die Fliissigkeit 
in ihrer ganzen Lange durchsetzt.' Nach 48stiindigem Stehen ist alles Quecksilber ausgefallt, wenn 
die Quecksilbermenge nicht mehr als 0,1-0,2 mg betragt. Auch 0,3 mg Quecksilber lassen sich 
allenfalls noch ausscheiden; doch bleibt dann schon eine nachweis bare Menge in del' Losung zuriick. 
1st die urspriingliche Menge Quecksilber, die quantitativ bestimmt werden solI, groBer, so muB 
man nur einen Teil der Fliissigkeit benutzen. 

Der amalgamierte Kupferdraht wird durch wiederholtes langeres Eintauchen in Wasser ab
gewaschen und im kleinen Exsikkator I-Pia Stunden iiber Phosphorpentoxyd getrocknet. Man 
bringt ihn dann in ein auf einer Seite geschlossenes, 6-7 mm weites, 12-15 cm langes, diinn
wandiges, hochst sorgfaltig gesaubertes (keine Tuchfasern u. dgl.!) und getrocknetes Rohr aUB 
schwer schmelzbarem blasenfreien Glas. Der Draht wird bis an das geschlossene Ende des Rohr
chens geschoben. Einige Zentimeter vor dem Draht bringt man eine einfache Kiihlvorrichtung 
an: ein 1/a-1 cm breites um das Rohr gewickeltes Streifchen Filtrierpapier, auf das man 
Leitungswasser tropfen laBt. Man klemmt das Rohrchen in wagerechter Lage fest und erhitzt 
den Teil, wo del' Kupferdraht liegt, langsam, zuletzt einige Minuten lang bis zum Gliihen des 
Kupfers und Erweichen des Glases. Bei del' quantitativen Quecksilberbestimmung empfiehlt es 
sich, das offene Rohrende zu einer Capillare auszuziehen, um die Luftstromungen im Rohre zu 
verringern, die sonst Quecksilber aus dem Rohre hinausfiihren wiirden. 

Das Quecksilber setzt sich an del' gekiihlten Rohrstelle als ringformiger Beschlag odeI' in 
Form einzelner Ketten und Gruppen von Tropfchen (mit Vorliebe an Unebenheiten der Glasflache, 
z. B. langs feiner Rillen) an und ist, wenn seine Menge nicht unter 0,02 mg hinunter geht, bei guter 
Beleuchtung VOl' dunklem Hintergrund meist mit bloBem Auge zu sehen. Unter dem Mikroskop 
sind seine bei auffallendem Licht hell glanzenden, bei durchfallendem Licht schwarzen Kiigelchen 
deuthch zu erkennen. Hat man sauber gearbeitet, so besteht das Kondensat ausschlieBlich aus den 
Quecksilberkiigelchen. Andernfalls findet man neben dem Quecksilber noch farblose oder gelbliche 
feste Sublimate. Nahert sich die Quecksilbermenge der GroBenordnung 1/1000 mg, so macht es 
Schwierigkeiten, das Kondensat zu bemerken. Viel bessel' ist das Quecksilberjodid zu beobachten, 
in das sich das Quecksilber mit Joddampf leicht verwandehllaBt. Zu diesem Zwecke sprengt man 
das erkaltete Rohr zwischen der gekiihlten Stelle und dem Draht entzwei (bei quantitativen Ver
suchen ist zu vermeiden, daB Kupferoxydsplitterchen in den Quecksilberteil gelangen!), schiebt 
das Stiick mit dem Kondensat in ein Probierrohr, auf dessen Boden sich einige Kornchen Jod be
finden, und iiberlaBt es bei gewohnlicher odeI' ganz schwach erhohter Temperatur einige Stunden 
der Einwirkung des Joddampfes. War Quecksilber vorhanden, so ist das leuchtend rote Jodid nun 
ausgezeichnet zu sehen, wenn man das Rohrchen aus dem Probierrohr herausnimmt und es nach 
kurzem Warten (bis Jodkondensate, die sich manchmal ansetzen, verdampft sind) vor dunklem 
Untergrund mit einer starken Lupe (10mal. VergroBerung) oder mit dem schwach vergroBernden 
binokularen Mikroskop durchmustert. Je nach der Menge sind die Jodidkristallchen in Nestern 
oder einzelnen Streifen angeordnet. 0,001 mg Quecksilber lassen sich mit bloBem Auge, 0,0002 mg 
mit del' Lupe noch unzweideutig erkennen. Abel' auch noch weniger Quecksilbel'laBt sich finden. 
Bei einiger Obung kann man die Menge, wenigstens der GroBenordnung nach, leidlich schatzen, 
solange sie nicht iiber 1/100 mg hinausgeht. Bei mehr Quecksilber begeht man leicht Fehler, weil sich 
das Jodid einmal als diinner Anflug, ein anderes Mal in Gestalt weniger, derberer Kristalle an
setzen kann. 

Salicylsaure. Der Ham gibt mit Eisenchloridlosung Blauviolettfarbung; bei sehr geringen 
Mengen sauert man den Ham mit Salzsaure an, schiittelt mit Ather aus und schiittelt den Ather
auszug mit einigen Tropfen verd. Eisenchloridlosung. 

Salipyrin und Salol verhalten sich wie Salicylsaure. 
Sal varsan. Man versetzt 5 ccm gut abgekiilllten Ham mit 3-4 Tr. verd. Salzsaure und fiigt 

tropfenweise 1/20/0ige Natriumnitritlosung hinzu, bis ein herausgenommener Tropfen Jodkalium
stii.rkepapier blau farbt; diese Losung gibt man tropfenweise in eine Losung von 0,3 g Resorcin in 
5 ccm Wasser und 3 ccm NatronIauge; bei Gegenwart von Salvarsan farbt sich die Mischung rot, 
bei Abwesenheit gelb. 

Santonin. Der Ham ist intensiv gelb gefarbt und farbt sich mit Lauge rot; der gelbe Farb. 
stoff ist in Ather nicht loslich (Unterschied von Senna- und Rheumham). 

Sulfonal farbt den Ham manchmal dunkelrot oder weinrot. 
Tannin. Der Ham fiirbt sich mit Eisenchloridlosung griinschwarz bis schwarz. 
Terpentinol. Der Ham besitzt Veilchengeruch; auf Zusatz von Salpetel'Saure triibt er sich. 
Teerpraparate. Der Ham dunkelt allmahlich nacho 
Veronal. Man schiittelt den Harn so oft mit 30-50 ccm Ather aus, bis dieser nichts mehr 

aufnimmt, verdunstet den Ather, lost den Riickstand in heiBem Wasser, entfarbt mit Tierkohle 
und dampft das Filtrat ein. Der Riickstand reagiert sauer. Smp. 190-191 0. In del' wasserigen 

79* 
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Losung erzeugt eine L6sung von 1 T. Quecksilberoxyd in 2,5 T. Salpetersaure einen weiBen Nie· 
derschiag; beim Schmelzen des Riickstandes mit Xtzkali entwickeln sich alkalisch reagierende 
Dampfe (Ammoniak). 

Untersucbung von Harnkonkrementen und Harnsteinen. 
LOEBISCH gibt folgenden kurzen Gang zur Analyse an: 

A. Der Stein hinterlaBt beim Gliihen auf dem Platinblech keinen oder nur 
einen sehr geringen Riickstand: Er besteht ganz oder zum groBten Teil aus 

organischer Substanz. 
Man dampft das Pulver mit Salpetersaure ab und fiigt nach dem Erkalten 

Ammoniak hinzu: 

Farbung, die auf Zusatz von Ie ursprung IC e Ie en WIC e eIn.en Harnsaure. 
K Iii . V' I tt ··b Substanz (Konkre- Geruch nach Ammomak 

Es entsteht eine purpurrote) D' .. r h {S' t· k It k . } 

a h:ug(eIln I~. e u ~- tion) wird mit Kali- { Sie entwickelt Geruch } Harnsaures 
ge. arnsaure, a la .. mt h A . k A . 
solche oder als Urate.) uge erwar. nac mmoma. mmonium. 

Es entsteht keine Farbung des Riickstandes, doch wird dieser nach Zusatz von Kalilauge 
gelbrot ................................... Xanthin. 

Der Riickstand wird weder durch Ammoniak noch durch Kalilauge gefarbt. Die urspriing
liche Probe ist loslich in Anlmoniak; diese Losung hinterlaBt beim Verdunsten sechsseitige Kri-
stalle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cystin. 

Es entwickelt sich beim Gliihen der Geruch nach verbrennendem Horn; die Probe ist 
loslich in Kalilauge. Diese Losung wird durch einen "UberschuB von Salpetersaure wieder 
gefallt ............................ Proteinsubstanzen. 

Die Probe erweicht in der Warme, schmilzt unter Erhitzen unter Entwicklung eines aroma
tischen Geruches, das Pulver ist inXther loslich. Vorwiegend aus Fett bestehende Urostea I i the. 

Das Steinpulver entwickelt beim Erhitzen purpurrote Dampfe und ein dunkelblaues, kristal
linisches Sublimat, das in konz. Schwefelsaure mit blauer Farbung loslich ist . . .. Indigo. 

B. Der Stein wird beim Erhitzen nur wenig geschwarzt und hinterlaBt einen mehr 
oder weniger reichlichen Gliihriickstand. 

1. Die Probe zeigt, mit Salpetersaure abgedampft nach Zusatz von Am
moniak die Murexidreaktion; sie deutet auf Urate. 

Dar Gliihriickstand wird mit Wasser behandelt. 

Der Gluhruokstand lost Platinchlorid versetzt entsteht ein gelber Niederschlag. Kali um. 
_ .. .. \ Mit einem Tropfen Salzsaure neutralisiert und mit} 

sich; die Losung reagiert ' 
alkalisch. Die Flamme wird gelb gefarbt. } . N a tri u m. 

Der Gliihriickstand ist von Ammoniumoxalat ein weiBer, kristallinischer Calcium. I Es entsteht in der essigsauren Losung auf zusatz} 

im Wasser kaum lOslich; Niederschlag. 
die Losung ist nur Es entsteht durch Ammoniumoxalat kein Nieder_) 

schwach alkalisch. Da_/ schlag; dagegen entsteht auf Zusatz von Ammoniak, 
gegen lost sich der Gliih- Ammoniumchlorid und Natriumphosphat ein kristal- Magnesium. 
riickstand in Essigsaure. linischer Niederschlag von Ammoniummagnesium-

phosphat. 

II. Die urspriingliche Probe zeigt die Murexidreaktion nicht. 
Man behandelt die urspriingliche Substanz mit verdiinnter Salzsaure: Sie lost sich unter 

A fb {Calciumcarbonat. 
u rausen: Magnesiumcarbonat. 

1 
Der Gliihriickstand lost sich unter Aufbrausen: Calciumoxalat. 

Die Substanz lost sich in I entwickelt }AmmOnium-
Salzsaure ohne Auf- Die Probe schmilzt; Magnesium-Ammoniak, 

brausen. Man gliiht die Es ~rfolgt der urspriingliche phosphat. 
urspriingliche Substanz kem Auf- Stein, mit Kalilauge entwickelt} Sekundares 
bei dunkler Rotglut undj brausen, 1 behandelt. kein Ammo- Calcium-
lost den Riickstand in man gliiht niak. phosphat. 

verdiinnter Salzsaure. im Tiegel. Die Probe schmilzt beim Gliihen } Tertiares 
nicht. Calcium-

phosphat. 
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Untersuchung von Harnsedimenten. 
Die Untersuchung der Sedimente erfolgt vorzugsweise durch das Mikroskop und ist wegen 

der erforderlichen histologischen Vorkenntnisse im allgemeinen Aufgabe des Arztes. Indessen 
wird sich der Apotheker iiber die wichtigeren und haufiger vorkommenden Bestandteile der Harn
sedimente zu unterrichten haben. - Wichtig ist zunachst, ob der Harn klar entleert wird und erst 
beim Stehen einen Bodensatz bildet, oder ob er schon triibe die Blase verlaBt. (Feststellung der 
Reaktion! PH normalerweise = 7,5-5,3.) - Zur Untersuchung des Sedimentes laBt man den 
Harn in einem Spitzglas absetzen und gieBt nach dem Absetzen die klare Fliissigkeit zum groBten 
Teil ab; schneller kommt man durch Zentrifugieren zumZiel; eine Handzentrifuge geniigt (s. 8 . 1182 
Abb. 323). Man bringt mittels einer Pipette einen Teil des Bodensatzes auf einen Objekttrager, 
legt ein Deckglas auf und untersucht bei etwa 300facher linearer VergroBerung. 

Gewohnlich teilt man die Bestandteile der Harnsedimente ein in nichtorganisierte und organi
sierte. Die ersteren sind Formelemente, Leukocyten, Schleimfaden, Epithelien und deren Gebilde. 
Bei den letzteren handelt es sich um amorphe oder kristallinische chemische Stoffe, die von der 
Niere ausgeschieden werden; in seltenen Fallen bilden sich bestimmte chemische Korper erst in der 
Blase durch Einwirkung von Bakterien. 

In saurem Harn (Reaktion feststellen!) erscheinen am baufigsten die hellgoldgelb gefarbten 
Urate (Ziegelmehlsediment), saures harnsaures Natrium, als amorpher, grieslicher Niederschlag. 
Er ist im ungefarbten Praparat leicht mit Bakterien zu verwechseln, unterscheidet sich aber von 
diesen dadurch, daB er nicht farbbar ist und sich beirn Erwarmen lost (Abb.408). 

Bei Infektion der Harnblase bildet sich durch die Einwirkung von Bakterien (Micrococcus 
ureae) Ammoniak, das von der Harnsaure zu saurem hamsauren Ammonium gebunden wird und 
ausfaIlt. Es sind leicht goldgelb gefarbte Kugeln, mit Zacken und Spitzen besetzt (Stechapfelform, 
Morgensternform, Abb.409). Vor der Verwechselung mit schrumpfenden roten Blutkorperchen 
schiitzt die Farbe. Auf vorsichtigen Zusatz von Saure (HCI) kommt es zur Bildung von rhom
bischen Kristallen der reinen Harnsaure (Nachweis durch die Murexidprobe). 

Abb. 408. Abb. 409. 
Saures harnsaures Saures harnsaures 

Natrium. Ammonium (Stechapfelform). 

Abb.41O. 
Harnsilure In Wetzstelnform, 
Biindeln und Dumb·Bells. 

Abb.411. 
Ammonlum-Magneslum

phosphat (Sargdeckelform). 

Die reine Harnsaure fallt vorwiegend in stark saurem Harn aua und bildet dann die verschie
densten Kristallformen (Wetzstein, Drusen, Biindel, Pakete, Sterne; Abb. 41O). 

In bereits alkalisch gelassenem Harn (Phosphaturie, Calcariurie neuropathischer Personen) 
finden sich vorwiegend die charakteristischen Kristalle (Sargdeckelformen) der Tripelphosphate 
(Ammoniummagnesiumphosphat, Abb.411) neben Calciumoxalat in oktaedrischer Form (Brief
umschlagform, Abb. 412), loslich in Mineralsaure, nicht in Essigsaure, seltener Calciumcarbonat 
in spharoiden Formen (Abb. 413). Calciumphosphat erscheint zuweilen als schillerndes Hautchen 
auf garendem Harn, seltener im Sediment. 

(3~o~~ ~0~ a~ Q 
a ~~~ (]>~@ . ~ 

~Ij>Qocj) 00 a ~& ~o ' '. 
Abb. 412. ~ 

Calclumoxalat A bb. 413. Calclumcarbonnt Abb. 414. Abb. 415. 
(BrietllIllllChl8gform). ( phaerolde). fsUn. Leucln. 

Von hoheren chemischen Verbindungen sind als EiweiBabbauprodukte zu erwahnen: 
Cystin (oc-Amino·,B.thiopropionsaure) selten; nur bei Stoffwechselstorungen auftretend, 

kristallisiert in farblosen, sechsseitigen Tafeln, unliislich in Essigsaure. loslich in Ammoniak 
(Abb.414). 

Leucin (Aminocapronsaure) findet sich bei Leberatrophie und Phosphorvergiftung nicht 
selten im Harn; und fi?det sich im Sediment in PIannkuchen- oder Knollenform in leicht gelblicher 
Farbe. Unliislich in Ather und in Salzsaure (Abb. 415). 

Selten ist auch das ebenfalls bei Stoffwechselanomalien auftretende Tyrosin (Oxyphenyl
aminopropionsaure); es kristallisiert in feinen Nadeln, die sich zu Buscheln, ahnlich der Harn
saure, zusammenlegen, doch sind die Kristalle schlanker und durch Salzsaure im Gegensatz zu den 
Hamsaurekristallen auflosbar (Abb. 416). 
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Der Nachweis organisierter Harnbestandteile geschieht am besten durch Farbung 
des Sedimentes, nachdem es vorher durch Waachen mit physiologischer Kochsalzlosung von den 
die Farbung storenden Stoffen befreit ist. Zur FiLrbung eignet sich besonders verdiinnte, wasserige 
Methylen blaulosung; der Farbstoff ist haltbar, iiberfarbt nicht und laBt Keime, Bakterien, 
Schleimfaden gut hervortreten. Zur genaueren Differenzierung der Bakterienarten und anderer 
organischen Gebilde verwendet man am zweckmaBigsten Gemische von basischen und sauren 
Farbstoffen oder das GRAMsche Verfahren. 

Abb. 416. Tyrosln. Abb. 417. Eplthelien der Harnwege. 
a Nlerenbecken. b Harnlelter. c Harnblase. d Ausfiih

rungsgang der Vorsteherdriise. 350 fache llneare Ver
grollerung. Nach LENHARTZ. 

In jedem Harn finden sich mehr oder weniger Epithelzellen (Abb. 417), deren Protoplasma 
bei Methylenblaufarbung eine hellblaue Farbe annimmt, wahrend der Kern tief dunkelblau ge
flt'rbt erscheint. Die Herkunft der Epithelzellen kann nach ihrem histologischen Bau bestimmt 
werden. Die genauere Unterscheidung ist Sache des histologisch vorgebildeten Sachverstandigen. 

Erythrocyten (rote Blutkorperchen) treten im Harn nur bei Blutungen im Bereich des 
uropoetischen Systems auf; sie liegen meiat einzeln ala blaaae graurote Scheibchen ohne Kern, 
sind kleiner als die weiBen Blutkorperchen (Eiterkorperchen, Leukocyten) und nehmen zuweilen 
durch Wasaerentzug Stechapfelform an (Verwechselung mit harnsaurem Ammonium). Bei star
keren Blutungen verkleben die einzelnen Korperchen zu Haufchen, die eine charakteristiache Geld
rollenform zeigen (a. S. 1263) oder bei Blutungen im Bereich der Nierenkanalchen zu aogenannten 

Abb.418. Abb. 419. 

Blutkorperchenzylindern. Vereinzelte Leukocyten (weiBe Blutkorperchen) finden sich in jedem 
Harn; iat ihre Menge vermehrt, ao wird der Harn eiweiBhaltig (Eiterharn); aie aetzen aich ala 
achwerea, grauweiBea Sediment rasch zu Boden. Farbt man ein derartiges durch Abaetzen oder 
Zentrifugieren gewonnenea Sediment mit Methylenblau, so eracheinen die gelappten oder mehrfach 
geteilten Kerne tief dunkelblau im hellblauen Protoplasmaleibe. Kleinere runde Zellen mit einem 
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fast den gam:en Protoplasmaleib ausfiillenden runden Kerne sind Lymphocyten; sie sind im 
Harn selten. 

Zuweilen erscheinen Ansammlungen von Leukocyten, zusammengehalten duxch Schleim. 
beimengung, schon makroskopisch sichtbar im Harn als graue, flottierende Faden (Filamente). 
Ihr Auftreten hangt vielfach mit einer (evtl. bereits lange zuriickliegenden) Tripperinfektion zu. 
sammen. Finden sich in den Leukocyten noch Anhaufungen von Gonokokken (siehe diesel, so ist 
der Zusammenhang mit einer friiheren Tripperinfektion erwiesen. 

Fiir pathologische Prozesse in der Niere sprechen die im Harn auftretenden Zy linder (walzen. 
artige Gebilde, Ausgiisse der Harnkanalchen aus zusammengebackenen organischen Gebilden. 
Ihre Deutung gehort in das Gebiet der inneren Medizin. Man unterscheidet folgende Arten: 

a) hyaline (gleichmaBige) Zylinder; sie bestehen aus einer gelatineartigen, homogenen 
Masse mit zuweilen sichtbaren Streifungen (Abb.418h). 

b) granulierte (gekornte) Zylinder, ahnlich den hyalinen; die Masse zeigt ein grob oder 
fein gekorntes Aussehen, das von zerstorten Epithelien oder Blutkorperchen stammt (Abb.418g 
u. 419); sind diese in der Form noch erhalten, so bezeichnet man sie als Epithel. bzw. Blut. 
korperchenzylinder. 

c) Wac h s z y lin d er, seltener vorkommend, von starkerem Glanz, mit leicht gelblicher Farbe, 
scharfen Konturen, oft unregelmaBig geknickt (Abb. 418 w). 

Die iibrigen Unterarten haben nux klinisches Interesse. 

Untersuchung auf Bakterien. Der frisch gelassene Harn ist normalerweise keimfrei, doch 
mischen sich ihm aus dem Ausscheidungsorgane stammende Haut· und Schleimhautbakterien bei, 
so daB er beim Stehen allmahlich duxch das Wachstum der mit hineingelangten Bakterien (Micro. 
coccus uxeae) sich zersetzt und alkalisch reagiert. Das gleiche tritt ein, wenn Harn langere Zeit 
offen stehen bleibt. Die hineingelangten Luftkeime ergeben verschiedenartige Bakterienformen, 
von denen einige duxch ihre Ahnlichkeit mit pathogenen Keimen zu schwerwiegenden Verwechse· 
lungen AnlaB geben konnen. Eine bakteriologisch.mikroskopische Untersuchung ist deshalb nux 
bei frisch gelassenem oder vor Verunreinigunge gschiitztem Harn zulassig. 

Von pathogenen Bakterien des Harns sind die wichtigsten: 
Gonokokken. Sie stammen von der Harnrohrenschleimhaut und den damit in Ver· 

bindung stehenden driisigen Gebilden, seltener aus der Blase. 
Nachweis: Der Harn wird stark zentrifugiert, das Sediment vorsichtig mit der Pipette abo 

genommen, ein Tropfen des Sedimentes auf mehrere Objekttrager gebracht, hier in gam: diinner 
Schicht ausgebreitet und duxch vorsichtiges Erwarmen fixiert. Die Untersuchung auf Gonokokken 
geschieht dann nach den verschiedenen Farbeverfahren (s. S. 1274). Um Verwechselungen mit 
harmlosen Luftkeimen zu vermeiden, ist vor allem auf die Anwesenheit von Leukocyten zu achten, 
besonders ob sie Gonokokken in sich aufgenommen (phagocytiert) haben. Einfacher und zu· 
verlassiger ist die Untersuchung der Tripperfaden, welche man im Harnglas vorsichtig mit der 
Platinose an den Rand des Glases leitet, aus der Fliissigkeit aushebt und auf mehrere Objekttrager 
ausstreicht. Die Farbung geschieht wie oben angegeben. 

Tuberkelbazillen. Bei tuberkulosen Erkrankungen des Urogenitalsystems werden 
nicht selten Tuberkelbazillen mit dem Harn ausgeschieden. Ihr Nachweis geschieht ebenfalls aus 
dem Sediment, doch ist eine Verwechselung mit im Bereich der Harnwege vorkommenden harm· 
losen sauxefesten Stabchen selbst dem Geiibten moglich. In solchen zweifelhaften Fallen ent. 
scheidet der Tierversuch. 

Streptokokken und Staphylokokken. Bei eitrigen Prozessen der abfiihren. 
den Harnwege findet man regelmaBig Streptokokken (Kettenkokken) und auch Staphylokokken 
(Traubenkokken). Beide Arten sind nux pathognomisch, wenn sie in groBerer Anzahl und zu· 
sammen mit weiBen Blutkorperchen auftreten. 

Colibazillen. Eine Infektion des Harns innerhalb der Harnblase geschieht am haufig. 
sten duxch das Bacterium Coli; seltener duxch Typhus·, Paratyphus. und Ruhrbazillen. In 
diesen Fallen findet man in dem mit wasseriger Methylenblaulosung gefiirbten Sediment fast 
stets sehr groBe Mengen schlanker kuxzer Stabchen ohne Beimengung von weiBen Blutkorper. 
chen. Der Harn reagiert in diesen Fallen fast stets schon alkalisch und wird triibe entleert. 

Nachweis von Spermatozoen. Der Nachweis von Samenfaden, welche normalerweise im 
Harn nicht vorzukommen pflegen (die seltenen klinischen Falle konnen auBer Betracht bleiben), 
ist zuweilen von forensischem Interesse. Man untersucht auf Spermatozoen, indem man einen 
Tropfen Sediment auf den Objekttrager vorsichtig ausstreicht, unter ganz gelindem Erwarmen 
fixiert, mit wasseriger Methylenblaulosung farbt und nach den charakteristischen Gebilden sucht 
(siehe Nachweis von Sperma S. 1280). 
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Untersuchung der Faeces. 
Die Untersuchung der Darmentleerungen hat als Hilsfmittel zur Erkennung von Krank

heiten der Verdauungswege wachsende Bedeutung erlangt (vgl. SCHMIDT und STRASBURGER, 
Die Faeces des Menschen im normalen und krankhaften Zustande, 4 • .Aufl., Berlin: .August 
Hirschwald 1915). Sie ist auch fiir gerichtliche Zwecke vielfach herangezogen worden (VAN LEDDEN 
HULSEBOSCH, Makro- und mikroskopische Diagnostik der menschlichen Exkre
mente, Berlin: Julius Springer 1899). Die Untersuchung der Faeces ist zwar im allgemeinen nicht 
.Aufgabe eines .Apothekers; gelegentlich konnen aber einzelne Untersuchungen gefordert werden, 
und deshalb sollen hier die wichtigsten Untersuchungsverfahren (teils mikroskopische, teils che
mische) wiedergegeben werden. 

Eine bakteriologische Untersuchung der Faeces kommt fiir den .Apotheker nicht in Frage, 
weil sie nur dann Wert hat, wenn gleichzeitig Kulturversuche ausgefiihrt werden. 

Zusammenseta&ng. Die aufgenommene Nahrung wird in den Verdauungsorganen zerlegt 
und zum Teil von den Korpersli.ften aufgenommen; der nicht aufgeno=ene .Anteil wird yom Darm 
durch den .After entleert. Die Darmentleerungen bestehen jedoch beim ge s u nd en Menschen nur zum 
geringeren Teil aus unverdaulichen Bestandteilen der Nahrung (Nahrungsschlacken) und unbrauch
baren Nahrungsresten, zum groBeren Teil aus den in die Verdauungswege geleiteten .Abscheidungen 
der mit ihnen in Verbindung stehenden Organe und der Verdauungswege selbst, deren Umwand
lungsprodukte und den im Verdauungsvorgang eine wichtige Rolle spielenden Bakterien. Die Ent
leerung erfolgt individuell verschieden, normal in 24 St~den meist einmal, und zwar in den ersten 
Stunden nach dem Friihstiick. Das Gesamtgewicht der einzelnen Entleerung betragt zwischen 
100 und 300 g (beiFleischnahrungweniger, bei Pflanzennahrung mehr), sie ist dickbreiig oder weich
geformt, besitzt den bekannten Geruch und erscheint heller oder dunkler braun. Die Menge des 
Trockenriickstandes betragt 16-28%; davon sind 10-14% unverbrennlich (.Asche), 2-4% 
Phosphorsiiure als Phosphate, 14-26% sind in Ather losIich (8-12% verseifbare Fette), 0-2% 
fettsaure Erden, 4-8 0/ 0 geronnenes EiweiB, 2--6 0/ 0 Kohlenhydrate. Der normale Kot enthiilt 
reichlich Darmbakterien, Triimmer von Tripelphosphaten, aber keinen auffalligen Gehalt an aus
gebildeten Kristallen, Cholesterin oder Oxalaten. Mikroskopisch sieht man Schleimfaden in maBiger 
Menge und bei vegetabilischer Kost Cellulose. 

Bei Kranken ist der Kot anders beschaffen, sobald an der Kotbildung beteiligte Organe 
ihre TAtigkeit eingestellt oder verandert haben. Das kann in sehr verschiedener Weise geschehen, 
denn die VerdauungsrOhre des Menschen yom Munde bis zum .After ist etwa 12 m lang, und die 
Mundhohle mit ihren Zahnen, der Magen, der Zwolffingerdarm, Diinndarm, Dickdarm und Mast
darm mit den von ihnen aufgeno=enen .Absonderungen der verschiedenen DrUsen und der Galle 
arbeiten in sehr verschiedener Weise. Jede Storung dieser .Arbeit hat ihren bestimmten EinfluB, 
der sich in einer Verll.nderung dar Zusammensetzung des Kotes geltend macht und durch dessen 
Untersuchung nachgewiesen werden kann. Diese .Aufgabe solI die planmll.Bige Kotanalyse erfiillen. 

Zur Pmbenahme eignen sich weithalsige Einmachegliiser mit Gummidichtung und Hebel
verschluB, die tariert sind, so daB man ohne weiteres das Gewicht der eingelieferten Darmentleerung 
feststellen kann. Man unterwirft die Probe zunachst einer Besichtigung auf ihre Beschaffen
he it (geformter, breiiger, fliissiger Stuhl), mischt gut, stellt dann die qualitativenPriifungen und 
mit Durchschnittsproben die quantitativen Besti=ungen an. 

Mah:roshopische UnteT'suchung. Eine etwa walnuBgroBe Probe des gut durch
gemischten Kotes wird in einer Porzellan-Reibschale anfangs mit wenig, dann mit mehr Wasser 
fein angerieben, die erhaltene Fliissigkeit in eine flache Kristallisierschale gegossen und so iiber 
schwarz em Papier sorgfaItig zuerst makroskopisch, dann unter .Anwendung schwacher VergroBe
rungen durchmustert. Dabei sieht man Reste von Bindegewebe in Gestalt weiBgelber Faden, Reste 
von Muskelgewebe als kleine braune Stabchen, und Schleim. Unveranderte Reste der Nahrung 
sind im normalen Kot nicht enthalten . 

.Als Schleimstuhl bezeichnet man Kot, der makroskopisch erkennbare Schleimbeimengung 
zeigt. 1m fliissigen Kot feinst verteilte Schleimfadchen stammen aus den oberen Darmabschnitten, 
spinnengewebeartiger SchleimbeIsg auf harten Kotballen aus den unteren Darmabschnitten. 
Bringt man den Schleim in eine etwa 2% Essigsaure enthaltende Methylenblaulosung, so farbt er 
sich stark blau und nimmt ein geronnenes, samtartiges .Aussehen an; die Farbung laBt sich mit 
Wasser nicht auswaschen. 

Parasiten, die mit bloBem .Auge erkannt werden konnen, sind: Bandwurmglieder, 
.Ascaris lum bricoides und Oxyuris vermicularis. .Anchylostoma duodenale und 
Trichocephalus dispar finden sich in der Regel erst nach .Abtreibungskuren. Eier von Para
siten werden erst bei mikroskopischer Untersuchung erkannt. Gelegentlich finden sich auch 
Milben, die mit milbenhaltigen getrockneten Pflaumen in den Korper gelangen und am Leben 
bleiben. Die Bestimmung der Parasiten ist Sache eines .Arztes oder Zoologen. 

Mihmshopische UnteT'SUMung. Mit einem Glasstiibchen oder Streichholzchen 
bringt man eine kleine Menge des Kotes auf einen Objekttrager und legt ein Deckgliischen auf. 
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1st der Kot zu fest oder grobkornig, so verreibt man die Probe mit einem Tropfchen Wasser. In 
diesem Praparat kann man etwa vorhandene Parasiteneier und bei gestorter Verdauung Bruch
stiicke von Muskelfasem in groBerer Menge wahrnehmen. Quergestreifte Muskelfasem werden 
deutlicher nach Zusatz einer 1 %igen Losung von Oberosmiumsaure; sie finden sich oft bei Pan
kreasdiabetes, auch wenn die chemische Untersuchung Albumine nicht nachwies. 

Sehr kontrastreiche Bilder gibt das Farbeverfahren von FRIEDIGER, bei dem folgende Farb
losung verwendet wird: Eine Mischung von je 2 ccm gesattigter alkoholischer Dimethylamino
azo benzollosung, 1/20/oigf'r alkoholischer Eosinlosung (mit 70 % igem Alkohol hergestellt) 
konz. Essigsaure und Alkohol wird mit 20 Tr. einer gesattigten wasserigen Losung von M u c i . 
carmin und 20 Tr. LUGoLscher Jodlosung versetzt. Von dieser Farblosung bringt man 3 Tr. auf 
einen Objekttrager und verreibt darin eine reiskorngroBe Menge des Kotes und untersucht nach 
Auflegen des Deckglaschens mit etwa 300facher VergroBerung. Neutralfett und Fettsaureschollen 
sind gelb, Fettsaureseifen ungefarbt, Muskelfasem rosa, Schleim rotlich und Starke dunkelblau 
gefarbt. 

Eiterkorperchen konnen bei Durchbruch eines Eiterherdes im Dickdarm vorhanden sein. 
Zur Priiiung auf Kristalle und Kristalltriimmer weicht man den Kot mit Wasser auf, laBt 

kurz absetzen und untersucht nach dem AbgieBen den Bodensatz. 
Nachweis von Starke. Starke ist im normalen Kot nicht enthalten. Bei bestimmten Er

krankungen findet sie sich meist noch in der unveranderten Form der Starkekomer, die sich auf 
Zusatz einer kleinen Menge Jodlosung zu dem Praparat blau farben. Auch PiIzsporen, Hefe
zellen und Faden bakterien werden durch Jodlosung mehr oder weniger blau oder rotlich
blau gefarbt. 

Zum mikroskopischen Nachweis von Schleim bringt man nach HECHT eine Probe des 
Kotes in einen Tropfen Farbliisung, die aus 2% iger Brillantgriin- und 1 %iger Neutralrotlosung 
besteht. Der Schleim wird leuchtend rot gefarbt, wahrend die iibrige Masse graugriin gefarbt wird. 

Nachweis von Fettsubstanzen. Die Ursache der Fettstiihle ist mangelnde Fettresorption 
seitens des Darmes, wobei nicht notwendig Galle zu fehlen braucht. Meist erscheint das Fett in 
Gestalt von Kalkseifenkristallen, zuweilen auch in Form von freien Fettsauren in zierlich an
geordneten, leicht schmelzenden Nadelbiischeln. Erscheint das Fett im Stuhl als Neutralfett, so 
findet man mikroskopisch Fettropfen und gleichzeitig reichlich wohlerhaltene Muskelfasem, da 
die Absonderung der Bauchspeicheldriisen fehlt. 

Fettsaurekristalle erkennt man am besten in einer mit verd. Essigsaure verriebenen 
Probe. Wird ein mit Wasser oder ohne dieses angefertigtes Praparat erhitzt, so findet man bei 
Gegenwart von Fett groBere und kleinere goldgelbe Fettropfen in groBer Zahl. Am besten ver
gleicht man das Praparat mit einem nicht erhitzten. Durch Oberosmiumsaure werden die Tropf
chen dunkel, durch eine Losung von Sudan III orange bis blutrot gefarbt. 

Probekost. Am deutlichsten werden die Ergebnisse der makro- und mikroskopischen Priifung 
nach Ernahrung mit einer geeigneten Probekost. SCHMIDT und STRASBURGER geben als Probekost: 

morgens: 0,5 I Milch, dazu 50 g Zwieback; 
vormittags: 0,5 I Haferschleim, aus 40 g Hafergriitze, 10 g Butter, 200 g Milch, 300 g 

Wasser und einem Ei bereitet, durchgeseiht; 
mittags: 125 g gehacktes Rindfleisch werden mit 20 g Butter leicht iibergebraten, so daB 

der Braten innen noch roh bleibt, dazu 250 g Kartoffelbrei, aus 190 g gemahlenen Kartoffeln, 
100 g Milch und 10 g Butter bereitet; 

nachmittags: wie morgens; 
a bends: wie vormittags. 

Diese Probekost wird in der Regel 3 Tage lang gegeben, jedenfalls so lange, bis eine Darm
entleerung, die nur von dieser Diat stammt, untersucht werden kann. Das ist bei normalem Stuhl
gang meist schon bei der zweiten Defakation nach Beginn des Versuches der Fall. Will man sicher 
gehen, so gibt man im Beginn und am Ende der Probediat jedesmal 0,3 g fein gepulverten Carmin 
in Oblaten; dadurch wird der Kot der Versuchsperiode sichtbar abgegrenzt. Bemerkenswert ist 
dabei, daB vereinzelte Teile der vorangehenden Nabrung sich noch in dem spateren, abgegrenzten 
Teile des Kotes finden. Nach dieser Kost finden sich unter normalen Verhaltnissen niemals mit 
bloBem Auge erkennbare, wenn auch noch so kleine Fleischreste in den Faeces; andernfalIs liegt 
eine Storung der Darmverdauung vor. Erscheinen Bindegewebs- und Muskelreste zusammen, 
so ist sowohl der Magen wie der Darm an der Storung beteiligt. Fettkliimpchen konnen bei un
geniigender Bindegewebsverdauung infolge von Magenstorungen erscheinen. Nach der Probe
kost kann man bei Gesunden im Kot auBer kleinsten, eben noch erkennbaren Celluloseresten 
keine makroskopisch erkennbaren Bestandteile wahrnehmen; erscheinen solche, so liegen krank
hafte Verhaltnisse vor. Ohne Probediat muB man im allgemeinen annehmen, daB der Kot urn 
so feiner verarbeitet ist, je besser die Verdauung war; das Erscheinen makroskopisch sichtbarer 
Pflanzenreste gestattet jedoch noch keinen SchluB auf eine Verdauungsstorung. Bei Probediat 
Boll die mikroskopische Untersuchung auBer Celluloseresten keine Pflanzenreste, auch keine Binde
gewebsflocken oder Schleimfetzen zeigen; der Befund solcher wiirde pathologisch zu deuten sein. 
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Nachweis von Blut. Als wichtigste Untersuchung der Faeces ist der Nachweis von Blut 
anzusehen. Streifen oder groBere nberzuge von deutlich erkennbarem Blut auf dem Kot stammen 
von Hamorrhoiden oder sind Erkrankungen des Dickdarms zuzuschreiben. Typhose Darm
blutungen erscheinen gewohnlich deutlich rot. 1st das Blut mit dem Kot gemischt, so stammt es aus 
den oberenAbschnitten des Darmes oder aus demMagen. Je hoher die blutende Stelle irn Verdauungs
kanal sich befindet, um so mehr ist die urspronglich rote Blutfarbung verandert. Bei starken 
Magenblutungen erscheint der Kot fast schwarz. Der Nachweis von Blut im Kot hat nur dann Wert, 
wenn die Nahrung blutfrei war. Nur nach dem GenuB blutfreier Nahrung 4-5 Tage lang vor der 
Untersuchung des Kotes lassen sich kleinere Blutungen, die bei der Besichtigung nicht wahr
genommen werden kounen, chemisch nachweisen, und ein solcher Nachweis gibt die GewiBheit, 
daB krankhafte Prozesse vorliegen zu einer Zeit, wo sie nicht oder nicht mehr vermutet werden. 
Bei der Untersuchung von Kot, dem schon auBerlich Blut anhaftet, benutzt man zur Ermittlung 
solcher krankhafter Prozesse nur die inneren Teile der Kotballen. Dunnere, saure Stuhle werden 
durch Verreiben mit Natriumcarbonat alkalisch gemacht. 1. Nachweis durch Darstellung 
TEICHMANNscher Haminkristalle. Etwa 4 g der zu untersuchenden Durchschnittsprobe - bei 
dunneren Stiihlen entsprechend mehr - werden im Porzellanmorser mit 30 ccm eines Gemisches 
gleicher Gewichtsteile Alkohol und Ather fein zerrieben, auf ein glattes Filter gebracht, der Inhalt 
des Filters einmal mit der Alkoholathermischung, dann unter Aufrohren mit Ather ausgewaschen, 
bis das Ablaufende farblos erscheint. Der Inhalt des Filters wird vom Filter getrennt, mit 4 ccm 
Eisessig verrieben, dann wieder auf das Filter gebracht und mit 4 ccm Eisessig nachgespiilt. Eine 
Probe des Filtrates wird mit einer Spur festem Natriumchlorid versetzt, einige Zeit erhitzt und 
dann auf einem flachen (Savonette-) Uhrglas verdunsten gelassen. Den Verdunstungsrockstand 
untersucht man mikroskopisch auf TEIOHMANNSche Haminkristalle (s. S.1268). Besser ist die von 
STRZYSOWSKY angegebene Abanderung des Vedahrens. Man verreibt ein Stiickchen der am 
dunkelsten gefarbten Teile des Kots mit etwas Natriumjodidlosung (1: 500), erhitzt nach Zusatz 
von konz. Essigsaure, filtriert und laBt das Filtrat auf dem Uhrglas verdunsten. 

2. Guajakharz-Terpentinolprobe. Eine zweite Probe des Eisessig-Auszuges ver
diinnt man mit der doppelten Raummenge Ather und setzt der Mischung ihr halbes Volum 
Wasser zu. Dadurch tritt Trennung in zwei Schichten ein. 1m Scheidetrichter laBt man die 
wasserige Sohicht abflieBen, wascht die atherische Losung durch Schutteln mit etwas Wasser 
und laBt dieses wieder abflieBen. Die atherische Losung versetzt man nun mit 10 Tr. einer 
frisch bereiteten Losung von 1 T. frisch zerschlagenem Guajakharz und 5 T. 90 % igem Alkohol. 
dann mit 20 Tr. altem (ozonisiertem) Terpentinol, von dessen Wirksamkeit man sich durch einen 
Gegenversuch mit bluthaltigem Stoff iiberzeugt hat. Eine Mischung der Guajaktinktur mit dem 
Terpentinol dad fUr sich nicht blau werden. Die Anwesenheit von Blutfarbstoff bewirkt inner
halb einiger Minuten Blaufarbung, die nach Violett oder nach Gron schattieren kann. Bei diesen 
Reaktionen diirfen die reagierenden Fliissigkeiten auch beirn Durchschutteln nicht mit der mensch
lichen Haut (Daumen) in Berohrung gebracht werden, weil durch den an der Hautobedlache be. 
findlichen SohweiB tauschende Erscheinungen hervorgerufen werden konnen. Der negative Aus
fall der Reaktion wird als Beweis fiir die Abwesenheit von Blut angesehen; eine positive Reaktion 
ist fur Blut nicht beweisend, da sie z. B. auch von Eiter herriihren kann. 

3. Benzidinprobe. Bei der Probe 2 kann man an Stelle von Guajakharztinktur und Ter
pentinol auch eine alkoholische Benzidinlosung und Wassersto{fsuperoxydlosung verwenden; 
der Ather farbt sich bei Gegenwart von Blut damit blaugriin. 

4. Spektroskopischer Nachweis. Die Hauptmenge des Eisessig.Auszuges wird spektro
skopisoh untersucht. 1st das Absorptionsspektrum des sauren Hamatins nicht deutlich, so macht 
man die Losung unter Kiihlung vorsichtig mit Ammoniak alkalisch, mischt mit einigen Tropfen 
Hydrazinhydrat und beobachtet, ob man das Absorptionsspektrum des Hamochromogens er
kennen kann. 

Nachweis der Gallenfarbstoffe. Gallenfarbstoffe sind im normalen Kot stets enthalten; 
ihr Fehlen deutet auf einen VerschluB des Ductus choledochus. Zum Nachweis zieht man eine 
Probe des Kotes mit Wasser aus und prUft den filtrierten Auszug wie Harn (s. S. 1246) mit stick
oxydhaltiger Salpetersaure. Eine andere Probe wird mit Alkohol ausgezogen; der filtrierteAuszug 
wird mit der gleichen Raummenge einer Anreibung von 1 T. Zinkacetat mit 9 T. Alkohol (96Vol.-%) 
versetzt und filtriert. Bei Anwesenheit von Urobilin und Bilirubin oder zu dessen Reduktions
produkt Hydrobilirubin, das im Darm entsteht, zeigt das Filtrat griine Fluorescenz. 

Steingebilde (Enterolithen, Koprolithen) sind nicht selten. Abgesehen von zufalligen Zu
sammenballungen, z. B. von Politurharz nach GenuB der Tischlerpolitur, von Haarballen bei jungen 
Madchen, die an ihren Zopfen kauen, oder von einzelnen, langere Zeit hindurch genossenen Arznei
mitteln (Salol, Benzoesaure) findet man: a) Gallensteine (Gallengries). Nach ihren Haupt
bestandteilen unterscheidet man Gallensteine aus Pigmentkalk, solche aus Cholesterin 
und die beim Menschen sehr seltenen Steine aus Calciumcarbonat und -phosphat. Die 
Pigmentsteine sind beim Menschen meist klein und bestehen vorwiegend aus Bilirubinkalk mit 
wenig Biliverdin. Sie sind schwerer als Wasser und enthalten regelmaBig Eisen und Kupfer, zu-
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weilen Mangan und Zink. Die Cholesterinsteine sind meist zu mehreren vorhanden und er· 
soheinen dann duroh gegenseitigen Druck vielfach mit ebenen Flachen, sind fettig anzufiihlen, oft 
leichter als Wasser und zeigen auf dem Querschnitt kristallinisch konzentrische Schichten. GroBe, 
Form, Farbe und Beschaffenheit wechseln sehr. Sie enthalten 64-98 0/ 0 Cliolesterin und daneben 
zuweilen noch Pigmentkalk. Das Cholesterin lost sinh leicht in siedendem Alkohol und kristallisiert 
beim Erkalten in rhombischen Tafeln aus. LaBt man ein Gemenge von 5 T. Schwefelsaure und 1 T. 
Wasser auf Cholesterinkristalle einwirken, so farben sie sich von den Randern aus lebhaft carminrot, 
dann violett; bei Zusatz von etwas Jodlosung geht die Farbung in Blaugriin und Blauiiber. Dieses 
Verhalten eignet sich besonders zur mikrochemischen Erkennung des Cholesterins. Zum makro
skopischen Nachweis des Cholesterins lost man es in etwa 2 ccm Chloroform, setzt 10 Tr. 
Essigsaureanhydrid und dann tropfenweise reine Schwefelsaure zu; es entsteht eine schon rote 
Farbung, die in Blau und, wenn weder zu viel Cholesterin noch zu viel Schwefelsaure vorhanden war, 
zuletzt in ein dauerndes schones Griin iibergeht (LIEBERMANN). Phytosterin gibt die gleiche 
Reaktion. 

Zur Trennung des Biliru bins von Cholesterin und den Gallensauren kocht man die fein 
gepulverten Gallensteine zuerst mit Ather und dann mit Wasser aus. Aus dem ungelosten Riick
stand werden die anorganischen Basen mit 10 0/ oiger Essigsaure entfernt, darauf mit kaltem 
Alkohol ein griiner Farbstoff, mit siedendem Eisessig das Choleprasin entfernt, der Riickstand 
mit Wasser gewaschen und getrocknet. Der trockene Riickstand gibt bei fortgesetztem Ausziehen 
mit siedendem Chloroform das Bilirubin ab, das sinh aus der Losung in Krusten abscheidet, die 
aus siedendem Dimethylamin umkristallisiert werden konnen. Zur Erkennung des Bilirubins be
niitzt man seine alkalische Losung. Wird diese im Probierrohr iiber Salpetersaure, die etwas sal
petrige Saure enthaIt, geschichtet, so entstehen an der Beriihrungsstelle farbige Ringe, die von 
unten nach oben rotgelb, rot, violett, blau, griin erscheinen (GMELINS Reaktion). Das Farbenspiel 
tritt bei Gegenwart stOrender Beimengungen bisweilen etwas anders auf, kennzeichnend bleiben 
jedoch die griine und die rotviolette Zone. Die Reaktion muB mit alkoholfreien Fliissigkeiten vor
genommen werden. 

b) Darmsteine (Hafersteine) bilden sich beim Menschen selten und dann gewohnlich als 
Hiille um einen Fremdkorper (Obstkerne, Knochensplitter). Sie sind rundlich, gelb bis graubraun. 
geschichtet und bestehen hauptsachlich aus Ammonium-Magnesiumphosphat und Calciumphosphat 
nebst etwas Fett und Farbstoff. 

Nachweis von Pepton. Der bei der Bestimmung des Gesamtfettes mit Ather ausgezogene 
getrocknete Kot wird mit Alkohol ausgezogen, der Alkohol verdampft und der Riickstand in Wasser 
gelost. Eine Probe der Losung wird auf andere EiweiBstoffe gepriift, indem man sie mit Natrium
chloridlosung, verd. Essigsaure und Kaliumferrocyanidlosung versetzt. Tritt eine Triibung ein. 
so miissen die EiweiBstoffe in der nachstehend angegebenen Weise entfernt werden. Bei Abwesen
heit von anderen EiweiBstoffen wird die Losung durch die Biuretreaktion auf Pepton gepriift, 
indem man sie mit Natron- oder Kalilauge alkalisch macht und mit Kupfersulfatlosung (1 + 49) 
iiberschichtet. Bei Gegenwart von Pepton entsteht an der Beriihrungsflache ein Ring, der zuerst 
rosa, dann violett bis blaurot wird. 

Zur Entfernung anderer EiweiBstoffe versetzt man die wsung des Abdampfriickstandes mit 
Natriumacetat und soviel Eisenchloridlosung, daB die Mischung blutrot gefarbt ist. Wenn die 
Mischung deutlich sauer ist, wird sie vorsichtig mit Alkalilauge bis zur neutralen oder sehr schwach 
sauren Reaktion versetzt; die Mischung wird bis zum Kochen erhitzt und filtriert. Mit dem Filtrat, 
das mit Essigsaure und Kaliumferrocyanidlosung keine EiweiB- und Eisenreaktion geben darf, wird 
dann die Biuretreaktion ausgefiihrt. 

Nachweis von Albumosen. Der beim Nachweis des Peptons verbleibende mit Alkohol 
ausgezogene und wieder getrocknete Kot wird mit verd. Essigsaure ausgezogen, der filtrierte Aus
zug auf ein kleines Volum eingedampft und mit der 6-8fachen Menge absolutem Alkohol versetzt. 
Der Niederschlag wird abfiltriert, mit Alkohol gewaschen und in alkalihaltigem Wasser gelost. 
Die Losung gibt bei Gegenwart von Albumosen die Biuretreaktion. Notigenfalls ist die Losung 
vorher durch Zusatz von Wasserstoffsuperoxydlosung zu entfarben. 

Quantitative Bestimmung des Fettes. 40-50 g Kot werden bei 100 0 getrockne~. und 
gepulvert. 3-4 g des Trockenriickstandes (genau gewogen) werden im Soxhletapparat mit Ather 
ausgezogen, das beim Abdampfen des Athers verbleibende Rohfett bei 1000 getrocknet und ge
wogen. Bei groBem Fettgehalt mischt man dem getrockneten Kot eine reichliche Menge von 
reinem Seesand bei. 

Das Rohfett besteht aus Neutralfett und Fettsauren. Letztere konnen durch Titration in 
alkoholischer Losung mit weingeistiger 1/2·n.Kalilauge bestimmt werden. 

Bestimmung des Gesamtfettes. Neutralfett, freie Fettsauren und als Seifen gebundene 
Fettsauren. 3-4 g des getrockneten Kotes (genau gewogen) werden in einer Porzellanschale mit 
etwa 20 ccm Alkohol und etwa 1 ccm Salzsaure (25 0/ oig) verrieben, der Alkohol verdampft, der 
Riickstand bei 1000 getrocknet und mit Ather ausgezogen. 
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Quantitative Bestimmung des Stlckstoffs. Die Bestimmung wird nach KJELDAHL aus
gefiihrt, indem man 1-2 g Kot (im BechergIas genau gewogen) mit Wasser in einem Kjeldahl
Kolben spiilt, dann 20 ccm konz. SchwefelsAure und 0,5 g KupfersuHat zusetzt, erhitzt und das 
Ammoniak, wie Bd. II, S. 251 angegeben, bestimmt. Die Menge des StickstoHs wird auf die 
Trockensubstanz des Kotes umgerechnet. 

Untersuchung des Magensaftes. 
FUr den Arzt ist es hAufig von Wichtigkeit, AufschluJ3 zu erhalten iiber die S8.ureverhiUtnisse 

des Magensaftes, besonders ob dieser £reie Salzsaure enthAlt oder nicht, ob freie Milchsaure, 
Buttersaure oder Essigsaure zugegen sind. Bisweilen wird auch die Priifung auf Pepsin und Lab
ferment gefordert. - Der zu priifende Magensaft ist eine Stunde nach dem Teefriihstiick oder vier 
Stunden nach einer RIEGELSCheu Probemahlzeit mit dem Magenrohr zu entnehmen, darauf durch 
Gesicht und Geruch zu priifen, dann zu filtrieren und mit Lackmuspapier zu priifen. 

Qualitativer Nachweis der freien Sa]zsaure. Der filtrierte Magensaft wird 
nachstehenden Priifungen unterworfen: 

1. GUNZBURGS Vanillin-PhlorogIucinprobe. Man bringt 3 Tr. von Losung a und 
3 Tr. von Losung b in eine Porzellanschale, laBt 5 Tr. Magensaft zuflieBen und erwarmt unter 
Umschwenken vorsichtig. Bei Gegenwart von freier Salzsaure entstehen hochrote Straifen am 
Rande der Fliissigkeit. Die Fliissigkeit darf nicht ins Sieden kommen. Empfindlichkeit 0,05 %0 HOI. 

GUNZBURGS Reagens. Losung a) Phloroglucin 2,0, Spiritus 15,0, Losung b) Vanillin 1,0, 
Spiritus 15,0 (nicht haltbar). 

2. Methylviolett. Man bringt 1 ccm des Magensaftes zu 5 ccm einer stark verdiinnten 
w8.sserigen Losung von Methylviolett. Bei Anwesenheit freier Salzsaure geht das Violett in ein ge
BAttigtes Azur- bis HimmelbIau fiber. Empfindlichkeit 0,25%0 HOI. 

MilchsAure gibt diese Blaufil.rbung erst in Konzentrationen, die im Magensaft selten oder gar 
nicht vorkommen. 

3. Kongopapier. Man bringt in ein Probierrohr 5 ccm Magensaft, fiigt ein Stiickchen 
Kongopapier hinzu und schiittelt um. Bei Anwesenheit freier SalzsAure fil.rbt sich dieses deutlich 
komblumenblau. Empfindlichkeit 0,1 %0 HOI. 

4. BOAS' Resorcinpro be. Man vermischt in einem PorzellanschAlchen 5-6 Tr. Magensaft 
mit 2-3 Tr. BOAS' Resorcin-Reagens und erhitzt vorsichtig iiber sehr kleiner FIamme. Beim Ein
trocknen entstehen rosa- bis zinnoberrote Flecken, falls Salzsaure zugegen ist. Die Farbung ver
blaBt schnell und bnn gelegentlich iibersehen werden. 

BOAS' Resorcin-Reagens. Resorcin 5,0, Rohrzucker 3,0, Spiritus dilutus 92,0. 
Fallen aIle diese Proben negativ aus, so ist auf Abwesenheit freier SalzsAure zu 

schlieBen. 

Quantitative Bestimmung der Salzsaure im Magensaft. Die Bestim
mung der wirklich freien Salzsaure ist schwierig und ist iiberhaupt nicht genau auszufiihren. 
Deshalb muB man sich in der Regel darauf beschril.nken, die Menge der GesamtsaIzsil.ure festzu
stellen, d. h. die Menge der vollig freien und der an EiweiB gebundenen Salzsil.ure. 

a) Man digeriert eine gewogene Menge des Magensaftes mehrere Stunden bei 40-50 0 mit 
einem "OberschuB von frisch gefitlltem und vollig chloridfrei ausgewaschenem Ohininhydrat, 
verdampft die Mischung zur Trockne und zieht das gebildete Ohininhydrochlorid aus dem Tracken
riickstand durch Chloroform in der Wil.rme aus. Nach Abdestillieren des Ohloroforms wird in dem 
verbleibenden Riickstand das Ohl~r gewichtsanalytisch oder maBanalytisch bestimmt und als 
Salzsaure umgerechnet. 

b) Nach MOERNER und SJOEQUIST. Man fiigt zu 10 ccm des filtrierten Magensaftes eine 
Messerspitze reines chloridfreies Bariumcarbonat, dampft zur Trockne, erhitzt bis zum Verkohlen 
und zieht den kohligen Riickstand mit heiBem Wasser aus. Man bestimmt im Filtrat das Barium 
ala SuHat und rechnet dioses auf ChlorwasserstoH um: BaSO, X 0,3133 = HOI. 

Nachweis von Milchsa.ure. Da viele Nahrungsmittel Milchsaure enthalten, so ist 
als Probemahlzeit eine milchsaurefreie Speise zu geben, z. B. Hafermehl. 

1. Eisenchloridprobe. Eine verdiinnte, fast farblose Losung von Eisenchlorid wird auf 
Zusatz von Milchsaure zeisiggelb. Verdiinnte SalzsAure, ButtersAure, Essigsaure bewirken keine 
Fil.rbung. Als Reagens benutzt man eine Mischung von 2--5 Tr. der oHiz. Eisenchloridlosung und 
50 ccm Wasser. 

2. UFFELMANNS Pro be. Man mischt 10 ccm einer 4%igen Karbolsaurelosung mit 20 ccm 
Wasser und setzt wenige Tropfen verd. Eisenchloridlosung hinzu. Die amethystblaue Farbe dieser 
Losung wird schon durch geringe Mengen Milchsaure in Zeisig- oder Kanariengelb verwandelt. 
(Das Reagens ist jedesmal frisch zu bereitenl) 
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Nachweis von Buttersaure und Essigsaure. Die Gegenwart beider Sauren 
laBt sich meist schon durch den Geruch erkennen. 

Man schiittelt den nicht filtrierten Magensaft wiederholt mit saurefreiem Ather aus und laBt 
den Ather abdunsten. Ein hinterbleibender Riickstand wird auf zwei Uhrglaser verteilt: 

1. Essigsaure. Der mit Natriumcarbonat neutralisierte Riickstand: gibt ex) mit stark ver· 
diinnter Eisenchloridlosung Rotfarbung, oder (3) beirn Erwarmen mit konz. Schwefelsaure und 
etwas Alkohol den Geruch nach Essigather. 

2. Buttersaure. Der Riickstand wird mit wenigen Tropfen Wasser aufgenommen. Zu der 
klaren Losung fiigt man einige Kristalle von Calciumchlorid. Ausscheidung oliger Tropfen von 
charakteristischem Geruch zeigt Buttersaure an. 

N a c h wei s von Pep sin. Man bringt in 10-15 ccm des filtrierten Magensaftes ein 
Scheibchen hartgesottenes HiihnereiweiB von 10 mm Durchmesser und 1,5 mm Dicke, sowie 
2 Tr. Salzsaure und laBt die Mischung bei 35---40 ° stehen. Bei Anwesenheit von Pepsin ist das 
Scheibchen nach 1-2 Stunden gelost, bei Abwesenheit bleibt die Auflosung noch nach 12 bis 
24 Stunden aus. 

Nachweis von Labferment. Man bringt zu 10ccm frischgemolkener Milch 5 Tr. 
filtrierten Magensaft und stellt die Mischung in den Brutschrank (35---40°). Erfolgt nach 10 bis 
15 Min. Gerinnung, so ist die Anwesenheit von Labferment erwiesen. 

Medizinische Untersuchung und Nachweis von Blut. 
ProbenahTne. Die Entnahme von Blutproben geschieht durch Einstiche in die Finger. 

beere oder in das Ohrlappchen, oder durch Ansaugen mit einer Injektionsspritze, die in die Arm· 
vene eingestochen wird. Zur Entnahme von Blutproben aus den Venen dienen auch die von den 
BEHRINGWERKEN in Marburg a. 
d. L. in den Verkehr gebrachten 
Veniilen (Abb. 420). Diese be· 
stehen aus Ampullen, die mit einer 
Injektionsnadel verbunden sind. 
In den Ampullen ist die Luft stark 
verdiinnt, so daB nach dem Ein· 
fiihren der Nadel in die Vene und 
Offnen des Ventils das Blut an· 
gesogen wird. Die Veniilen ermog. 
lichen eine vollig sterile Entnahme 
der Blutproben fiir die serologische 
und bakterielle Blutuntersuchung. 

(~ __ ~ _____ ~a~·· ~===-= 

Abb. 420. Veniilen. 

Untersuchung. Reak
tion. Die Feststellung der Reak· 
tion des Blutes geschieht durch 
die Bestimmung des Kohlen· 
sauregehaltes des Blutes, der 
zu der Alkalescenz in einem be· 
stimmten, genau festgelegten Ver. 
haltnis steht. Die normalerweise 
alkalische Reaktion des Blutes 
wird durch die Bildung von hoheren 
Fettsauren bei der Zuckerkrankheit vermindert. Die Bestirnmung der Wasserstoffionen
konzentration laBt sich am genauesten mit der von MICHAELIS angegebenen Gaskette 
a usfiihren. 

Spezifisches Gewicht. Das spezifische Gewicht des normalen Menschenblutes ist 1,045 bis 
1,065; es ist hauptsachlich abhangig vom Hamoglobingehalt des Blutes. 

Zur Ermittlung des spez. Gewichts bedient man sich zweckmaBig einer Wage von 
0,02 mg Empfindlichkeit und des SCHMALTzschen Capillarpyknometers. Letzteres ist eine etwa 
12 cm lange, 1,5 mm weite, an den Enden etwa 1 cm lang auf 0,6 mm verjiingte diinnwandige 
Glaspipette, die bei gleichbleibender Temperatur ex) fiir sich, (3) mit Blut gefiillt, y) mit reinem 
Wasser gefiillt, genau gewogen wird. Die Fiillung wird durch Ansaugen eingeleitet und durch 
Senken des Rohrchens nach der Horizontalen vollendet. Dazu werden etwa 2 Tr. = 0,1 g Blut 

verbraucht. Das spez. Gewicht S des Blutes ergibt sich hiernach: S = f3 - ex • 
y-ex 

Steht eine hinreichend empfindliche Wage nicht zur Verfiigung, so stellt man eine mit dem 
Blut nicht mischbare Fliissigkeit mit diesem auf das gleiche spez. Gewicht und bestimmt 
Ietzteres nun bei der Fliissigkeit. Man verwendet dazu eine Mischung aus 40 ccm Chloroform und 
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50 ccm Benzol, die das spez. Gewicht 1,054 hat. In die Fliissigkeit wird mit einer Pipette ein groBer 
Bluttropfen gebracht, und dieFliissigkeit durch sanfteKreisbewegungen des GefaBes in langsame 
kreisende Bewegung versetzt. Bleibt der Bluttropfen dabei an der Oberflache, so ist die Fliissig
keit spezifisch schwerer, sinkt er auf den Boden, so ist sie leichter als das Blut. 1m ersteren FaIle 
tropft man Benzol, im letzten Chloroform zu, indem man durch Neigen und Bewegen des GefaBes 
fur gute Mischung sorgt, ohne den Bluttropfen zur Teilung zu bringen. Man stellt nun durch das 
Zufiigen des leichteren Benzols oder des schwereren Chloroforms die Fliissigkeit so ein, daB nach 
guter Mischung der Bluttropfen frei schwebt, ohne ausgesprochene Neigung, zu steigen oder zu 
fallen. Dabei muB rasch gearbeitet werden, weil sonst der Bluttropfen Wasser verliert und damit 
sein spezifisches Gewicht verandert (HAMMERSCHLAG). Die Chloroform-Benzolmischung kann 
filtriert und wiederholt benutzt werden. 

Wassergehalt. Zur Bestimmung des Wassergehaltes des Blutes wagt man 10 Tr. des frisch 
entnommenen Blutes in einem Wageglaschen, trocknet es bei 70 0 und wagt wieder; der Gewichts
unterschied ergibt den Wassergehalt. 

Gefrierpunkt. Der Gefrierpunkt des Blutes (s, normal - 0,560) gibt einen Anhalt iiber die 
Menge der anorganischen Salze und der organischen NichteiweiBstoffe. Der Gehalt an Salzen, 
hauptsachlich Chloriden, Phosphaten und Sulfaten des Natriums, Kaliums, Calciums und Magne
siums betragt etwa 0,8-0,9 % , Die organischen NichteiweiBstoffe stammen teils aus der Nahrung 
oder aus dem intermediaren Stoffwechsel wie Fette, Traubenzucker, teils sind es auch durch die 
Nieren ausgeschiedene Endprodukte des Stoffwechsels: Harnstoff, Harnsaure, Kreatinin, In
dikan u. a. Der EiweiBgehalt des Blutes hat auf den Gefrierpunkt kaum einen EinfluB. 

Die Gefrierpunktsbeatimmung geschieht am beaten mit dem Apparat"von BECKMANN. In 
ein groBeres GefaB, das mit einer Mischung von Eis und Kochsalz gefiillt ist, bringt man das zu 
untersuchende Blutrohrchen, in das ein Thermometer eintaucht. Unter fortwahrender Bewegung 
der Fliissigkeit mit einem Platindraht beobachtet man das Fallen der Quecksilbersaule, die zuerst 
unter den Gefrierpunkt sinkt und bei dem Einsetzen des Gefrierens wieder bis zum Gefrier
punkt steigt. Eine Nachkontrolle des Thermometers durch die Bestimmung des Gefrierpunktes 
von destilliertem Wasser ist notig. 

Bestimmung der Blutgmppen. Bereits 1874 wurde erstmals von LANDOIS nachgewiesen 
daB normales Blut oft die Fahigkeit besitzt, rote Blutkorperchen eines anderen Menschen zu
sammenzuballen. Es gelang dann LAND STEINER, nachzuweisen, daB die verschiedenen Individuen 
je nach dem Verhalten ihres Serums gegen die Erythrocyten in bestimmte Gruppen untergebracht 
werden konnen. Es werden zweckmaBig 4 Gruppen gebildet. 

Das Serum der Gruppe I (nach anderer Bezeichnung Gruppe 0) agglutiniert die roten Blut
korperchen aller anderen Menschen nicht, enthalt also keine Agglutinine, aber die eigenen Blut
korperchen werden vom Serum aller anderen Menschen zusammengeballt. Das Serum der GruppeIV 
(AB) agglutiniert die roten Blutkorperchen alIer anderen Gruppen auBer selbstverstandlich 
den eigenen, dagegen werden die Blutkorperchen von keinem fremden Serum geschadigt. Das 
Serum der Gruppe II (A) agglutiniert nicht die roten BlutkOrperchen der Gruppe IV und selbst
verstandlich nicht die eigenen, die iibrigen werden agglutiniert, und umgekehrt werden die Blut
korperchen der Gruppe II vom Serum der Gruppe III (B) und IV (AB) zusammengeballt. Das 
Serum der Gruppe III (B) agglutiniert nicht die Blutkorperchen der Gruppe IV und selbstverstand
lich nicht die eigene Gruppe III, dagegen die iibrigen beiden I und II; andererseits werden die Blut
korperchen von Gruppe III im Serum der Gruppe II und IV agglutiniert. Eine Vbersicht gibt die 
folgende Tafel: 

Serum der 

Gruppen: 

I 

II 

III 

IV 

Blutgruppen: 
I (0) II (A) III (B) IV (AB) 

o 

+ 

+ 

+ 

o 
I 0 I 0 

"~~"-I -" ---
o + I 0 

+ 

+ 
! + l~ 

+ Agglutination, o kelne Agglutination. 

Die Bestimmung der Gruppenzugehorigkeit ist fiir die Bluttransfusion wichtig, weil eine 
Agglutination und Hamolyse der gespendeten Erythrocyten im Blutkreislauf des Empfangers zu 
schweren Gesundheitsstorungen fiihren, sogar den Tod zur Folge haben kann. Angehorige apr 
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Gruppe I sind Ideal-Blutempfanger, da ihr Serum die Erythrocyten keines anderen Menschen 
agglutiniert. Gruppe IV sind Ideal-Blutspender, da ihre Blutkorperchen in dem Blutkreislauf 
aller anderen Menschen weder zusammengeballt noch aufgelOst werden. Das Blut von Gruppe II 
ist nur fur einen Menschen brauchbar, der zur eigenen Gruppe oder zur Gruppe I gehort. Das 
Blut der Gruppe III ist nur fUr Menschen brauchbar, die zur eigenen Gruppe oder auch zur 
Gruppe I zu rechnen sind. Es ist deshalb vor jeder Transfusion die Blutgruppenbestimmung 
sowohl beim Spender, wie auch beim Empfanger auszufiihren. 

A usfuhrung der Bestimm ung. Fur die Praxis ist das Verfahren der Gruppenbestimmung 
nach NURNBERGER, das sog. Dreitropfenverfahren, am einfachsten, da es keines Testserums 
bedarf. Auf einen sauberen Objekttrager bringt man einen Tropfen einer 10 % igen Natriumcitrat
IOsung, setzt dann je einen Tropfen Blut des Empfangers und des Blutspenders zu und vermischt 
vorsichtig. Unter dem Mikroskop sieht man bei schwacher VergroBerung (300fach linear) bei 
positiver Agglutination das Auftreten von feinsten Flocken. Bleibt der Tropfen durchsichtig 
homogen, so ist die Agglutination negativ, und die Bluttransfusion kann gefahrlos vorgenommen 
werden. Umstandlicher, aber fur wissenschaftliche Rassenforschung besser geeignet, ist die Unter
suchung mit Hille der Testsera zur Erkennung der Blutgruppenzugehorigkeit von Spender und 
Empfanger (Sanguitest, PHARMAZ. INSTITUT GANS A.-G., Oberursel; Haimotest, RUETE
ENOOH, Hamburg). 

Mikroskopische Blutuntersuchung. Unter dem Mikroskop erkennt man im Blut rote 
und weiBe Blutkorperchen (Erythrocyten und Leukocyten) und die Blutplattchen. 

Die weiBen Blutkorperchen sind typische tierische Zellen. Sie bestehen aus mehr oder weniger 
granuliertem Protoplasma und stellen kugelige Klumpchen dar, in denen nach Zusatz von Wasser 
oder stark verdunnter Essigsaure (2%ig) 1-4 Kerne sichtbar werden. Sie zeigen amoboide Be· 
wegungen. Die weiBen Blutkorperchen des menschlichen Blutes haben einen Durchmesser von 
etwa 10 p.. Ihre Zahl betragt etwa 5500-8000 in 1 cmm Blut. 

Die roten Blutkorperchen des menschlichen Blutes (auch des Blutes von Saugetieren) 
sind kernlose runde Scheibchen mit verdicktem Rande, so daB sie biconcav erscheinen. Sie liegen 

Blutkorperchen 
von Saugern, 
700 fach ver' 

groBert. 

Blutkorperchen von 
Saugetieren, auf der 
Flii.che und der hohen 
Rante liegend, auch 
geldrollenf6rmlg an-

einandergerelht. 
300-fach vergroBert. 

Abb.421. 

haufig geldrollenartig zusammen (Abb. 421). Die Farbe 
der einzelnen Korperchen ist schwach gelbrotlich, nur in 
dicken Schichten erscheinen sie rot. Bei Vogeln. Amphibien 

Abb.422. Blutkorperchen der 
Taube. 500-fache lineare 

Vergrollerung. 

und Fischen sind die Blutkor· 
perchen kernhaltig, biconvex 
und mehr oder weniger elliptisch 
(Abb. 422). Die GroBe ist ver
schieden. Beim Menschen be
tragt der Durchmesser 7-8 p., 
die Dicke 1,9 p.. Bei verschie
denen Krankheiten kommen 
Riesenblutkorperchen und 
Zwergblutkorperchen vor. 
Die Zahl der roten Blutkorper. 

chen in 1 cmm Blut betragt beim Manne durchschnittlich 5 Millionen, bei der Frau durchschnitt~ 
lich 4,5 Millionen. Das VerhaItnis der Zahl der roten und weiBen Blutkorperchen ist im all
gemeinen konstant (etwa 600-800 rote auf 1 weiBes). 

Bei eiterigen Prozessen steigt die Zahl der weiBen Blutkorperchen (Hyperleukocytose), in 
anderen Fallen kann sie niedriger sein als normal (Leucopenie). Die roten Blutkorperchen erreichen 
im lebenden Blut ein Alter von etwa 30 Tagen; sie werden fortwahrend neu gebildet. 

Wird Blut mit dest. Wasser versetzt, so quellen die roten Blutkorperchen durch Osmose 
auf und losen sich dann allmahlich unter Abgabe ihres Farbstoffes auf. Das Ergebnis dieser Hamo
lyse ist eine durchsichtige Rotfarbung der Flussigkeit. Die Reste des Gerustes der Blutkorperchen, 
die in der Flussigkeit schwimmen, werden als Blutschatten bezeichnet. In einer Salzlosung, 
die dem Inhalt der Blutkorperchen isotonisch ist, Z. B. physiologische NatriumchloridlOsung, 
Normosal (s. Bd. II S.713) oder RINGERSche Losung, behalten die Blutkorperchen ihre Form, 
es tritt keine Hamolyse ein. 

Die Blutplattchen sind kleine platte farblose Scheiben. Sie liegen meist zu mehreren 
zusammen und sind im gefarbten Praparat leicht aufzufinden, da im Kubikmillimeter Blut die 
Zahl der Blutplattchen rund 200000 betragt. 

Zur unmittelbaren mikroskopischen Blutuntersuchung kann man ungefarbte wie auch ge
farbte Praparate benutzen. Der auf Einstich mit einer scharfen Nadel hervortretende Bluttropfen 
wird auf einem sauberen Deckglas aufgefangen und mit der Schichtseite auf einen ebenfalls gut 
gereinigten Objekttrager gelegt. Die Untersuchung, mit ungefahr 300facher VergroBerung laBt 
zwar die Formen der Blutkorperchen und das Verhaltnis der weiBen zu den roten Blutkorperchen 
einigermaBen erkennen, aber erst die Farbung des trockenen Praparates gestattet feinere Unter. 
schiede sichtbar zu machen. Der Bluttropfen wird auf einem reinen Deckglas aufgefangen, auf 
das sofort ein anderes Deckglas gelegt wird; zieht man dann die beiden Deckglaser parallel aus. 
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einander, so erhiiJt man das Blut in diinnster Schicht. Oder man fangt das Bluttropfchen auf 
einem durch Abflammen vollig fettfrei gemachten Objekttrager auf, taucht die Kante eines im 
Winkel von 45 0 geneigten geschliffenen 0 bjekttragers in dieses Tropfchen ein, bis sich das Tropfchen 
an der Beriihrungsstelle der beiden Objekttrager iiber die ganze Beriihrungsstelle strichformig 
verbreitet hat und zieht dann den Objekttrager langsam aber gleichmaBig iiber den unteren Ob
jekttrager. Die Fixierung des so gewonnenen Blutpraparates geschieht durch AufgieBen oder Ein
legen in eine Mischung von gleichen Teilen Ather und Alkohol, an Stelle dessen auch Methyl
alkohol treten kann. 

Von den zahlreich angegebenen Farbeverfahren haben sich die Verfahren nach' JENNER
MAy oder nach GIEMSA am besten bewahrt. Bei der Farbung nach JENNER-MAY ist die Fixierung 
des Praparates nicht notwendig, da die Farbe (Eosinmethylenblau) in Methylalkohol gelost ist. 
Das trockene Blutpraparat wird zuerst 2 Min. mit der JENNER-MAY-Losung iibergossen und 
kommt dann nach AbgieBen der Farbe in ein GefaB mit dest. Wasser und bleibt hier noch etwa 
3 Min. liegen. Abtrocknen mit FlieBpapier, vorsichtig einmal durch die Flamme ziehen, unter
Buchen mit starkster VergroBerung mit der Immersionslinse. Die GIEMsA-Farbe ist eine methyl
alkoholische Azurosinlosung, die von GRUBLER u. Co., Leipzig, Liebigstr. 16, bezogen werden 
kann. Zur Herstellung der gebrauchsfertigen Mischung verdiinnt man die konzentrierte GIEMSA
Losung in dest. Wasser, das durch Zufiigung von 5 Tr. einer 1 %igen Natriumcarbonatlosung zu 
einem Liter Wasser entsauert worden ist. Man gibt zweckmaBig in ein Probierrohr etwa 10-15 ccm 
des Wassers und fiigt die der Zahl der Kubikzentimeter entsprechende Anzahl Tropfen der konz. 
GIEMSA-Losung zu, mischt und bringt die so frisch bereitete Losung auf das lufttrockene Praparat, 
das vorher durch Ather-Alkohol oder Methylalkohol 2-3 Min. lang fixiert war. Die Fixierungs
fliissigkeit ist vorher abzugieBen, das Praparat vorsichtig zwischen FlieBpapier abzutrocknen. Man 
farbt etwa 10-30 Min., spiilt vorsichtig ab, trocknet und untersucht mit starkster VergroBerung 
(Olimmersion). Die Blutkorperchen erscheinen graurot, die Kerne der weiBen Blutkorperchen und 
der kernhaltigen roten Blutkorperchen rot-violett. Die GIEMSA-Flirbung eignet sich besonders 
zur Erkennung von Blutparasiten (Malaria, Recurrens). Es ist auBer diesen Farbeverfahren 
noch eine groBe Anzahl anderer Farbearten fiir besondere Zwecke angegeben worden, doch geniigt 
im groBen und ganzen fiir aIle Zwecke die GIEMsA-Farbung, die den Vorteil hat, daB sie mit 
einem sehr konstanten Farbstoff arbeitet und "Oberfarbungen nicht leicht eintreten. 

Ziihlung der Blutkorperchen. Die Zahlung der rot en Blutkorperchen geschieht 
mit der Zahlkammer von THOMA-ZEISS: Auf einem Objekttrager sitzt ein Glasrahmen, der eine 
Deckscheibe aufgekittet tragt, in deren Mitte ein kreisformiges, urn 0,01 mm diinneres Scheibchen 
befestigt ist, das von einer Rinne umgeben ist. In der Mitte befindet sich ein Quadratsystem von 
bestimmtem AusmaB als Zahlfeld eingeritzt. Bringt man auf die zentrale Scheibe einen Tropfen 
des in weiter unten angegebener Weise verdiinnten Blutes und driickt leise, aber gleichmaBig das 
Deckglas auf, bis im Rahmen Interferenzerscheinungen auftreten, so tritt ein Teil des Blutes in den 
0,01 mm tiefen Raum zwischen Zentralscheibe und Deckglas, der BlutiiberschuB flieBt in die Rinne 
abo Mit mittelstarker VergroBerung stellt man dann die Zahl der Blutkorperchen innerhalb dieser 
Flache fest und kann damit die Zahl der roten Blutkorperchen im Kubikmillimeter errechnen. Bei 
der Abanderung von BURKER wird zuerst das Deckglas aufgelegt, mit Klammern festgepreBt und 
dann durch eine sinnvolle Anordnung das Blut durch capillare Ansaugung in den umgrenzten, 
inhaltlich bestimmten Raum gebracht. Das BURKERsche Verfahren gestattet ein rasches und 
sicheres Arbeiten. Kittlose BURKERSche Kammern liefert die Firma HELLIGE u. Co. in Freiburg 
in Br. Ehe das Blut in die Zahlkammer gebracht wird, wird es mit einer graduierten Aufnahme
pipette, die eine gleichmaBige Mischung gestattet, mit Verdiinnungsfliissigkeiten, die je nach Art 
des Untersuchungsobjektes wechseln, gemischt. Als Verdiinnungsfliissigkeit verwendet man ent
weder 3 0/ oige KochsalzlOsung oder die RAYEMSche Losung, bestehend aus: Hydrargyrum bi
chlorat. 0,5, Natrium sulfuric. 5,0, Natr. chlorat. 1,0, Aqua dest. 200,0. Die Mischpipette besteht 
aus einer graduierten Capillare, die sich in eine birnformige Ampulle erweitert. Man laBt den 
durch tiefen Einstich in die trockene Fingerkuppe gewonnenen Bluttropfen rasch bis zur Marke 1 
eintreten und saugt dann mit Hille des angefiigten Gummischlauches die angegebene Verdiinnungs
fliissigkeit bis zur Marke 101 auf, wodurch man eine 100fache Verdiinnung gewinnt. Durch Schiit
teln oder Rollen auf einer ebenen, nicht zu harten Unterlage erreicht man eine gleichmaBige Mischung 
des Blutes mit der Verdiinnungsfliissigkeit. Rasches und sorgfaltiges Arbeiten ist notwendig. 

Da der Raum iiber 4 kleinen Quadraten der THOMA-ZEIssschen Zahlkammer 1/1000 cmm 
betragt, so hat man die Durchschnittszahl der iiber einem kleinen Quadrat gezahlten Zahl roter 
Blutkorperchen (aus einer groBeren Anzahl durchgezahlter Quadrate nimmt man das Mittel) mit 
400000 zu multiplizieren. Aus dem Ergebnis der Zahlung und der Feststellung des Hamoglobin
gehaltes einer bestimmten Blutmenge kann man das Verhaltnis der Hamoglobinmenge zur Menge 
der roten Blutkorperchen berechnen. Diese VerhiUtniszahl, Farbeindex der roten Blut
korperchen genannt, wird errechnet, indem man den gefundenen Hamoglobinwert durch die 
mit 2 multiplizierten ersten beiden Ziffern der Erythrocytenzahl teilt. Bei 100% Hamoglobin 

d 5000000 BI k h · d F"" b " d 100 1 D F b· d . kl· un roten ut orperc en 1st er ar em ex 2 X 50 =. er ar em ex 1st emer 
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als 1, wenn das Hamoglobin starker abgenommen hat, als die Zahl der roten Blutkorperchen, 
im umgekehrten Faile groBer als 1. 

Bei der Zahlung der weiBen Blutkorperchen, die sich im stromenden Blut normaler
weise im Verhaltnis etwa von 1 : 800 zu den roten Blutkorperchen finden, verwendet man eine der 
THOMA-ZEIssschen Mischpipette ahnliche Anordnung. Die Verdiinnung des Blutes ist hier nur 1: 10; 
als Verdiinnungsfliissigkeit dient eine 1 010 ige Essigsaurelosung, die die roten Blutkorperchen zerstort, 
die Leukocyten aber nicht. In der ZEISSschen Zahlkammer zahlt man aile Quadrate aus und er
halt dann die Menge der in 1/10 cmm enthaltenen Leukocyten. Will man auf 1 cmm Blut um
rechnen, so muB man bei einer Verdiinnung 1: 10 die gefunde Zahl mit 100 multiplizieren. 

Senkungsgeschwindigkeit der Blutkorperchen. Von diagnostischer Bedeutung, be
sonders bei zehrenden Krankheiten ist die von FAHRAEUS angegebene, von LINZENMEYER in die 
klinische Diagnostik eingefiihrte Bestimmung der Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkorper
chen im ungerinnbar gemachten Blut. Die Senkungsgeschwindigkeit, die normalerweise in 
1 Stunde bei Mannern 1--5 mm, bei Frauen 3-7 mm betragt, ist bei verschiedenen Krankheiten, 
besonders der Tuberkulose erhoht, bis 34 mm in der Stunde. Die Ausfiihrung der Bestimmung 
geschieht in folgender Weise: 

In eine Rekordspritze gibt man 1/2 ccm NatriumcitratlOsung (10 %ig) und entnimmt aus 
der Armvene mit einer gewechselten Kaniile 2 ccm Blut. Der Inhalt der Spritze wird durch Schwen
ken gemischt und in ein Sedimentierrohrchen gebracht (LEITZ, Berlin). DasRohrchenwird 
kurz 2-3mal umgekehrt unl!. dann bei Zimmertemperatur genau senkrecht stehen gelassen. Die 
erste Ablesung erfolgt nach einer Stunde, indem man die Hohe der Serumsaule von dem unteren 
Rande des Meniscus bis an die AblagerungssteHe der roten Blutkorperchen mit einem genauen 
MaBstab miBt. Elnen von Dr. ADLER angegebenen Apparat zur Bestimmung der Senkungs
geschwindigkeit der roten Blutkorperchen nach dem Verfahren von WESTERGREN liefert die 
Firma KALLMEYER, Berlin. 

Bestimmung des Hiimoglobingehaltes. Der Hamoglobingehalt des Blutes betragt un
gefahr 13,5 g in 100 ccm, bei Frauen etwas weniger. Er ist abhangig von der Zahl der roten Blut
korperchen und von dem Hamoglobingehalt der einzelnen Blutscheiben. Den Hamoglobingehalt 
des Gesamtblutes bestimmt man durch das Hamometer von SAHLI oder mittels des von AUTEN
RIETH-KoNIGSBERGER angegebenen Kolorimeters. Bei dem von SAHLI angegebenen Apparat 
befindet sich in einem zugeschmolzenen Glasrohrchen eine Hamatinlosung von bekanntem Gehalt. 
In ein zweites Rohrchen gibt man bis zurMarke 10 1/10-n-Salzsaure und bringt in dieses Rohrchen 
mittels einer feinen Pipette 20 cmm Blut. In etwa 10 Min. hat sich das rote Hamoglobin des 
Blutes durch die Salzsaure in Hamatinchlorid (Hamin) verwandelt. Man fiigt dann solange 
tropfenweise Wasser zu, bis Kontrollrohrchen und das zu untersuchende Blut gleiche Farbe ange
nommen haben. Erreicht die Verdtmnungsfliissigkeit die Marke 100, so ist das Blut normal. J e hamo
globinarmer das Blut ist, urn so geringer ist die Menge der notwendigen Verdiinnungsfliissigkeit. 

Das Kolorimeter von AUTENRIETH-KONIGSBERGER beruht ebenfaHs auf dem Prinzip 
der Farbenvergleichung. Das Hamoglobin wird ebenfalls mit 1/1O-n-Salzsaure in braunes Hamatin
chlorid verwandelt. Die Vergleichslosung befindet sich aber hier in einem Glaskeil, der quer zum 
Auge des Beschauers verschoben werden kann, dem durch einen Ausschnitt ein schmaler Teil des 
Keiles sichtbar ist. Man gibt in den Glastrog des Apparates 1 ccm 1/10-n-Salzsaure, dann 20 cmm 
Blut, fiillt mit 2 cem 1/10-n-Salzsaure auf, mischt und bringt nach 5 Min. den Glastrog in die 
Hohlung des Apparates. Durch Verschiebung des Keiles kann man auf Farbengleichheit einstellen 
und an der unten angebrachten Skala unmittelbar den Hamoglobinwert ablesen. 

Bestimmung der Glykose im Blut. Der Gehalt des Blutes an Glykose betragt normal etwa 
60-120 mg in 100 ccm. Stehen groBere Mengen Blut, etwa 30-40 ccm zur Verfiigung, so kann 
die Bestimmung wie beim Harn ausgefiihrt werden. Die abgemessene Menge Blut wird mit der 
doppelten Menge Wasser verdiinnt und die Mischung zur Ausfallung der EiweiBstoffe 
tropfenweise unter Umschwenken mit dialysierter EisenoxychloridlOsung versetzt. Fiir ~O bis 40ccm 
Blut sind etwa 3-4 ccm Eisenoxychloridlosung erforderlich. Die Mischung wird dann filtriert, 
das Filter mit Wasser nachgewaschen und im Filtrat die Glykose wie beim Harn gewichtsanalytisch 
oder maBanalytisch bestimmt (s. S. 1240). Bei haufigen Blutzuckerbestimmungen, wie sie bei der 
Insulintherapie erforderlich sind, kommt die Verwendung von grbBeren Blutmengen nicht in Be
tracht. Es ist dann ein Mikroverfahren anzuwenden, fur das etwa 100 mg Blut geniigen, dessen 
Ausfiihrung aber gute tJbung erfordert. VerhaltnismaBig einfach auszufiihren ist das Mikrover
fahren zur Blutzuckerbestimmung nach H. C. HAGEDORN und B. N. JENSEN, das auf der 
Reduktion von Kaliumferricyanid durch Glykose zu Kaliumferrocyanid und jodometrischer 
Titration des iiberschiissigen Kaliumferricyanids beruht. 

Fur die Bestimmung sind folgende Losungen erforderlich: Zur EiweiBfallung: 1/10-n
Natronlauge und eine Losung von Zinksulfat, die in 100 ccm 0,45 g ZnSO, + 7 H 20 enthii.lt. 
Beide Losungen werden zweckmaBig aHe 8 Tage frisch durch Verdiinnen starkerer Losungen 
hergesteHt. 

Zur Zuckerbestimmung: 1. 1/2oo-n-Kaliumferricyanidlosung: 1,65 g Kaliumferri
cyanid und 1O,6g wasserfreies Natriumcarbonat werden in Wasser Z1!. 1000 ccm gelOst. Vor Licht ge-

Ha.ger, Handbuch II. 80 
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schiitztaufzubewahren.2.Kaliumjodid.Zinksulfat-Natriumchloridlosung:5gKaliumjodid, 
10 g krist. ZinksuHat, 50 g Natriumchlorid werden in Wasser zu 200 ccm gelost. - Die Losung 
ist nicht unbegrenzt haltbar, weil allmithlich freies Jod abgeschieden wird. ZweckmitJ3ig hitlt man 
eine groJ3ere Menge der Losung ohne Kaliumjodid vorrll.tig und setzt dieses erst beim Verbrauch 
kIeineren Mengen der Losung zu. Enthii.lt die Losung kIeine Mengen von freiem Jod, so kann dieses 
durch Filtrieren durch dickes Filtrierpapier beseitigt werden. - 3. EssigsiturelOsung. 3 ccm 
Essigsiture (oder 10 ccm verd. Essigsii.ure von 30%) werden mit Wasser auf 100 ccm verdiinnt.-
4. StitrkelOsung. 1 g loaliche Stii.rke Wird in 100 ccm gesltttigter Natriumchloridlosung durch 
Erhitzen gelost und die Losung filtriert. - 5. Natriumthiosulfatlosung, etwa l/aoo-normal, 
1,4 g krist. NatriumthiosuHat werden in Wasser zu etwa 1000 ccm geMst. 6. l/800-n-Kalium
jodatlosung: 0,1783 g reines getrocknetes Kaliumjodat, KJOs werden in Wasser zu genau 
1000 ccm gelost. 

Das Kaliumferricyanid wird in folgender Weise gereinigt: Das kristallisierte Kalium
ferricyanid des Handels wird mit kaltem Wasser abgespiilt und in der notigen Menge heil3em Wasser 
gelost. Die heil3e wsung wird durch ein kIeines, vorher mit, heil3em Wasser ausgewaschenes 
Filter in eine Porzellauschale filtriert, die auf eiskaltem Wasser schwimmt und umgeriihrt. Nach 
dem Erkalten wird das Kristallmehl auf einer mit heil3em Wasser ausgewaschenen Filterscheibe 
scharf abgesogen und etwa bei 50 0 getrocknet. Das so gereinigte Salz muJ3 frei sein von Ferro· 
cyanid und Ferrisalz. Die Losung von 0,1 g des Salzes in 10 ccm Wasser darf nach Zusatz von 
2 Tr. verd. Schwefelsiure durch einige Tropfen Kaliumferrocyanid!osung nicht geblitut werden. 
Wird die wii.sserige Losung (0,1 g + 10 ccm) mit einigen Tropfen Eisenchloridlosung und Salz
siLure versetzt, so darf keine Blaufltrbung auftreten. 

A usfiihrung der Bestimm ung. In ein 15 mm weites, 150 mm !anges Probierrohr oder 
Pritparateng!as bringt man 1 ccm l/lO-n-Natronlauge und 5 ccm ZinksuHatlosung (0,45%). Dann 
wird 0,1 cm Blut, mit einer Kapillarpipette gemessen, in die Mischung hineingeblasen, die Pipette 
zweimal mit der Mischung durch Aufsaugen und Ausblasen nachgespiilt und die Mischung 3 Minuten 
im siedenden Wasserbad erhitzt. Dadurch wird das EiweiJ3 in Flocken abgeschieden, und die 
Fliissigkeit wird kIar. Sie wird dann durch einen Trichter von 3--4 cm Durchmesser, in den ein 
Wattebauschchen eingelegt ist (nicht fest angedriickt), das mit Wasser befeuchtet wird, filtriert. 
Das Filtrat wird in einem PriLparateng!as von 30 mm Weite und 90 mm Linge aufgefangen. Trichter 
und Filter werden zweimal mit je 3 ccm Wasser nachgewaschen, wobei man das Wasser an der 
Wandung des GIases unter Drehung des Ietzteren herunterlaufen liLJ3t. Das Filtrat wird dann 
mit 2 ccm der Kaliumferricyanidlosung versetzt und 15 Minuten im siedendem Wasserbad erhitzt. 
Nach der Abkiilllung werden 3 ccm Kaliumjodid-ZinksuHat-Natriumchloridlosung und 2 ccm Essig
siturelosung zugesetzt, und das durch das iiberschiissige Kaliumferricyanid freigemachte Jod 
nach Zusatz von 2 Tr. Stltrkelosung mit der NatriumthiosuHatlosung titriert unter Verwendung 
einer Biirette von 2 ccm Inhalt, die in 0,02 ccm eingeteilt ist. Die NatriumthiosuHatlosung wird 
mit Hille der l/800-n-Kaliumjodatlosung eingestel1t, indem man 2 ccm der letzteren mit 3 ccm 
Kaliumjodid-ZinksuHat-Natriumchloridlosung, 3 ccm EssigsiLurelosung, 10 ccm Wasser und 2 Tr. 
Stltrkelosung versetzt und mit der Natriumthiosulfatlosung titriert. Neben der Zuckerbestim
mung ist ein blinder Versuch ohne Blut auszufiihren, bei dem die gleichen Mengen der ver
schiedenen Losungen verwendet werden. 

Berechnung. Die Berechnung der Menge der Glykose geschieht am einfachsten auf Grund 
der Zahl der Kubikzentimeter l/soo-n-NatriumthiosuHatlosung, die beim Zuriicktitrieren des iiber
schiissigen Kaliumferricylmids notig ist. Man multipliziertdie Zahl der Kubikzentimeter Natrium
thiosuHatlosung mit dem bei der Einstellung mit l/lOo-n-Kaliumjodatlosung ermittelten Faktor 
und entnimmt aus der Berechnungstafel die Menge der GIykose in Milligramm, z. B. 1,16 ccm 
l/800-n-Natriumthiosulfatlosung = 0,148 mg GIykose, von dieser Menge ist die aus dem blinden 
Versuch rechnerisch sich ergebende Menge abzuziehen, z. B. 1,92 ccm l/soo-n-Natriumthiosulfat
losung = 0,014 mg GIykose. Die angewandte Menge Blut, 0,1 ccm, enthilt also 0,148 - 0,014= 
0,134 mg GIykose. 

ccm l/800-n-Natriumthiosulfatlosung = mg GIykose 

0 1 2 3 I 4 5 I 6 I 7 8 9 

0,0 0,385 0,382 0,379 0,376 0,373 0,370 0,367 0,364 0,361 0,358 
0,1 0,355 0,352 0,350 0,348 0,345 0,343 0,341 0,338 0,336 0,333 
0,2 0,331 0,329 0,327 0,325 0,323 0,321 0,318 0,316 0,314 0,312 
0,3 0,310 0,308 0,306 0,304 0,302 0,300 0,298 0,296 0,294 0,292 
0,4 0,290 0,288 0,286 0,284 0,282 0,280 0,278 0,276 0,274 0,272 
0,5 0,270 0,268 0,266 0,264 0,262 0,260 0,259 0,257 0,255 0,253 
0,6 0,251 0,249 0,247 0,245 0,243 0,241 0,240 0,238 0,236 0,234 
0,7 0,232 0,230 0,228 0,226 0,224 0,222 0,221 0,219 0,217 0,215 
0,8 0,213 0,211 0,209 0,208 0,206 0,204 0,202 0,200 0,199 0,197 
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ccm l/800-n-Natriumthiosulfatlosong = mg Glykose 

° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,9 0,195 0,193 0,191 0,190 0,188 0,186 0,184 0,182 0,181 0,179 
1,0 0,177 0,175 0,173 0,172 0,170 0,168 0,166 0,164 0,163 0,161 
1,1 0,159 0,157 0,155 0,154 0,152 0,150 0,148 0,146 0,145 0,143 
1,2 0,141 0,139 0,138 0,136 0,134 0,132 0,131 0,129 0,127 0,125 
1,3 0,124 0,122 0,120 0,119 0,117 0,115 0,113 0,111 0,110 0,108 
1,4 0,106 0,104 0,102 0,101 0,099 0,097 0,095 0,093 0,092 0,090 
1,5 0,088 0,086 0,084 0,083 0,081 0,079 0,077 0,075 0,074 0,072 
1,6 0,070 0,068 0,066 0,065 0,063 0,061 0,059 0,057 0,056 0,054 
1,7 0052 0,050 0,048 0,047 0,045 0,043 0,041 0,039 0,038 0,036 
1,8 0,034 0,032 0,031 0,029 0,027 0,025 0,024 0,022 0,020 0,019 
1,9 0,017 0,015 0,014 0,012 0,010 0,008 0,007 0,005 0,003 0,002 

Ein anderes Mikroverfahren zur Bestimmung des Blutzuckers und Verfahren zur mikro
chemischen Bestimmung anderer Blutbestandteile, Reststickstoff u. a. finden sich in dem Werk 
von IVAB BANG, Mikrobestimmung einiger Blutbestandteile, Verlag BERGMANN, Wiesbaden 1922. 
Die Verfahren sind zum Teil auch wiedergegeben in dem "Merkblatt fiir chemische Untersuchung 
von Blut, Harn, Faeces und Mageninhalt" von Dr. FISOHER, Verlag F. LEINEWEBER, Leipzig_ 

Schii.tzungsweise lliBt sich die Menge der Glykose im Blut durch folgendes Verfahren 
von 1. BANG ermitteln: 

Blutzuckerprobe nach BANG: Man saugt 2-3 Tropfen = etwa 100-120 mg des 
Blutes mit einem 16 X 28 mm groBen Stiick Filtrierpapier auf, bringt das Papier in ein 
Probierrohr und iibergieBt es mit 5 ccm gesii.ttigter Kaliumchloridlosung, die in einem andern 
Probierrohr zum Sieden erhitzt war. Dadurch gerinnt das BluteiweiB, und der Blutzucker geht 
in Losung. Nach volligem Erkalten gieBt man die Losung in ein anderes Probierrohr, fiigt 
5 Tropfen alkalische Kaliumnatriumtartratlosung und 2 Tropfen Fehling'scher Kupfersulfat
losung hinzu und kocht 1/2 Minute lang; scheidet sich dabei Kupferoxydul aus, so enthii.lt das 
Blut mehr als 0,15 0/ 0 Glykose. 

Forensische Blutuntersuchung. 
Die Untersuchung von Blut in forensischer Beziehung erstreckt sich zunii.chst darauf, nachzu

weisen, ob frische oder alte Flecken an KleidungsstUoken, an Geraten, auf dem FuBboden, an 
Tiiren und Wii.nden usw. von Blut herriihren oder nic\'C;. Weiter ist die Festste1lung der Blutart 
oft von groBer Bedeutung die Feststellung, ob Menschenblut oder Blut einer bestimmten Tierart 
vorliegt. 

Nachweis von Blut. 
a) Mikroskopisch. Sind die Flecken frisch oder erst kurze Zeit eingetrocknet, so findet 

man in einem mit physiologischer Natriumchloridlosung hergestellten Prii.parat noch unveranderte 
oder wenig verii.nderte Blutkorperchen. Dabei gibt die Form der roten Blutkorperchen zu erkennen, 
ob Blut von Saugern oder Vogeln vorliegt (vgl. S. 1263). Sind unverii.nderte Blutkorperchen nicht 
zu erkennen. so muB man versuchen, den eingetrockneten, geschrumpften Blutkorperchen durch 
Quellungsmittel wieder ihre urspriinglicheForm zu geben_ Hierzu werden verwendet: 1. 30 0/ oige 
Kalilauge, 2. PAOINI-HoFMANNSche Losung: 1 T_ Quecksilberchlorid, 2 T_ Natriumchlorid, 300 T. 
Wasser, 100 T. Glycerin, 3. ROUSSINsche Losung: 3 T_ Glycerin, 1 T. konz. Schwefelsii.ure, die 
vorher mit Wasser auf 25 T. verdiinnt wird. Die besten Dienste leistet die Kalilauge. 

Man bringt eine kleine Menge der abgeschabten Probe auf einen Objekttrager, legt ein Deck
gla.schen auf, bringt das Praparat unter das Mikroskop, laBt von der Seite das Quellungsmittel zu
flieBen und beobachtet die eintretenden Verii.nderungen. Man kann nicht erwarten, daB nun aIle 
Blutkorperchen we urspriingliche Form wieder annehmen; meist werden nur vereinzelte Blut
korperchen, besonders in den diinnsten Teilchen des Prii.parates we Form zeigen. 

Unveranderte rote Blutkorperchen, die auf undurchsichtigen Gegenstanden angetrocknet 
sind, konnen direkt im renektierten Licht durch den Opakillu1llinator von LEITZ, der an einem 
gewohnlichen Mikroskop angebracht werden kann, sichtbar gemacht werden. 

Nachweis von Blut durch Bildung der TEICHMA.NNSchen Hii.minkristalle. 
Wird eingetrocknetes Blut mit Essigsii.ure (Eisessig) unter Zusatz einer Spur Natriumchlorid er
hitzt, die Essigsii.ure verdunsten gelassen, so findet man in dem Riickstand unter dem Mikroskop 
die TEICHMA.NNSchen Hii.minkristalle, wohlausgebildete braune Kristallchen von besonderer 
Form. Die Kristalle sind oft zu Zwillingen oder zu Drusen zusammengewachsen (Abb.423). Die 
Kristalle bestehen aus Hii.matinchlorid; durch die Essigsii.ure wird aus dem Hii.moglobin der 
roten Blutkorperchen Hii.matin und Globin gebildet; ersteres gibt dann in der essigsauren 
Lasung durch Umsetzung mit Natriumchlorid das Ohlorid. Auch Bromide und Jodide geben 
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ahnliche KristaUe der entsprechenden Hamatinhalogenide. Auf einen Objekttrager bringt man 
eine kleine Menge des mit einem Prapariermesser abgeschabten Fleckens, fiigt eine Spur (Bruch. 
teile eines Milligramms) sehr fein zerriebenes Natriumchlorid hinzu, mischt mit der Priipariernadel 
und legt ein Deckglas auf. Dann liiBt man mit einer Pipette 1-2 Tr. Eisessig unter das Deckglas 

flieBen und erhitzt nun den Objekttriiger iiber 
einem Mikrobrenner so lange, bis sich Dampfblasen 
zeigen (nicht liinger!). Dann legt man den Objekt. 
triiger an einen warmen Ort und liiBt den Eisessig 
langsam verdunsten. Das Priiparat wird dann bei 
300 facher VergroBerung sorgfiiltig durchgesehen, 
besonders am Rande. War Blut vorhanden, so 
zeigen sich die unverkennbaren, gut ausgebildeten 
Hiiminkristalle. Zum Vergleich steUt man ein 
Priiparat mit frisch eingetrocknetem Blut her. 

Bei alten eingetrockneten Blutflecken ist die 
Darstellung der HaminkristaUe manchmal schwie· 
rig. Man muB dann die Blutprobe langere Zeit mit 
dem Eisessig einweichen lassen oder nach dem 
erstmaligen Verdunsten des Eisessigs das Praparat 
nochmals mit Eisessig in gleicher Weise behandeln. 
Leichter gelingt die Darstellung der HiiminkristaUe 
durch die von NIPPE angegebene Abanderung des 
Verfahrens, bei dem Eisessig verwendet wird, der 
in 1000 T. je 1 T. Kaliumbromid, Kaliumchlorid 

Abb.423. TEICHMANNsche Haminkrlstalle. und Kaliumjodid enthiilt. 
350fache Vergrollerung. Da die Darstellung der HaminkristaUe zu-

weilen versagt, benutzt man zweckmaBiger die BU
dung von Hiimochromogenkristallen zum Nachweis von Blut. Diese bieten den Vorteil, daB 
sie aU<lb. spektralanalytisch nachgewiesen werden konnen. Man versetzt ein Stiickchen der Spur 
mit Pyridin, verreibt und fiigt frisches Schwefelammonium oder 10%ige Hydrazinsulfatlosung 
hinzu. Der Flecken wird rosarot; die kleinen stern- oder garbenformig zusammenliegenden 
Hamochromogenkristalle haben eine leuchtend rote Farbe. 

Spektroskopischer Nachweis von Blut. Losungen von Hamoglobin und seinen Derivaten 
zeigen kennzeichnende Absorptionsstreifen im Spektrum. Man zieht die auf Blut zu untersuchenden 
Proben mit dest. Wasser aus und bringt den filtrierten Auszug in einen schmalen Glastrog zwischen 
Liohtquelle und Spalt des Spektralapparates. Bei Blutflecken zeigt sich gewohnlich das Spektrum 
des Oxyhiimoglobins (s_ Abb. 424). Witd der Auszug mit etwas gelbem Schwefelammonium 
versetzt, so zeigt sich das Spektru.m des reduzierten Hiimoglobins (10). War das Blut schon 
zersetzt, so kann sich auch dae Spektrum des Methiimoglobins zeigen (8). Auch dieses geht 
nach Zusatz von Schwefelammonium in das Spektrum 10 iiber. 1st die Zersetzung des Blutes 
bereits bis zur Bildung von Hamatin vorgeschritten, so erhalt man das Spektrum 11 oder 12, und 
nach Zusatz von Schwefelammonium das Spektrum 13 oder 14. Bei sehr geringen Blutspuren 
gelingt der spektrographische Nachweis zuweilen noch mit einem Mikrospektralapparat. Durch 
Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Hamoglobin entsteht das griingefiirbte Sulfhamo
glo bin, das auch bei der Fitulnis des Blutes auftritt (Spektrum 6). 

Bestimmung der Art des Blutes. Durch die bisher beschriebenen Verfahren wird nur der 
Nachweis geliefert, ob Blut vorliegt oder nicht. Die Art des Blutes kann durch das Bd. I, S.842 
naher erliiuterte Priizipitinverfahren nach UHLENHUT erfolgen, das auch zur Feststellung 
der Fleischarten, besonders von Pferdefleisch dient. 

Zur Ausfiihrung der Probe wird die verdi:ichtige Blutspur mit physiologischer Kochsalzlosung 
ausgezogen, 1 Tr. des filtrierten Auszuges mit 1 Tr. des Testserums versetzt und auf dem Objekt
trager oder im hangenden Tropfen mikroskopisch untersucht. Bei positivem Ausfall der Reaktion 
bilden sich kleinere und groBere Haufchen mit astartigen Auslaufern. Die Reaktion kann klarer 
im Dunkelfeld beobachtet werden, wie neuerdings von MARX, STRASSMANN und OELZE emp
fohlen worden ist. Durch die von SIMONS angegebene Methode der Fixierung der Flocken im 
Tuschepraparat ist eine Konservisrung des Ergebnisses moglich. 

Nachweis von Kohlenoxydhlimoglobin im Blut. Bei Kohlenoxydvergiftung (durch 
Ofen-, Sprengstoff-, Motorgase, Leuchtgas) enthiilt das Blut eine Verbindung von Kohlen
oxyd mit Hitmoglobin, die dem Blut eine lebhaft rote Farbung gibt und durch das Spektrum 
leicht erkannt werden kann. Das zu untersuchende Blut wird mit Wasser verdiinnt und filtriert. 
Das Filtrat wird mit Wasser weiter verdiinnt und im Glastrog zwischen Lichtquelle und Spalt 
des Apparats gebracht. Die notwendige Verdiinnung richtet sich nach dem Durchmesser des 
Glastroges. Man priift zuerst starker gefiirbte Verdiinnungen und verdiinnt notigenfalls weiter, 
bis das Spektrum deutlich wird. Kohlenoxydhamoglobin gibt das in Abb. 424, 3 wiedergegebene, 
dem Spektrum des Oxyhamoglobins fast gleiche Spektrum. Fiigt man nun zu der Blutlosung 
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Abb. 424. Blutspektreo nach L. LEWIN, 
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einige Tropfen gelbes Sehwefelammonium, so bleiben die beiden Streifen in Gelb und Grlin be
stehen, wahrend sie bei normalem Blut in ein breites Band iibergehen (wie 10). Zur Gegenprobe 
verwendet man eine Blutlosung, in die man Kohlenoxyd oder Leuehtgas eingeleitet hat. AuBer
dem werden Vergleiche mit reinem Blut angestellt. 

Zuverlassiger ist folgendes Verfahren nach WACHHOLZ-SIERADSKY. Man verdiinnt die 
Blutprobe mit der vierfachen Menge Wasser, fiigt auf je 1 eem 2 Tr. einer 10 0/ oigen Kalium
ferricyanidlosung hinzu und teilt die Mischung in zwei gleiche Teile. Die eine Halfte wird in ein 
Flaschchen gegeben, das dieht versehlossen wird. Die andere Halite wird 10 Minuten lang von einem 
SehaIehen in ein anderes und wieder zuriickgegossen. Beide Proben werden dann mit je 5 Tr. 
SchwefelammoniumlOsung und 10 Tr. 20%iger Tanninlosung versetzt und kraftig geschiittelt. 
1st Kohlenoxydhamoglobin zugegen, so wird die mit Luft behandelte Probe helirosa gefarbt, wah
rend die verschlossen aufbewahrte Probe schmutzig griinbraun wird. 

Nachweis von Kohlenoxyd in der Luft. Das spektroskopische Verfahren zum Nach
weis von Kohlenoxydhamoglobin kann auch zum Nachweis von Kohlenoxyd in der Luft dienen. 
Man fiillt in dem Raume, in dem Kohlenoxyd nachgewiesen werden solI, eine Flasche von 5 Liter 
1nhalt mit Hille eines Blasebalgs oder Gummigeblases, die mit einem bis auf den Boden der Flasche 
reichenden Glasrohr verbunden sind, mit der Luft. Dann gibt man in die Flasche eine Mischung 
von etwa 20 ccm frischem Blut und etwa 80 ccm Wasser, verschlieBt die Flasche und schiittelt si~ 
15-20 Min. lang. Man kann auch Luft des Raumes langere Zeit durch die Blutlosung hindurchblas(;n 
oder -saugen. Von der Blutlosung werden 10 Tr. mit 20 ccm Wasser gemischt und spektroskopisch 
untersucht wie beim Nachweis von Kohlenoxydharrioglobin. 

Bakteriologische Untersuchungen. 
Die Bakteriologie ist ein Zweig der Mikrobiologie, der Lehre von den 

Kleinle bewesen. 
Die Kleinlebewesen werden gewohnlich in vier groBe Gruppen eingeteilt: 

1. die B ak terien (Spaltpilze), 
2. die Pilze (Fungi imperfecti, SproB- und Strahlenpilze), 
3. die Protozoen (Urtiere, einzellige Tiere), ' 
4. die .Aphanozoen (nicht sichtbare Wesen, filtrierbares Virus). 

Die Bakterien, botanisch zur Gruppe der ThaUophyten gehorig, bestehen 
aus farblosem, eiweiBartigem Protoplasma und Zelihaut, besitzen aber keinen Kern, 
sondern die Kernsubstanz ist regellos im Protoplasma verteilt. Zu ihnen gehoren die 
meisten der krankheiterregenden Parasiten, wahrend die iibrigen Gruppen der Klein
lebewesen nur wenige pathogene Vertreter aufweisen. Nach der auBeren Form der 
Bakterien unterscheidet man folgende Gruppen: a) die Kokken oder Kugelbakte
rien, b) die Bacillen oder Stabchen- und Fadenbakterien (die Bezeichnung Bacillen 
wird auch falschlich fiir Bakterien iiberhaupt gebraucht), c) die Spirillen oder 
Schraubenbakterien. Es ist aber zu beachten, daB es zwischen diesen Gruppen viele 
Ubergange von einer zu anderen gibt. 

Die Vermehrung der Bakterien erfolgt ausschlieBlich auf ungeschlechtliche 
Weise durch einfache Zellteilung senkrecht zum Langenwachstum. Bleiben nach er
folgter Teilung die Teile noch in Zusammenhang, so entsteht Ketten- oder Faden
bildung, umgeben sich die Teile mit schleimigen Hiillen, so ergibt sich die Zoogloea
Form, bei Teilung nach zwei oder drei aufeinander senkrecht stehenden Richtungen 
entstehen die Tafel- und Paketkokken. Die auBere Form laBt nicht mit Sicherheit 
die Feststellung der.Art und Rasse zu.-Zur Erganzung dient dasKulturverfahren, 
mittels dessen durch kiinstliche Ziichtung isolierter Bakterienhaufen (Kolonien) 
auf entsprechenden Nahrboden Reinkulturen erzeugt werden, die auf Grund beson
derer kultureller Merkmale - Vergarung bestimmter Zuckerarten, Wachstum ohne 
Sauerstoff, Verfliissigung von Gelatine - eine genaue Erkennung ermoglichen. Uber 
die Virulenz (s. S. 736) und den Nachweis sparlicher und schlecht wachsender Keime 
gibt uns der Tierversuch .AufschluB. - Dieser geschieht in der Weise, daB emp
fanglichen Tieren (meistens Meerschweinchen oder Kaninchen) das Material, das die 
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verdachtigen Keime enthalten soll, snbcntan, intraperitoneal oder intravenos einver_ 
leibt wird. Die Tiere reagieren auf bestimmte Erreger in spezifischer Weise. Gelingt 
es, mittels direkter mikroskopischer Betrachtung in gefarbtem oder ungefarbtem 
Zustande und durch das Kulturverfahren noch nicht, das Bacterium zu identifizieren, 
so wird die dritte bakteriologische Untersuchungsmethode, die serologische 1denti· 
fizierung, angewandt. Diese beruht, wie im Abschnitt Sera (S. 700 u. f.) naher 
erlautert ist, auf dem Gesetz, daB jede Bakterienart, in den Tierkorper eingespritzt, 
Antistoffe (Prazipitine, Agglutinine) erzeugt, die fUr diese Art streng spezifisch 
sind. Typhusbacillen also werden nur durch ein Serum, das Typhusbacillen-Antistoffe 
(Typhusagglutinine) enthalt, zusammengeballt (agglutiniert). Dadurch besteht die 
Moglichkeit, bei bekanntem Agglutiningehalt eines Serums die zugehOrigen Bakterien 
und bei bekannten Bakterien das zugehorige antistoffhaltige Serum zu bestimmen. 
1st ersteres bei der serologischen 1dentifizierung unbekannter Bakterien von groBer 
Bedeutung, so ermoglicht uns letzteres, eine uberstandene 1nfektionskrankheit durch 
Untersuchung des Serums mit bekannten Bakterien zu diagnostizieren. 

Die GroBe der Bakterien schwankt erheblich, zwischen 0,1 und 3 p" doch 
sind sie alle so ~ein, daB sie nur mit unseren besten optischen Hilfsmitteln sichtbar 
gemacht werden konnen. Bei der Gruppe der Aphanozoen sinkt die GroBe unter 
die halbe Wellenlange des angewandten Lichtes, sie sind also optisch nicht mehr 
nachweisbar. 1hr Dasein laBt sich dann nur noch durch das Ultramikroskop oder 
durch ihre sichtbaren Reaktionsprodukte in befallenen Korperzellen indirekt sicht
bar machen (Epitheleinschliisse, GUARNlERISchen Korperchen, Cytoryctes vaccinae). 

Die Dunkelfeldbeleuchtung ermoglicht es, auch besonders zarte Bakterien 
gut zur Erscheinung zu bringen. 

Bei der Dunkelfeldbeleuchtung wird das die Bakterien enthaltende Objekt mit sehr starkem 
Licht beleuchtet, dessen Strahlengang jedoch so geregelt ist, daB zwar das Objekt stark beleuchtet 
ist, daB aber die beleuchtenden Strahlen nicht direkt in die Mikroskoprohre gelangen konnen. Unter 
diesen Umstanden wird von den im Objekt vorhandenen Bakterien usw. so viel Licht nach dem 
Okular hin abgebeugt, daB die betreffenden Gegenstande helleuchtend auf dunklem Grunde er
scheinen; sie sind gleichsam in selbstleuchtende Gegenstande verwandelt, und bei dem Kontrast 
zwischen diesen und dem dunklen Grunde, gegen den sie sich abheben, gelangen noch weit kleinere 
Gegenstande zur Wahrnehmung, als dies sonst moglich ist. Jedoch ist das, was wahrgenommen 
werden kann, keine getreue Abbildung, sondern nur ein leuchtender und deswegen in seinen an
scheinenden Dimensionen verzerrter Gegenstand, an dem man keinesfalls richtige Messungen vor
nehmen kann. Auf diese Weise- beiAnwendung des Para boloidkondensors von ZEISS inJena
gelingt es, von Spirochaeta pallida, dem sonst nur schwierig mit den besten und starksten 
Mikroskopsystemen wahrnehmbaren Erreger der Syphilis, sogar Momentphotographien aufzu
nehmen 

Das Prinzip der Dunkelfeldbeleuchtung ist neuerdings in seiner Anwendung durch das 
Leuchtbildverfahren erweitert worden. Anstatt ungefarbter Objekte werden gefarbte Pra
parate in den Gang des Lichtkegels gebracht, die gefarbten Bakterien ebenfalls selbst leuchtend 
gemacht. Hierdurch steigt die Zahl der sichtbar werdenden Bakterien erhebIich an, und damit 
wachst die WahrscheinIichkeit des Auffindens gerade bei sparlichem Vorhandensein, deshalb hat 
das Leuchtbildverfahren auch besondere Bedeutung erlangt, wo der Nachweis sparIicher Bakterien 
von Wert ist, z. B. beim Nachweis der Spirochaeta palIida und des Tuberkelbacillus. 

Fur die mikroskopische Untersuchung werden die Bakterien durchweg 
gef ar bt. Durch die Farbung gelingt es, die zarten, an sich ungefarbten Bakterien
formen sichtbar zu machen. Dieses HilfsmitteI der Farbung beruht auf der Fahigkeit 
fast aller Bakterien, unter geeigneten Bedingungen aus Farbstofflosungen Farbstoffe 
aufzunehmen, sich auszufarben. Die stark ausgefarbten Bakterien sind dann bei 
entsprechend starker Beleuchtung deutlich sichtbar gefarbt auf leuchtendem Grunde, 
der die Farben noch besonders hervortreten laBt. 

Dabei gelingt es aucb in manchen Fallen, bestimmte Bakterienarten auf Grund ihres farbe
rischen Verhaltens zu diagnostizieren. So lassen ~ich z. B. durch die Farbung nach GRAM die 
Bakterien in zwei Klassen teilen: die Grampositiven und die Gramnegativen. Die Gram
farbung beruht auf der Tatsache, daB bestimmte Bakterien (vermutlich Nuclein-phosphorhaltige) 
eine in ihrem Protoplasma erzeugte Verbindung mit Gentianaviolett und J od auch auf Alkohol-
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zusatz nicht abgeben, d.h. schwarzblau gefarbt bleiben. Diese Bakterien sind grampositiv, 
wiihrend andere Gruppen von Bakterien auf Alkoholzusatz wieder entfarbt werden, gramnegativ 
sind. (Naheres siebe S. 1275.) 

Zusanunensetzung del' wichtigsten Niihrmittel fur Kulturve1'suche 
(na.ch ABEL): 

1. Fleischwasser. 500 g feingeha.cktes, moglicbst fettfreies Rind. oder Pferdefleisch 
(auch Fleisch anderer Tiere, Placenten) werden mit 1 Liter Wasser eine halbe Stunde lang bei 
etwa 50° in einem bedeckten GefaB digeriert, dann 1/2~/, Stunden im Dampfbad erhitzt, 
koliert, die Kolatur auf 1 Liter gebra.cht und in einen lnit Wattebausch zu verschlieBenden 
Kolben filtriert. 

Dieses Fleischwasser kann ohne wesentliche Beeintrachtigung seiner Nahrfahigkeit fiir 
die meisten Kulturen in vlerfacher Verdiinnung angewandt werden. Es dient zur Herstellung 
von Nahrbouillon, Nahrgelatine, Nahragar. SoIl es aufbewahrt werden, so muB man es steri· 
lisieren, indem man es an drei aufeinander folgenden Tagen je eine halbe Stunde lang im Dampf. 
topf erhitzt. Dabei werden jedesmal die Bakterien getotet; die etwa vorhandenen widerstands· 
fahigeren entwicklungsfahigen Sporen keimen bis zum nachsten Tage meist aus und erliegen dann 
der abtotenden Wirkung der Ritze. Besitzt man einen Autoklaven, so kann man das Fleischwasser 
durch 15 Minuten langes Erhitzen auf 120° sterilisieren; bei dieser Temperatur werden Bakterien 
und Sporen vernichtet. 

2. Niihrbouillon. In Fleischwasser werden 0,5 % Kochsalz und 2 % Pepton 
(WITTE) gel1ist, die L1isung mit Natriumcarbonatlosung tropfenweise versetzt bis zur amphoteren 
Reaktion, d. h. empfindliches blaues Lackmuspapier soIl eben nicht mehr gerotet werden; rotes 
Lackmuspapier wird dann schon ganz schwach nach Blau verandert. Ein sehr geringer VberschuB 
an Alkali schadet nichts. In der Regel ist schwa.ch alkalische Reaktion notig. 1st die Reaktion zu 
stark alkalisch geworden, so fiigt man zur Fliissigkeit tropfenweise Phosphorsaure hinzu. Man 
erhitzt jetzt 1/,-1/. Stunde lang im Dampftopf und filtriert. Die Reaktion des Filtrates wird 
nochmals gepriift und notigenfalls korrigiert; ist das Filtrat na.ch dem Erkalten nicht klar, so muB 
es nochmals nach Zusatz von etwas EiereiweiB und Erhitzen filtriert werden. Die klare Nahr· 
bouillon wird dann in Rohrchen oder Kolben wie Fleischwasser sterilisiert. Fiir manche Kulturen 
setzt man der Nahrbouillon vor dem Sterilisieren noch eine 5 proz. L1isung von Traubenzucker zu, 
so daB die Bouillon 2°/. Zucker enthii.lt. Auch andere besondere Zusatze sind fiir bestimmte 
Zwecke iiblich. 

3. Niihrgelatine ist Nahrbouillon, die durch Zusatz von Gelatine in einen feste!l Nahr· 
boden umgewandelt ist. Man verfahrt also genau wie bei der Herstellung der Nahrbouillon und 
lost im Winter 10°/., im So=er 15°/. beste klare Speisegelatine in der Fliissigkeit auf. ErhaIt man 
dabei trotz richtiger Reaktion der Fliissigkeit kein klares Filtrat, so setzt man der unter 50· a b· 
gekiihlten Nahrgelatine das WeiBe von einem Hiihnerei oder 10-20 ccm aus rohem Fleische ka.lt 
ausgepreBten Fleischsa.ft zu, lnischt durch kraftiges Schiitteln, erhitzt auf 100· und filtriert unter 
Anwendung eines Heiztrichters. Das Sterilisieren geschieht wie bei Fleischwasser. Die Niihrgelatine 
bleibt bei 20-27·, wenn jedes iiberfliissige Erhitzen vermieden, nicht der Autoklav angewandt 
und beste Gelatine genommen war, bis 29-:-30 ° fest, schlnilzt bei hoherer Temperatur, schnell bei 
35 ° und erstarrt bei Temperaturen unter 20· bald wieder. 

Fiir Wasseruntersuchungen wird amtlich folgende Nahrgelatine empfohlen: 2 T. 
LIEBIGS Fleischextrakt, 2 T. Pepton WITTE, 1 T. Natrium cWoratum werden in 200 T. Wasser 
gelost, die Losung eine halbe Stunde lang im Dampftopf erhitzt, na.ch dem Erkalten und Absetzen 
filtriert. In 900 Teilen dieser Losung werden '100 T. Gelatine quellen gelassen, dann hochstens 
1/. Stunde lang im Dampf erhitzt; der heiBen Losung werden zunachst 30 T. 4 proz. Natronlauge 
(Normal·Natronlauge) und da.nn nooh tropfenweise so viel davon zugegeben, bis das Gemisch 
blaues Lackmuspapier nicht mehr rotet. Darauf wird 11, Stunde lang im Dampftopf erhitzt, die 
Reaktion gepriift und notigenfalls korrigiert. Dann werden 1,5 T. kristallisiertes, nicht verwittertes 
N atriumoarbonat zugege ben, 1/.--s I, Stunde lang im Dampftopf erhitzt, filtriert, in sterile Rohrchen 
zu je 10 ocm abgefiillt und diese durch 15-20 Minuten langes Erhitzen im Autoklaven nochmals 
sterilisiert. 

4. Niihragar. Man verfii.l!rt wie bei der Herstellung von Nahrgelatine, lost in der Fliissig. 
keit aber an Stelle von Gelatine l,5-2°/.Agar.Agar, den man vorher fein zerschnitten einige 
Stunden lang in Wasser aufweicht. Das Filtrieren des fertigen Nahragars geht selbst bei Auf· 
wendung eines Heiztrichters nur sehr schwer vonstatten. Man gieBt daher die heiBe Flussigkeit 
entweder nur durch einen Wattebausch, wobei man kein vollig klares Filtrat erzielen kann, oder 
man laBt den fertigen Nahragar ruhig stehen, bis sich die triibenden Bestandteile zu Boden gesetzt 
haben und hebt oder gieBt die obenstehenden geklii.rten Anteile abo Man kann ihn auch in hohen 
Zylindem absetzen lassen, na.ch dem Erstarren die Gallerte herausklopfen und den triiben Boden· 
satz abschneiden. Nahragar wird bei 90-1000 fliissig und erstarrt dann unter 40 0 fast plotzlich. 
Er dient daher als fester Niihrboden bei Temperaturen, durch die Nahrgelatine bereits verfliissigt 
wiirde, z. B. Bluttempera.tur. 
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Nahrgelatine wie Nahragar werden zweckmaBig in den Mengen, wie sie zum Verbrauch 
kommen, in Probierrohre oder Erlenmeyerkolbchen abgefiillt. Diese GefaBe miissen vorher sorgo 
fiHtig gereinigt, mit einem 3 cm langen, fest eingedrehten und iiber die Miindung etwas heraus
ragenden Wattepfropfen versehen und so durch halbstiindiges Erhitzen auf 150° im Trocken
schrank sterilisiert sein; Rohrchen, die nach dem Einfiillen des Nahrstoffes noch wiederholt steri
lisiert werden, brauchen vorher nicht sterilisiert zu sein. Um das Eindringen von Schimmelpilzen, 
deren Mycel allmahlich durch die Watte hindurchwachsen konnte, zu hindern, kann man den 
hervorstehenden Teil des Wattepfropfens abbrennen und dann unmittelbar eine durch halb
stiindiges Erhitzen im Dampfstrom sterilisierte Gummikappe dariiber ziehen, die dann auch das 
Austrocknen des Nahrbodens verhindert. 

5. Peptonwasser dient vielfach als Ersatz fiir Nahrbouillon. 1-20/0 Pepton WITTE, 20/0 
Natriumchlorid werden in Wasser gelost und sterilisiert. Will man auf Indolbildung priifen, so 
wird noch 0,01010 Kaliumnitrit und 0,02 0/0 krist. Natriumcarbonat zugesetzt und dann sterilisiert; 
diese Fliissigkeit eignet sich gut zur Ziichtung von Cholera- und ahnlichen Vibrionen. 

6. Blutserum. GroBe reine Glaszylinder sterilisiert man am besten im HeiBluftschrank 
an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen und beniitzt diese Zylinder zum Auffangen des aus der 
geoffneten Halsschlagader spritzenden Blutes von Schlachttieren (Rinder, Hammel, Pferde). 
Der Einstich hat an einer vorher von Haaren befreiten und durch Alkohol gereinigten Stelle mit 
sterilisiertem Instrument zu geschehen. Nach 24stiindigem Stehenlassen der gefiillten Zylinder im 
Eisschrank hat sich der Blutkuchen von dem dariiber abgeschiedenen klaren, schwach gelblichen 
oder wenig blutig gefarbten Serum geschieden, kann mit steriler Pipette abgehoben und in sterile 
Probierrohre gefiillt werden. Diese werden in schrager Lage, so daB die Oberflache des Serums 
eine moglichst groBe Flache bildet, durch diskontinuierliches Erhitzen sterilisiert. Zu diesem Zwecke 
erhitzt man sie an 3-4 Tagen je 4-6 Stunden lang auf 68 o. Dadurch erstarrt das Serum, ohne seine 
Durchsichtigkeit zu verlieren, falls die Temperatur beim Erhitzen nicht iiber 70 0 hinausging. Das 
beim Erstarren sich abscheidende Wasser darf nicht abgegossen werden, weil das Serum sonst zu 
rasch austrocknet. 

7. Lofflers Blutserum ist eine Mischung von 3-4 Teilen Blutserum mit einem Teile alkali
scher Bouillon (mit 1 010 Pepton, 0,5% Kochsalz, 20/0 Traubenzucker), die zur Erzielung des Er
starrens durch Erhitzen auf 90-95 ° sterilisiert wird. 

8. Blutserum-Agar ist eine Mischung aus 1 Teil Blutserum mit 5-6 T. Nahragar. Man 
bereitet sie, indem man das fliissige, keimfreie Blutserum auf 40-50 0 erwarmt und mit dem 
fliissigen, auf 40-50 0 abgekiihlten Nahragar von 2-3°/0 Agargehalt mischt. 

9. Differenzierungsniihrboden. Zur genaueren Unterscheidung, besonders der pathogenen 
Darmbakterien im Kulturverfahren, dient die Ziichtung der verdachtigen Bakterien auf Differen
zierungsnahrbOden mit Milchzucker. Pathogene und nichtpathogene Bakterien sind im Milch
zuckerzersetzungsvermogen verschieden. Die Milchzuckerzersetzung geschieht unter Bildung von 
Milchsaure, die man durch einen dem Nahrboden zugefiigten Indicator (Lackmuslosung, entfarbte 
Fuchsinlosung) erkennen kann. 

a) Nahrboden nach ENDO. Zu 1 Liter gelostem neutralen 3-31/.O/ oigem Agar fiigt man 
20 g in 10 ccm destilliertem Wasser auf offener Flamme geliisten Milchzucker. Man alkalisiert 
den Nahrboden mit 10 %iger SodalOsung, bis Phenolphthalein sich leicht rotet. Es ist gut, den 
alkalischen Agar 10-20 Min. im Dampftopf zu kochen. Zu diesem sterilisierten Agar fiigt man 
mit einer Pipette 5 ccm einer alkoholischen, gesattigten Fuchsinlosung hinzu und schiittelt 
tiichtig durch. Der Nahrboden bekommt dann eine stark rote Farbung. Dann fiigt man 20 ccm 
einer 10% igen Natriumsulfitlosung, die frisch bereitet ist, hinzu; der Nahrboden wird dadurch ent
farbt und bekommt ein braunlich-violettes Aussehen. Doch wird er, wenn er abkiihlt und erstarrt, 
fast farblos. Zum Gebrauch fiillt man den Nahrboden in kleine Kolbchen und sterilisiert ibn 
1 Stunde im Dampftopf. Der Nahrboden ist dunkel und kiilll aufzubewahren und darf nicht mehr 
als einmal erhitzt werden. 

b) Lackmus-Nutrose-Nahrboden nach CONRADI-DRIGALSKI. In 140 ccm Lackmus
lOsung (KAHLBAUM) lost man auf offener Flamme 20 g Milchzucker und laBt 5 Min. kochen. 
Diese Lackmuszuckerlosung gieBt man jetzt in 1 Liter 3-31/ 20/ oigen gelOstenAgar. Der Agar wird 
vorher genau neutralisiert und dann mit 10%iger Sodalosung alkalisiert, bis Phenolphthalein 
einen schwachen rosa Umschlag gibt. Nach tiichtigem Schiitteln muB die obere Schaumkuppe 
deutlich blau und der Nahrboden selbst blau-violett erscheinen. Zum Gebrauch fiillt man den 
Nahrboden in kleine Kolbchen und sterilisiert ihn 3/, Stunden im Dampftopf. 

lO. Milch. Frische, am besten entrahmte Milch, die auf Lackmuspapier amphoter reagiert, 
wird in Probierrohren durch je einhalb- bis einstiindiges Erhitzen im Dampftopf an drei auf
einander folgenden Tagen sterilisiert. Sehr bewahrt hat sich die sterile Milch der NATURA-MILCH
GESELLSCHAFT in Waren i. Mecklbg. 

n. Brot. Der Boden eines Erlenmeyerschen Kolbens wird mit gedorrtem, fein zerriebenem 
Graubrot bedeckt, so viel Wasser zugegeben, daB ein dicker Brei entsteht und das Ganze im Dampf
topf, besser im Autoklaven sterilisiert, wie bei Fleisch wasser angegeben ist. Dieser Nahrboden 
reagiert sauer und eignet sich vorziiglich fiir Schimmelpilze. 
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12. Kartoffeln. Gute glatte, nicht rissige Salatkartoffeln werden unter der Wasserleitung 
durch Abbiirsten griindlich gereinigt. Man sticht die Augen und etwaige faule Flecken mit dem 
Messer aus, legt die Kartoffeln dann eine halbe Stunde la.ng in eine 0,1 O/oige Losung von Queck
silberchlorid, spiilt sie mit Wasser ab, erhitzt sie 3/4 Stunde lang im Dampftopf, faBt sie dann 
in sterilem Handtuch, schneidet sie mit sterilisiertem Messer in der Richtung ihres groBten Um
fanges durch, klappt sie auseinander und bewahrt sie in feuchten Kammern auf. Eine solche feuchte 
Kammer besteht aus einem Paar groBer Doppelschalen, deren Boden mit feuchtem Filtrierpapier 
ausgelegt ist. Die Kartoffeln werden mit der Schnittflii.che nach oben so auf das Filtrierpapier 
gelegt, daB sie sich nicht beriihren. Nur die Mitte der Schnittflache wird mit dem auf Keime zu 
priifenden Material besat. 

Da die Schale der Kartoffel oft sehr widerstandsfahige Keime enthalt, ist man dazu iiber· 
gegangen, geschalte Kartoffeln in 1-2 cm dicken Scheiben in keimfreien DoppelschaIchen durch 
einstiindiges Erhitzen im Autoklaven auf 110-120° oder durch wiederholtes l/,_l/zstiindiges Er
hitzen im Dampftopf (wie Fleischwasser) zu sterilisieren. Oder man sterilisiert keilformige Kartoffel
stiickchen, die auf ein Stiickchen Glasrohr gestellt werden, im Probierrohr. Man kann auch ge
kochte Kartoffeln mit Milch oder Wasser zu Brei quetschen, fiillt diesen in Erlenmeyersche 
Kblbchen, deren Boden etwa 1 cm hoch bedeckt sein solI, und sterilisiert im Dampftopf wie 
Fleischwasser. Da Kartoffeln sauer reagieren, so kocht man sie fiir saureempfindliche Bakterien 
in 1 %iger Sodalosung, die dann durch AbgieBen entfernt wird. Die Anwendung des Kartoffel
nahrbodens ist in den letzten Jallren wesentlich zuriickgegangen, da die gebrauchlichsten Nahr· 
boden ein saubereres Arbeiten ermoglichen. Von Bedeutung ist der Kartoffelnahrboden nur 
noch bei dem Nachweis des Bacillus prodigiosus fiir Wasseruntersuchungen und der Ziich· 
tung des Rotzbacillus. 

Ziichtung von Bakterien unter AusschluB von Sauerstoff. Mikroorganismen, die nur 
unter einer verminderten Sauerstoffspannung lebens- und vermehrungsfahig sind (Anaerobier) 
miissen unter anaeroben VerhaItnissen geziichtet werden. Diese werden dadurch hergestellt, daB 
zu den Nahrboden reduzierende Stoffe zugegeben werden. So versetzt man Nahragar in hoher 
Schicht mit 2 % Traubenzucker oder mit 0,5 % ameisensaurem Natrium. Sehr bewahrt zur 
Anaerobenziichtung in fliissigen Medien hat sich die Tarozzibouillon: 

Zu 10 ccm gewohnlicher Nahrbouillon gibt man 1 g kleingeschnittener steriler, frischer Meer· 
schweinchenleber, laBt aufkochen und sterilisiert nach einer Stunde im Dampftopf. 

Man kann auch die gebrauchlichen Nahrboden verwenden, wenn man die Ziichtung im 
sauerstoffleeren Raume vornimmt. Man stellt die beimpften Platten in luftdicht verschlossene 
GlasgefaBe, auf deren Boden eine Schale mit alkalischer Pyrogallollo3ung den Luftsauerstoff auf
nimmt (1 g Pyrogallol in 3 ccm Wasser gelost, gemischt mit 1 ccm einer 10%igen Kalilauge). 

FiiTben de". Bakterien. Das Farben der Bakterien wird durchweg auf den sauber 
gereinigten Objekttragern vorgenommen. Die Objekttrager werden gewaschen, abgeputzt und 
bis zum Gebrauch in einer Ather.Alkoholmischung aufbewahrt. Unmittelbar vor dem Gebrauch 
flammt man den Objekttrager ab (man zieht ihn einige Male durch eine Bunsenflamme), putzt mit 
einem sauberen Tuche nach und erhalt so eine fettfreie Glasplatte, auf der sich das Material in 
diinnster Schicht leicht verteilen laBt. Handelt es sich um Bakterienkulturen, so bringt man einen 
Tropfen physiologische Kochsalzlosung auf den Objekttrager, verreibt in dem Tropfen eine Spur 
der Kultur und breitet den Tropfen in diinner Schicht aus. Seine Wiederauffindung kann man sich 
durch Umranden der Riickseite der Schicht mit einem Fettstift erleichtern (A u s s tri ch p rap ar a te). 
Die Anfertigung der Klatschpraparate geschieht in der Weise, daB man ein sauber gereinigtes 
Deckglaschen lOBe auf die verdii.chtige Kolonie des Nahrbodens auffallen liWt, vorsichtig abhebt, 
fixiert und fiirbt. Sputum wird am besten durch Ausstreichen auf fettfreiem Objekttrager zur 
Farbung vorbereitet. Allzu heftige Eingriffe in das Material konnen den Nachteil haben, daB die im 
Untersuchungsmaterial vorhandenen Bakterien in ihrer Lagerung sich verandern, daB die Leuko
cyten platzen und die Lagerung der Bakterien gegeniiber den Zellen verwischt wird. Die Lagerung 
der Bakterien innerhalb oder auBerhalb des Zelleibes unterstiitzt haufig ausschlaggebend die 
Diagnose (Gonokokken) und laBt auf die Bedeutung der gefundenen Keime und ihre Virulenz 
wichtige Riickschliisse zu. 

Die auf den Objektglasern eingetrocknete zarte Schicht wiirde nun beim Behandeln mit 
wasserigen Farbstofflosungen aufweichen und sich abliisen, sie muB also zunachst unloslich ge
macht, fix i e r t werden. Das geschieht durch Unliislichwerden der in allen physiologischen Fliissig
keiten enthaltenen EiweiBstoffe schon bei langem Liegen an der Luft, schneller nach dem Ein· 
legen. des Objekttragers in absoluten Alkohol oder eine Mischung aus gleichen Teilen Alkohol 
und Ather, am einfachsten, indem man das Praparat, die Schichtseite nach oben, dreimal langsam 
(etwa mit der Geschwindigkeit des Brotschneidens) durch die Flamme eines nicht leuchtenden 
BUNSENschen Brenners oder durch eine Spiritusflamme zieht. Fehlt da.s EiweiB, so fiigt man 
eine Spur sterilen Serums zu. 

Das Farben des so vorbereiteten Praparates wird bewirkt, indem man mit Hilfe eines 
Tropfgliischens so viel Farbliisung auf die Schichtseite des Objekttragers bringt, daB er von der 
Losung so hoch wie moglich bedeckt ist. Man laBt nun 5 Minuten bei Zimmertemperatur oder 
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10-60 Sekunden unter Erwarmen einwirken, spiilt mit Wasser ab und trocknet vorsichtig mit 
FlieBpapier und mikroskopiert. 1m aligemeinen fallt die Farbung schoner aus, wenn mit verdiinnten 
Losungen langsam gearbeitet'wird, minder schon mit starken Fliissigkeiten und rascher Arbeit in 
der Hitze. Will man das Praparat aufbewahren, so laBt man es vollstandig troeknen, gibt ein 
Trbpfehen in Xylol gelosten Canadabalsam auf die SehichtBeite und legt ein sauberes Deckglas auf. 
Dann beschwert man die Mitte des Deckglases mit einer Spitzkugel groBten Kalibers und laBt 
einige Tage in Zimmertemperatur trocknen. Dabei erhartet der Balsam. Sollte etwas Balsam 
zwischen Deokglas und Objekttrager hervorgequollen sein, so entfernt man ihn leieht mit Hilfe 
eines heiBen Messers, das eine gerade Schneide besitzt. Die Anfertigung und Farbung von Schnitt
priiparaten ist umstandlicher und diirfte in Apotheken kaum vorkommen. 

Als Farbstoffe dienen basische Anilinfarhen, Gentianaviolett, Methylviolett, Me
thy len blau, Fuchsin, Vesu yin (Bismarckbraun). Diese Farbstoffe farben im allgemeinen 
Bakterien und Zellkerne stark, die iibrigen Gewebselemente nur wenig. Methylenblaulosungen 
sind gegen langeres Erhitzen empfindlich. Von den Farbstoffen haIt man sieh gesattigte Losungen 
in absolutem Alkohol als S tam m los u ng e n vorratig, d. h. man iibergieBt in einem 30 ccm fassenden 
Fhischchen mehrere Gramm Farbstoff - jedenfalls so viel, daB etwas ungelbst bleibt - mit ab
solutem Alkohol und sehiittelt wiederholt kraftig um. Die Stammliisungen dienen zur Herstellung 
der eigentlichen FarblOsungen. Etwas Stammlosung wird filtriert und yom Filtrat tropfenweise 
so viel in destilliertes Wasser gegeben, bis die Losung in einer Sehicht von 20 mm Dicke anfiingt, 
eben undurchsiehtig zu werden. Die gebrauchliehsten Farblosungen enthalten durchweg 2% 
Farbstoff. 

Intensiver als diese einfachen Farblbsungen wirken foIgende Zusammensetzungen: 
l. WFFLERs Methylen blaufl iissigkeit: 30 ccm gesattigte alkoholische Methylenblau

lbsung werden mit einer Lbsung von 0,01 g KOH in 100 ccm Wasser gemiseht. 
2. MANsoNs B 0 r a x -Met h y 1 e n b la u, besondersgeeignet zur Far bung von Blutausstrichen 

(Malaria). Zu 2°1o iger koehender Methylenblaulosung werden 5% Borax gegeben, gelOst, 
filtriert und zum Gebrauch die Losung soweit mit Wasser verdiinnt, daB im Probierrohr eine 
durchscheinend blaue Farblosung sich ergibt (etwa 1 Tropfen zu je 1 ccm). Fiirbung der fixierten 
(s. Seite 1274) Ausstriche 1/2-2 Minuten, Abspiilen, Abtrocknen. Die Blutkorperchen er
scheinen griin, die Parasiten, Leukocyten, auch Bakterien leuchtend blau. 

3. Carbolfuchsin nach ZIEHL-NEELSEN besteht aus 100 ccm 5°/oigem Carbolwasser, 
10 cem gesattigter alkoholischer Fuchsinlosung; sie farbt in 3-4facher Verdiinnung langsamer, 
aber reiner und ist haltbar. 

4. KWNES Carbolmethylenblau: 1,5 g Methylenblau werden in 10 ccm absolutem 
Alkohol gelost und 100 eem 5°1o iges Carbolwasser zugegeben; ist haltbar. 

Besondere Filrbemethoden und Kontrastfarbungen. 
1. Nach PICK-JAKOBSOHN. Man farbt 8-10 Sekunden lang mit einer Mischung von 15 Tr. 

Carbolfuchsin nach ZIEHL-NEELSEN, 8 Tr. gesattigter alkoholischer Methylenblaulosung; die 
Bakterien erscheinen danach dunkelblau, die Kerne hellblau, das iibrige Gewebe rot. 

2. Methylenblau-Eosinfarbung. Man fiirbt 30 Sekunden lang mit einer frischen 
Mischung von 30 g LOFFLERS Methylenblaufliissigkeit und 10 g gesattigter alkoholischer Eosin
losung und spiilt mit Wasser ab; Bakterien und Kerne erseheinen blau, das Zellplasma rot. 

3. Fiirbung nach UNNA-PAPPENHEIM. 0,15 ccm Methylgriin 00 krist., 0,25 ecm Pyronin, 
2,5 ccm 960/ oiger Alkohol, 20 ccm Glycerin werden in 100 cem 5% igem Carbolwasser gelost. 
Filtrieren! Einige Tage stehen lassen. Eignet sich besonders zur Gonokokkenfarbung. 

4. Farbung nach GRAM. Als Gramfarbe benutzte man friiher das Anilinwasser· 
Gentianaviolett, jetzt aber wegen der groBeren Haltbarkeit Carbol-Gentianaviolett 
(100 eem 21/ 20/oiges Carbolwasser und 10 eem gesiittigte alkoholisehe Gentianaviolettlosung). 
Die gleiehmiiBig ausgestrichene und fixierte Sehieht auf dem Objekttrager wird mit Carbolgentiana
violett iibergossen, 2 Minuten gefarbt, dann wird die Farbe abgegossen (nicht abspiilen!). Auf
traufeln der LUGOLsehen Losung (Jod-Kaliumjodidlosung, 1 T. Jod und 2 T. Kaliumjodid in 5 cem 
Wasser IOsen und mit 300 ccm verdiinnen). 1/2 bis 1 Minute farben. Bei starker Niederschlags
bildung abgieBen und erneut auftraufeln, dann 10-20 Sekunden in reinem Alkohol bewegen bis 
keine groBen Farbwolken mehr abgehen, abspiilen mit Wasser. Meist wird zur Kontrastfarbung 
der durch Alkohol farblos gewordenen (gramnegativen) Bakterien noch eine 2 Minuten lange Nach· 
fiirbung mit starkverdiinntem Fuchsin angeschlossen. Abtroeknen und untersuchen in Olimmersion. 
Die grampositiven Bakterien erscheinen schwarzblau, die gramnegativen farblos oder bei Ver
wendung des Fuehsins als Kontrastfarbe hellrot. Auf die Erzielung einer gleichmaBigen Sehieht 
und vorsiehtiges Arbeiten ist bei der Gramfarbung besonders zu aehten. - Abgestorbene, sonst 
gramfeste Bakterien tausehen zuweilen eine gramnegative Farbung vor. Will man eine Bakterien
kultur daher auf ihr Verhalten bei der GRAMsehen Farbung priifen, so wende man nur junge Kul
turen an. 

GUNTHER modifiziert die GRAMsche Methode so, daB er hei langsamer Entfarhung des 
Praparates im ahsoluten AlkohoI diesen dureh 3 °10 Salzsaure enthaltenden ahsoluten Alkohol ersetzt. 
genau 10 Sekunden lang einwirken laBt und dann wieder in ahsoluten Alkohol zuriiekhringt, 
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KUTSCHER farbt vor Anwendung des GRA.Mschen Verfahrens mit einer Mischung aus gleichen Teilen 
Anilinwasser, Alkohol und 5°10 iges Carbolwasser, der man so viel gesii.ttigte a.lkoholische Gentiana
violettlosung zusetzt, daB ein schillerndes Hii.utchen an der Oberflii.che erscheint. Die Losung soIl 
10-15 Minuten lang einwirken, dann abgespiilt werden. Nun bringt man die GRAMsche Jod· 
Kaliumjodidlosung auf und verfii.hrt weiter nach GRAM. Allerdings werden auch manche andere, 
sonst gramfeste Bakterien hierdurch entfii.rbt, wie z. B. die Diphtheriebacillen. 

5. Zur Kontrastfii.rbung der Gewebe dient Pikrin-Carminlosung: 
a} Nach FRIEDLANDER. 1 g Carmin wird in 1 g Ammoniakfliissigkeit und 50 g Wasser gelost 

und der Fliissigkeit so viel gesii.ttigte wii.sserige Pikrinsii.ureliisung zugegeben, bis der sich bildende 
Niederschlag beim Umriihren nicht mehr gelOst wird. Der Niederschlag wird dann durch einen 
geringen Ammoniakzusatz wieder in Losung gebracht, und die Fliissigkeit zur besseren Konser
vierung mit einigen Tropfen Carbolsii.ure versetzt; vor dem Gebrauch ist sie zu filtrieren. 

b} Nach WEIGERT. 2 g Carmin werden mit 4 g Ammoniakfliissigkeit 24 Stunden lang stehen 
gelassen, dann 200 g konzentrierte wii.sserige Pikrinsii.urelosung zugefiigt; nach 24 Stunden wird die 
Mischung tropfenweise mit Essigsii.ure versetzt, bis ein Niederschlag erfolgt, der dann durch tropfen
weisen Zusatz von Ammoniakfliissigkeit wieder in Losung gebracht wird. 

6. Kapselfii.rbung. 
a} Nach FRIEDLANDER. Man taucht da.s Deckglasprii.parat 1-3 Minuten in 101o ige Essig

sii.ure, trocknet schnell, farbt einige Sekunden mit gesii.ttigter Anilinwasser-Gentianaviolett
IOsung, spiilt mit Wasser ab und untersucht. Erscheinen die Kapseln so gut gefii.rbt, daB sie die 
Bakterien selbst verdecken, so legt man das Prii.parat 10 Sekunden lang in 1°/oige Essigsii.ure 
oder 500/ 0igen Alkohol, spiilt mit Wasser ab und untersucht wieder. 

b} RmBERT fii.rbt die Prii.parate einige Sekunden lang in einer Mischung aus 100 T. Wasser, 
50 T. Alkohol, 12,0 T. Eisessig und soviel Dahlia, wie sich in der Wii.rme lOst. Dann wird mit Wasser 
abgespiilt und darin untersucht. 

c} NICOLLE farbt mit einer Mischung aus 10 T. einer gesii.ttigten Losung von Gentiana.
violett in 950/oigem Alkohol und 100 T. Carbolwasser, spiilt in einer Mischung aus 3 Volumen ab
solutem Alkohol und 1 Volum Aceton ab und untersucht in Wasser. 

Bakterienkapseln lassen sich hii.ufig auch durch folgenden einfachen Kunstgriff zur Dar
stellung bringen: Man fiigt etwas steriles Serum der Bakterienaufschwemmun.s zu und farbt; die 
Kapseln erscheinen als heller Hof um die Bakterien in leicht gefii.rbtem Serumuntergrund. Die 
Fii.rbung eiweiBhaltiger Losungen, z. B. in Gewebsfliissigkeit, bringt deshalb ohne besondere Ein· 
griffe mit den gewohnlichen Farbemethoden die Kapseln (Schleimhiillen) der Bakterien deutlich 
zur Darstellung. 

7. GeiBelfii.rbung. Bakterien zeigen Mufig eine lebhafte Bewegungsfii.higkeit, die durch 
zarte, durchsichtige, fadenformige Anhii.ngsel bewirkt wird. Besonders gut pflegen diese GeiBeln 
genannten Anhii.ngsel bei jungen Agar-Kulturen entwickelt zu sein. Jedenfalls priift man 
zunii.chst im hii.ngenden Tropfen, ob die Bakterien lebhafte Beweglichkeit besitzen. Die GeiBeln 
konnen nur an einzelnliegenden Bakterien gut sichtbar gemacht werden. Man reinigt daher 
5-6 Deckglii.ser sorgfii.ltig und beschickt jedes mit einem Tropfen Wasser. In den Tropfen des ersten 
Deckglases bringt man nun mit HiHe eines Platindrahtes etwas von dem die beweglichen Bakterien 
enthaltenden Material, mischt, bringt von dem Gemisch ebenso etwas nach Tropfen 2, von diesem 
ebenso nach Tropfen 3 usw. Die Tropfen werden, falls sie nicht geniigend ausgebreitet sein sollten, 
angehaucht, und der dadurch ausgebreitete Tropfen eintrocknen gelassen, der Riickstand in ge
wohnter Weise durch die Flamme fixiert. Die GeiBeln sind nun iibersichtlich angetrocknet, aber 
nicht ganz leicht zu fii.rben. Am besten verfii.hrt man nach VAN ERMENGEM, indem man auf die 
Prii.parate eine Mischung von 1 T. 2%iger Uberosmiumsii.ure mit 2 T. 1O-200/oiger Tannin
losung, der auf 100 ccm 4-5 Tr. Eisessig zugesetzt sind, eine halbe Stunde lang bei Zimmer· 
temFeratur oder 5 Minuten lang bei 50-60 0 einwirken lii.Bt. Eine Mischung, die einige Tage alt 
ist, wirkt besser als eine frisch bereitete. Dann spiilt man zuerst mit Wasser, darauf mit absolutem 
Alkohol ab, taucht einige Sekunden lang in eine 0,25-0,5-l,OOfoige wii.sserige oder alkoholische 
Silbernitratlosung, darauf ohne Abspiilen einige Augenblicke lang in eine Losung von Acid. gallic. 
5,0; Tannin 3,0; Natr. acetic. sicc. 10,0; Aqu. 250,0, bringt in die SilberlOsung zuriick und be
wegt sie darin, bis die Losung sich zu schwii.rzen beginnt. Dann spiilt man mit viel Wasser abo 
Erscheint jetzt die Farbung nicht stark genug, so wiederholt man die Einwirkung von Gallussii.ure 
und Silberlosung sowie das Abspiilen, ist sie zu stark, so taucht man einen Augenblick lang in eine 
Losung von reinem Goldchlorid (1 Teil in 3000 Teilen Wasser), spiilt sorgfii.ltigst ab und lii.Bt das 
Prii.parat einige Tage a.m Licht liegen. Die Arbeit ist bei hellem Tageslicht auszufiihren. 1m ge
fii.rbten Prii.parat erscheinen die Bakterien schwii.rzlichbraun, die GeiBeln schwarz. 

8. Sporenfii.rbung nach MOLLER. Das auf dem Deckglii.schen fixierte Prii.parat wird durch 
2 Minuten langes Einlegen in Chloroform von Fett befreit, abgespiilt, 5 Sekunden bis 10 Minuten 
lang mit einer 5010 igen Chromsii.urelosung behandelt; iiber die genaue Dauer dieser Vorbehandlung 
miissen Vorversuche mit den betreffenden Prii.paraten entscheiden. Dann wird abgespiilt und mit 
Anilinwasserfuchsin oder ZIEHLscher Losung eine Minute lang in siedender Fliissigkeit gefarbt. Zur 
Entfii.rbung bringt man 5 Sekunden lang in 5°10 ige Schwefelsii.ure, spiilt mit Wasser ab und bewirkt 
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Kontrastfarbung mit Methylenblaulosung. Das Verfahren beruht darauf, daB die Sporenmembran 
nach Bebandlung mit oxydierenden Stoffen fiir Farbstoffe besser aufnahmefahig wird. Man kann 
daher die Chromsaure auch durch Chlorzinkjodltisung oder Wasserstoffsuperoxydltisuug ersetzen. 

BURRIS Tuscheverfahren. Auf einen absolut fettfreien Objekttrager bringt man ein Tropf
chen Pelikantusche (Nr. 541 von WAGNER, Hannover) und verreibt in diesem ein Tropfchen des 
zu untersuchenden Materials. In den Tropfen bringt man die Kante eines schrag gestellten Deck· 
glaschens, laBt den Trop£en sich ausbreiten und zieht die Kante des Deckglases in einem Zuge iiber 
den Objekttrager. In der schwarzen Tuscheschicht, die aus feinsten Kohlepartikelchen besteht, 
werden die Bakterienleiber als helle, ausgesparte Stellen sichtbar. Die Bakterien bleiben Ie bend, 
weshalb die BURRI-Tuschemethode zum Ausgang fiir Einzelkulturen benutzt wird. Durch die 
Tuschemethode lassen sich sogar die schwer sichtbaren Spirochaten der Syphilis zur Darstellung 
bringen. 

Kennzeichen einzelner Bakterienarten bei der Fiirbung. 
1. Staphylokokken und Streptokokken. Unter den Kokken (Kugelbakterien), 

welche die Hauptvertreter der sogenannten Eitererreger stellen, sind die wichtigsten die Sta
phylokokken (Traubenkokken) und Streptokokken (Kettenkokken). Erstere sind die bekannten 
Erreger von Furunkeln und anderen meist harmloseren Abscessen. Die Streptokokken sind als 
die bakterielle Ursache desKindbettfiebers, der Rose (Erysipel), Sepsis (Blutvergiftung) und ande
rer meist bosartiger Erkrankungen anzusehen. Zum Nachweis wird der Eiter aus Abscessen usw. 
auf fettfreiem Objekttrager diinn ausgestrichen, fixiert und mit Methylenblau, oder nach der 
GRAMschen Methode gefarbt. Erstere Farbeart dient zur Feststellung von Form und Lagerung, 
letztere zur Beurteilung des GRAMschen Verhaltens. AIle Eitererreger sind grampositiv, bis auf 
die Gonokokken. Die Staphylokokken und Streptokokken wachsen leicht auf den gewohn
lichen Agarnahrboden. besonders wenn man etwas natives Menschenserum zusetzt. 

2. Pneumokokken. Nahe verwandt mit den Streptokokken, haufig nur kulturell zu unter
scheiden, sind die Pneumokokken, die Erreger der genuinen Lungenentziindung und Ursache von 
Hornhautgeschwiiren. Sie sind im Auswurf mittelst Farbung nach GRAM leicht an ihrer schwarz
blauen Farbung (grampositiv!), ihrer charakteristischen Doppellagetung (Tropfenform), und der 
Kapselbildung zu erkennen. Sie wachsen auf den gewohnlichen Agarnahrboden nur kiim
merlich, besser auf Blutagar in kleinen, durchsichtigen, tautropfenartigen Kolonien. 

3. Choleravi brionen. Zur Untersuchung dient eine Stuhlprobe oder der Inhalt einer 
Darmschlinge aus dem mittleren oder unteren Teile des Deum, aus dem man die "Schleimflockchen" 
zur Untersuchung heraussucht. Feste Stiihle werden mit sterilem Wasser aufgeweicht, um die 
Schleimflockchen aufzufinden. Von diesen macht man ein Ausstichpraparat und farbt es mit ver
diinnter (1+ 9 Wasser) Carbolfuchsinlosung. Etwas Material bringt man in 1 Tropfen Peptonlosung 
und untersucht im hangenden Tropfen frisch und nach halbstiindigem Verweilen bei 37", sowie 
frisch und gefarbt auf die bekannten Formen der Kommabacillen (im ubrigen siehe Anweisung zur 
Bekampfung der Cholera, Verbffentl. des Kais. Gesundheitsamts, 1904, Nr. 12, besondere Beilage, 
Berlin, JULIUS SPRINGER). 

4. Diphtherie bacillen. Der aus dem Rachen mit sterilem Wattetup£er entnommene 
Belag wird auf WFFLERs Blutserum ausgesat und 6 Stunden im Brutschrank belassen. Die ge
wachsenen Kulturen werden untersucht. Die mit WFFLERS Methylenblau behandelten Ba.cillen 
zeigen abwechselnd gefarbte und ungefarbte Partien und sind besonders durch eine Anhaufung des 
Farbstoffes an beiden Enden des Bacillenleibes, "NEISSERSche Polkornchen", charakterisiert. 
Durch die Kornerfarbung sind die echten Diphtheriebacillen von den weitverbreiteten Pseudo
diphtheriebacillen leicht zu unterscheiden, da letztere die Kornchenfii.rbung nur ausnahmsweise an
nehmen. Das Blutserum muB durch Aussaat von Reinkulturen auf seine Nahrbodenfahigkeit fiir 
Diphtheriebacillen gepriift sein, und die Untersuchung muB, falls sie nach 6 Stunden erfolglos 
war, mit den Kulturen in Zeitraumen von etwa 6 Stunden (bis 48 Stunden nach der Aussaat) 
wiederholt werden. 

5. Influenzabacillen. Bronchialsputum, das durch Abspiilen in mehreren Schii.lchen 
mit sterilem Wasser von Mundschleim befreit worden ist, wird mit 1-2 ccm Bouillon zu einer 
gleichmaBig getriibten Fliissigkeit verrieben, die zur Aussaat auf gewohnlichen Agar und auf 
Blutagar nach LEVINTHAL dient. Influenzaba.cillen zeigen auf Blutagar nach 24 Stunden im Brut
apparat feine, tautropfenartige Kolonien, auf gewbhnlichem Nahragar wachsen sie nicht. Zur 
Farbung verwendet man WFFLERS Methylenblau oder eine mit Wasser auf BlaBrot verdiinnte 
Losung von Carbolfuchsin, in der mehrere Minuten lang gefarbt wird. Die Bacillen zeichnen sich 
durch ihre Kleinheit aus. 

6. Milzbrandbacillen wachsen auf allen iiblichen Nahrboden, sind unbeweglich, bilden 
iiber 16 0 auf Agar oder Kartoffelkulturen leicht (aber nie im Tierkorper) Sporen, verfliissigen 
Gelatine und nehmen leicht Farbstoffe auf. Zur Unterscheidung gegeniiber nichtpathogenen 
Pseudoanthraxbacillen dient die Impfung auf Mause und Meerschweinchen. 

7. Rotzbacillen werden auf Blutserum, Agar oder Kartoffeln (honiggelber Belag) bei 37 0 

geziichtet. Bringt man Eiter rotzkranker Tiere unter das Bauchfell von Meerschweinchen, so gehen 
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die Tiere nach 14 Tag en ein; die in ihren Organen sich vorfindenden Rotzknoten enthalten Rein
kulturen der Bacillen. Sie werden in Ausstrichpraparaten gefarbt durch 5 Minuten lange Einwirkung 
von LOFFLERS Methylenblau oder Gentianaviolett, dem man das gleiche Volum 0,01 °/oige Kali
lauge zugesetzt hatte. Die gefarbten Praparate spillt man mit 10/ 0 iger Essigsaure, dann mit 
Wasser abo Sie ahneln den Diphtheriebacillen, sind aber gramnegativ. 

8. Ruhrbacillen, den Typhusbacillen sehr ahnlicb, besitzen keine GeiBeln und sind daher 
unbeweglich. Sie bilden in Traubenzuckeragar kein Gas und werden zweckmaBig in zwei Gruppen: 
Dysenterie- und Pseudodysenteriebacillen, geschieden, die sich klinisch und serologisch voneinander 
unterscheiden lassen. Farbung mit Fuchsin ode'r Methylenblau. Sie sind gramnegativ. 

9. Tuber kel bacillen. Diese sind unbeweglich und zeichnen sich in der Form dadurch aus, 
daB sie nicht rein walzenformig sind, sondern Andeutungen von Verzweigungen zeigen. Sie ge
deihen im allgemeinen gut, aber in langsamem Wachstum auf allen gebrauchlichen Nahrboden 
mit Glycerinzusatz. Am uppigsten wachsen sie auf Bouillon mit 40/ 0 Glycerinzusatz, wo sie all
mahlich im Laufe von Wochen uppige schoIlige Haute bilden, die an den Wanden des Glases hinauf
wuchern und dann durch ihre Schwere auf den Grund des GefaBes sinken. Die fur andere Bakterien 
gebrauchlichen Plattenkulturen sind infolge dee langsamen Wachstums nicht anwendbar. Zur Be
impfung des Nahrbodens benutzt man das gewaschene Zentrifugat des mit Antiformin (siehe 
Bd. II unter Natrium hypochlorosum) behandelten tuberkelbacillenhaltigen Sputums, wodurch 
aIle Bakterien auBer den widerstandsfahigen Tuberkelbacillen zugrundegehen. Wir unterscheiden 
4 Abarten der Tuberkelbacillen: 

1. '1'ypus humanus, MenschentuberkelbaciUen, 
2. bovinus, Rindertuberkelbacillen, 
3. gallinarum, Hiihnertuberkelbacillen, 
4. Kaltbluter, Kaltblutertuberkelbacillen. 

Diese konnen durch ihre verschiedene Virulenz, ihr verschiedenes Wachstum im Tierkorper und auf 
den Nahrboden voneinander unterschieden werden. Die gebrauchlichste Farbung ist die nach 
ZIEHL-NEELSEN, welche darauf beruht, daB die fett- und wachshaltige Korpermasse des Tuberkel
bacillus einen Farbstoff zwar schwer aufnimmt, ihn nach der Aufnahme aber auch wieder schwer 
abgibt. Die Farbemethode ist folgende: Die auf dem geputzten trockenen Objekttrager in lO-Pf.
Stuck groBer, ganz diiuner Schicht ausgebreitete Sputummenge wird durch dreimaliges Durchziehen 
durch die Flamme fixiert, alsdann mit Carbolfuchsinlosung uberschichtet. Farben 5-10 Minuten 
unter gelindem Erwarmen (die FlUssigkeit darf nicht eintrocknen), Abspillen mit Wasser, AufgieBen 
von 30/0 Salzsaure enthaltendem Alkohol bis keine Farbwolken mehr abgehen, Nachfarben des 
fast farblos gewordenen Praparates mit ganz verdiiuntem Metbylenblau. Die Tuberkelbacillen 
erscheinen braunrot in blauer Umgebung. 

Sahr gut bewahrt hat sich aueh die Farbung nach SPENGLER. Die Ausbeute an sichtbar 
gemachten Bakterien ist bei der SPENGLERschen Methode erheblich groBer, da auch die gescha
digten Bacillen, die von der ZIEHL-NEELsEN-Farbung nicht mehr erfaBt werden, gefarbt werden_ 
Die SPENGLERsche Farbung wird folgendermaBen ausgefiihrt: 1. Vorbehandlung wie bei ZIEHL
NEELSEN mit Carbolfuchsin, 5-8 Minuten unter geJindem Erwarmen. Abspillen mit Wasser_ 
Pikrinsaurealkohol30 Sekunden (20/ 0 ige Pikrinsaurelosung und 6001 oiger Alkohol zu gleichen Teilen). 
Wiederum Abspillen, alsdann Behandeln des Praparates 15 Sekunden lang mit 150/ oiger Salpeter
saure. Die Dauer dieser Behandlung muB nach der Dicke der Schicht variiert werden. Wiederum Ab
spillen mit Wasser und Nachfarbung mit Pikrinsaurealkohol bis zur schwachen Gelbfarbung. Yom 
Sputum entnimmt man, wenn moglieh, eine sogenannte "Linse", die man auf einem schwarzen 
Hartgummiteller leicht aus dem ausgebreiteten Sputum heraussuchen kann und streicht sie wie 
angegeben auf dem Objekttrager aus. Die Wahrscheinlichkeit, in dem verdaehtigen Material 
Tuberkelbacillen zu finden, wird durch Einengung des Sputums erhoht. Zu diesem Zweeke ver
setzt man 1 '1'. Sputum mit 2 T. einer Mischung von 1 T. Antiformin und 1 '1'. Wasser, laBt 
bei 37 0 etwa 2-4 Stunden stehen, zentrifugiert, gieBt die uberstehende Schicht ab, nimmt den 
Bodensatz mit Wasser auf, zentrifugiert WIeder und bestreicht mit dem so gewonnenen ge
waschenen Zentrifugat den Objekttrager unter Zufugung von etwas sterilem Serum und farbt. 

10. Spirochaten. Spirochaten, die als Erreger der Lues und neuerhch auch als Erzeuger 
des Gelbfiebers und der WElLschen Krankheit besondere Bedeutung gewonnen haben, sind am 
leiehtesten mit der Dunkelfeldbeleuchtung nachweisbar. Zur Farbung benutzt man entweder die 
Tuschemethode nach BURRI oder die GIEMSAfarbung, die sich ZUl' Farbung von ZelleinschlUssen 
(Malariaparasiten) besonders eignet. Der von GRUBLER in Leipzig fertig zu beziehende GIEMSA
Farbstoff ist vor Gebrauch mit soviel destilliertem ganz schwach alkalischem Wasser zu verdiiunen, 
daB im Probierrohr eine tief dunkelblaue Farbung entsteht. Man farbt die gut gehartete Schieht 
3-12 Stunden, wobei man zwischendurch mehrfach die FarblOsung erneuert. Die Spirochaeta 
paUida erscheint ala ganz zartes, blaBrotes Gebilde im gefarbten Praparat. 

Fur die Farbung anderer Spirochatenarten auBer der Spirochaeta pallida, die ihren Namen 
von der schlechten Farbbarkeit her/eitet, bewahrt sieh auch die Farbemethode nach RUGE: Das 
gut fixierte Praparat wird zuerst mit RUGEScher Losung ubergossen; RUGEsche Losung: Acid. aeet. 
glae. 1,0, Formalin 20,0, Aq. dest. ad 100,0. Es wird 1 Minute gefarbt, abgieBen, beizen mit 100/ 0 iger 
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Tanninlosung unter leichtem Erwii.rmen, abgieBen, nachfarben mit starker Carbolfuchsinlosung, 
1/2-1 Minute. Die Spirochaten erscheinen dunkelrot auf blaBrotem Grunde. 

11. TyphusbaciUen sind lebhaft beweglich und besitzen zahlreiche GeiBeln. Sie werden 
mit Hilfe des Kulturverfahrens und durch serologische Methoden (Agglutination) gekennzeichnet. 
Aus Wasser werden die Typhusbacillen eventuell nach dem Zentrifugieren (unter Verwendung des 
Bodensatzes) oder durch das MARMANNsche Verfahren (Sedimentieren der Bacillen durch Erzeugung 
eines flockigen Niederschlages mittelst Soda und Liq. ferri oxychlorati und Ausstreichen des Boden· 
satzes auf Spezialnahrboden) isoliert. Typhusbacillen wachsen leicht auf allen gebrauchlichen 
Nahrboden, aber ihre Untetscheidung gegeniiber den naheverwandten Bakterien der Coli.aerogenes. 
Gruppe ist nur durch das Kulturverfahren und die serologischen Methoden moglich (s. auch S. 730). 

12. Gonokokken. Der Eiter wird moglichst diinn llnd gleichmaBig auf einem spiegelblanken 
Objekttrager ausgestrichen, unter einer Glasglocke lufttrocken gemacht und durch dreimaliges 
Durchziehen durch die Flamme fixiert (vgl. Tuberkelbacillen). Die so fixierte Schicht wird mit 
einer stark verdiinnten Methylenblaulosung, iiberschichtet. Farbung 2-3 Minuten. Abspiilen. 
Trocknen. Die Gonokokken erscheinen, mit der Immersionslinse betrachtet, tief blau gefarbt in 
den heller blaugefarbten Leukocyten. 

Die starkere Farbaufnahme ist fiir Gonokokken charakteristisch und gibt ein gutes Unter
scheidungsmittel gegeniiber anderen ahnlichen Bakterien. Wichtig ist die Lagerung der bekannten 
semmelformigen Kokken, meist erscheinen Haufchen innerhalb der Leukocyten unter Aussparung 
der Kernsubstanz. Neben der iiblichen Methylenblaumethode ist die Parallelfarbung eines zweiten 
Praparates nach der GR.AMschen Methode (siehe S. 1275) notwendig, um gonokokkenahnliche Keime, 
die aber meist grampositiv sind, auszuschalten. Die Gonokokken sind ohne Ausnahme streng 
gramnegati v, d. h. werden durch die Methode nach Gram entfarbt und erschemen erst bei nach
folgender Fuchsinfarbung. Klare Bilder gibt auch die Farbung des Gonokokkeneiterausstriches 
mit der Farblosung nach UNNA-PAPPENHEIM (S. 1275). Die Fiirbung geschieht wie die Methylen
blaufarbung. Die Gonokokken erscheinen leuchtend rot in den blauen Kernen. 

Bakteriologische Wasseruntersuehung. Vorbedingung ist einwandfreie Entnahme der 
Proben. Pumpbrunnen werden etwa 20 Minuten lang abgepumpt, dann das Wasser in sterilen 
Probierrohren, nach Abbrennen ihres Randes, aufgefangen. Aus oHenen Brunnen, Zieh- und 
Kesselbrunnen, Quellen, Wasserlaufen entnimmt man die Wasserprobe in ein keimfreies Probier
rohr, notigenfalls durch Herablassen des Rohrchens an einer Schnur, oder man verwendet besondere 
Apparate, die zur Entnahme des Wassers aus verschiedenen Tiefen dienen. Genannt sei der 
Apparat von ESMARCH fiir groBere Wassermengen; praktischer sind die kleineren Probierrohr
taucher von KRUSE fiir kleinere Wassermengen (GEISSLER in Bonn). Bei Neuanlage von Brunnen 
sind bakteriologische Untersuchungen erst einige Zeit nach Fertigstellung der Wasserfassung aus
zufiihren. Die Untersuchung selbst bewegt sich nach zwei Richtungen: a) Feststellung der Zahl 
der im Wasser befindlichen entwicklungsfahigen Keime durch Gelatine-Plattenkultur und b) Nach. 
weis von Bacterium coli und damit einer Fakalverunreinigung des Wassers. 

a) Die Zahl der Keime wird durch Plattenkultur festgestellt. Um einer Vermehrung 
der Keime wahrend der Zeit zwischen Entnahme der Wasserprobe und Anfertigung der Platten 
vorzubeugen, miissen die Wasserproben wahrend dieser Zeit in Eis gekiihlt aufbewahrt werden. 
Man verwendet zur Kultur die S. 1272, I, 3 beschriebene Fleischextrakt-Peptongelatine und verfahrt 
folgendermaBen: In das die bei 37° verfliissigte sterile Nahrgelatine enthaltende Rohrchen laBt 
man 1 ccm des mit steriler Pipette entnommenen Wassers flieBen, setzt den geliifteten Stopfen 
wieder auf, mischt den Inhalt des Rohrchens durch Drehen und langsames Auf- und Abneigen 
unter Vermeidung von Blaschenbildung. Dadurch werden die im Wasser enthaltenen Keime in der 
Mischung sorgfaltig verteilt. Ein zweites Rohrchen Nahrgelatine wird zur Kontrolle mit 0,5 ccm 
des zu untersuchenden Wassers ebenso beschickt. Vermutet man zahlreiche Keime in dem zu unter
suchenden Wasser, so mischt man noch je 1 ccm desselben mit 10 und mit 100 ccm sterilen Wassers 
und verwendet diese Mischungen zur Anlage von Kulturen. In jedem Falle Bollen durch den 
festen Gelatinenahrboden die Keime getrennt zur Entwicklung gebracht und die am Orte ihrer 
Entstehung fixierten Kolonien nach 3 x 24stiindiger Entwicklung hei 22 ° gezahlt werden. Zu diesem 
Zwecke sterilisiert man den Rand des die Nahrmischung enthaltenden Probierrohres durch Er
hitzen, laBt ihn erkalten und gieBt dann die noch fliissige Gelatinewassermischung in eine sterile 
Petrischale, die genau wagerecht eingestellt ist. Die Platte haIt man nach dem Erstarren der Ge
latine etwa 3 Tage bei 22° und zahlt die gewachsenen Keime bei schwacher VergroBerung. 
In gleicher Weise wird mit der Kontrollmischung und den mit Wasser verdiinnten Proben 
verfahren. Auf einer wohlgelungenen Platte sollen sich die aus den einzelnen Keimen entstan
denen Kulturen zahlen und jede einzelne Kultur in ihrer Eigenart betrachten lassen, auch solI 
man von jeder einzelnen Kultur zur weiteren Priifung abimpfen konnen. Die Zahlung geschieht 
mit Hilfe einer Lupe iiber einer die Orientierung erleichternden Netzteilung. Die Zahl der Keime 
wird stets fiir ein Kubikzentimeter Wasser angegeben. Bisweilen zahlt man auBerdem noch die 
Summe der die Gelatine verfliissigenden Keime. Die Feststellung der Keimzahl hat Wert bei der 
Beurteilung filtrierten Oberflachenwassers, weil sie ein Zeichen fiir das ordnungsmaBige Arbeiten 
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der Filter ist. Das Wasser solI in diesem Falle nicht mehr ala 100 Keime im Kubikzentimeter 
enthalten. Grundwasser aus Quellen oder Tiefbrunnen muB frei oder fast frei von Keimen sein. 
Zwecklos ist die Keimzahlung bei den gewohnlichen flachen Kesselbrunnen, weil bei diesen Ge
legenheit zur Bakterienvermehrung gegeben ist. Leider kann man mit Rilfe des Gelatineverfahrens 
nicht die bedenklichen Bakterienkeime von den harmlosen in praktisch verwendbarer Weise 
unterscheiden. Dieses Ziel strebt die Untersuchung auf Colibacillen an. 

b) Untersuchung auf Colibacillen. Do. der Nachweis von Colibacillen (Fakalbakte· 
rien) in Wassermengen unter 100 ccm meist nur, wenn auch nicht regelmaBig, das Eindringen 
menschlicher oder tierischer Abgange in das Trinkwasser anzeigt, so gibt die Bestimmung der 
Colibacillen in absteigenden Wassermengen (Colititer) einen Anhaltspunkt iiber die Verschmutzung 
beziiglich Verschmutzungsgefahr eines Wassers mit menschlichen und tierischen Abgangen. Zu 
diesem Zwecke werden 100, 10, 1 cem und beliebige weitere Zehntel·Verdiinnungen des zu unter
suchenden Wassers so mit einer Traubenzucker-Pepton-Kochsalzlosung 1) versetzt, daB die zehn
prozentige Stammlosung in eine einprozentige verwandelt wird. Kleinere Mengen Wasser werden 
zu 10 cem einprozentiger Nahrlosung zugegeben. Diese Nahrlosungsreihe kommt auf 24 Stunden 
in den Brutschrank bei 37°. Von den getriibten Rohrchen werden Ausstriche auf Platten (ENDO
oder DRIGALSKI-Platten) angelegt, die gewachsenen verdachtigen Kolonien in Milch, Trauben
zuckeragar und Nahrgelatine abgestochen, um harmlose coliahnliche Bacillen, z. B. den Bacillus 
cloacae, auszuschlieBen. Die Wassermenge, in der noch Colibacillen nachweisbar waren, ergibt 
den sogenannten Colititer. Die E!JKMANNsche Modifikation: die Coli probe nicht bei 37°, sondern 
bei 46 ° anzusetzen, ist nicht empfehlenswert. Die Coliprobe gewinnt allerdings an Spezifitat, aber 
gerade pathogene Darmbakterien wachsen nicht bei dieser Temperatur. 

Die Keimzahlung mittels der Gelatineplatte hat nur Wert im Zusammenhang mit der Be
stimmung des Colititers auf Gelatineplatten. Bei eingesandten Wasserproben, welche eine bak
teriologische Keimzahlung infolge einer zu groBen Zeitspanne, die zwischen Entnahme und Unter· 
suchung verstriehen ist (physiologische Keimvermehrung), nicht mehr zulassen, kann die Coliprobe 
als ausreichender Ersatz dienen. Wegen des hohen Preises des Peptons hat man versucht, das 
Pepton durch ahnliche Stoffe zu ersetzen, am besten bewahrt hat sich das Malztropon ('fROPON
WERKE, Coln-Miihlheim), das nach unseren Erfahrungen fiir aHe gebrauchliehen Nahrboden aus
reichend ist, zur Choleradiagnose aHerdings ist das echte Pepton WITTE vorzuziehen. 

Nachweis von Sperma. Das mannliche Befruchtungssekret (der Samen) ist durch das 
Vorhandensein besonderer Organismen, der Spermatozoiden oder Spermatozoen, Samen
faden. charakterisiert. Nur das Auffinden intakter Spermatozoen ist beweisend fiir das Vor
handensein von Sperma. (Abb. 425 c). In der Regel werden Zeugstoffe zur Untersuchung auf 
Sperma eingeliefert, und zwar ist dieses gewohnlich schon eingetrocknet. Man sucht alsdann solche 
Stellen aus, welche durch Steifigkeit, Konturierung usw. Ahnlichkeit mit Spermaflecken haben, 
und schneidet etwa Markstiick groBe Stiickchen aus. Hierbei muB auf die richtige Seite geachtet 
werden, weil die Spermatozoen durch das Gewebe abfiltriert werden! Von dem befeuchteten und 
etwa 2 Stunden in feuchter Kammer gehaltenen Stoffstiickchen schabt man etwas Fliissigkeit ab 
und untersucht auf dem Objekttrager in ungefarbtem Zustande mit mittelstarker VergroBerung 
unter entsprechender Abblendung der Beleuchtung. 

a) Vorpriifung. Als Vorpriifung sind die sog. chemischen Vorproben empfehlenswert; die 
beste ist die Probe nach FLORENCE mit einer Losung von 2,54 g Jod. und 1,65 g Kaliumjodid in 
30,0 g Wasser. Von dieser Losung wird ein Tropfen auf den Objekttrager gebracht und vorsichtig 

Abb. 425. Spermatozo8n. 
a und b 350 tach !ineare VergrofJe· 
ruog. a) Intakt, b) Triimmer, c) stark 

vergrofJert. 

mit einem Tropfen der Untersuchungsfliissigkeit gemischt. Das 
Auftreten von doppeltbrechenden, braunen rhombischen Tafeln, 
nadelartig, haufig in palisadenartiger Lagerung, macht Sperma 
wahrscheinlich; die chemische Probe ist eine wertvolle Ergan
zung der mikroskopischen Untersuchung. Ein negatives Er
gebnis spricht nicht gegen Sperma. 

b) Priifung. Man driicke das feuchte Zeugstiick mit 
beiden Seiten auf einen Objekttrager, so daB auf diesem Teile 
der gequollenen Massen hangen bleiben, gibt Wasser zu, legt 
ein Deckglas auf und betrachtet bei etwa 300facher VergroBe
rung. Bei Anwesenheit von Sperma sieht man mehr oder we
niger zahlreiche Spermatozoen, wie sie Abb.425 darstellt, die 
sich durch ihre starke Lichtbrechung von der Umgebung ab
heben. Man unterscheidet den birnenformigen Kopf mit einem 
Ralse und an diesen anschlieBend den peitschenformigen 
Schwanz. Gewohnlich sind viele schwanzlose Kopfe vorhanden, 

und man muB sich bemiihen, vollig intakte Spermatozoen zu finden, do. nur deren Auffinden 
beweisend fiir Sperma ist. 

1) 10 % Pepton, 10 % Traubenzucker, 50/0 Kochsalz. 
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Gefarbte Praparate. Man maoht, wie vorher angegeben, "Klatsohpraparate" auf einer 
Anzahl Objekttragern, laBt sie eintrocknen und fixiert sie durch dreimaJiges Hindurohziehen durch 
die Flamme. Dann iibergieBt man mit HamatoxylinHisung oder Carbolfuchsin (s. S. 1275), laBt 
5 Minuten einwirken, spiilt mit Wasser ab und untersucht bei 350facher VergroBerung. Hatte 
man mit Hamatoxylin gefarbt, so sind die Spermatozoen (aber auch Zellkerne, Kokken u. dgl.) 
dunkelblauviolett gefarbt, bei Farbung mit Carbolfuchsin sind sie rot. Man kann die Praparate 
trocknen und als Testobjekte mit Canadabalsam einschlieBen. 

Zuweilen fiihrt auch noch eine elektive Farbung der Spermatozoen im Gewebe zum Ziel. 
Verfahren nach CORIN·STOCKIS: 0,5 g Erythrosin in 100 ccm 25 % Ammoniakfliissigkeit geHist. 
Luftdicht aufzubewahren. Aus dem verdachtigen Gewebsflecken lost man einen Faden, farbt ihn 
3-30 Sekunden in der genannten Losung, und bringt ihn alsdann in einen Tropfen Wasser auf dem 
Objekttrager. Nach Zerzupfung des Fadens sieht man bei starkerer VergroBerung auf den schwach 
roten Fadenfibrillen rote Punkte, die ala Samenkopfchen erkennbar sind; bei Drehung der Mikro· 
meterschraube werden haufig auch die Samenschwanze sichtbar gemacht. 
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Neuerungen der 6. Ausgabe des Deutschen Arzneibuchs. 
Priifung der Arzneimittel. 

Allgemeines. "In der vorliegenden (6.) Ausgabe des Arzneibuchs sind in weiterem Umfange 
als bisher solche Arzneimittel aufgenommen worden, bei denen die Gewahr fur Echtheit, Reinheit 
und Wirkungswert nicht von dem Apotheker ubernommen werden kann, sondern von einer amt
lichen Stelle getragen wird, weil die Priifungen, die zur Gewahrleistung der in Rede stehenden 
Eigenschaften ausgefuhrt werden mussen, nur auBerhalb des Rahmens eines Apothekenlabora
toriums angestellt werden kiinnen. In diesen Fallen ist dem Apotheker zur Pflicht gemacht, aus
schlieBlich amtlich gepriifte Ware abzugeben, diese nach der gegebenen Yorschrift aufzubewahren 
und die Priifung hiichstens auf auBerlioh wahrnehmbare'Yeranderungen und auf die Unversehrt
heit des amtlichen Yerschlusses zu erstrecken." 

"In die Reihe dieser Arzneimittel gehiiren die Schutz- und Heilsera, die Tuberkuline, 
die Salvarsanpraparate und Folia Digitalis. Bei den einzelnen Salvarsanpraparaten sind 
Identitatsreaktionen angegeben, die aber naoh der Sachlage nicht als Anleitung zu einer Nachpriifung 
in der Apotheke gedacht sind, sondern die Beschreibung der Praparate erganzen sollen. Ebenso 
ist die eingehende mikroskopische Untersuchung der Folia Digitalis, wie sie in diesem Artikel 
beschrieben ist, infolge der amtlichen Priifung fiir den Apotheker entbehrlich; sie soll nur einen 
Hinweis darauf geben, wie die Folia Digitalis beschaffen sind." 

"Bei den Reinheitsprufungen stehen in Klammern erlauternde Zusatze. Diese Zusatze 
besagen nicht, daB durch die betreffende Priifung nur die genannten Stoffe nachgewiesen werden; 
sie sollen vielmehr auf den hauptsachlichen Zweck hinweisen, der mit der Priifung verfolgt wird. 
Handelt es sich bei der Priifung um den Nachweis eines Anions, so wurde der Name der betreffenden 
Saure in Klammern hinzugesetzt; bei dem Nachweis eines Kations wurde der deutsche Name 
des Elements mit dem Zusatz ,-saIze' oder ,-verbindungen' gewahlt. Wenn die Priifung auf 
einen bestimmten Stoff abzielt, so ist dessen Name in Klammern angefuhrt worden. 

"Die Falle, in denen eine Gehaltsbestimmung auszufuhren ist, haben sowohl bei den 
chemischen Stoffen wie auch bei den Drogen und pharmazeutischen Zubereitungen hinsichtlich 
des AJkaloidgehalts gegenuber der 5. Ausgabe des Arzneibuchs keine grundsatzliche Vermehrung 
erfahren. Zur Ausfuhrung der Gehaltsbestimmung ist, wie fmher, auch in der neuen Ausgabe 
nach Miiglichkeit die MaBanalyse herangezogen worden." 

Physikalische Priifungsverfahren. 
Temperaturangaben. Die Temperaturanga ben beziehen sich auf das hundertteilige 

Thermometer. Die Angaben gelten, sofern nichts anderes angegeben ist, fiir die Temperatur von 
20°. Unter Zimmertemperatur ist eine Temperatur von 15° bis 200 verstanden. Es durfen 
nur amtlich geprufte und beglaubigte Thermometer verwendet werden l ). 

Zur Nachpriifung der Fundamentalpunkte des Thermometers, die sich durch ther· 
mische Nachwirkung bei der Ausdehnung des Glases 1m Laufe der Zeit andern kiinnen, ist nach 
der unter 29b gegebenen Yorschrift (s. S. 1283) der Siedepunkt des destillierten Wassers zu be
stimmen. 1st t~ der abgelesene Siedepunkt, to! der dem Barometerstand entsprechende wahre 
Siedepunkt (s. 1288), so ist zu allen Angaben dieses Thermometers der Wert (tID - tb ) zuzu
zahlen oder der Wert (tb - t.,) abzuziehen. 

Gegebenenfalls ist auch der Nullpunkt nachzupriifen durch Bestimmung des SchmeIzpunkts 
des Eises. Das Thermometer wird bis uber den Nullpunkt in ein GefaB mit Wasser getaucht, 
in dem sich fein gestoBenes Eis befindet, und unter Umriihren sowie zeitweisem Anklopfen des 
Thermometers gewartet, bis der Thermometerstand sich nicht mehr andert. Beim Ablesen darf 
das Thermometer nur so weit aus dem Wasser-Eisgemisch herausgezogen werden, daB der Null
punkt gerade sichtbar ist. 

Sofern keine besonderen Angaben gemacht sind, und sofern es sich um wasserige Flussig
keiten handelt, versteht man unter dem Ausdruck kalt Temperaturen von etwa 150 bis 20°, 
unter dem Ausdruck warm solche von etwa 50° bis 60° und unter dem Ausdruck heiB solche 
von uber 80°. 

Bestimmung der Dichte. Die Angaben uber die Dich te beziehen sich, sofern nichts anderes 
angegeben ist, auf die Temperatur von 20°. Die Dichte bedeutet dabei das Yerhaltnis der einen 

1) Diese Forderung kann sich nur auf die Feststellung der Temperaturen bei der Bestimmung 
der Dichte, des Schmelzpunktes, Erstarrungspunktes und Siedepunktes beziehen. Bei Darstel
lungsvorschriften kiinnen die Temperaturen natiirlich auch mit einem nicht gepriiften Thermometer 
gemessen werden. 
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gewissen Rauminhalt ausfiillenden Masse der Fliissigkeit bei 20 ° zu der Masse destillierten Wassers, 
die bei 40 den gleichen Rauminhalt hat, also ein Dichteverhaltnis, namlich den Quotienten der 
Dichte der Fliissigkeit bei 200 durch die Dichte des Wassers bei 40. Die Dichtezahlen geben auch 
an, wieviel Gramm 1 ccm Fliissigkeit von 20° im luftleeren Raume wiegen wiirde. Der Berechnung 
ist die Formel zugronde gelegt: 

d = m .0,99703 + 0,0012, 
w 

worin d die gesuchte Dichte, m das Gewicht der zu untersuchenden Fliissigkeit und w das Ge
wicht eines gleichen Rauminhalts Wasser bezeiehnen, beide bei 20° und gewogen in der Luft. 

Anmerkung. Die Zahl 0,0012 gibt die Diehte der Luft bezogen auf Waaser an, die Zahl 
0,99703 die Dichte des Wassera bei 200, vermindert um die Dichte der Luft (0,99823 - 0,0012 
= 0,99703). Die Berechnung nach der Formel gilt nur ffir die Dichtebesti=ung mit dem Pykno
meter. Fiir die Bestimmung der Dichte mit der MOHRachen oder WESTPHALSchen Waage aind 
neue Gewichte zu beschaffen. 

Eine "Obersicht iiber die zwischen 10° und 25° eintretenden Veranderungen der Dichten 
iat S. 1284--1287 gegeben. 

Eine "Obersicht iiber die Dichte der Fliissigkeiten bei 15°, bezogen auf die Dichte des 
Waasers bei 15° als Einheit (= spezifisches Gewicht des D. A.-B. 5. Ausgabe), ist S. 1286-1287 
gegeben. 

Bestimmung des Schmelzpunktes. Die Bestimmung wird, auagenommen bei Fetten und 
fettahnlichen Stoffen, in der Bd. I, S. 11 u. f. angegebenen Weise ausgefiihrt. Fiir Fette, Wachs 
und ahnliche Stoffe schreibt Germ. 6 wieder das Verfahren der Germ. 4 vor (a. Bd. I, S.14). 

Bestimmung des Erstarrungspunktes a. Bd. I, S. 15. 
Bestimmung des Siedepunktes. a) SolI durch die Bestimmung lediglich die Identitat 

eines Arzneimittels festgestelIt werden, so wird der Siedepunkt nach dem Verfahren von SIWO
LOBOFF bestimmt (s. Bd. I, S. 16). 

b) SolI dureh die Bestimmung des Siedepunkta der Reinheitsgrad eines Stoffes featgestelIt 
werden, ao ist der Stoff aus dem nachfolgend besehriebenen und abgebildeten Apparat zu de
atillieren (A bb. 426). Als SiedegefaB wird fiir die veraehiedenen, naehstehend genauer unterschiede
nen Zwecke entweder das Siederohr a l verwendet oder der Siedekolben a2 • Das 
Siederohr ~ bestept aus einem starkwandigen Probierrohr von 180 mm Rohe 
und 20 mm lichter Weite, wahrend der Siedekolben a2 aus einem ahnliehen 
Rohre besteht, das am unteren Ende zu einer Kugel von etwa 5 em Durch
messer ausgeblasen ist. Zunachat wird in daa SiedegefaB a l oder a2 eine etwa 
2 em hohe Schicht troekene Tariergranaten b, die einen Durchmesaer von 2 bis 
2,5 mm haben und mit roher Salzsaure gereinigt worden sind, oder ein Siede
stabchen (Magnesiaatabchen) gebracht. Dann werden etwa 15 ccm der zu prii. 
fenden Fliiasigkeit in daa SiedegefaB gebracht. Auf dem SiedegefaBe wird 
mittels eines Korkes der Siedeaufsatz befestigt. Dieser besteht aua einem Dampf
rohr d von 9 mm lichter Weite und etwa 210 mm Rohe, dessen oberer Teil von 
dem angeschmolzenen Dampfmantel t von etwa 20 mm Weite und 140 mm 
Lange umgeben ist. Das obere, etwas verjiingte Ende dea Dampfmantels ist 
mit einem Korke verschlossen, in dem das Thermometer g befestigt wird. An a, 
dem unteren Ende des Dampfmantels ist ein Abzugsrohr h von etwa 210 mm 
Lange angebracht. 

A uafiihrung der Bestimm ungen bei Fliissigkeiten, die un ter hal b 
1000 aieden. Das Siederohr a l ist in die Mitte einer Asbestplatte von 100 mm 
Seitenlange, die an dieser Stelle eine ronde Offnung von 20 mm Durehmesser hat, C 

zu stellen. Diese Offnung ist von unten durch ein Messingdrahtnetz von .!'ltwa b 
1 mm Maschenweite zu schlieBen. Die Flammenhohe ist so zu regeln,daB Ather 
in schwaehem, die iibrigen Fliissigkeiten in lebhaftem Sieden erhalten werden. 
Das Abzugsrohr ist wahrend der Destillation mit einem Kiihler zu verbinden. 

f 
d 

c 

Abb.426. 

Ausfiihrung der Bestimmungen bei Fliiasigkeiten, die oberhalb 100° sieden_ 
Der Siedekolben a2 iat auf ein Messingdrahtnetz von etwa 3 mm Maschenweite zu stellen. Die 
Flammenhohe ist ap zu regeln, daB nach vorsiehtigem Anwarmen die Fliissigkeiten zu auBer
ordentlieh lebhaftem Sieden erhitzt werden. Sobald die ersten Tropfen iibergehen, ist die Flamme 
derart zu verkleinern, daB in der Minute etwa 60 Tropfen iiberdestillieren. Das Abzugsrohr ist 
wahrend der Destillation mit einem Kiihlrohr zu verbinden. 

Bei diesen Bestimmungen muB fast die gesamte Fliissigkeitsmenge innerhalb der im EinzelfalI 
angegebenen Temperaturgrenzen iibergehen. Vorlauf und Riiekstand diirfen nur ganz gering sein. 

Bei der Priifung von Fliissigkeiten wie Petroleum benzin, rohes Kresol uaw., 
bei den en innerhal b gewiaser Temperaturgrenzen bestimm te Anteilsmengen ii ber
gehen soIl en, sind als SiedegefaBe die iiblichen Fraktionierkolbehen zu verwenden. 
Das Erhitzen ist dann bei Fliissigkeiten, die unterhalb 75° sieden, auf dem Wasser
ba.d vorzunehmen, in den iibrigen Fallen iiber freier Flamme auf dem Drahtnetz. 

81* 



1284 Neuerungen der 6. Ausgabe des Deutsohen Arzneibuohs. 

Vbersicht fiber die zwischen 10 0 und 25 0 

Bei den Fliissigkeiten, deren Dichte bei 20 0 nicht auf eine Zahl beschritnkt ist, sondern 
Wlirmegrad zwischen 100 und 

Acetonum 0,790-0,793 0,803 0,802 0,801 0,800 0,799 
Acidum aceticum . hOchstens 1,058 1,069 1,068 1,067 1,066 1,065 
Acidum aceticum dilutum . 1,037-1,038 1,043 1,042 1,042 1,041 1,041 
Acidum formicicum . 1,057-1,060 1,065 1,064 1,064 1,063 1,063 
Acidum hydrochloricum. . 1,122-1,123 1,127 1,127 1,126 1,126 1,125 
Acidum hydrochloricum dilutum . 1,059-1,061 1,063 1,063 1,062 1,062 1,062 
Acidum lacticum . 1,206-1,216 1,220 1,219 1,218 1,217 1,216 
Acidum nitricum . 1,145-1,148 1,154 1,153 1,152 1,152 1,151 
Acidum nitricum crudum 1,372-1,392 1,396 1,395 1,393 1,392 1,390 
Acidum nitricum fumans .. mindestens 1,476 1,493

1

1,491 1,490 1,488 1,486 
Acidum phosphoricum. 1,150-1,153 1,156 1,156 1,155 1,155 1,154 
Acidum sulfuricum 1,829-1,834 1,842 1,841 1,840 1,839 1,838 
Acidum sulfuricum crudum mindestens 1,829 1,839 I 1,838 1,837 1,836 1,835 
Acidum sulfuricum dilutum 1,106-1,111 1,113 1,113 1,113 1,112 1,112 
Aether 0,713 0,724 0,723 0,722 0,721 0,720 
Aether aceticus . 0,896-0,900 0,910 0,909 0,907 0,906 0,905 
Aether bromatus . 1,440-1,444 1,462 1,460 1,458 1,456 1,454 
Alcohol absolutus . 0,791-0,792 0,799 0,798 0,797 0,796 0,796 
Amylenum hydratum 0,810-0,815 0,822 0,821 0,820 0,819 0,818 
Amylium nitrosum 0,872-0,882 0,888 0,887 0,886 0,885 0,884 
Aqua Amygdalarum amararum 0,967-0,977 0,976 0,975 0,975 0,975 0,974 
Benzaldehyd . 1,046-1,050 1,058 1,057 1,056 1,055 1,054 
Benzaldehydcyanhydrin 1,115-1,120 1,127 1,126 1,125 1,124 1,123 
Benzinum Petrolei 0,661-0,681 0,680 0,679 0,678 0,677 0,676 
Bromoformium . 2,814-2,818 2,842 2,840 2,837 2,834 2,832 
Chloroformium . 1,474-1,478 1,496 1,494 1,4~2 1,490 1,488 
Eucalyptolum 0,923-0,926 0,934 0,933 0,932 0,931 0,930 
Formaldehyd solutus 1,075-1,086 1,088 1,087 1,086 1,086 1,085 
Glycerinum. 1,221-1,231 1,232 1,231 1,231 1,230 1,229 
Kreosotum. mindestens 1,075 1,084 1,083 1,082 1,081 1,080 
Liquor Aluminii acetici mindestens 1,042 1,044 1,044 1,044 1,044 1,043 
Liquor Aluminii acetico-tartarici 1,258-1,262 1,266 1,265 1,265 1,264 1,263 
Liquor Ammonii anisatus 0,861-0,865 0,872 0,871 0,870 0,869 0,868 
Liquor Ammonii caustici 0,957-0,958 0,961 0,960 0,960 0,960 0,960 
Liquor Calcii chlorati . 1,226-1,233 1,235 1,234 1,234 1,233 1,233 
Liquor Ferri albuminati . 0,982-0,992 0,990 0,990 0,989 0,989 0,989 
Liquor Ferri oxychlorati dialysati 1,041-1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,044 
Liquor Ferri sesquichlorati . 1,275--1,286 1,284 1,284 1,283 1,283 1,283 
Liquor Kali caustici. 1,135-1,137 1,141 1,140 1,140 1,139 1,139 
Liquor Kalii acetici . 1,172-1,176 1,179 1,179 1,178 1,178 1,177 
Liquor Natri caustici . 1,165-1,169 1,172 1,171 1,171 1,170 1,170 
Liquor Natrii silicici 1,296-1,396 1,351 1,351 1,350 1,350 1,349 
Liquor Plumbi subacetici 1,232-1,237 1,238 1,238 1,237 1,237 1,237 
Methylium salicylicum. 1,180-1,185 1,193 1,192 1,191 1,190 1,189 
Oleum Amygdalarum 0,911-0,916 0,921 0,920 0,920 0,919 0,918 
Oleum Angelicae 0,848-0,913 0,889 0,888 0,887 0,886 0,885 
Oleum Anisi . 0,979-0,989 - - - - -
Oleum Arachidis 0,912-0,917 0,922 0,921 0,921 0,920 0,919 
Oleum Calami 0,954-0,965 0,967 0,967 0,966 0,965 0,964 
Oleum Carvi . 0,903-0,915 0,917 0,916 0,,915 0,914 0,913 
Oleum Caryophylli 1,039-1,060 1,061 1,060 1,059 1,058 1,057 
Oleum Chenopodii anthelminthici. 0,958-0,985 0,981 0,980 0,979 0,978 0,977 
Oleum Cinnamomi 1,018-1,030 1,036 1,035 1,034 1,033 1,032 
Oleum Citri 0,852-0,856 0,862 0,861 0,861 0,860 0,859 
Oleum Citronellae. 0,880-0,896 0,898 0,897 0,896 0,895 0,894 
Oleum Crotonis 0,936-0,956 0,953 0,952 0,951 0,951 0,950 
Oleum Eucalypti . 0,905-0,925 0,923 0,922 0,921 0,920 0,919 
Oleum Foeniculi 0,960-0,970 0,973 0,972 0,971 0,971 0,970 
Oleum J ecoris Aselli 0,920-0,928 0,931 0,930 0,930 0,929 0,928 
Oleum Juniperi. 0,856-0,876 0,874 0,873 0,872 0,871 0,871 
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eintretenden Veranderungen der Dichten. 
sich innerhalb gewisser Grenzen bewegen darf, ist eine Schwankung der Dichten bei jedem einzelnen 
25 ° in gleicher Rohe gestattet. 

15° 16° 17° 18° 19° I 20° 21° 220 ! 230 24° 25° , 

0,798 0,796 0,795 0,794 0,793 
I 

0,792 0,791 0,789 0,788 0,787 0,786 
1,064 1,062 1,061 1,060 1,059 1,058 1,057 1,056 1,055 1,054 1,053 
1,040 1,039 1,038 1,038 1,038 1,037 1,036 1,036 1,035 1,035 1,034 
1,062 1,062 1,061 1,060 1,060 1,059 1,059 1,058 1,058 1,057 1,058 
1,125 1,124 1,124 1,123 1,123 1,122 1,122 1,121 1,121 1,120 

I 

1,120 
1,061 1,061 1,061 1,060 1,060 1,060 1,059 1,059 1,059 1,058 1,056 
1,215 1,214 1,214 1,213 1,212 1,211 1,210 1,209 1,208 1,207 1,206 
1,150 1,149 1,149 1,148 1,148 1,147 1,146 1,146 1,145 1,144 1,144 
1,389 1,388 1,386 1,385 1,383 1,382 1,380 1,379 1,377 1,376 1,374 
1,485 1,483 1,481 1,479 1,478 1,476 1,474 1,473 1,471 1,469 1,468 
1,154 1,153 1,153 1,153 1,152 

I 
1,152 1,152 1,151 1,151 1,150 1,150 

1,837 1,836 1,835 1,834 1,833 1,832 1,831 1,831 1,830 1,829 1,828 
1,834 1,833 1,832 1,831 1,830 1,829 1,828 1,827 1,826 1,825 1,824 
1,111 1,111 1,110 1,110 1,109 1,109 1,108 1,108 1,107 1,107 1,106 
0,719 0,718 0,717 0,715 0,714 0,713 0,712 0,711 0,710 0,709 0,708 
0,904 0,903 0,902 0,900 0,899 0,898 0,897 0,895 0,894 0,893 0,892 
1,452 1,450 1,448 1,446 1,444 1,442 1,440 1,438 1,436 1,434 1,432 
0,795 0,794 0,793 0,792 0,791 0,791 0,790 0,789 0,788 0,788 0,787 
0,817 0,816 0,816 0,815 0,814 0,813 0,812 0,811 0,810 0,809 0,808 
0,883 0,882 0,880 0,879 0,878 0,877 0,876 0,875 0,874 0,873 0,872 
0,974 0,974 0,973 0,973 0,972 0,972 0,972 0,971 0,971 0,970 0,970 
1,053 1,052 1,051 1,050 1,049 1,048 1,048 1,047 1,046 1,045 1,044 
1,122 1,122 1,121 1,120 1,119 1,118 1,118 1,117 1,116 1,115 1,115 
0,676 0,675 0,674 0,673 0,672 0,671 0,670 0,669 0,668 0,667 0,666 
2,829 2,827 2,824 2,822 2,819 2,816 

I 

2,814 2,811 2,808 2,806 2,803 
1,486 1,484 1,482 1,480 1,478 1,476 1,474 1,472 1,470 1,468 1,466 
0,929 0,928 0,928 0,927 0,926 0,925 0,924 0,923 0,922 0,921 0,921 
1,085 1,084 1,083 1.083 1,082 1,081 1,081 1,080 1,080 1,079 1,079 
1,229 1,228 1,227 1,227 1,226 1,226 1,225 1,224 1,224 1,223 1,223 
1,079 1,078 1,077 1,076 1,075 1,075 1,074 1,073 1,072 1,071 1,070 
1,043 1,043 1,043 1,043 1,042 1,042 1,042 1,041 1,041 1,041 1,040 
1,263 1,262 1,262 1,261 1,261 1,260 1,259 1,259 1,258 1,258 1,257 
0,867 0,866 0,866 0,865 0,864 0,863 0,862 0,861 0,860 0,859 0,859 
0,959 0,959 0,959 0,959 0,958 0,958 0,958 0,958 0,957 0,957 0,957 
1,232 1,232 1,231 

I 

1,231 1,230 1,230 1,229 1,229 1,228 1,228 1,227 
0,989 0,988 0,988 0,988 0,987 0,987 0,987 0,986 0,986 0,986 0,985 
1,044 1,044 1,044 1,044 1,043 1,043 1,043 1,043 1,043 1,042 1,042 
1,282 1,282 1,281 1,281 1,280 1,280 1,280 1,279 1,279 1,278 1,278 
1,139 1,138 1,138 1,137 1,137 1,136 1,136 1,136 1,135 1,135 1,134 
1,177 1,176 1,176 1,175 1,175 1,174 1,174 1,173 1,173 1,172 1,172 
1,169 1,169 1,168 1,168 1,167 1,167 1,166 1,165 1,165 1,164 1,164 
1,349 1,348 1,348 1,347 1,347 1,346 1,346 1,345 1,345 1,344 1,344 
1,237 ' 1,236 1,236 1,236 1,235 1,235 1,235 1,234 1,234 1,234 1,233 
1,188 1,187 1,186 1,185 1,184 1,183 1,182 1,181 1,180 1,179 1,178 
0,918 0,917 0,916 0,916 0,915 0,914 0,913 0,913 0,912 0,911 0,911 
0,885 0,884 0,883 0,882 0,881 0,881 0,880 0,879 0,878 0,878 0,877 
0,988 0,987 0,986 0,985 0,985 0,984 0,983 0,982 0,981 0,981 0,980 
0,919 0,918 0,917 0,917 0,916 0,915 0,915 0,914 0,913 0,913 0,912 
0,964 .0,963 0,962 0,961 0,961 0,960 0,959 0,958 0,958 0,957 0,956 
0,913 0,912 0,911 0,910 0,909 0,909 0,908 0,907 0,907 0,906 0,905 
1,057 1,056 1,055 1,054 1,053 1,052 1,051 1,050 1,050 1,049 1,048 
0,976 0,975 0,975 0,974 0,973 0,972 0,972 0,971 0,970 0,969 0,968 
1,032 1,031 1,030 1,029 1,028 1,027 1,027 1,026 1,025 1,024 1,024 
0,858 0,857 0,857 0,856 0,855 0,854 0,854 0,853 0,852 0,852 0,851 
0,893 0,892 0,891 0,890 0,889 0,888 0,887 0,886 0,885 0,884 0,883 
0,949 0,949 0,948 0,947 0,947 0,946 0,945 0,945 0,944 0,943 0,943 
0,919 0,918 0,917 0,916 0,915 0,915 0,914 0,913 0,912 0,911 0,910 
0,969 0,968 0,967 0,966 0,965 0,965 0,964 0,963 0,962 0,961 0,960 
0,928 0;927 0,926 0,926 0,925 0,924 0,924 0,923 0,922 0,922 0,921 
0,870 0,869 0,868 0,868 0,867 0,866 0,865 0,864 0,863 0,863 0,862 
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tlbersicht fiber die zwischen 100 und 25 0 

200 10° 11° 12° 13° 14° 

Oleum Lavandulae 0,877-0,890 0,892 0,892 0,891 0,890 0,889 
Oleum Lini. 0,926-0,936 0,938 0,937 0,937 0,936 0,935 
Oleum Menthae piperitae 0,890-0,915 0,913 0,912 0,911 0,911 0,910 
Oleum Myristicae aethereum . 0,860-0,925 0,901 0,901 0,900 0,899 0,898 
Oleum Olivarum 0,911-0,914 0,919 0,919 0,918 0,917 0,917 
Oleum Persicarum 0,911-0,916 0,921 0,920 0,920 0,919 0,918 
Oleum Rapae. 0,906-0,913 0,917 0,916 0,915 0,915 0,914 
Oleum Ricini 0,946-0,966 0,963 0,962 0,961 0,961 0,960 
Oleum Rosmarini . 0,895-0,915 0,913 0,912 0,911 0,911 0,910 
Oleum Santali 0,968-0,980 0,981 0,981 0,980 0,979 0,979 
Oleum Sesami 0,917-0,920 0,926 0,926 0,925 0,924 0,924 
Oleum Sinapis 1,015-1,020 1,029 1,028 1,027 1,025 1,024 
Oleum Terebinthinae 0,800-0,872 0,873 0,872 0,871 0,870 0,869 
Oleum Terebinthinae rectificatum 0,800-0,865 0,869 0,868 0,867 0,866 0,865 
Oleum Thymi mindestens 0,895 0,903 0,902 0,901 0,900 0,900 
Oleum Valerianae 0,900-0,999 0,985 0,985 0,984 0,983 0,982 
Paraffinum liquidum mindestens 0,881 0,888 0,887 0,886 0,886 0,885 
Paraldehyd . 0,992-0,994 1,004 1,003 1,002 1,001 1,000 
Phenolum liquefactum 1,063-1,066 - - - - -
Spiritus 0,824-0,828 0,835 0,834 0,833 0,832 0,831 
Spiritus aethereus 0,800-0,804 0,811 0,811 0,810 0,809 0,808 
Spiritus Aetheris nitrosi • 0,835-0,840 0,850 0,849 0,848 0,847 0,846 
Spiritus Angelicae compositus 0,880-8,884 0,891 0,890 0,889 0,888 0,887 
Spiritus camphoratus 0,879-0,883 0,890 0,889 0,888 0,887 0,886 
Spiritus dilutus 0,887-0,891 0,897 0,897 0,896 0,895 0,894 
Spiritus Formicarum 0,889-0,893 0,900 0,899 0,898 0,897 0,896 
Spiritus Juniperi • 0,877-0,881 0,887 0,886 0,886 0,885 0,884 
Spiritus Lavandulae 0,877-0,881 0,887 0,886 0,886 0,885 0,884 
Spiritus Melissae compositus . 0,877-0,881 0,887 0,886 0,886 0,885 0,884 
Spiritus Menthae piperitae. 0,831-0,835 0,841 0,841 0,840 0,839 0,838 
Spiritus saponatus 0,920-0,930 0,933 0,932 0,932 0,931 0,930 
Spiritus Sinapis. 0,828-0,832 0,839 0,838 0,837 0,836 0,836 
Tinctura Jodi 0,898-0,902 0,910 0,909 0,908 0,907 0,906 

tlbersicht fiber die Dichten bei 15 0, bezogen auf die Dichte des Wassers bei 15 ° 
Acetonum •...... 
Acidum aceticum . . . . 
Acidum aceticum dilutum 
Acidum formicicum • . • 
Acidum hydrochloricum . 
Acidum hydrochloricum di. 

Iutum .....•.. 
Acidum Iacticum . . . . 
Acidum nitricum . . . . 
Acidum nitricum crudum 
Acidum nitricum fumana • 
Acidum phosphoricum . . 
Acidum sulfuricum .... 
Acidum sulfurieum erudum 
Aeidum sulfurieum dilutum 
Aether ..... 
Aether aeeticus . . . 
Aether bromatus • . 
Alcohol absolutus . . 
Amylenum hydratum 
Amylium nitrosum • . 
Aqua Amygdalarum ama-

rarum ...•... 
Benzaldehyd • . . . • 
Benzaldehydeyanhydrin • 

0,796-0,799 
hOchstens 1,064 

1,040-1,041 
1,061-1,064 
1,126-1,127 

1,061-1,063 
1,210-1,220 
1,149-1,152 
1,380-1,400 

mindestens 1,486 
1,153-1,156 
1,836-1.841 

mlndestens 1,836 
1,109-1,114 

0,720 
0,902-0,906 
1,450-1,454 
0,796-0,797 
0,815-0,820 
0,878-0,888 

0,970-0,980 
1,052-1,056 
1,121-1,126 

Benzinum Petrolei. 
Bromoformium . . • 
Chloroformium . . . 
Euealyptolum. . . . 
Formaldehyd solutus. 
Glyeerinum. . . . . 
Kreosotum ..... 
Liquor Aluminii aeetici. 
Liquor Aluminii aeetieo-

tartarici ..... . 
Liquor Ammonii anisatus. 
Liquor Ammonii eaustiei . 
Liquor Caleii ehlorati. . . 
Liquor Ferri albuminati . 
Liquor Ferri oxyehlorati 

dialysati ...... . 
Liquor Ferri sesquiehlorati 
Liquor Kali eaustici . 
Liquor Kalii aeetici . . . 
Liquor Natri caustici . . 
Liquor Natrii silicici. . • 
Liquor Plumbi subaeetioi. 
Methylium salieylieum • 
Oleum Amygdala.rum 
Oleum Angelieae. . . • . 

0,666-0,686 
2,829-2,833 
1,485-1,489 
0,928-0,931 
1,079-1,090 
1,225-1,235 

mlndestens 1,080 
mindestens 1,044 

1,262-1,266 
0,866-0,870 
0,959-0,960 
1,229-1,236 
0,985-0,995 

1,043-1,047 
1,28-1,29 

1,138-1,140 
1,176-1,180 
1,168-1.172 
1,300-1,400 
1,235-1,240 
1,185-1,190 
0,915-0,920 
0,853-0,918 
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eintretenden Verlinderungen der Dichten. (Fortsetzung.) 

15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 

0,889 0,888 0,887 0,886 0,885 0,884 0,883 0,883 0,882 
0,935 0,934 0,933 0,932 0,932 0,931 0,930 0,930 0,929 
0,909 0,908 0,907 0,907 0,906 0,905 0,904 0,904 0,903 
0,897 0,896 0,896 0,895 0,894 0,893 0,892 0,892 0,891 
0,916 0,915 0,915 0,914 0,913 0,913 0,912 0,911 0,911 
0,918 0,917 0,916 0,916 0,915 0,914 0,913 0,913 0,912 
0,913 0,913 0,912 0,911 0,911 0,910 0,909 0,909 0,908 
0,959 0,959 0,958 0,957 0,957 0,956 0,955 0,955 0,954 
0,909 0,908 0,907 0,907 0,906 0,905 0,904 0,903 0,903 
0,978 0,977 0,977 0,976 0,975 0,974 0,974 0,973 0,973 
0,923 0,922 0,921 0,921 0,920 0,919 0,919 0,918 0,918 
1,023 1,022 1,021 1,020 1,019 1,018 1,017 1,016 1,015 
0,868 0,868 0,867 0,866 0,865 0,864 0,864 0,863 0,862 
0,864 0,864 0,863 0,862 0,861 0,860 0,860 0,859 0,858 
0,899 0,898 0,897 0,896 0,896 0,895 0,894 0,893 0,893 
0,981 0,980 0,980 0,979 0,978 0,977 0,976 0,976 0,975 
0,884 0,884 0,883 0,882 0,882 0,881 0,881 0,880 0,879 
0,999 0,998 0,996 0,995 0,994 0,993 0,992 0,991 0,990 
1,069 1,068 1,067 1,066 1,066 1,065 1,064 1,063 1,062 
0,831 0,830 0,829 0,828 0,827 0,826 0,825 0,825 0,824 
0,807 0,806 0,805 0,804 0,803 0,802 0,801 0,800 0,799 
0,845 0,844 0,843 0,842 0,841 0,840 0,839 0,838 0,837 
0,886 0,886 0,885 0,884 0,883 0,882 0,881 0,880 0,881 
0,885 0,885 0,884 0,883 0,882 0,881 0,880 0,880 0,879 
0,893 0,893 0,892 0,891 0,890 0,889 0,889 0,889 0,887 
0,895 0,895 0,894 0,893 0,892 0,891 0,890 0,889 0,888 
0,883 0,882 0,881 0,880 0,880 0,879 0,878 0,877 0,876 
0,883 0,882 0,881 0,880 0,880 0,879 0,878 0,877 0,876 
0,883 0,882 0,881 0,880 0,880 0,879 0,878 0,877 0,876 
0,837 0,836 0,835 0,834 0,834 0,833 0,832 0,831 0,830 
0,929 0,929 0,928 0,927 0,926 0,925 0,925 0,924 0,923 
0,835 0,834 0,833 0,832 0,831 0,830 0,829 0,828 0,828 
0,905 0,904 0,903 0,902 0,901 0,900 0,899 0,898 0,898 

als Einheit (= spezifisches Gewicht des D. A. B. 6), s. auch Bd. I, S. 10. 

Oleum Arachidis • . . • 0,916-0,921 I Oleum Sinapis •..••. 
Oleum Calami ..... 0,959-0,970 Oleum Terebinthinae. . . 
Oleum Carvi . . . . . . 0,907-0,919 Oleum Terebinthinae recti· 
Oleum Caryophylli. . . . 1,044--1,070 ficatum..... 
Oleum Chenopodii anthel· Oleum Thymi. . . . . 

minthici . . . 0,963-0,990 Oleum Valerianae ... 
Oleum Cinnamomi . 1,023-1,040 Paraffinum liquidum . 
Oleum Citri. . . . 0,857-0,861 Paraldehyd ..... . 
Oleum Citronellae . 0,885-0,901 Phenolum liquefactum . 
Oleum Crotonia . . 0,940-0,960 Spiritus • . . . . . . 
Oleum Eucalypti . 0,910-0,930 Spiritus aethereus ... 
Oleum Foeniculi .. 0,965-0,975 Spiritus Aetheris nitrosi . 
Oleum Jecoris Aselli. 0,924-0,932 Spiritus Angelicae compo· 
Oleum Juuiperi • . . 0,860-0,880 situs .•..... 
Oleum Lavandulae . 0,882-0,895 Spiritus camphoratus 
Oleum Lini. . . . . . . 0,930-0,940 Spiritus dilutus . . . 
Oleum Menthae piperitae. 0,900-0,920 Spiritus Formicarum 
OleumMyristicaeaethereum 0,865-0,930 Spiritus Juniperi .. 
Oleum Olivarum . 0,915-0,918 Spiritus Lavandulae . . . 
Oleum Persicarum . 0,915-0,920 Spiritus Melissae composi. 
Oleum Rapae. . 0,910-0,917 tus ........ . 
Oleum Ricini . . 0,950-0,970 Spiritus Menthae piperitae 
Oleum Rosmarini 0,900-0,920 Spiritus saponatus. 
Oleum Santali . 0,973-0,985 Spiritus Sinapis ..•. 
Oleum Sesami. . 0,921-0,924 Tinctura Jodi •....• 
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24° 25° 

0,8S1 0,880 
0,928 0,928 
0,903 0,902 
0,890 0,889 
0,910 0,909 
0,911 0,911 
0,907 0,907 
0,953 0,953 
0,902 0,901 
0,972 0,971 
0,917 0,916 
1,014 1,013 
0,861 0,860 
0,857 0,856 
0,892 0,891 
0,974 0,973 
0,879 0,878 
0,989 0,987 
1,062 1,061 
0,823 0,822 
0,799 0,798 
0,836 0,836 
0,879 0,878 
0,878 0,877 
0,886 0,885 
0,888 0,887 
0,875 0,875 
0,875 0,875 
0,875 0,875 
0,829 0,828 
0,922 0,922 
0,827 0,826 
0,897 0,896 

1,020-1,025 
0,860-0,877 

0,860-0,870 
mindestens 0,900 

0,959-1,003 
mlndestens 0,885 

0,998-1,000 
1,068-1,071 
0,830-0,834 
0,805-0,809 
0,840-0,850 

0,885-0,889 
0,884-0,888 
0,892-0,896 
0,894-0,898 
0,882-0,886 
0,882-0,886 

0,882-0,886 
0,836-0,840 
0,925-0,935 
0,833-0,837 
0,903-0,907 



1288 Neuerungen der 6. Ausgabe des Deutschen Arzneibuchs. 

Vbersieht iiber die Veriinderungen des Siedepunkts einiger 

800 790 I 780 I 770 I 760 
Arzneimittel 

to 

Acidum trichloraceti· 
cum. 197,0 196,5 196,0 195,5 195,0 

Aether. 36,1 35,7 35,3 34,9 34,5 
Aether aceticus . 75,9-78,9 75,4-78,4 74,9-77,9 74,5-77,5 74,0-77,0 
Aether bromatus . 39,6-41,6 39,2-41,2 38,8-40,8 38,4-40,4 38,0-40,0 
Aether chloratus 13,4-13,9 13,0-13,5 12,7-13,2 12,3-12,8 12,0-12,5 
Alcohol absolutus . 79,4-80,4 79,0-80,0 78,7-79,7 78,3-79,3 78,0-79,0 
Amylenum hydratum 100,6-104,6 100,2-104,2 99,8-103,8 99,4-103,4 99,0-103,0 
Amylium nitrosum 96,6-98,6 96,2-98,2 95,8-97,8 95,4-97,4 95,0-97,0 
Benzaldehyd . . 179,2-181,2 178,7-180,7 178,1-180,1 177,6-179,6 177,0-179,0 
Bromoformium . 150,0-152,0 149,5-151,5 149,0-151,0 148,5-150,5 148,0-150,0 
Chloroformium . 61,6-63,6 61,2-63,2 60,8-62,8 60,4-62,4 60,0-62,0 
Methylium salicylicum 223,4-227,4 222,8-226,8 222,2-226,2 221,6-225,6 221,0-225,0 
Paraldehyd 124,7-126,7 124,3-126,3 123,8-125,8 123,4-125,4 123,0-125,0 
Phenolum 179,7-183,7 179,3-183,3 178,9-182,9 178,4-182,4 178,0-182,0 

Wasser. 101,4 101,1 100,7 100,4 100,0 

725 720 
I 

715 
I 710 705 

Arzneimittel 
to 

Acidum trichloraceti· 
cum. 193,2 193,0 192,7 192,5 192,2 

Aether. 33,1 32,9 32,7 32,5 32,3 
Aether aceticus . 72,4-75,4 72,1-75,1 71,9-74,9 71,7-74,7 71,4-74,4 
Aether bromatus . 36,6-38,6 36,4-38,4 36,2-38,2 36,0-38,0 35,8-37,8 
Aether chloratus 10,8-11,3 10,6-11,1 10,5-11,0 10,3-10,8 10,1-10,6 
Alcohol absolutus . 76,8-77,8 76,6-77,6 76,4-77,4 76,3-77,3 76,1-77,1 
Amylium hydratum . 97,6-101,6 97,3-101,3 97,1-101,1 96,9-100,9 96,7-100,7 
Amylium nitrosum 93,6-95,6 93,4-95,4 93,2-95,2 93,0-95,0 92,8-94,8 
Benzaldehyd . . 175,0-177,0 174,8-176,8 174,5-176,5 174,2-176,2 173,9-175,9 
Bromoformium . 146,2-148,2 146,0-148,0 145,7-147,7 145,5-147,5 145,2-147,2 
Chloroformium 58,"-"",' I '~"-"O,3 58,1-60,1 57,9-59,9 57,7-59,7 
Methylium salieylicum 218,9-222,9 218,6-222,6 218,3-222,3 218,0-222,0 217,7-221,7 
Paraldehyd . 121,5-123,5 121,3-123,3 121,1-123,1 120,9-122,9 120,7-122,7 
Phenolum 176,5-180,5 176,3-180,3 176,1-180,1 175,9-179,9 175,6-179,6 

Wasser. 98,7 I 98,5 98,3 I 98,1 I 97,9 

1) In dieser Tabelle ist auch der Siedepunkt des Wassers bei verschiedenen Barometerstanden 
schriebene Nachpriifung der Fundamentalpunkte des Thermometers erforderlich. 

Chemische Priifungsverfahren. 
Neu aufgenommene Reagenzien (vgl. Bd. I, S.55). 
Alkohol von 96, 90 und 70 Vol..%. 
Ammoniumcarbonat. 
Ammoniummolybdatlosung. 15 g Ammoniummolybdat, (NH')6Mo702' + 4 H20, (s. 

Bd. II, S. 180), werden unter Erwarmen in 65 ccm Wasser gelost. Sodann fiigt man 40 gAm. 
moniumnitrat, NH,NOs, hinzu, lost unter Umschwenken und gieBt die Losung sofort in 135 cem 
Salpetersaure (25% HNOa). Die Misehung wird nach 24 Stunden filtriert. 

Bariumehlorid. 
Benzidin (s. Bd. I, S. 657). 
Borsaure. 
Chloralhydratlosung. 7 T. ChloraThydrat sind in 3 T. Wasser zu losen. 
Chloraminlosung (als Ersatz fiir Chlorwasser). Bei Bedar! ist 1 T. Chloramin in 19 T. 

Wasser zu losen. 
Chlorzinkj odlosung. Eine Losung von 66 T. Zinkchlorid in 34 T. Wasser }Vird mit 

6 T. Kaliumjodid und soviel Jod versetzt wie sieh lost. 
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Arzneimittel bei Anderungen des Luftdrucks zwischen 800 und 650 mm 1). 

755 750 745 740 735 730 

194,7 194,5 194,2 
I 

194,0 193,7 
I 

193,5 
34,3 34,1 33,9 33,7 33,5 33,3 

73,8-76,8 73,5-76,5 73,3-76,3 73,1-76,1 72,8-75,8 72,6-75,6 
37,8-39,8 37,6-39,6 37,4-39,4 37,2-39,2 37,0-39,0 36,8-38,8 
11,8-12,3 11,7-12,2 11,5-12,0 11,3-11,8 11,1-11,6 11,0-11,5 
77,8-78,8 77,7-78,7 77,5-78,5 77,3-78,3 77,1-78,1 77,0-78,0 
98,8-102,8 98,6-102,6 98,4-102,4 98,2-102,2 98,0-102,0 97,8-101,8 
94,8-96,8 94,6-96,6 94,4-96,4 94,2-96,2 94,0-96,0 93,8-95,8 

176,7-178,7 176,4-178,4 176,2-178,2 175,9-177,9 175,6-177,6 175,3-177,3 
147,7-149,7 147,5-149,5 147,2-149,2 147,0-149,0 146,7-148,7 146,5-148,5 
59,8-61,8 59,6-61,6 59,4-61,4 59,2-61,2 59,0-61,0 58,8-60,8 

220,7-224,7 220,4-224,4 220,1-224,1 219,8-223,8 219,5-223,5 219,2-223,2 
122,8-124,8 122,6-124,6 122,4-124,4 122,2-124,2 121,9-123,9 121,7-123,7 
177,8-181,8 177,6-181,6 177,4-181,4 177,1-181,1 176,9-180,9 176,7-180,7 

99,8 I 99,6. 99,4 99,3 99,1 98,9 

700 690 680 670 660 650 

192,0 191,5 191,0 190,5 190,0 189,5 
32,1 31,7 31,3 30,9 30,5 30,1 

71,2-74,2 70,7-73,7 70,3-73,3 69,8-72,8 69,3-72,3 68,9-71,9 
35,6-37,6 35,3-73,3 34,9-36,9 34,5-36,5 34,1-36,1 33,7-35,7 
9,9-10,4 9,6-10,1 9,3-9,8 8,9-9,4 8,6-9,1 8,2-8,7 

75,9-76,9 75,6-76,6 75,2-76,2 74,9-75,9 74,6-75,6 74,2-75,2 
96,5-100,5 96,1-100,1 95,7-99,7 95,3-99,3 94,9-98,9 94,5-98,5 
92,6-94,6 92,2-94,2 91,8-93,8 91,4-93,4 91,0-93,0 90,6-92,6 

173,6-175,6 173,1-175,1 172,5-174,5 172,0-174,0 171,4-173,4 170,9-172,9 
145,0-147,0 144,5-146,5 144,0-146,0 143,5-145,5 143,0-145,0 142,5-144,5 
57,5-59,5 57,1-59,1 56,7-58,7 56,3-58,3 55,9-57,9 55,5-57,7 

217,4-221,4 216,8-220,8 216,2-220,3 215,6-219,7 215,0-219,1 214,4-218,5 
120,5-122,5 120,0-122,0 119,6-121,6 119,2-121,2 118,8-120,8 118,3-120,3 
175,4-179,4 175,0-179,0 174,8-178,8 174,3-178,3 173,8-177,8 173,3-177,3 

97,7 97,3 96,9 96,6 96,2 95,9 

angegeben. Diese Angabe ist fiir die in den "Allgemeinen Bestimmungen" (Seite 1282) vorge-

. Diphenylamin- Schwefelsaure. Bei 'Bedarf ist 1 T. Diphenylamin in 200 T. konz. 
Schwefelsaure und 40 T. Wasser zu liisen. Sie muB farblos sein. 

Formaldehydschwefelsaure. Bei Bedarf sind 2 Tr. Formaldehydlosung mit 3 ccm 
konz. Schwefelsaure zu mischen. 

Fuchsin. Diamantfuchsin I, groBe Kristalle. 
Glycerin-Jodltisung. Bei Bedarf sind 6 T. Glycerin, 4 T. Wasser und soviel1/10-n-Jod-

losung zu mischen, daB die Misohung eine weingelbe Farbe hat. 
Guaj akol, kristallisiertes. 
J od benzin, 0,1 g Jod ist in 100 ccm Petroleumbenzin zu losen. 
J odtinktur. 
Kalium bicar bona t. 
Kalk, gebrannter. 
Kongopapier. Filtrierpapier wird mit einer Losung von Kongorot (1: 1000) getrankt und 

getrocknet. Kongorot s. Bd. I, S. 454. 
Kupferacetatlosung. 1 T. Kupferacetat, (CH3COO)2Cu + H20, ist in 999 T. Wasser 

zu liisen. 
Magnesia, gebrannte.· 
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Magnesiamixtur. Eine LOsung von 1 T. Magnesiumchlorid, MgCls + 6 H.O, und 1,4 T. 
Ammoniumchlorid in einer Mischung von 7 T. AmmoniaJdliiBBigkeit (10% NHa) und 15 T. W&BBer. 
Nach mehrtli.gigem Stehen zu filtrieren. 

MAyEBS Reagens. Eine wsung von 1,355 g Quecksilberchlorid und 5 g K&liumjodid 
in etwa 30 ccm W&88er wird mit Wasser auf 100 ccm verdiinnt. 

Medizinische Kohle. 
Methylenblaulosung. 0,15 T. Methylenbl&u sind in 100 T. Wasser zu losen. 
Narkotinhydrochlorid CB.HB80 7NHOI + H.O. 
NatriumhypophosphitlOsung (zum Nachweis von Arsen an Stelle von Stanno· 

chloridlosung). Eine Losung von 20 g Natriumhypophosphit, NaH.PO. + H.O, in 40 ccm WaBSer 
wird in 180 ccm rauchende Salzsiure (spez. Gew. 1,19) eingegossen. Nach dem Absetzen des 
mch ausscheidenden Natriumchlorids wird die LOsung kl&r abgegossen. THIELE's Reagens. 

Anmerkung. Der Nachweis von Arsen beruht darauf, daB die in dem Reagens enthaltene 
Unterphosphorige Siure die Sauerstoffverbindungen des Arsens zu Arsen reduziert; z. B. As20 a + 3HaPOg = 2 As + 3HaPOa. Das ausgeschiedeneArsen gibt ebenso wie bei der BETTENDORFF· 
Behan Probe mit St&nnochloridlosung eine rotliche Triibung bis rotbraune Fallung (bei groBeren 
Mengen). Die Probe ist ebenso scharf wie die Probe mit Stannochloridlosung; nur beim Nachweis 
von Arsen in Ferrisalzlosungen z. B. bei Ferrum pulveratum und reductum und bei Liquor 
Ferri sesquichlorati versagt die Probe, weil Ferrlsalze durch Unterphosphorige Saure nicht reo 
duziert werden. Die Mischung einer Ferrisalzlosung mit Natriumhypophosphitlosung bleibt auch 
beim Erhitzen gelbbraun, so daB eine Ausscheidung von Arsen nur zu erkennen ist, wenn verhalt· 
nismiBig groBe Mengen vorhanden sind. Nach LOOFF fiigt man in diesen Fillen zweckmli.J3ig 
etwa 0,5 g St&nnoohlorid zu der Mischung, wodurch die Ferrisalze zu fast farblosen Ferrosalzen 
reduziert werden. Man kann auch vor dem Zusatz der Natriumhypophosphitlosung Stanno· 
ohloridlosung bis zur Entfarbung zusetzen. Letztere Losung erhaIt man, indem man etwa 
10 g gekorntes Zinn mit etwa 50 g rauchender Salzsll.ure iibergieBt und einige Tage stehen liiBt. 

Natriumkobaltnitritlosung. Bei Bedarf ist 1 T. Natriumkobaltnitrit, NaaCo(NO.), 
(s. Bd. I, S. 1040), in 9 T. W&88er zu losen. 

Natriumnitrit. 
Natriumsulfidlosung (aIs Ersatz fiir SohwefelwasserstoffwaBBer). 5 g krist&llisiertes Na· 

triumsulfid, N alS + 9 H.O, werden in aner Mischung von 10 oom Wasser und 30 com Glycerin gelost. 
Die Losung wird in gut verschlossener Flasche einige Tage beiseite gestellt und dann wiederholt duroh 
einen kleinen mit Wasser angefeuohteten Wattebausoh filtriert, wodurch Spuren von Ferrosulfid, 
die mch ausgeschieden haben, beseitigt werden. Die Losung ist in etwa 5 com fassenden Tropf. 
glli.ser;n aufzubewahren. Eine Mischung von 5 com Wasser, 3 Tr. verd. Essigsll.ure und 3 Tr. 
Natriumsulfidlosung darf sich innerhalb 10 Minuten nicht 'Verll.ndem. 

Bei der Priifung auf Schwermet&llsalze mit Hilfe der NatriumsulfidlOsung ist, wenn nichts 
anderes vorgeschrieben, die Dauer der Beobachtung auf eine halbe Minute zu beschrli.nken. 

N atriumthiosulfat. 
OlivenOl. 
Oxalsll.urelosung. 1 T. OxaIsll.ure, (COOH). + 2 HmO, ist in 9 T. Wasser zu losen. 
Oxalsli.urelosung, gesli.ttigte. 
Pentan, Erdolkohlenw&BBer8toff von der Forme! CiHll • Dichte etwa 0,623, Siedepunkt 

etwa 32°. 50 ccm Pentan milBSen bei einer Temperatur bis 32 0 ohne wagbaren Riickstand 
fliiohtig sein. 

Phenolphthaleinpapier. Bei Bedarf ist Filtrierpapier mit PhenolphthaleinIosung zu 
trli.nken. 

PhloroglucinlOsung. 2 T. Phloroglucin (s. Bd. II, S.425) sind in 100 T. WeiItgeist 
(90 VoI.·Ufo) zu losen. . 

Phlorogluoin.Salzsli.ure. Die zu untersuchenden Schnitte oder Drogenpulver werden 
auf den Objekttrli.ger mit 1 Tr. PhloroglucinIosung durchfeuchtet. Nach 1 Minute werden 1 bis 
2 Tr. Salzsli.ure (25%) zngesetzt und das Praparat mit dem Deckgl&s bedeckt. 

Phosphorsli.ure, konzentriert. Dichte annli.hemd 1,70. Gehalt annii.hemd 84% Phos· 
phorsli.ure, HaPO .... 

Pikrinsll.urelosung. Eine kaltgesittigte Losung von PikrinBlI.ure, CeH2(NO.)aOH, in 
WaBBer. 

QuecksiI berchlorid. 
QuecksiIbel'oxydacetat (s. Bd. I, S.I450). 
Quecksilbersulfatlosung. 1 g Quecksilberoxyd ist in 4 ccm konz. Schwefelsaure und 

20 com W &88er zu losen. 
Resorcin. 
Resorcin·Salzsaure. 1 T. Resorcin ist in 99 T. rauchender Salzsaure (spez. Gew. 1,19) 

zu losen. 
Salicylaldehyd. s. Bd. II, S. 624. Dichte 1,164 bis 1,167. Sdp. 1950 bis 198°. 
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SOBIFJl'S Reagens. In eine Losung von 0,25 g Fuchsin in 1 Liter W&SSer wird Schwefel-
dioxyd bis zur Entfii.rbung eingeleitet. Ein ObersohuB an Schwefeldioxyd ist zu vermeiden. 

Schwefelsii.ure von 80% H.SO, und von 70% HaSO,. 
Talk. 
Tetrachlorkohlenstoff (s. Bd. I, S. 822). Dichte 1,594, Sdp. 76 bis 770. 
Ton, weiBer. 
Tragant. 
Tusche, schwarze. Es ist fliissige, schwarze Ausziehtusohe zu verwenden, die bel der 

Betrachtung unter d!lm Mikroskop tief schwarz und optisch leer erscheinen muB. 
Vanadinschwefelsii.ure. 0,1 g Vanadinsaureanhydrid, VIOl' ist in 2 ccm konz. Schwefel-

saure zu losen und die Losung mit Wasser auf 50 ccm zu verdiinnen. 
Vanillin. 
Vanillin-Salzsii.ure. Bei Bedarf ist 1 T. Vanillin in 99 T. Salzsii.ure zu losen. 
Wachs, weiBes. 
Wasserstoffsuperoxydlosung, konzentrierte (30% HaO.). 
Zinnchlorur, kristallisiertes, SnCla + 2 HaO. 

FortgefaUene Reagenzien. 
Ammoniumcarbonatlosung, gesattigte C&lciumcarbonat 
Chlorwasser Kupferoxyd 
Hexamethylentetramin Schwefelwasserstoffwasser 
J odlosung, weingeistige Tierkohle 
Kaliumbromidlosung Zinnchloriirlosung. 

181). Die Untersuchungen der Arzneimittel sind an Durchschnittsproben vorzunehmen, 
die durch sorgfii.ltiges Mischen der Gesamtmenge des zu untersuchenden Arzneimittels her
gestellt wurden. 

19. Die chemischen Untersuchungen sind, soweit anderes nicht bestimmt ist, in Pro bier
rohren von ungefii.hr 15 mm Weite auszufiihren. Soweit im Einzelfalle keine anderen Vorschriften 
gegeben sind, sind fiir die einzelnen Untersuchungen 5 ccm der zu prUfenden Fliissigkeit oder 
Losung zu verwenden. Die Beobachtung des Probierrohrinh&lts hat von oben her durch die gauze 
Flussigkeitsschicht hindurch zu erfolgen. 

20. FUr die Auslegung der Begriffe "Opaleszenz", "opalisierende Trubung", 
"Trubung" sind nachstehende Angaben maBgebend: 

a) Opaleszenz ist das HochstmaB der Triibung, die entsteht, wenn 5 ccm einer Mischung 
von 1 ccm 1/100-n-Salzsii.ure und 99 ccm Wasser mit 0,5 ccm l/lO-n-Silbernitratlosung versetzt 
werden. Die Beobachtung ist 5 Minuten nach dem Zusatz der 1/10-n-Silbernitratlosung gegen eine 
dunkle Unterlage bei auffallendem Licht vorzunehmen. 

b) Opalisierende Trubung ist das HochstmaB der TrUbung, die entsteht, wenn 5 ccm 
einer Mischung von 2 ccm 1/100-n-Salzsaure und 98 ccm Wasser lnit 0,5 ccm 1/10-n-Silbernitrat
losung versetzt werden. Die Beobachtung erfoJgt, wie unter a) angegeben ist. 

c) Tru bung ist das HochstmaB der TrUbung, die entsteht, wenn 5 ccm einer Mischung 
von 4 ccm 1/100-n-Salzsii.ure und 96 ccm Wasser mit 0,5 ccm 1/10-n-Silbernitratlosung versetzt 
werden. Die Beobachtung erfolgt, wie unter a) angegeben ist. 

24. Fur die Gebaltsbestimmungen von Drogen sind diese, sofem nicht etwas anderes 
vorgeschrieben ist, in lufttrockenem Zustand zu verwenden. Die fiir den Geh&lt an wirksamen 
Stoffen aufgestellten Forderungen gelten sowohl fiir die unzerkleinerten wie auch fiir die zer
schnittenen und die gepulverten Drogen. 

25. Fiir die Untersuchung der Drogen ist weiter folgendes zu beachten: 
a) Ausdriicke wie Glycerinprii.parat, Chloralhydratpraparat usw. bedeuten, daB feine 

Schnitte durch Drogen oder kleine Mengen von Pulvem in Glycerin, Chlor&lhydratlosung usw. 
auf dem Objekttrager einzulegen und lnit einem Deckglas zu bedecken sind. 

b) Die Mikrosublimation wird in folgender Weise ausgefiihrt. Einige kleine, mit der 
Schere oder dem Messer hergestellte Schnitzel einer Droge oder einige Milligramm Pulver werden 
auf einen Objekttrager gebracht, den man auf ein mit Asbesteinlage versehenes Drahtnetz oder 
eine Asbestplatte legt. Auf das eine Ende des Objekttragers legt man ein oder mehrere Stuck
chen Glas, dann legt man einen zweiten Objekttrii.ger so auf, daB er lnit dem einen Ende auf den 
Glasstiickchen, lnit dem andern auf dem ersten Objekttrii.ger ruht. Seine Unterseite muB sich 
dann etwa 1 mm ilber dem Prii.parat befinden. Die Erhitzung erfolgt durch ein kleines, etwa 
1 cm hohes Gasflammchen, dessen Spitze sich etwa 7 cm unter der Asbestplatte Minden muB. 
Der Objekttrii.ger lnit dem Sublimat wird so oft nach 1 bis 2 Minuten gegen einen anderen um
gewechselt, bis kein Sublimat mehr entsteht. Die Untersuchung hat sofort und nochm&ls nach 
24 Stunden stattzufinden. 

Anmerkung. In vielen Fii.llen erhii.lt man ein Sublimat erst, wenn man die Flamme baher 
stellt, bis etwa 2 cm unter die Asbestplatte. 

1) Die Ziffern sind die Nummern der einzelnen Abschnitte in der Germ. 6. 
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c) Die Mlkrodestillatlon wird in einem kleinen, auf einem Asbestdrahtnetz oder einer 
Asbestplatte stehenden Glassehli.lehen vorgenommen, das in gleieher Weise wie bei der Mikro
sublimation erhitzt wird. Das Sehli.lehen wird mit einem Uhrglas bedeekt, in das man der besseren 
Kiihlung wegen einige Tropfen Wasser geben bnn. Das Destillat sammelt sieh als hii.ngender 
Tropfen an der Unterseite des Uhrglases, von dem es auf den Objekttrli.ger iibertragen wird. 

26. Die Bestimmung des itherischen DIes in Drogen wird in foIgender Weise ausge
fiihrt (vgl. Bd. II, S. 268): 

Wenn bei einzelnen Drogen niehts anderes angegeben ist, werden 10 g des Drogenpulvers -
unzarkleinerte Drogen sind in ein grobes Pulver zu verwandeln - in einem Rundkolben von 
etwa 1 Liter Inhalt mit 300 com Wasser iibergossen und naeh Hinzufiigung einiger Tariar
granaten, die mit roher Salzsaure gereinigt und mit Wasser naehgespiilt worden sind, unter Ver
wendung eines gewohnliehen, zweimal rechtwinklig gebogenen, etwa 30 em langen Destillations
rohrs und eines senkreeht absteigenden, kurzen Kiihlers, dessen Rohr etwa 55 em und dessen 
Kiihlmantel etwa 22 em lang ist, der Destillation unterworfen. Die Erhitzung des Kolbens erfolgt 
auf dem Drahtnetz mit Hilfe eines krli.ftigen Bunsenbrenners. Als Vorlage dient ein Kolben oder 
Seheidetriehter von etwa 300 eem Inhalt, den man bei 150 und 200 eem mit einer Marke ver
sehen hat. Sobald 150 eem Destillat iibergegangen sind, wird die Flamme vOriibergehend entfemt 
und naeh dem AufhOren des Siedens der Inhalt des Kolbens ohne Losung dar Verschliisse dureh 
vorsiehtiges Umsehwenken in drehende Bewegung versetzt, bis die der Kolbenwand anhaftenden 
Pulverteilehen wieder in der Fliissigkeit verteilt sind. Sodann wird emeut zum Sieden erhitzt, 
bis noehmals 50 oem iibergegangen sind. Hierbei ist die Kiihlung vOriibergehend abzustellen, 
falls das Kiihlrohr durch Abseheidung von ii.therisehem Ole verursaehte Triibungen erkennen 
laBt, jedoeh nur eben bis zum Verschwinden dieser Triibungen. Ein Eintauehen des Kiihlrohrs 
in das Destillat ist zu varmeiden. Das erhaltene Destillat, etwa 200 eem, wird im Seheidetriehter 
mit 60 g Natriumehlorid versetzt und die Losung dreimal mit je 20 eem Pentan ausgeschiittelt. 
Die vereinigten Aussehiitte1ungen lIi.Bt man einige Minuten lang stehen und fiihrt sie dann in ein 
gewogenes, weithalsiges Kolbchen von 100 eem Inhalt iiber, wobei genau darauf zu aehten ist, 
daB keine Tropfehen der Salzlosung mit in das Kolbchen gelangen. Das Pentan wird sodann 
auf einem maBig erwii.rmten Wasserbad vorsiehtig abdestilliert. Die letzten Anteile des Losungs
mitte1s entfarnt man dureh sehr vorsiehtiges Einblasen (oder Durehsaugen) von troekener Luft, 
setzt das Kolbchen eine halbe Stunde lang in den Exsikkator und stellt das Gewieht fest. Naeh 
weiterem, viertelstiindigem Stehenlassen im Exsikkator darf der Gewichtsverlust nur wenige 
Milligramm betragen, andarnfalls ist das Kolbehen im Exsikkator so lange zu belassen, bis die 
Differenz der in viertelstiindigen Zwisehenraumen erfolgenden Wii.gungen hOehstens 0,002 g betragt. 

Bestimmung des Verbrennungsriickstandes. 
Bei vie1en organisehen Varbindungen ist angegeben, daB eine bestimmte Menge, z. B. 0,2 g, 

beim Verbrennen keinen wagbaren Riiekstand hinterlassen soll. Das bedeutet mit Riieksicht 
auf die in den Apotheken gebrii.uehliehen analytisehen Wagen, daB die Menge des Verbrennungs
riiekstandes weniger als 1 mg betragen soll. 

30. Quantitativ wird der naeh dem Verbrennen hinterbleibende Riickstand in 
folgender Weise ermittelt: 

Eine dem Einzelfall angemessene Menge Substanz wird in einem ausgegliihten und gewogenen, 
schrag gestellten Tiegel dureh eine mli.Big starke Flamme verascht. In den Fii.llen, in denen sieh 
bei der Verasehung schwer verbrennliche Kohle bildet, wird, um die Verbrennung der Hauptmenge 
dar Kohle zu beschleunigen, die Flamme mehrmals fiir kurze Zeit entfemt. Wird durch fortgesetztes, 
maBiges Erhitzen eine weitere odar vollige Verasehung nieht erreieht, so wird die Kohle mit heillem 
Wasser iibergossen und der gesamte Tiegelinhalt dureh ein Filter von bekanntem Asehengehalt 
filtriert. Das Filter wird mit mogliehst wenig Wasser naehgewasehen, mit dem darauf verbliebenen 
Riiekstand in den Tiegel gebraeht, darin getroeknet und veraseht. Sobald keine Kohle mehr 
siehtbar und der Tiegel erkaltet ist, wird das Filtrat und das zum Naehspiilen benutzte Waseh
wasser in dem Tiegel auf dem Wasserbad eingedampft. Der nunmehr verbliebene Riiekstand 
wird noehmals kurze Zeit sehwach gegliiht und naeh dem Erkalten des Tiegels gewogen. Von 
dem ermittelten Gewieht ist der Asehengehalt des Filters abzuziehen. 

Bei der Veras chung von Drogen wird, sofem bei den einzelnen Artikeln niehts anderes 
vorgesehrieben ist, in folgender Weise "erfahren: 

Ein Porzellantiegel wird bis zu etwa einem Drittel mit gereinigtem Seesand gefiillt, gegliiht 
und naeh halbstiindigem Stehen im Exsikkator gewogen. 

Die Reinigung des Sandes hat in dar Weise zu gesehehen, daB man ihn mit Salzsaure digeriert 
und dann mit Wasser vollkommen auswaseht; hierauf wird dar Sand getroeknet und gegliiht. 

Von der zu veraschenden Substanz sehiehtet man 0,5 g bis 2 g auf den Sand, wli.gt genau, 
miseht mit einem Glasstab oder Silberspatel die Substanz unter den Sand und wiseht den Glas
stab odar Spatel mit einer Federfahne iiber dem Tiegel abo Die Verbrennung leitet man unter 
Sehrli.gstellung des Tiegels vom Rande des letzteren aus mit mogliehst kleiner Flamme ein und 
sehiebt, indem man die Flamme vargroBert, allmli.hlieh den Brenner naeh dem Boden des Tiege1s 
hin. In den meisten Fii.llen geht auf diese Weise die Verasehung glatt und raseh vor sieh, was an 
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der Farbe des Sandes leicht zu erkennen ist. Verbrennt die Substanz sehr schwer, so llillt man 
erkalten, bringt durch Schragha.lten des Tiegels und leichtes Gegenklopfen den Inha.lt in die Lage, 
dall er einen Teil des Tiegelbodens frei lallt. Auf diesen trliufelt man nun 5 bis 10 Tropfen rau· 
chende Salpetersliure, bringt den Sand wieder in horizontale Lage und erhitzt auf einer Asbest· 
platte iiber ganz kleiner Flamme bis zur Trockne und gliiht a.lsdann iiber freier Flamme. Nun 
mischt man den erkalteten Tiegelinhalt mit etwas gepulverter Oxalsaure, gliiht nochma.ls kurze 
Zeit und wagt naoh ha.lbstiindigem Stehenlassen im Exsikkator. (Der Zusatz von Oxalsaure hat 
den Zweck, Nitrate, die durch die Einwirkung der Salpetersliure entstanden sind, wieder in Carbo· 
nate ii berzufiihren.) , 

Den Sand kann man wiederholt zu Veraschungen benutzen. Bei Safran empfiehlt es sich, 
diesen erst auf dem Sande zur Verkohlung zu bringen und dann nach geniigender Abkiihlung 
die Kohle unter den Sand zu mischen. 

31 e. Bestimmung der unverseifbaren Anteile von Fetten und Ulen (vgI. S. 294). 
10 g 01 werden mit 5 g Kaliumhydroxyd und 50 ccm Weingeist verseift; die Seifenlosung 

wird mit 60 ccm Wasser verdiinnt und dreirnal mit je 30 ccm Petrollither ausgeschiittelt. Die 
mit Wasser gewaschene Petrollitherlosung wird verdunstet, der Riickstand noohmals mit wein· 
geistiger Kalilauge verseift und die Seifenlosung in der gleichen Weise mit Wasser verdiinnt 
und mit Petrollither ausgeschiittelt. Die durch Sohiitteln mit CalciumsulfatlOsung von den letzten 
Seifenanteilen befreite Petrollitherlosung wird in einem genau gewogenen Kolbchen verdunstet, 
der Riickstand getrocknet und gewogen. 

Anmerkung: Die erste Verseifung hat durch Kochen am Riickflullkiihler zu geschehen. 
Die Losung des Kaliumhydroxyds in Weingeist ist jedesma.l frisch zu bereiten. Nach halbstiindigem 
Siedenist abzukiihlen und mit 60ccm Wasser zu verdiinnen, indem die Seifenlosungin einen Scheide· 
trichter gegossen und der Verseifungskolben mit dem Wasser nachgespiilt wird. Dann wird, wie 
vorgeschrie~en, dreirnal mit je 30 ccm Petrolather ausgeschiittelt. Beirn Ausschiitteln ist nioht 
zu heftig durchzuschiitteln, Bonet entstehen leicht Emulsionen, die nur schwer trennbar sind. 
Dies ist besonders dann der Fall, wenn viel Unverseifbares zugegen ist. Da geringe Mengen Seife 
stets in den Petrolii.ther iibergehen, die auch nicht durch das Waschen mit Wasser vollig entfernt 
werden konnen, und da viele Fette Bestandteile entha.lten, die schwer verseifbar sind und daher 
bei der erst en Verseifung unverseift bleiben konnen, so kann der nach dem Abdestillieren des Petrol· 
athers verbleibende Riickstand noch nicht als Unverseifbares gewogen werden. Der Riickstand 
mull vielmehr einer weiteren Reinigung unterworfen werden. Zu diesem Zwecke wird er noch· 
mals verseift. Die zweite Verseifung solI mit moglichst kleinen Mengen .!tzkali vorgenommen 
werden und natiirlich auch nicht mit 50 ccm AlkohoI. Eine orientierende Wagung ist daher zu 
empfehlen, um die Mengenverhaltnisse dem ersten Verseifungsansatz anpassen zu konnen. 0,5 
bis 1 g .!tzkali in 10 ccm Weingeist diirften stets ausreichen. Die Petrollithermenge darf aber 
nicht entsprechend verkleinert werden, da zwar die Menge des Verseifbaren, nicht aber die des 
Unverseifbaren kleiner geworden ist. Das Schiitteln mit Calciumsulfatlosung bezweckt die Dber
fiihrung der letzten Seifenreste in Kalkseife, die in Petrollither ganz unloslich ist; es kann dann 
eine Filtration des Petrollithers erforderlich werden. 

Der Petrolather ist sorgfaltig zu priifen, dall er nicht hOhersiedende Anteile enthalt, die 
Unverseifbares vortauschen. Am besten verwendet man frisch destillierten Petrolii.ther. 

34. Priifung der Arzneiglaser fiir Arzneimittel zum inneren Gebrauch. 
a) Arzneiglliser. Die mit dest. Waoser gut gereinigten Glaser werden mit einer Losung 

von Nar kotinhydrochlorid (1 :1000) gefiillt, bei Gllisern bis 100 ccm bis zur Kriimmung des 
Halsansatzes, bei groBeren Gllisern etwa zur Halfte. Nach 1 Std. darf die Losung hbchstens eine 
kaum wahrnehmbare kristalline Ausscheidung, aber keine wolkige oder flockige Abscheidung von 
freiem Narkotin zeigen. Die Narkotinlosung ist in einem vorher mit dest. Wasser ausgekochten 
Kolben aus Jenaer Glas ka.lt frisch herzustellen und notigenfalls nach 24 Std. zu filtrieren. 

b) Am pull en fiir Alkaloidsalzlosungen. EinigeAmpullen werdengrobgepulvert und mit Sieb 5 
vom feinen Pulver befreit. 5 g des groben Pulvers werden in einem vorher mit dest. Wasser aus· 
gekochten Kolben aus Jenaer Glas durch wiederholtes Abspiilen mit dest. Wasser von Glasotaub 
befreit. Dann wird das Glaspulver mit 100 ccm Wasser, 0,4 ccm 1/100·n.Salzsliure und 2 Tr. Methyl. 
rot 1/2 Std. im siedenden Wasserbad erhitzt. Die Fliissigkeit mull dann noch deutlich rot und 
nicht gelb geflirbt sein. 

MaBanalytiscbe Bestimmungen. 
Bei den mallanalytischen Bestimmungen sind amtlich gepriifte und beglaubigte 

MeBgefiBe zu verwenden. 
Fiir die Benutzung der Mellgeflille ist folgendes zu beachten: 
1. AIle Gerlite sollen rein sein. Ala unrein zu beanstanden sind Gerlite auf Auslauf, 

bei denen Tropfen wahrend des Auslaufs an der Wandung hli.ngenbleiben, sowie Gerate auf Ein
gull, wenn der Fliissigkeitsmeniskus sich schlecht ausbildet. Die Gerlite Mnnen mit Seifenlosung, 
mit weingeistiger Kalilauge oder mit einer Losung von 1 T. Kaliumdichromat in 10 T. Schwefel· 
sll.ure gereinigt werden. 
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2. Bei Kolben und MeBglitsern solI der untere Rand des Meniskus der eingefiillten Fliissig
keit mit der ringformigen Strichmarke zusammenfallen. 

3. Bei Biiretten und Pipetten litBt man die Fliissigkeit etwa 1 cm iiber die oberste Ring
marke aufsteigen und stellt dann durch Ablassen der Fliissigkeit auf die Marke ein. Wegen des 
Nachlaufs der Fliissigkeit hat man besondere VorsichtsmaBregeln innezuhalten. 

a) Pipetten mit einer Marke auf AusguB halt man senkrecht und litBt dann die Fliissig
keit von der Marke aUs in ein GefitB ablaufen, und zwar so, daB man die Miindung des Ablauf
rohrs der Pipette an die Wandung des GefaBes anlegt. Hat der zusammenhangende AusfluB auf
gehort, so streicht man die Spitze der Pipette an dem GefaB ab, und zwar, wenD auf der Pipette 
keine Wartezeit vermerkt ist, nach 15 Sekunden, sonst nach der angegebenen Wartezeit. 

b) Biiretten litBt man bei vollstandig geoffnetem Hahn frei in das AuffangegefaB ablaufen. 
Bei Titrationen liest man den erreichten Stand der Fliissigkeit in der Biirette ab, sobald die Titration 
beendet ist. Will man aber eine bestimmte Menge Normallosung in das GefitB bringen, so muB 
man den Ablauf der Fliissigkeit unterbrechen, wenn die Fliissigkeit etwa 5 mm oberhalb der 
Endmarke steht. Nach Ablauf von 30 Sekunden oder der auf der Biirette vermerkten Wartezeit 
hat man die Fliissigkeit genau auf die Marke einzustellen und die Ablaufspitze an dem GefaB 
abzustreichen. 

c) Bei MeBpipetten hat man die Ablaufspitze an die Wand des AuffangegefitBes zu legen, 
den Fliissigkeitsstrom zu unterbrechen, wenn die Fliissigkeit etwa 5 mm oberhalb der Endmarke 
angelangt ist, 15 Sekunden zu wart en und dann auf die Endmarke einzustellen. 

Feinbiiretten. In den Fitllen, in denen Fliissigkeiten mit einer iiber 0,1 ccm hinausgehenden 
Genauigkeit abgemessen werden sollen, sind Feinbiiretten zu verwenden. Unter einerFein
biirette ist eine Biirette von etwa 60 cm LaJ;lge zu verstehen, die 10 ccm Fliissigkeit faBt und 
deren Skala in 1/60 ccm eingeteilt ist. Die AbfluBvorrichtung der Feinbiirette muB so beschaffen 
sein, daB etwa 40 Tr. Wasser 1 ccm entsprechen. Die Feinbiirette wird hauptsachlich zur 
Bestimmung von Alkaloiden in Drogen und Zubereitungen verwendet. 

Sind bei maBanalytischen Bestimmungen die zu untersuchenden Stoffe in Weingeist 
oder Ather zu IOsen, so ist das Losungsmittel vor seiner Verwendung zunitchst zu neutralisieren, 
wobei der Indikator zu benutzen ist, der fiir die Untersuchung selbst vorgeschrieben ist. 

Die volumetrischen Losungen sind vor dem Gebrauch nach den bei den einzelnen Losungen 
gegebenen" Vorschriften auf ihren jeweiligen Wirkungswert zu priifen. Der nach diesen Vor
schriften zu berechnende Faktor (F) gibt an, wieviel Kubikzentimeter einer Losung von dem 
genau vorgeschriebenen Gehalt (normal, 1/2-' 1/10-' oder 1/100-normal) einem Kubikzentimeter der 
zu priifenden Losung entsprechen. Dieser Faktor ist unter Angabe des Datums auf der Vorrats
flasche zu vermerken. Die bei maBanalytischen Wertbestimmungen jeweils verbrauchte Anzahl 
Kubikzentimeter ist mit diesem Faktor zu multiplizieren, wodurch man die Anzahl Kubikzenti
meter der Titrationsfliissigkeit erhalt, deren Gehalt genau der vorgeschriebene (normal, 1/s-, 1/10-
oder 1/100-normal) ist. 

SolI eine bestimmte Anzahl Kubikzentimeter einer genauen Normal-, 1/a-N ormal-, 1/10-N ormal
oder 1/1oo-Normallosung verwendet werden (wenn etwa zuriickzutitrieren ist), so ist bei Ver
wendung einer Losung von nicht genau dem vorgeschriebenen Gehalte die angegebene Anzahl 

Kubikzentimeter mit ~ zu multiplizieren, urn die erforderliche Anzahl Kubikzentimeter dieser 

N ormallosung zu ermitteln. 
Anmerkung. Die letztere Bestimmung ist unpraktisch, und sie ist unnotig, wenn man 

Losungen verwendet, deren Faktor zwischen 1 und 1,1 liegt. Man verwendet dann einfach die in 
den Einzelvorschriften angegebene Zahl Kubikzentimeter und multipliziert diese bei der Berech
nung mit dem Faktor der LOsung. 

Die zur Einstellung der Losungen erforderlichen Titrationen sind zweimal auszufiihren. 
Stimmen beide Titrationen nicht iiberein, so ist noch eine dritte auszufiihren. Die iibereinstim
menden Werte sind fiir die Berechnung maBgebend. 

Die Vorschriften der Germ. 6 zur Herstellung und Einstellung der einzelnen Losungen 
stimmen im allgemeinen mit den Bd. I, S. 68 u. f. angegebenen Vorschriften iiberein, jedenfalls 
konnen die dort angegebenen Vorschriften zur Herstellung und Einstellung der volumetrischen 
Losungen der Germ. 6 benutzt werden. Auch die Bercchnung des Wirkungswertes = Faktor 
der Germ. 6 kann nach den dort gegebenen Beispielen erfolgen. 

Normal-Salzs8ure. Zur Einstellung der Normal-Salzsaure schreibt Germ. 6 besonders 
gereinigtes Kalium bicarbonat vor, das nach folgender Vorschrift dargestellt wird: 

I T. Kaliumbicarbonat wird in 4,5 T. Wasser von Zimmertemperatur gelost. Die filtrierte 
Losung wird mit 2 T. Weingeist versetzt. Die abgeschiedenen Kristalle werden abgesaugt und im 
Exsikkator iiber Schwefelsaure getrocknet. Sie werden sodann fein gepulvert und nochmals im 
Exsikkator getrocknet. Das so gewonnene Kaliumbicarbonat ist in gut verschlossenen Ge
faBen aufzllbewahren. 
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Wird etwa 1 g besonders gereinigtes KaIiumbiearbonat (genau gewogen) in einem Porzellan
tiege1 bis zum gleiehbleibenden Gewieht gegliiht, so muB der Riiekstand fiir 1 g 0,6903 g betragen. 

Etwa 150 g Salzsiure (25% HCI, Mol.-Gew. 36,47) werden mit Wasser zu 1 Liter aufgefiillt. 
Zur Einstellung werden etwa 2 g besonders gereinigtes KaIiumbiearbonat genau gewogen = II, 
in 20 com Wasser gelost und nach Zusatz von 2 Tr. Methylorange1&ung ala Indikator mit der 
einzustellenden Salzsiure titriert. Wemr hierzu b eem erforderlieh sind, ist der Faktor der n-Salzsiure 

a 
FXOl = 9,99· b' 

Die Zahl9,99 riihrt daher, daB das Mol.-Gew. des KaIiumbiearbonats nieht genau 100, sondem 
100,11 ist, also 1 Tausendstel groBer. 

1/.-n-SaIzsliure. 500 eem n·Salzsll.ure werden mit Wasser auf 1 Liter verdiinnt. Der 
Faktor dieser Losung ist gleioh dem Faktor der n-Salzsiure. 

1/10-n-SaIzsliure. 100 oem n-Salzsa.ure werden mit Wasser auf 1 Liter verdiinnt. Der 
Faktor dieser Losung ist gleieh dem Faktor der n-Salzsaure. 

l/lOO·n-SaIzsliure. 100 eem 1/10·n-Salzsa.ure werden bei Bedarf mit Wasser auf 1 Liter ver
diinnt. Der Faktor dieser Llisung ist gleieh dem Faktor der n-Salzsll.ure. 

Anmerkung: Bei der Herstellung der 1/100·n-Salzsll.ure kann unter Umstil.nden der Alkali
gehal t des Wassers einen kIeinen Fehler bedingen. Man muB deshalb alkaIifreies Wasser verwenden, 
oder man stellt den AlkaIigehalt des Wassers fest. indem man 100 com Wasser mit 2 Tr. Methyl
orangelosung versetzt und mit 1/10·n.Salzsll.ure tropfenweise titriert. Sind dabei z. B. 0,1 eem 1/10-n
Salzsaure verbrauoht worden, so sind statt 100 eem 101 eem 1/1o-n-SaIzsll.ure auf 1 Liter zu ver
diinnen. 

Normal-Kalilauge (vgl. Bd. I, S.69). Etwa 70 g Kaliumhydroxyd (Mol.-Gew. 56,11) 
werden zur Entfernung der ll.uBeren Sohieht von Kaliumoarbonat mit Wasser abgespiilt und dann 
zu 1 Liter gelost. 

Zur Einstellung werden mit dieser Losung 20 eem n·Salzsll.ure nach Zusatz von 2 Tr. Methyl. 
orange-. oder Methylrot-, oder Phenolphthaleinloaung titriert. Wegen des unvermeidliohen Carbo
natgehaltes der Kalilauge sind hierzu bei den einze1nen Indikatoren versohiedene Mengen Kali· 
lauge erforderlieh. Der Faktor der Normal.Kalilauge ist 

20 
Fxox= F XOl ' . • 

verbrauehte Anzah! oom Normal.Kalilauge 

Zur Anwendung gelangt derjenige Faktor, der dem bei der betreffenden Titration benutzten 
Indikator entsprioht. 

1/10-n-Kalllauge. 100 oem n.Kalilauge sind auf 1 Liter zu verdiinnen. 
Der Faktor ist in der gleiehen Weise wie bei der n-Kalilauge, jedoeh durch Titration von 

20 oom 1/10-n.Salzsaure zu ermitte1n. 
l/.-n-Kalilauge, weingeistige. Etwa 32 g KaIiumhydroxyd werden in 30 eem Wasser 

ge1ost. Die erkaltete Losung wird in 1 Liter Alkohol (96 Vol.-%) eingegossen und die Mischung 
naeh kril.ftigem Durchsohiitte1n 1 Tag lang stehengelassen. Sodann wird die von den ausgesohie. 
denen Kristallen kIar abgegossene Fliissigkeit weitere 3 Tage lang stehengelassen. Der Faktor 
der Lauge wird nun durch Titration gegen 20 oom 1/.·n.Salzsaure naoh Zusatz von 1 eem Phenol
phthaleinlosung als Indikator in gleioher Weise, wie bei n.Kalilauge angegeben ist, ermittelt. 

1/10-n-NatrinmthiosnlfatIosung. Zur Einstellung der 1/10·n-Natriumthiosulfatloaung laBt 
Germ. 6 besonders gereinigtes Kaliumdiehromat verwenden, das nach folgender Vor
sohrift dargestellt wird: 

1 T. KaIiumdichromat (Mol .. Gew. 294,22) wird in 3 T. siedendem Wasser gelost. Die heiS 
filtrierte Losung wird bis zum Erkalten geriihrt, das abgeschiedene KristaIImeh! abgesaugt und 
mit wenig kaltem Wasser gewaschen. Das Umkristallisieren wird noehmals wiederholt. Di~ 
Kristalle werden naoh dem Trocknen an der Luft zu einem feinen Pulver zerrieben, mehrere Stun
den lang bei 1300 getroeknet und im Exsikkator erkalten gelaBBen. Das so gewonnene Kalium· 
diohromat ist in gut versehlossenen Gefll.Ben aufzubewahren. 

Etwa 25 g Natriumthiosulfat (Mol.·Gew. 248,22) werden in Wasser zu 1 Liter gelost. Der 
Faktor dieser Losung wird durch Titration des aus angesauerter KaIiumjodidlosung dureh eine 
bekannte Menge Kaliumdiehromat freigemaehten Jodes wie folgt ermitte1t: Etwa 2,45 g besonde1'll 
gereinigtes Kaliumdichromat werden genau gewogen = a und zu 500 cem in Wasser gelOst. Von 
dieser Losung gibt man 20 ccm in ein Kolbchen mit eingeriebenem Glasstopfen und fiigt 1,2 g 
KaIiumjodid, 80 ccm Wasser sowie 10 ccm Salzsaure hinzu. Man schiitte1t um,laBt etwa 2 Minuten 
lang stehen und titriert dann das ausgeschiedene Jod mit der einzustellenden Natriumthiosulfat· 
losung unter Zusatz von 2 ocm Stll.rkelosung. Die Stll.rkelosung wird jedoch erst gegen Ende 
der Titration zugesetzt. Wenn b ccm der Natriumthiosulfatlosung verbraucht werden, so ist der 
Faktor der 1/10·n.Natriumthiosiiliatlosung 

a 
F.aasaoa = 8,16. b' 
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Die Bereohnung des Faktors wird einfaoher, wenn man eine naoh der Bd. I, S. 72 angegebenen 
Vorsohrift hergestellte genaue l/lO-n-Kaliumdiohromatlosung vorrittig hiLlt und von dieser 2000m 
zur Einstellung benutzt. Dann ist a = 2,4518 und da 8,16· 2,4518 = 20 ist, ist die Formel fUr 
die Einstellung dann 

20 
Zahl der oom Natriumthiosiillatlosung· 

Die l/lO·n-NatriumthiosulfatlOsung wird zweokmltBiger naoh der Bd. I, S. 73 angegebenen Vor
sohrift mit ausgekoohtem (kohlendioxydfreiem) Wasser oder unter Zusatz einer kleinen Menge 
Natriumoarbonat hergestellt. 

l/lO-n-Jodfijsung. In einem Kolben von 1 Liter Inhalt werden 13 g Jod (Atom-Gew. 126,92) 
und 20 g Kaliumjodid in etwa 30 oom Wasser gelost. Die Losung wird auf 1 Liter aufgefiillt. 

Zur Einstellung werden 2000m dieser Losung naoh Zusatz von etwa 3000m Wasser mit 
l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung titriert. Gegen Ende der Titration, wenn die Fliissigkeit nur nooh 
sohwaoh gelb gefltrbt ist, werden 200m StltrkelOsung als Indikator ~ugesetzt. Der Faktor ist 

F F verbrauohte Anzahl oom l/lO-Normal-Natriumthiosulfatlosung 
J = Note.os· 20 

l/lO-n-Kaliumbromatlosung. 2,7837 g Kaliumbromat, KBrOa (Mol.-Gew. 167,02), sind 
mit Wasser zu 1 Liter zu losen. Die Losung wird bei der Bestimmung der J odzahl von Fetten 
und Olen verwendet (s. S. 1298). Da es sohwierig ist, genau 2,7837 g Kaliumbromat abzuwltgen, 
wltgt man mit der Handwage 2,8 gab, wltgt dann genau und bereohnet, wie groB die Menge 
der herzustellenden Losung sein muB, lthnlioh wie bei der Herstellung von l/lO-n-Kaliumdiohromat
losung naoh der Bd. I, S.72 angegebenen Vorsohrift. Angenommen, es seien 2,802 g Kalium
bromat abgewogen, dann ergibt sioh die Menge der l/lO-n-Losung naoh der Gleiohung: 

2802 
2,7837: 1000 oom = 2,802 ::r; oom; :r; = 2,7837 oom = 1006,6 oom. 

Das Kaliumbromat ist vor der Verwendung iiber Sohwefelslture oder bei 100 0 zu trooknen. 
l/lO-n-Silbernitratfijsung. ZurEinstellungder l/lO-n-Silbernitratlosung lltBt Germ. 6 eine aus 

besonders gereinigtem Natriumohlorid hergestellte l/lo-n-Natriumohloridlosung 
verwenden: 

Natriumohlorid, besonders gereinigtes (Mol.-Gew.58,46). 
Eine kalt gesltttigte, filtrierte wltsserige Losung von Natriumohlorid wird mit der doppelten 

Raummenge rauohender Salzslture versetzt, das ausfallende Salz mit Salzslture (250/ 0) ausgewasohen 
und die Salzslture duroh Trooknen auf dem Wasserbad entfernt. Zur Beseitigung der letzten Spuren 
von Wasser und Salzslture wird das Salz sohlieBlioh in einer Sohale bei 200 0 im Trookensohrank 
2 Stunden lang erhitzt und naoh dem Erkalten in gut versohlossenen GefltBen aufbewahrt. 

5,846 g besonders gereinigtes Natriumohlorid (Mol.-Gew. 58,46) werden genau gewogen und 
zu 1 Liter gelost. (Vgl. Bd. I, S. 74.) Der Faktor der so bereiteten Losung ist = 1. 

Die Herstellung der l/lO-n-Silbernitratlosung solI naoh folgender Vorsohrift erfolgen: 
Etwa 17 g Silbernitrat (Mol.-Gew. 169,89) werden in Wasser zu 1 Liter gelost. Zur 

Einstellung werden 2000m l/lO-n-Natriumohloridlosung mit l/lO-n-Silbernitratlosung naoh Zusatz 
von 3 Tr. Kaliumohromatlosung ala Indikator titriert. Der Faktor der l/lO-n.Silbernitratli:isung ist 

20 
F AcNO. = verbrauohte Anzahl oom Silbernitratl6sung 

Anmerkung. Die auf diese Weise hergestellte Silbernitratlosung stimmt, auoh wenn sie den 
Faktor 1,000 hat, mit einer wirkliohen l/lO-n-Losung, die in 1 Liter das Normalgewioht des Silber
nitrats= 16,989g AgNOa enthiLlt. nioht vollig iiberein, da bei der Einstellung zur Herbeifiihrung des 
Farbenumsohiags ein ObersohuB von 0,1 oom der Silbernitratlosung erforderlioh ist. Die Silber
nitratlosung der Germ. 6 ist um 1/200 stl!.rker ala eine wirkliohe l/lO-n-Losung (s. Bd. I, S. 74). 

Die Bestimmungen, die mit dieser Silbernitratlosung und mit der l/lO-n-Ammoniumrhodanid
losung, die gegen die Silbernitratlosung eingestellt wird und ebenfalls um 1/200 zu stark ist, aus
geflihrt werden, sind nioht fehlerfrei. ZweokmaBiger ist es, eine genaue l/lO-n-Silbernitratlosung 
zu verwenden, die so eingestellt iat, daB fiir 2000m l/lO-n-Natriumohloridlosung 20,1 oom Silber
nitratlosung verbrauoht werden. Diese Silbernitratlosung ist genau l/lO-normal und enthiLlt in 
1000 oom 16,989 g AgNOa• Die gegen diese Losung eingestellte l/lO-n-Ammoniumrhodanidlosung 
ist ebenfalls genau. Bei der Titration der Bromide (Ammonium-, Kalium-, Natriumbromid) 
ist dann von der Zahl der verbrauohten Kubikzentimeter Silbernitratlosung 0,1 oom abzuziehen. 

l/lO-n-Ammoniumrhodanidlosung. Etwa 8 g Ammoniumrhodanid, NH,SCN (Mol.
Gew. 76,12) werden im Wasser zu 1 Liter gelost. Zur Einstellung werden 2000m l/lO-n-Silber
nitratlosung na.<'b Zusatz von 10 oom Salpeterslture, 120 oom Wasser und 10 oom Ferriammonium-
8ulfatlosung mit der Losung titriert. Der Faktor ist: . 

20 
F~SCN=FA~O·--~--~--~~~----~----~~~~~~-

• verbrauohte Anzahl oom AmmoniumrhodanidlolfUng 
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I/10-n-KaliumpermanganatlOsung (vgl. Bd. I, S. 75). 3,3 g Kaliumpermanganat (Mol.
Gew. 158,03) werden mit frisch ausgekochtem Wasser zu 1 Liter gel6st. Nach 10- bis 14tagigem 
Stehen wird die L6sung klar abgegossen oder durch gereinigten und gegliihten Asbest filtriert. 

Zur Einstellung werden 20 ccm dieser Losung nach Zusatz von 200 ccm Wasser, 20 ccm 
verdiinnter Schwefelsaure (Germ.) und 10 ccm Kaliumjodidlosung und nach gutem Umschwenken 
mit l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung titriert. Gegen Ende der Titration werden 2 ccm Starke
losung als Indikator zugesetzt. Der Faktor ist 

verbrauchte Anzahl ccm l/lO-Normal-Natriumthiosulfatlosung 
F KMnO, = FNa"s,o,' 20 

NatriumarsenitlOsung, etwa l/z-n. 25 g Arsenige Saure (Arsentrioxyd As,Oa' Mol.
Gew. 395,84) und 12,5 g Natriumhydroxyd werden unter Erwarmen in etwa 250 ccm Wasser ge
lOst; sodann wird die Losung durch Watte filtriert, die Watte mit Wasser nachgewaschen und 
die Losung auf 1 Liter aufgefiillt. 

Die Losung wird bei der Bestimmung der J odzahl von Fetten und Olen verwendet und in 
der S. 1298 angegebenen Weise mit I/IO-n-Kaliumbromatlosung eingestellt. 

I/IO-n-Natriumarsenitlosung. 200 ccm l/z-n-Natriumarsenitlosung werden mit Wasser auf 
1 Liter verdiinnt. Zur Einstellung werden 20 ccm dieser Losung nach dem schwachen Ansauern 
mit verd. Schwefelsaure mit 2 g Natriumbicarbonat, 20 ccm Wasser und einigen Tropfen 
Starkel6sung (besser einigen ccm) versetzt und mit I/IO-n-Jodlosung bis zur bleibenden Blau
farbung titriert. Der Faktor ist 

_ F . verbrauchte Anzahl ccm I/10·n-Jodlosung 
F A •• OI - J 20 

Indikatoren. 

Ferriammoniumsulfatlosung. 1 T. Ferriammoniumsulfat, Fe(NH,)(SO,)z + 12 H~O, 
ist in einer Mischung von 8 T. Wasser und 1 T. Salpetersaure zu lOsen. 

Die von der Germ. 5 vorgeschriebene verd. Schwefelsaure ist durch Salpetersaure ersetzt 
(vgl. Bd. I, s. 74). 

Indigocarminlosung. 0,2 T. Indigocarmin = indigosulfosaures Natrium, 
CIsHsNzO.(SOaNa)z, sind in 100 T. Wasser zu losen. Erfolgt keine vollstandige Losung, so ist diese 
durch vorsichtigen Zusatz von Natronlauge zu bewirken. 

KaliumchromatHisung. 1 T. chloridfreies, gelbes Kaliumchromat, KzCrO" ist in 19 T. 
Wasser zu losen. ' 

MethylorangelOsung. 0,1 T. Methylorange = dimethylaminoazobenzolsulfosaures Na
trium, (CHa)zNCaH,N: NCaH, . SOaNa [1.4; 1.4] ist in 100 T. Wasser zu losen. 

MethylrotlOsung. 0,2 T. Methylrot = Dimethylaminoazobenzolcarbonsaure, 
(CHa)zNC6H,N: NC6H,. COzH Ll. 4; 1. 2], sind in 100 T. Weingeist zu lOsen. 

PhenolphtbaleinHisung. 1 T. Phenolphthalein ist in 99 T. verd. Weingeist zu losen. 
Die Losung muB farblos sein. 

StiirkelOsung. 1 T. Weizenstarke ist in 99 T. siedendem Wasser zu lOsen und die Losung 
durch ein Faltenfilter zu filtrieren. Die Losung ist vor der Verwendung auf Zimmeltemperatur 
abzukiihlen. Zur Erhohung der Haltbarkeit wird eine geringe Menge Quecksilberjodid zugcsetzt. 
Eine Mischung von 5 ccm Starkelosung und 100 ccm Wasser muB durch 1 Tr. I/IO-n-Jodlosung 
rein blau gefarbt werden. 

Anmerkung: In dieser Vorschrift ist jedenfalls irrtiimlich Weizenstarke angegeben, 
wahrend im Reagenzienverzeichnis lOsliche Starke aufgefiihrt ist, die auch zur Herstellung von 
JodzinkstarkelOsung vorgeschrieben ist. Man verwende deshalb zur Herstellung der StarkelOsung 
ebenfalls losliche Starke. Eine genaue Vorschrift zur Herstellung der Losung ist B(l. I, S. 73 
angegeben. Das Quecksilberjodid wird der heiBen Losung vor dem Filtrieren zugesetzt. 

Nicht wieder aufgenommen von den Indikatoren der Germ. 5 sind Haematoxylin 
und J odeosin, die bei Bestimmungen von Alkaloiden verwendet wurden und jetzt durch Me
thy lrot ersetzt sind. 

Bestimmung des Siiuregrades eines Fettes oder Oles. Die Bestimmung wird in der 
Bd. I, S. 75 angegebenen Weise ausgefiihrt. 

Bestimmung der Siiurezabl. Die Bestimmung wird nach den bei den einzelnen Artikeln 
angegebenen Vorschriften ausgefiihrt (vgl. Bd. I, S.75). 

Bestimmung der Verseifungszahl. Die Bestimmung wird, wenn nicht besondere Vor
schriften, z. B. hei Wachs, angegeben sind, nach der Bd. I, S. 76 angegebenen Vorsohrift aus
gefiihrt. 

Hager, Handbuch II. 82 
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Bestimmung der Esterzahl. Die Bestimmung erfolgt nach den in den Einzelfallen 
angegebenen Vorschriften (vgl. Bd. I, S. 75). 

Bestimmung der Jodzahl von Fetten und Olen (vgl. Bd. I, S. 75 u. f.). 
"Die J odzahl gibt an, wieviel Teile Jod der von 100 T. Fett oder 01 gebundenen Brom

menge unter den Bedingungen des nachstehenden Verfahrens aquivalent sind." 
Man bringt von Fetten oder Olen mit vermutlichen Jodzahlen von 200 bis 150 = 0,15 g 

bis 0,2 g, von 150 bis 100 = 0,2 g bis 0,3 g, von 100 bis 50 = 0,3 g bis 0,6 g, von 50 bis 20 = 0,6 g 
bis 1,0 g, mit kleineren Jodzahlen = 1 g bis 2 g - genau gewogen! - in eine Flasche von 
etwa 200 ccm Inhalt mit eingeschliffenem, gut schlieBendem Glasstopfen, der durch Be
streichen mit konz. Phosphorsaure abgedichtet wird, und lost das Fett oder 01 in 10 ccm Tetra· 
chlorkohlenstoff, notigenfalls unter vorsichtigem Erwarmen, auf. Dann laBt man bei Zimmer
temperatur aus einer Pipette 50 ccm l/lO-n-KaliumbromatlOsung zuflieBen, fiigt 1 g grob ge
pulvertes Kaliumbromid und 10 ccm verd. Salzsaure hinzu, verschlieBt die Flasche schnell, schiittelt 
kraftig durch, bis das Kaliumbromid vollstandig in Losung gegangen ist und laBt das Gemisch 
2 Stunden lang im Dunkeln stehen, wobei in der ersten Stunde mehrmals umzuschiitteln ist. 
Nach 2 Stunden ist die Reaktion im allgemeinen beendet; bei trocknenden Olen oder Tranen ist 
jedoch eine 20stiindige Einwirkungsdauer erforderlich. Man fiigt dann unter vorsichtigem Liiften 
des Glasstopfens genau 10 cem etwa 1/2-n-Natriumarsenitlosung (s. S. 1297) hinzu, schiittelt um, 
bis Entfarbung eingetreten ist, setzt 20 ccm rauchende Salzsaure hinzu und titriert unter Um
schwenken mit I/IO-n-KaliumbromatlOsung bis zum Auftreten einer eben sichtbaren, schwach 
blaBgelben Farbung. Die Titration muB bei auffallendem, gutem Tageslicht vor einem unmittel
bar hinter den Glaskolben oder die Flasche gehaltenen weWen Papierblatt ausgefiihrt werden. 

Wird die Titration bei ungiinstigem Tageslicht oder bei Lampenlicht ausgefiihrt, so setzt 
man der entfarbten, sauren Losung 2 Tr. Indigocarminlosung hinzu und titriert unter leb
haftem Umschwenken mit l/lO"n.Kaliumbromatlosung bis zur Entfarbung unter Verwendung 
einer weiBen Unterlage. Sobald die Losung wahrend der Titration blasser wird, setzt man noch 
1 Tr. des Indikators hinzu; das Reaktionsgemisch ist gegen Ende der Titration vor jedem weiteren, 
tropfenweisen Zusatz der Kaliumbromatlosung einige Male umzuschiitteln. 

Bei jeder Versuchsreilie sind mehrere (zwei) blinde Versuche zur Feststellung des 
Wirkungswertes der etwa l/s-n-Natriumarsenitlosung gegeniiber der I/IO-n-Kaliumbromat
losung in der Weise auszufiihren, daB man 10 ccm Tetrachlorkohlenstoff, 25 ccm I/IO-n-Kalium
bromatlOsung, 25 ccm Wasser, 1 g grob gepulvertes Kaliumbromid und 10 ccm verdiinnte Salz
saure in der oben angegebenen Weise und unter den gleichen ZeitverhaItnissen im Dunkeln 
aufeinander einwirken laBt; dann gibt man aus einer Pipette genau 10 ccm der etwa l/s-n
Natriumarsenitlosung und 20 ccm rauchende Salzsaure hinzu und titriert mit I/IO-n-Kalium
bromatlosung. 

Die Jodzahl (Jodbromzahl) berechnet sich nach dem Ansatz 

(a - b). 1,2692 

t 
hierbei bedeuten: a die bei der Bestimmung der Jodzahl des Fettes oder Oles verbrauchte (50 ccm, 
vermehrt um die bei der Titration zugesetzte) Anzahl Kubikzentimeter I/IO-n.Kaliumbromat
losung, b die beim blinden Versuche verbrauchte (25 ccm, vermehrt um die bei der Titration zu
gesetzte) Anzahl Kubikzentimeter I/10-n-Kaliumb:JOmatlosung, t die angewandte Fett- oder 01-
menge in Gramm. 

Es ist darauf zu achten, daB die durch das Fett gebundene und die nicht gebundene Brom
menge annahernd gleich groB sind, d. h. (a - b) soIl annahernd 25 betragen; andernfalls ist zum 
mindesten bei hoheren Jodzahlen die Bestimmung unter Verwendung entsprechend groBerer 
oder kleinerer Fett- oder Olmengen zu wiederholen. 

Da bei diesen Bestimmungen die geringsten Versuchsfehler auf das Ergebnis von merklichem 
EinfluB sind, ist peinlich genaues Arbeiten und die Anstellung von Doppelversuchen erforderlich. 

Anmerkung: Das von der Germ. 6 vorgeschriebene L. WINKLERsche Bromverfahren 
beruht auf einer Anlagerung von Brom an die Glyceride der ungesattigten Sauren. Olsaure
glycerid gibt dabei Dibromstearinsaureglycerid, (OI7HssBrsOOO)sOsH6. Berechnet wird 
als Jodzahl die dem von 100 T. Fett oder 01 angelagerten Brom aquivalente Menge Jod. 

Das Brom wird aus dem Kaliumbromat und dem Kaliumbromid durch die Salzsaure frei
gemacht: KBr03 + 5 KBr + 6 HOI = 6 Br + 6 KOI + 3 H 20. Die Menge des Broms ist be
stimmt durch die Menge des Kaliumbromats, 1 ccm 1/10-n-Kaliumbromatlosung = 7,992 mg Br 
= 12,692 mg J. 

Der DberschuB an Brom wird durch die nachher zugesetzte etwa 1/2-n-Natriumarsenitliisung 
in der sauren Fliissigkeit zu Bromwasserstoff reduziert. Der dann vorhandene DberschuB an Ar
seniger Saure wird in der mit rauchender Salzsaure stark angesauerten Fliissigkeit mit l/to-n
Kaliumbromatlosung titriert, wobei eine Gelbfarbung durch freies Brom eintritt, wenn aIle Arsenige 
Saure zu Arsensaure oxydiert ist. Bei ungiinstiger Beleuchtung wird Indigocarmin als Indikator 
fiir das Auftreten von freiem Brom benutzt, durch das der Indigofarbstoff entfarbt wird. 
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Das Verfahren ist infolge des Wegfalls von Jod und Kaliumjodid etwas billiger als die Ver
fabren nach v. HUBL, WIJS und HANUS. Es ist aber umstli.ndlicher als diese Verfahren und er
fordert, me Germ. 6 selbst sagt, peinlich genaues Arbeiten. Fur die pharmazeutische Praxis 
einfacher und genugend genau ist das Bd. I, S. 79 beschriebene Verfahren nach HANUS. Bei 
diesem Verfahren werden die infolge des Verbrauchs an Jod und Kaliumjodid etwas hoheren 
Unkosten durch den Zeitgewinn ausgeglichen. 

1m folgenden bedeuten die Buchstaben E. W. "eingetragenes Warenzeichen". 

Acetanilidum. Acetanilid. Antifebrin. 1m wesentIlchen wie Bd. I, S.447. 

Prulung. Probe b 0,5 g Acetanilid + 10 ccm Wasser (statt 1 g + 10 ccm). 

Acetonum. Aceton. Neu aufgenommen. Eigenschaften wie Bd. I, S.90. Sdp.55-56'. Dichte 
(20') 0,790--0,793. Erkennung wie Bd. I, S. 91. 
Pril/ung. Aceton darf (angefeuchtetes) Lackmuspapler nicht roten und mull sich im gleichen Raumtell 

Wasser klar losen. - Werden 10 ccm Aceton nach dem Verdiinnen mit 10 cern Wasser in einem GlasstOpsel
zylinder mit 2 cern ammoniakalischer SUberl6sung versetzt, so darf die FJiisslgkeit beim Steben im Dunkeln 
innerhalb einer halben Stunde hlichstens eine schwach braunliebe Farbung annehmen (Aldehyde). - Versetzt man 
10 cern Aceton mit 1 Tr. KaliumpermanganatUisung, so dart die Rotfirbung innerhalb einer Viertelstunde nicht 
volistindig verschwinden (fremde organische Stoffel. - Wird die Losung von 1 ccm Aceton in 5 ccm Wasser 
In einem weiten Probierrohr mit 2,5 ccm Kaliumpermanganatlosung (1 + 49) und 0,2 ccm konz. Schwefelsilure 
gemischt, nach 3 Min. mit 0,5 ccm gesattigter OxalsiureUisung geschiittelt und sodann mit 1 ccm konz. Schwefel
siure und 5 ccm SCHIFF'S Reagens versetzt (s. S. 1291), so darf innerhalb 3 Stunden keine Blau· oder Vlolett
farbung eintreten (Methylalkohol). - Wird eine Mischung von 20 ccm Aceton, 30 cern Wasser und 10 ccm 
n-Kalilange 1 Stunde lang am RiickflullktJbler erhitzt und blerauf nach Zusatz von Phenolphthalelniosung mit 
n-Salzsiure bis zum Verschwinden der Rotfarbung tltriert, so miissen hierzu 10 ccm verbraucht werden (Ester). 
- 10 ccm Aceton diirfen nach dem Verdampfen keinen wigbaren Riickstand hinterlassen. 

Acetum. Essig. Durch Essiggirung oder Verdiinnen von Essigsiure mit Wasser hergestellt. 
Gehalt 6'/, Essigsiure. 
PrlJIung. 5 ccm Essig diirfen durch 3 Tr. Natriumsulfldlosung nicht verandert werden (Schwermetalle). 

Sonst wle Bd. I, S. 102. 

Acetum pyrolignosum crudum. Roher Holzessig. 
Gehalt mindestens 8,4 'I. Essigsiure (statt 6 '/, Germ. 5). 
Prill"ng. 0) Eine Mlschung von 2,5 ccm rohem Holzessig und 2,5 ccm Wasser dart durch 3 Tr. Natrium

sulfidiosung nicht verindert werden (Schwermetalle). Sonst wie Bd. I, S.102. 
Gehaltsbestimmung. 10 g Holzessig diirfen nach Zusatz von 14 ccm n-Kalilauge Lackmuspapier nicht 

blAuen = mindestens 8,4 'I. EsRigsiure (vgl. Bd. I, s. 102). 

Acetum pyrolignosum rectificatum. Gereinigter Holzessig. 
Gehalt mindestens 5,4·/. Essigsiure (ohne Hochstangabe, 6,0--6,4 ,/, Germ. 6). 
PrlJIung. 6 ccm gereinigter Holzessig diirfen durch 3 Tr. Natriumsulf1dlosung nicht verindert werden 

(SchwermetaJie). Sonst wie Bd. I, S. 103. 
Gehaltsbestlmmung. 10 g gereinigter Holzesslg miissen zur Neutralisation mlndestens 9 ccm n-Kali

lange erfordem (Phenolphthalein aJs Indikator). 

Acetum Sabadillae. Sabadillessig. VgI. Bd. II, S.694. 
1 T. zerquetschter Sabadillsamen wird mit 7 T. Wasser elne halbe Stunde lang gekocht. Hlerauf Iillt man 

erkalten, bringt durch Zusatz von Wasser auf das urspriingliche Gewicht und setzt 1 T. Wplngeist und 2 T. verd. 
Essigsiure hinzu. Das Gemisch wird in gut verscblossener Flasche bei Zimmertemperatur unter wiederholtem 
Umschiitteln etwa 10 Tage lang stehengelassen. Alsdann wird die Flilssigkeit durchgeselht und der Riickstand 
3usgeprellt. Die vereinigten Flilssigkelten werden nach dem Absetzen filtriert. Sabadillessig 1st klar, gelbbraun 
und riecht sauer. 

AU/belllahrung. Vorsichtig. 

Acidum aceticum. Essigsii.ure. VgI. Bd. I, S.97. 

Gehalt mindestens 96'/, Essigsiure. Dickte (20') hlichstens 1,058. 
Prillung. Erbltzt man eine Mischung von 1 ccm Essigsiure l1nd 3 ccm Natriumhypophosphitliisung 

eine Vlertelstunde lang im sledenden Wasserbad, so darf sie keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). - 5 ccm 
der wasserlgen L6sung (1 + 19) diirfen durch 3 Tr. Natriumsulf1dlosung nieht verindert werden (SchwermetalJe). 
- Wird 1 ccm Essigsiure mit einer Losung von 2 g Natriumcarbonat in 10 ccm Wasser und mit 5 cern Queck
sUbercbloridlosung eine halbe Stunde lang im sledenden Wasserbad erhitzt, so darf weder Trilbung noch Ab
scheldung elnes Niederscblags eintreten (Ameisensiure, Acetaldebyd). 

Gehaltsbestimmung. Etwa 1 ~ Essigsiure wird in einem KOlbehen mit eingeriebenem GlasstoJlfen genau 
gewogen und mit Wasser auf etwa 20 cern verdlinnt. Zum Neutrallsleren dleser Mischung mi)ssen fiir je 1 II 
Essigsiure mindestens 16 ccm n-Kalilauge verbraucht werden = mindestens 96 '/, Essigsliure (Phenolphthalein 
als lnd1kator.) 

Acidum aceticum dilutum. Verdiinnte Essigsii.ure. VgI. Bd. I, S.98. 

Gehalt 29,7-30,6'/. Essigsiure. Dichte (20') 1,037-1,038. 

Prill"ng. Erhitzt man elne Mischung von 3 ccm verd. Essigsiure und 3 ccm Natriumhypophosphit. 
losung elne Viertelstunde lang im siedenden Wasserbad, so dart sie kelne dunklere Farbung annehmen (Arsen)-

82*· 
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- 5 eem der wasserigen Losung (1 + 5) diiden dureh 3 Tr. Natriumsulfidlosung nicht verandert werden 
(Sehwermetalle). - Werden 3 eem verdimnte Essigsaure mit einer Lostmg von 2 g Natriumearbonat in 10 eem 
Wasser und mit 5 eem Queeksilberehloridlosung eine halbe Stunde lang 1m sledenden Wasserbad erhitzt, so 
darf weder Trilbtmg noeh Abseheidung eines Niedersehlags eintreten (Ameisensaure, Aeetaldehyd). 

Gehaltsbestimmung. Zum Neutralisieren von 5 g verd. Essigsaure (genau gewogen) diirfen nieht 
weniger als 24,7 und nieht mehr als 25,5 eem n·Kalilauge verbraueht werden = 29,7-30,6'1. Essigsaure (Phenol· 
phthalein als Indikator). 

Acidum acetylosalicylicum. AcetyIsalicylsaure. Aspirin. (E.W.) Vgl. Bd. I, S.213. 
Sehwaeh sauerlieher Gerneh 1st gestattet (Germ. 6 geruchlos). 
P1'ufung. Sehmelzpunkt nieht unter 135 '. Zur Bestimmung des Sehmelzpunkts wird das Bad vor 

dem Hineinbringen des Schmelzpunktrohrchens zunachst auf etwa 125' und dann mit so groBer Flamme weiter 
erhitzt, daB zur Steigerung der Temperatur urn je l' hochstens 10-15 Sek. erforderlich sind. 

Bei der Probe auf freie Salicylsaure gestattet Germ. 6 eine sehr schwache Violettfiirbung (Germ. 5 keine 
Farbung). - Neue Probe. 2 g Acetylsalieylsaure werden mit 5 ccm einer Mischung aus gleichen Raumteilen Ather 
und Petrolather kraftig geschiittelt, worauf die Fliissigkeit in ein Schalchen filtriert wird; nach dem ireiwilligen 
Verdunsten des Losungsmittels wird der Ruckstand mit 5 ecm Wasser In ein Probierrohr gespiIlt, gut durch
geschiittelt und filtriert. Das Filtrat dari sich nach Zusatz von 1 Tr. verd. Eisenehloridlbsung (1 + 24) nur 
schwach violett farben (durch Oxal-, Wein-, Citronensaure verdeekte Salieylsaure). - d) Wird 1 g Acetylsalicyl· 
saure mit 20 cern Wasser 5 Min. lang geschiittelt, so diirfen 5 cern des Filtrats durch 3 Tr. N atriumsulfidlOsung 
nieht verandert werden (Schwermetalle). Die iibrigen Proben wie Bd I, S. 213.' 

Acidum agaricinicum. Agaricinsaure. Agaricinum. 1m wesentliehen wie Bd. I. S.328. 

Acidum arsenicosum. Arsenige Saure. Vgl.. Bd. I, S.555. 

Eigenscha.ften. Erkennung und Priifung im wesentlichen wie Bd. I. S. 556. 
Gehaltsbestimmung. Etwa 1 g gepulverte Arsenige Saure wird genau gewogen und mit 1 g Kalium 

biearbonat in einem MeBkOlbehen von 100 ecm Inhalt in 5 ecm Wasser unter Erwarmen gelOst; die Losung wird 
auf 100 ecm aufgeiiillt. 10 ccm dieser Losung werden mit 2 g Natriumbicarbonat, 20 cern Wasser und einigen 
Tropfen Starkelosung (besser 10 cern Wasser und 10 ecm StarkelOsung) versetzt und mit '/lO-n-JodlOsung bis zur 
bleibenden Blaufarbung titriert. Fiir je 0,1 g Arsenige Saure miissen hierbei mindestens 20 cern '/lD-n-JodlOsung 
verbraucht werden = mindestens 99 'I. Arsenige Saure. 

Acidum benzoicum. Benzoesaure. Es wird nicht mehr aus Benzoeharz sublimierte, sOUdern reme 
synthetlsehe Benzoesaure gefordert: Eigenschaften und Erkennung im wesentlichen wie Bd. I. S. 192. 
Loslich in etwa 270 T. Wasser von 20'. Smp. 1220. 
P1'u!ung. Wird 0,1 g Benzoesaure in 10 cem Wasser durch Erwiirmen gelOst, so darf das erkaltete Ge

miseh 0,1 cern Kaliumpermanganatlosung nicht sofort enttarben (Zimtsaure). - In einem trockenen Problerrohr 
reibt man 0,1 g Benzoesaure und 0,5 g gelbes Quecksilberoxyd mit Hilfe eines Glasstabes gleiehmaBig zusammen 
und erhitzt das Gemiseh unter standigem Drehen des Probierrohrs iiber einer klein en Flamme. Sobald die hierbei 
eintretende GaRentwickelung und die Glimmerscheinung voriiber ist, laBt man abkiihlen, setzt 10 ccm verd. Sal· 
petersaure hinzu, erwarmt bis nahe zum Sieden und filtriert. Das Filtrat dad durch SilbernitratlOsung hochstens 
opalisierend getriibt werden (Chlorbenzoesauren). - 0,2 g Benzoesaure diirfen beim Erhitzen keinen wagbaren 
Riickstand hinterlassen. 

Au/bewoh1'uflg. Vor Licht geschiitzt. 

Acidum boricum. Borsaure. 1m wesentlichen unverandert. tiber dle Angabe, daB beim Erhltzen 
der Borsaure auf 75' allmahlich eine Gewichtsabnahme unter Bildung von MetaborsAure stattfindet, 
vgl. Bd. I, S.127. 
P1'u!ung. a) Die wasserige Losung (0,1 g + 5 ccm) dad durch 3 Tr. NatriumsulfidlOsung nicht verandert 

werden (Schwermetalle). - Neue Probe: Wird ein Gemisch von 0,5 g Borsaure und 2 ccm Schweielsaure mit 
1 ccm FerrosulfatlOsung fiberschlchtet, so darf sich zwischen den beiden Fliissigkeiten keine gefarbte Zone bilden 
(Nitrate, Nitrite). 

Acidum chromicum. Chromsaure. Vgl. Bd. I. S.1004. 
P1'u!ung. a) Die Losung von 0,1 g Chromsaure in 10 ccm Wasser dari naeh Zusatz von 1 ccm Salzsaure 

dureh BariumnitratlOsung nieht soiort verandert werden (Sehwefelsaure). - b) Wird 1 g Chromsaure gegliiht und 
das entstandene Chromoxyd mit 10 cern Wasser ausgezogen, so dari der nach dem Verdampfen des Filtrate hinter
bleibende Riickstand hOchstens 0,01 g (Germ. Ii 0,005 g) betragen (Alkalisalze). 

Acidum citricum. Citronensaure. 
E1'hennung. Erhitzt man die wasserige Losung (0,05 g + 5 cern) mit 1 ccm QuecksilbersuifatlOsung zum 

Sieden und glbt dann einige Tropfen KaliumperntanganatlOsung (1 + 49) hlnzu, so tritt Entfiirbung ein, und es 
entsteht ein weiBer Niederschlag (Reaktion nach DENlG~S, s. Bd. I, S. 143). 

Pt"u!ung. Priifung auf Weinsaure, Schwefelsiiure, Calcium wie Bd. I, S. 143 a, b, c. - Neue Probe: Wird 
die Losung von 1 g Citronensaure In 10 cern Wasser mit 5 cern verdiinnter CalciumehioridlOsung versetzt, so dart 
innerhalb einer Stunde keine Veranderung eintreten (Oxalsaure). - d) Prfifung auf Blet. Die mit 12 ccm 
Ammoniakfliissigkeit versetzte Losung von 5 g Citronensaure in 10 cern Wasser dad durch 3 Tr. Natriumsuliid· 
losung nicht dtmkler gefiirbt werden als eine Mischung von 10 ecm verdiinnter Bleiaectatlosung, die in 
550 cern 0,1 cern BleiaeetatlOsung enthalt, und 3 Tr. NatriumsuifidlOsung (unzulassige Mengen Blei und Kupfer). 
Die Beobachtung ist in 2 gleich weiten und bis zur gleiehen Hohe geffillten Probierrohren vorzunehmen. -
e) 0,2 g Citronensaure diirfen naeh dem Verbrennen keinen wagbaren Riiekstand blnterlassen. 

Anmerkung zu d). Diese Vorschrift der Germ. 6 1st unklar, da nicht angegeben ist, daB die Bleilosung mit 
Wasser auf das Volum der CitronensaurelOsung zu verdiinnen 1st. Hinsiehtlicb des zulassigen Hochstgehaltes 
an Blel stimmt sie mit der Bd. I, S. 143 angegebenen Probe d iibereln. Man iiihrt dle Probe In der S. 144 An· 
merkung zu d angegebenen Weise aus, wobel das Sehweielwasserstoffwasser dureh 5 ccm Wasser und 3 Tr. 
NatriumsulfidlOsung zu ersetzen 1st. 
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Aoidum diaethylbarbiturioum. Diathylbarbitursaure. Veronal (E. W.), Diathyl
malonylharnstoff. Vgl. Bd. I, B.807. 
Eigenschaften. Schwer lOslich In Chloroform (Germ. 5 lelcht lOslich). 
Erkennung. Werden 0,05 g Diathylbarbltursaure mit 0,2 g getrocknetem Natriumcarbonat gemischt 

und In elnem Problerrohr vorsichtlg erhitzt, so tritt ein eigenartiger Geruch auf und darilbergehaltenes, mit 
Wasser angefeuchtetes Lackmuspapler wird geblaut (durch Ammonlak). 

p .. iJ/ung. 0,1 g Diathylbarbitursaure muB sich in 1,6 ccm Natriumcarbonatlosung (1 + 9) IOsen (Diathyl
acetylharnstoff). Bonst im wesentlichen wie Bd. I, S. 807 u. 808. 

Aoidum formioioum. Ameisensaure. 1m wesentlichen wie Bd. I, S. 149 u.150. 

Dichte (20') 1,057-1,060. 
Gehaltsbestimmung. Statt 5 ccm nach Germ. 5 Bollen etwa 5 g, genau gewogen, titricrt werden 

und 26,1-27,2 ccm n-Kaillauge fUr je 5 g verbraucht werden. Einfacher und geniigend genau ist die alte Vor· 
schrlft der Germ. 5 (s. Bd. I, S. 1(0). 

Aoidum gallioum. Gallussaure. Vgl. Bd. I, S.151. 
p .. iJ/ung. pie kalt gesattlgte wasserige Losung dart durch elne Losung von EiweiB oder welBem Leim 

(Gerbsaure) nicht gefallt und nach Zusatz von Salzsaure durch BariunmitratlOsung (Schwefelsaure) nicht getriibt 
werden. - 0,2 g Gallussiiure diirfen durch Trocknen bei 100' hochstens 0,02 g an Gewicht verlieren und nach 
dem Verbrennen keinen wagbaren Riickstand hinterlassen. 

Anmerkung. Die Probe auf Gerbsiiure wird besser nach der Bd. I, S.151 angegebenen Vorschrift aus
gefiihrt. Ebenso priift man auf Schwefelsiiure das FiItrat von 0,5 g Gallussiiure + 10 cern Wasser und nicht die 
"kalt gesattlgte" Losung, zu deren Herstellung man fiir 5 ccm nur etwa 0,05 g nbtig hat. 

Aoidum hydroohlorioum. Salzsaure. Chlorwasserstoffsaure. 
Gehalt 24,8-25,2 'I. HCI. Dlchte (20 ') 1,122-1,123. Eigenschaften und Erkennung wie Bd. I, B. 157. 
p .. iJ/ung. b) Eine Mischung von 1 ccm Salzsaure und 3 ccm Natriumhypophosphitlosung dart bel viertel

stiindlgem Erhitzen 1m sledenden Wasserbad keine dunklere Fiirbung annehmen (Arsenverbindungen). - c) und 
d) Die mit Ammoniakfiusslgkeit neutralisierte wasserige Losung (1 g + 5 ccm) dar! nach Zusatz von 3 Tr. verd. 
Essigsaure durch 3 Tr. Natriumsulfldiosung (Schwermetalle) nicht sofort, und d) durch Bariumnitratlosung 
(Schwefelsiiure) innerhalb 5 Min. nicht verandert werden. - e) Die wasserige Losung (1 g + 5 cern) dar! Jodzlnk
stiirkelosung nicht sofort bliiuen (Chlor) und - f) nach Zusatz von J odlosung bls zur schwach gelbHchen Fiirbung 
durch Barlumnltratlosung innerhalb 5 Min. nlcht verandert werden (Schweflige Saure). - g) Die wasserige Losung 
(1 g + 5 ccm) dart durch 0,5 ccm KaHumferrocyanidiosung nicht sofort geblaut werden (Eisen). 

Gehaltsbestimmung. Etwa 5 g Salzsaure werden In einem KOlbchen mit eingeriebenem Glasstopfen, 
das etwa 25 ccm Wasser entMlt, genau gewogen. Die Mischung wird mit n-Kaillauge neutraHsiert (Metbylorange). 
Hierbei miissen fiir je 5 g Salzsaure 34,0-34,5 ccm n-Kaillauge verbraucht werden - 24,8-25,2'/. Chlor
wasserstoff. 

Aoidum hydroohlorioum dilutum. Verdllnnte Salzsaure. 
Geh&lt 12,4-12,6'/, HCI. Dichte (20') 1,059-1,06 
Gehaltsbestimmung. Etwa 5 g verd. Salzsaure werden In einem Kolbchen mit eingeriebenem Glas

stopfen, das etwa 25 ccm Wasser entbiilt, genau gewogen. Die Mischung wird mit n-Kaillauge titriert (Methyl· 
orange). Rierbel miissen filr je 5 gverd. Balzsaure 17,0-17,3 ccm n-KaHiauge verbraucht werden = 12,4-12,6'/, 
Chlorwasserstoff. 

Aoidum laotioum. Milchsaure. Vgl. Bd. I, S.173. 
Gehalt anniihemd 90'/, Gesamts&ure (Milchsiiure + Laktylmilchsiiure, berechnet als Mllchsaure), davon 

etwa 72 'I. freie Saure. 
Dichte (20') 1,206-1,216. 
Eigenschaften. Die Milchsli.ure wird jetzt als fast geruchlos bezelchnet (Germ. 5 geruchlos). Sonst 

unveriindert. 
p .. fl/ung. c) Wird in einem mit Schwefelsaure gereinigten Probierrohr Milchsiiure mit Bchwefelsiiure, die 

beide zuvor auf etwa 50 abgekiihlt werden, unterschichtet, so darf an der Beriihrungsstelle der beiden 
Siiuren innerhalb einer Viertelstunde hochstens eine schwach gelbllche Zone entstehen (Zucker). -
- d) Die wasserige Losung (0,6 g + 5 ccm) darf durch 3 Tr. Natriumsuifidiosung nicht veriindert werden (Schwer
metalle). - f) Die wiisserige Losung (0,5 g + 5 ccm) dar! nach Zusatz von einigen Tropfen Salpetersiiure 
durch BiIbernitratlosung nicht veriindert werden (Salzsiiure). 

Die Proben auf Schwefelsaure und Calciumsalze sind unveriindert. Die Probe der Germ. 5 auf Weln
saure, Oxalsiiure und Cltronensaure mit Kalkwasser ist durch die Bd. I, S. 174 u. 175 angegebenen Proben 
i), k) und I) ersetzt worden. - Wlrd 1 ccm Mllchsiiure In einem Probierrohr in 2 ccm Ather eingetropft, so muB 
eine voriibergehend entstehende Triibung spiitestens nach Zugabe des z~lmten Tropfens verschwlnden; bel 
welterem Zutropfen muB die Mischung klar bleiben (Mannit, Glycerin). 

Gehaltsbestimung (vgl. Bd. I, S.175). Etwa Ii Ir Milchsiiure werden In elnem MeLlklllbchen genau 
gewogen und mit Wasser auf 100 eem verdiinnt. 40 erm dleser Mischung werden In einem Kolbchen aUB Jenaer 
Glas nach Zusatz von elnigen Tropfen PhenolphthalelnlOsung mit D-Kaillauge neutraHslert. Hierbei miissen fiir 
je 2 g Mllchsaure anniihemd 16 ccm n-KaHlauge verbraucht werden = etwa 72'/. freler Saure (Milehsaure + 
Laktylmilehsiiure). Die neutralislerte ]'Iiissigkeit wird mit welteren 5 ccm n-Kaillauge versetzt, 5 Min. lang auf 
dem Wasserbad erwiirmt und mit n-Salzsaure bls zum Verschwinden der Rotfarbung tltriert. Hlerauf werden 
2 cem n-Balzsaure hlnzugefiigt. Naehdem die Mischung 2 Min. lang auf dem Wasserbad erwarmt worden 1st, 
wird der tl"berschull an Siiure mit n-Kaillauge zuriicktltriert. 

Der Gesamtverbrauch an n-KaIilauge, vermindert um den Gesamtverbrauch an n·Salzsaure, mull an
niihemd 20 ccm betragen = anniihemd 90 0/0 Gesamtsiiure, berechnet als Milchsllure. 

Anmerkung. Das letzte Erhitzen mit 2 ccm n-Salzsaure hat den Zweck, elnen Fehler auszugleichen. 
der durch Aufnahme von Kohlendloxyd wiihrend des Erhitzens mit n-Kalilauge entstanden seln kDnnte. 
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Acidum nitricum. Salpetersiiure. 
Gehalt 24,8-25,2", HNO,. Dichte (20') 1,145-1,148. Eigenschaften und Erkennung wle 

lld. I, S. 180. 
p .. u!ung. Die mit Ammoniakfliissigkeit neutralisierte wasserige Losung (je 1 g + 5 ccm) darf naeh dem 

Ansauem mit 3 Tr. verd. ]<~ssigsaure: - b) dureh 3 Tr. Natriumsulfidlosung (Sehwermetalle),- eJ dureh Barium
nitraUosung (Sehwefelsaure) innerhalb 3 Min. nieht veriindert werden. - dJ Die wiisserige Losung (1 g + 6 cern) 
darf durch SllbernitratlOsung nieht verandert werden (Salzsiiure). - ~) Bringt man In die wiisserige Losung 
(1 g + 5 cern) Zinkfelle (etwa 0,1 g) und sehiittelt sle naeh etwa 2 Min. mit etwas Chloroform, so darf dieses nieht 
violett gefiirbt werden (Jodsimre). 

Gehaltsbestimmung. Etwa Oil Salpetersiiure werden in einem ROlbchen mit eingeriebenem Glas
stopfen genau gewogen und mit etwa 25 cern Wasser verdiinnt. Zum Neutralisieren dieser Misehung miissen fiir 
je 5 g Salpetersaure 19,7-20,0 eem n-Kalilauge verbraueht werden = 24,8-25,2'1, HNO,. Als lndikator ist 
Methylorange anzuwenden, das jedoeh erst in der Niihe des Neutralisationspunkts zuzusetzen ist. 

Acidum nitricum crudum. Rohe Salpetersliure. VgI. Bd. I, S.178. 
Diehte (20 ') 1,372-1,392. 

Acidum nitricum fumans. Rauchende Salpetersliure. Vg!. Bd. I, S.181. 
Gehalt mlndestens 86 Ofo HNO •.. Dichte (20') mindestens 1,476. 

Acidum phenylaethylbarbituricum. Phenyllithylbarbitursliure. Luminal (E. W.). 
C2H." /CO-NH" 

/ c, /CO. MoI.-Gew. 232,1. 
C.H. 'CO-NH 
Da .. stellung s. Bd. I, S. 810. 
Eigenschajten. WeiBes, kristallinisehes, schwach bitter sehmeckendes Pulver, Smp.173-174'. Loslieb 

in etwa 1100 T. Wasser von 20', In 40 T. sledendem Wasser, in etwa 10 T. Weingeist und in etwa 15 T. Ather. 
E .. kennung. Werden 0,05 g Phenylathylbarbitursiiure mit 0,2 g getroclmetem Natriumcarbonat gemiseht 

und in einem Probierrohr vorsichtig erhitzt, so tritt ein eigenartiger Geruch auf, und dariibergehaltenes, mit 
Wasser angefeuchtetes Lackmuspapier wlrd gebliiut (dureh Ammoniak). - Werden 0,03 g zemebene Phenyl
athylbarbitursaure mit 1 ecm 'fwn·Kalilauge und 5 cern Wasser 3 Min. lang geschiittelt, so entsteht in je 1 cern 
des Filtrats durch 3 Tr. Silbernitratiosung oder 1 Tr. QueeksilberchloridlOsung ein weiBer, in Ammoniakfliissigkeit 
IOslicher Niederschlag. 

p .. ujung. 8) 0,1 g Phenyliithylbarbitursaure muB sieh in 1,5 eem NatriumcarbonatlOsung (1 + 9) IOsen 
(Phenyliithylaeetylharnstoff): aUB dieser Lbsung wlrd die Phenyliithylbarbitursaure naeh dem Ansauern mit verd. 
Schwefelsaure unverandert wieder ausgesehieden. - b) Roeht man 0,1 g Phenyliithylbarbltursaure mit 10 cern 
Wasser, so muB die naeh dem ErkaJt.en abfiltrierte FliIssigkeit Laekmusparier schwaeh roten; 2 cern des Filtrats 
diirfen dureh 1 Tr. SilbernitratlOsung (Salzsiiure) und - e) durch darauffolgenden Zusatz von 1 Tr. Barium
nitratlosung (Schwefelsiiure) nieht verandert werden. d) 0,1 g Phenyliithylbarbitursaure muB sieh in 1 cern 
Sehwefelsaure oOOe Farbung IOsen (fremde organische Stoffel. - e) 0,2 g Phenyliithylbarbltursiiure diirfen naeh 
dem Verbrennen keinen wiigbaren Riiekstand hlnterlassen. 

Aujbewah .. ung. Vorslchtlg. 
GroBte Elnzelgabe 0,4 g, Tagesgabe 0,8 g. 

Acidum phenylchinolincarbonicum. Phenylchinolincarbonsiiure. A tophan (E. W.). 
Ronstitutionsformel s. Bd. I, S. 978. Mol.-Gew. 249,1. 
Eigenschaften und E .. kennung. GelblichwelBes Pulver von bitterem Geschmack, das in Wasser unlOslich 

ist. Smp. zwischen 208' und 213 '. 1 T. Phenylchinolincarbonsiiure lost sieh in je 30 T. sledendem Weingeist, 
Aeeton oder Essigiither; in Benzol, Chloroform und in Ather ist sie sehwerer IOslich. 

0,2 g Phenylehinolinearbonsiiure, mit 5 eem Wasser angeriihrt, losen slch nach Zusatz von 10 Tr. Natron
lange; 0,1 g lost sleh in 2 cern Sehwefelsiiure naeh kurzem Verriihren mit gelber Farbe. Wlrd 0,1 g Phenylchlnolin
earbonsiiure mit 5 cern Salzsaure gut angeriihrt und das Gemiseh erwiirmt, so entsteht elne hellgelbe Losung, die 
nach Zusatz der gleiehen Menge Bromwasser einen orangeroten Nlederschlag gibt. 

p .. ilfung. Werden 0,6 g Phenylehinolinearbonsiiure mit 12 ccm Wasser eine halbe Minute lang geschiittelt, 
so muG das Filtrat: - 8) neutral reagieren; - je 5 cern des Filtrats mit 5 Tr. Salpetersiiure versetzt, diirfen:
b) nach Zusatz von 1 Tr. SilbernitratlOsung innerhalb 1 Min. nur eine Opaleszenz zeigen (Chloride) und - c) dureh 
Bariumnitrat15sung nieht verandert werden (Sehwefelsiiure). - d) 0,2 g Phenylchinolinearbonsiiure diirfen naeh 
dem Verbrennen kelnen wiigbaren Riickstand hinterlassen. 

Acidum phosphoricum. Phosphorsiiure. 
Gehalt 24,8-25,2'1, Phosphorsiiure, H,PO,. Dichte (20') 1,150--1,153. Eigenschaften und Er

kennung wle Bd. I, S.191. 
p .. ufung. b) Eine Mischung von 1 cern Phosphorsiiure und 3 cern Natriumhypophosphitlosung dad bel 

viertelstiindigem Erhitzen im sledenden Wasserbad keine dunklere Fiirbung annehmen (Arsen). - e) 5 cern der 
wiisserigen Losung (1 + 3) durfen durch 3 Tr. NatriumsuifidlOsung nicht veriindert werden (Sehwermetalle). -
f) Bel der Probe auf Eisen darf nieht sofort eine Bliiuung eintreten. - I) Die Probe mit Welngelst 1st fort
gefallen. Die iibrigen Proben wle Bd. I, S. 191 und 192. 

Acidum salicylicum. Salicylsiiure. 1m wesentllchen wle Bd. I, S.202. 
Bel der Probe d) auf Phenol wlrd der Ather mit getrocknetem Natriumsulfat von Wasser befrelt und dann 

verdunstet. 

Acidum sulfuricum. Schwefelsiiure. 
Gehalt 94-98'1, H,SO,. Diehte (20') 1,829-1,834. Eigenschaften und Erkennung wle 

Bd. I, S.225. 
p .. u[ung. Wird 1 cern einer erkalteten Mischung von 1 cern Sehwefelsiiure und 2 cern Wasser mit 3 cem 

Natriumhypophosphit15sung versetzt, so darf die Mischung bel viertelstiindigem Erhitzen im siedenden Wasser
bad keine dunklere Fiirbung annehmen (Arsen, Selenverbindungen). - b) und c) Die mit Ammoniakfiiissigkeit 
neutralisierte wiisserige Losung (0,5 g + 5 ecm) darf nach dem Ansauern mit 3 Tr. verd. Essigsiiure durch 3 Tr. 
NatriumsulfidlOsung nieht veriindert werden (Schwermetalle). Die Probe d) mit Weingelst 1st fortgefallen. 

1m iibrigen wle Bd. I, S. 225. 
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Acidum sulfuricum dilutum. Verdiinnte Schwefelsiiure. 
Gehalt 15,6-16,3°/, H,SO,. Dichte (20°) 1,106-1,111. 
GehaltBbestimmung. Etwa 5u: verd. Schwefelsaure werden in einem KOlbchen genau gewogen und 

mit 25 cem Wasser versetzt. Zum Neutralisieren dieser Misehung (Methylorange) miissen fiir je 5 g verd. Schwefel· 
saure 15,9-16,6 ccm n·Kaliiauge verbraucht werden = 15,6-16,3'/0 H,SO. 

Acidum sulfuricum crudum. Rohe Schwefelsiiure. Vgl. Bd. I, S.227. 

Gehalt mindestens 94'/0 H,SO, (Germ. 5 rund 91°/,). Dichte (20°) mindestens 1,829. 
p .. il/ung. Wlrd 1 ccm einer erkalteten Mischung von 1 ccm roher Sehwefelsaure und 2 ccm Wasser mit 

3 ccm N atriumhypophosphitlOsung versetzt, so darf die Mischung bei viertelstiindigem Erhitzen im siedenden 
Wasserbad weder eine rote (Selenverbindungen) noch eine braune Farbung (Arsenverbindungen) annehmen. 

Es ist anzunehmen, daB eine sehr schwache dunklere (braunliche) Farbung der Mischung, die von Spuren 
von Arsenverbindungen herriihrt, gestattet ist. 

Acidum tannicum. Gerbsiiure. Tannin. Vgl. Bd. I, S.233. 

0,2 g diirfen beim Verbrennen keinen wagbaren Riickstand hlnterlassen. 

Acidum tartaricum. Weinsiiure. 
Eigenschalten. Farblose, durehsehelnende, sauienformige Kristalle, die oft in Krusten zusammenhangen, 

oder welBes kristalllnisches Pulver. 
Die wasserige Losung dreht den polarisierten Lichtstrahl nach rechts. Fiir eine 20 0 / 0 ige wasserige Losung 

1st [al~~' = + 11,98. Erkennung mit Kaliumacetatiosung und Kalkwasser wie Bd. I, S.243. 

p .. illung. a.) 10 ccm der wasserigen Losung (1 + 9) miissen nach Zusatz von 5 Tr. BartumnitratlOsung 
innerhalb einer Viertelstunde (Germ. 5 einer halben Stunde) klar bleiben (Sehwefelsaure). - b) und c) Die 
wasserige Losung (1 + 9) darf naeh annaherndem Neutralisieren mit Ammoniakfliissigkeit weder dureh Am· 
moniumoxalatlosung (Calcium) noeh dureh Caleiumsulfatlosung (Oxalsaure, Traubensaure) verandert werden. -
d) Die in einem KOibehen mit 13 cern AmmoniakfJiissigkeit versetzte Losung von 5 g Weinsaure In 10 cern Wasser 
darf nach Zusatz von 2 cern verd. Essigsaure dureh 3 Tr. Natriumsuifldl6sung nicht dunkler gefarbt werden als 
eine Misehung von 10 ecm verdiinnter Bielacetatiosung, die in 550 cern 0,1 ecm BieiaeetatlOsung enthalt, und 3 Tr. 
Natriumsulfldlosung (unzuiassige Mengen Blei und Kupfer). Die Beobaehtung ist in 2 gleich weiten und bis zur 
gleiehen Hohe gefiillten Probierrohren vorzunehmen. V gl. hierzu die Anmerkung zu der entspreehenden Probe 
bel Aeldum eitrieum und Bd. I, S.243. -- ~) 0,2 g Weinsaure diirfen naeh dem Verbrennen keinen wagbaren 
R iiekstand hinterlassen. 

Acidum trichloraceticum. Trichloressigsiiure. 
Eigenschaften, Erkennung und Priifung wie Bd. I, S.110. 
0,2 g Trlchloressigsaure diirfen beim Erhitzen keinen wagbaren Riickstand hinterlassen. 
Wertbestlmmung. Etwa 0,0U: im Exsikkator iiber Schwefelsaure sorgfaltig getrocknete Trlchloressig· 

saure werden genau gewogen und in 20 cern Wasser gelOst. Zum Neutralisieren (Phenolphthalein) von je 0,5 g TrI· 
chloressigsaure diirfen nicht weniger als 30,4 und nicht mehr als 30,6 (Germ. 5 30,5 cem) ecm '/,o·n·Kaliiauge 
verbraucht werden = 99,3-100 '1o Trlchloressigsaure. 

Adalin. Adalin (E. W.). Bromdiathylacetylcarbamid. 
Eigenschaiten, Erkennung und Priifung 1m wesentlichen wie Bd. I, S.806. Smp. 116 bls llSo. 
Zum Nachweis des Broms kocht man 0,2 g Adalin mit elner Mischung von 10 Tr. Natronlauge und 5 ccm 

Wasser bls zur Losung, filtrlert nach dem Erkalten, versetzt das Filtrat mit einigen Tropfen ChloraminlOsung, 
fiigt etwas Chloroform hinzu und sauert mit verdiinnter Essigsaure an; das Chloroform wird beim Durchschiitteln 
gelbbraun gefarbt. 

0,2 g Adalin diirfen nach dem Verbrennen keinen wagbaren Riickstand hlnterlassen. 

Adeps benzoatus. Benzoeschmalz. 
1 T. Benzoe wird mit 3 T. getroeknetem Natrlumsulfat fein zerrieben. 50 T. Schwelnesehmalz werden mit 

diesem Gemisch unter hiiufigem Umriihren 2 Stunden lang auf etwa 60' erwarmt und dann filtrlert. Benzoe· 
schmalz dar! nicht ranzig rlechen. 

Adeps Lanae anhydricus. Wollfett. 
Eigensehaften, Erkennung und Priifung wie Bd. I, S. 264 und 265. 

Adeps suillus. Schweineschmalz. 
Schmelzpunkt 36-42° (Germ. 5 bis 46'). 
Gesehmolzenes Schwelneschmalz muB in elner Sehlcht von etwa 1 cm Dicke farblos und klM seln. -

Schweineschmalz darf nicht ranzig rlechen. 1m iibrlgen unverandert (s. Bd. I, S. 269). 

Aether. Ather. Sledepunkt 34,5°. Dichte (20°) 0,713. 

Aether pro narcosi. Narkoseather. 
p..u/ung. Wie Bd. I, S.309. Neue Probe: Werden 10 ccm Narkoseather mit 2 ccm Vanadln-Schwefel· 

saure gesehiittelt, so darf sleh diese weder rosarot noeh Illutrot farben (Wasserstofisuperoxyd, Athylperoxyd). 
- Werden 20 eem Narkoseather mit 5 ecm Wasser kriiftlg durehgesehiittelt, und wird das Wasser naeh dem 
Trennen yom Ather mit 1 cern Natronlauge und 5 Tr. Nitroprussidnatrlumiosung versetzt und sodann sofort mit 
1,5 cern verd. Essigsaure angesauert, so darf die Fliisslgkelt keine rotliche oder violette Farbung annehmen 
(Aeeton; vgl. Bd. I, S. 308). 

Aether aceticus. Essigiither. Diehte (20') 0,896-0,900. Vgl. Bd. I, S. 311 und 312. 
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Aether bromatus. Athylbromid. 
Das Xthylbromid 1st mit so viel absolutem Alkohol zu mischen, dall die Dlchte (20') 1,440-1,444 betlllgt. 
Sledepunkt 36-38,5 '. 
Prllfung. 1m wesentlichen wle Bd. I, S.314. Bel der Probe d) sind je 10 ccm Xthylbromid und konz. 

Schwefelsimre zu verwenden. Die untere Grenze des Siedepunktes 1st nach unseren Versuchen zu niedrig 
(vgl. Bd. I, S. 314). 

Aether chloratus. Athylchlorid. 1m wesentlichen wle Bd. I, S.815-816. 

Aethylmorphinum hydrochloricum. Athylmorphinhydrochlorid. Dionin (E. W.). 
Eigenschaiten, Erk;ennung und Priifung wle Bd. I, S. 336 und 337. 
Das bel der Probe 0 durch Ammonlak abgesehiedene Xthylmorphin mull nach dem Trocknen an der Luft 

bel 90-91' schmelzen (fremde Alkalolde). 
Grollte Einzelgabe 0,1 g, Tagesgabe 0,3 g. 

Agar Agar. Agar Agar. 1m wesentlichen wle Bd. I, S.324. 

Albargin. Albargin (E. W.). Gelatosesilber. 
Eigensehaften, Erkennung, Priifung wle Bd. I, S. 544. 
Gehaltsbestlmmung. Etwa 0,6 g Albargin werden genau gewogen und in 10 cem Wasser gelOst; die 

Lostmg wlrd vorsichtig mit 10 ccm konz. Schwefelsaure versetzt. Darauf werden 2 g fein gepnlvertes Kalium· 
permanganat in kIeinen Anteilen unter bestandigem Umschwenken eingetragen. Nach viertelstiindigem Stehen 
wlrd das Gemisch mit 50 cem Wasser verdiinnt und mit Ferrosnlfat versetzt, bis eine kIare blallgelbe Losung ent· 
standen ist. Die Losung wlrd nach Zusatz von 10 ccm Salpetersaure mit '/lO·n·AmmonlumrhodanidlOsung bis zum 
Farbumschlag titriert. Hlerbei mussen fiir je 0,6 g Albargin 8,12-8,35 ccm '/lO·n·AmmonlumrhodanidlOsung 
verbraucht werden = 14,6-15 '/0 Silber. 

Au/beuah .. ung. Vor Licht geschiitzt. Vorsichtige Aufbewahrung ist nicht vorgeschrieben. 

Alcohol absolutus. Absoluter Alkohol. Dichte (20 0) 0,791-0,792. 
p .. afung. 0) Zum Nachweis von FuselOi dient jetzt folgende Probe nach KOMAROWSKY: Werden 5 ccm 

absoluter Alkohol mit 5 ccm Wasser verdiinnt, mit 25-30 Tr. einer weingeistigen SalicylaldehydlOsung (1 + 99) 
und mit 20 ccm konz. Schwefelsaure versetzt, so darf die Mischung nach dem Erkalten keine rotliche oder granat· 
rote Farbung zeigen. Auf Schwermetalle wlrd mit NatriumsnlfidlOsung gepriift (3 Tr. auf 5 ccm). Zur Priifung 
auf Methylalkohol und Aceton werden von 20 ccm absolutem Alkohol in der Bd. I, S.295 angegebenen 
Weise 2 ccm abdestilliert. 1 ccm des Destillats wlrd auf Aceton und 1 ccm auf Methylalkohol gepriift; s. Bd. I, 
S. 295. Zur Priifung auf Methylaikohol wlrd Guajakolschwefelsaure verwendet. 

A loe. Aloe. Der eingekochte Saft der Blatter von In Afrika wachsenden Arten der Gattung Aloe, besonders 
von Aloe ferox MILLER, als Handelssorte die Bezeichnung Kap·Aloe fiihrend. 
Eigenschaften, Erkennung und Priifung wle Bd. I, S. 347 und 348. Die dort angegebene Probe d 

1st nlcht vorgeschrieben. Neue Probe: 1m Pulver diirfen bei etwa 300facher Vergrollerung 1m Glycerinpraparat 
Teilchen mit zahlreichen, regellos oder strahlig angeordneten Kristallen nlcht erkennbar sein (matte Aloesorten). 

Alumen. Alaun. 1 T. Alaun lOst sich in 9 T. Wasser (von 20', Germ. 5 11 T. von 15'). 

p .. il!ung. Je 5 ccm der wasserigen Losung (1 + 19) diirfen nach Zusatz von 3 Tr. verd. Essigsaure weder 
durch 3 Tr. :NatriumsnlfidlOsung (Schwermetalle), noch durch 1 ccm Ammonlumoxalatlosung (Calcium) ver· 
andert werden. - Ein Gemiseh von 1 g gepulvertem Alaun und 3 cem Natriumhypophosphitlosung darf bel 
viertelstiindigem Erhitzen im sledenden Wasserbad keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). 1m iibrigen 
wle Bd. I, S. 378. 

Alumen ustum. Gebrannter Alaun. Wle Bd. I, S.379. 

Aluminium sulfuricum. Aluminiumsulfat. Eigenschaften, Erkennung wle Bd. I, S.376. 

p .. a!ung. Die fIltrierte wasserige Losung (1 + 9) mull farblos sein: je 5 cem der Losung diirfen nach Zu· 
satz von 3 Tr. verd. Essigsaure weder durch 3 Tr. NatriumsulfidlOsung (Sehwermetalle) noeh durch Ammonium· 
oxalatlosung (Calciumsalze) verandert werden. - Die filtrierte wasserige Losung (1 + 9) dar! naeh Zusatz einer 
gleiehen Menge '!lO'n·NatrlumthiosulfatlOsung nleht sofort verandert werden (freie Sehwefelsaure). - 5 cern der 
mit einlgen Tr. Salzsaure angesauerten wasserlgen Losung (1 + 19) diirfen dureh 0,5 ccm Kaliumferroeyanld· 
IOsung hoehstens schwaeh geblaut werden (Eisen). - Ein Gemiseh Yon 1 g zerrlebenem Aluminlumsulfat und 
3 eem N atriumhypophosl'hitlOsung dar! bei viertelstiindigem Erhltzeb im siedenden Wasserbad keine dunklere 
Farbung annehmen (Arsen). 

A Iypin hydroch loricu m. Alypinhydrochlorid. Benzoyl-athyl-tetramethyldiamino
isopropanol-hydrochlorid (Alypin E. W.). 

C.H5CO.0" /lH2N(CH3). 

)C\,.. ·HCI Mol.·Gew.314,7. 
C,H. CH2N(CH3), 

Eigenschaften. Wie Bd. I, S. 118. Smp.169'. 
E",kennung. Wird 0,1 g Alypinhydroehlorid mit 1 eem ocnwefelsaure und 3 Tr. Weingeist 2-3 Min. lang 

auf 100' erhitzt und die Losung vorslehtlg mit 5 eem Wasser versetzt, so tritt der Gemch des Benzoesaureathyl· 
esters auf. Beim Erkalten sehelden sieh die Kristalle ab, die naeh Zusatz von Weingeist wieder In Losung gehen. 
- Die wasserige Losung (0,05 g + 5 cern) glbt naeh dem Ansauern mit Salpetersaure mit Silbernitratlosung einen 
weWen Niedersehlag. 

p .. a!ung. Wie Bd. I, S.11il. 0,2 g Alypinhydrochlorid diirfen beim Verbrennen keinen wagbaren Riick· 
stand hinterlassen. 
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Alypin nitricum. Alypinnitrat. Benzoyl-athyl-tetramethyldiamino-isopro. 
panol-nitrat. 

C.H,CO.O" /CH2N(CH3)2 

/C" ·HNO. Mol.-Gew.341,2. 
C,H. CH2N(CH.), 

Eigenscha/ten. WeiJ3es, kristallinisehes, geruehloses Pulver von bitterem Geschmack, das auf der Zunge 
eine voriIbergehende Unempfindlichkeit hervorruft. Alypinnitrat ist leicht in Wasser, Weingeist oder Chloroform, 
schwer in Ather loslich. Die wasserige Lbsung verimdert Lackmuspapier nicht oder blaut es nur schwach. 
Smp. 163 '. Nachweis der Benzoylgruppe wie bel Alypinhydroehlorid. 

ETkennung. tJberschiehtet man die Losung von 0,1 g Alypinnitrat in 1 eem konz. Schwefelsaure vor
siehtig mit Ferrosulfatlosung, so tritt an der Berilhrungsstelle eine braunschwarze Zone auf. 

PTil/ung. Wie bei Alypinhydrochlorid, s. Bd. I, S.118. 0,2 g Alypinnitrat diirfen naeh dem Verbrennen 
keinen wagbaren Riickstand hinterlassen. 

Ammoniacum. Ammoniakgummi. 
Eigenschaften und Erkennung wie Bd. I, S.383. Der Nachweis von Salicylsaure mit Eisenchlorid

IOsung ist fortgefallen, weil nicht aile Sorten Salieylsaure enthalten. 
PTil/ung. a) Kocht man 5 g zerkleinertes Ammoniakgnmmi mit 15 eem Salzsaure etwa 2-3 Min. lang, 

so darf es sieh nleht blau oder violett tarben (Galbanum), fiItriert man nach dem Erkalten durch ein mit Wasser 
angefeuehtetes Filter und iibersattigt das klare Filtrat vorsiehtig mit Ammoniakfliissigkelt, so darf die Mischung 
keine blaue Fluoreszenz zeigen, die besonders deutlieh beim Verdiinnen mit 100 eem Wasser zu erkennen ist 
(Asant, Galbanum, afrikanisehes Ammoniakgummi). 1m ilbrigen wie Bd. I, S. 383. 

Ammonium bromatum. Ammoniumbromid. 
Gehalt des bei 100' getroekneten Salzes mindestens 98,8 '1. Ammoniumbromid, entsprechend 80,6 'I. Brom. 
Eigensehaften. Wie Bd. I, S.392. 
ETkennung. Nachweis des Broms mit ChloraminIOsung (statt Chlorwasser); sonst wie Bd. I, S.392. 
PTilfung. Auf Sehwermetalle mit NatriumsulfidlOsung (3 Tr. auf die wasserige Loslmg 0,25 g + 5 cem). 

- Eln Gemisch von 1 g Ammoniumbromid und 3 eem Natriumhypophosphitlosung darf bei viertelstiindlgem 
Erhitzen im siedenden Wasserbad keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). Sonst wie Bd. I, S.392. 

Wertbestimmung. Titration von etwa 0,4 g (genau gewogen) des bei 100' getrockneten Ammonium
bromids mit '/lO-n-SilbernitratlOsung. Hoehstverbrauch fiir 0,4 g 41,2 eem: berechnet fiir 0,4 g reines Ammonium
bromid 40,8 eem. Einem Mehrverbrauch von 0,34 eem entsprieht 1'1. NH.Cl, dem gestatteten Mehrverbraueh 
von 0,4 cem rund 1,2 'I. NH.Cl. tJber die Berechnung s. Bd. I, S. 392. Da die '/wn-Silbernitratiosung der Germ. 6 
gegeu '/wn-NatriumehloridlOsung so eingestellt werden soli, dal3 fiir 20 cem der letzteren Losung 20 cem 
SilbernitratlOsung verbraueht werden (s. S. 1296), so ist bei del.' jetzt vorgeschriebenen Titration des Ammonium
bromids nieht wie bei der '/lO-n-Silbernitratibsung der Germ. 5 '/" ccm mehr zulassig (vgl. Bd. I, S. 74 und 392). 

Ammonium carbonicum. Ammoniumcarbonat. 
Ammoniumearbonat hat wechselnde Zusammensetzung. Es besteht entweder aus A mm oni u m bi car b 0-

nat oder einem weehselnden Gemiseh von Ammonlumbicarbonat und Ammoniumearbaminat, ent
sprechend einem Gehalt an Ammoniak von etwa 21-33', •. 

Eigenschajten und ETkennung. Farblose, diehte, harte, durehseheinende, kristallinisehe Stiieke oder 
weil3es, kristallinisehes Pulver von ammoniakalischem Geruch. Sonst wie Bd. I, S.393. 

PTil/ung. Auf Sehwermetalle mit NatriumsulfidlOsung (3 Tr. auf die mit verd. Essigsaure schwach an
gesauerte Losung 0,25 g + 5 ecm). Neue Probe: Ein Gemiseh von 0,5 g Ammoniumcarbonat und 5 ccm Natrium· 
hypophosphit16sung darf bei viertelstiindigem Erhitzen im siedenden Wasserbad keine dunklere Farbung an· 
nehmen (Arsen). 

Ammonium chloratum. Ammoniumchlorid. 
Eigenscha/ten. WeWes kristallinisches Pulver. (Es ist also nur das umkristallislerte Ammoniumchlorid 

zugelassen.) ETkennung. Wie Bd. I, S. 395. 
PTilfunfJ. Auf Schwermetalle mit NatriumsulfidlOsung (3 Tr. auf die mit 3 Tr. verd. Essigsaure versetzte 

Losung 0,25 g + 5 cem). Neue Probe: Ein Gemisch von 1 g Ammoniumchlorid und 3 cem Natriumhypophosphit· 
losung dart bei viertelstiindigem Erhitzen 1m siedenden Wasserbad keine dunklere Fiirbung annehmen (Arsen). 
Sonst wie Bd. I, S. 395 u. 396. Bei der Probe g darf der beim Abdampfen mit Salpetersaure verbleibende Riick· 
stand hochstens am Rande einen gelben, von Eisenverbindungen herriihrenden, Anflug zeigen. 

Amygdalae dulces. Siille Mandeln. Vgl. Bd. I, S.417. 

Die Beschreibung entspricht den fiir bittere Mandeln Bd. I, S. 411 gemaehten Angaben. Liinge etwa 
2,3 em, Breite etwa 1,4 em. Sle miissen angenehm mild, nicht bitter oder ranzlg schmecken. Der Kelmling mul3 
rein well3 sein. 

Zerbroehene Mandeln sind zu verwerfen. 

Amylenum hydratu m. Amylenhydrat. Diehte 0,810-0,815. Siedepunkt 97-103'. 

Eigenschaften. Amylenhydrat brennt mit leuchtender und rul3ender Flamme. Sonst wie Bd. I, S. 424. 
p .. alung. Amylenhydrat wird nur mit KaliumpermanganatlOsung auf Amylen (Bd. I, S. 425, Probe c) 

und mit ammoniakalischer SllbernitratlOsung auf Aldehyde gepriift. Bd. I, S. 425, Probe d, aber mit der dop
pelten Menge (20 cem der wasserigen Losung 1 + 19 und 1 cem ammonlakalische Silbernitratlosung). 

Amylium nitrosum. Amylnitrit. 
Diehte (20°) 0,872-0,882. In absolutem Alkohol (statt Weingelst) In jedem Verhiiltnis IOsUch. 
PTa/Ung. Die Probe auf freie SlIure wird wie nach Germ. 5 ausgefiihrt.. Die Bd. I, S. 429 angegebene 

Probe a ist einfacher. 
Grol3te Einzelgabe 0,2 g, Tagesgabe 0,5 g. 
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Amylum Oryzae. Reisstarke. VgI. Bd. I, S.430. 
p .. Ufung. 1m Glycerin·Jodpraparat diirfen gelb gefarbte Elemente (Klelebestandteile) nur ganz vereinzelt 

sichtbar sein, Starkekorner uber 10 ,. Durchmesser und solche mit Spalt miissen voillg fehien. 1 g Relsstarke darf 
durch Trocknen bei 100' hochstens 0,15 g an Gewicht verlieren (Germ. 6 0,12 g) und nach dem Verbrennen 
hochstens 0,01 g Riickstand hinteriassen. 

Au/lJewahf'ung. Relsstarke 1st vor dem Aufbewahren iiber gebranntem Kalk zu trocknen und dann In 
gut verschiossenen Gefal3en aufzubewahren. 

Amylum Tritici. Weizenstiirke. Vgi. Bd. I, S. 428. 

2-9/1, melst 5-7/1 1m Durchmesser betragende Kleinkorner und 15-45 1', meist 28-35 I' Durchmesser 
besltzende Grol3korner. 

Pf'iijung. 1m G!ycerin·Jodpraparat diirfen gelb gefiirbte Elemente (Kleiebestandteile) nur ganz vereinzelt 
sichtbar sein, Starkekorner von der Form und GroBe der Weizenstarke, aber mit mehrstrahligem Spalt (Roggen), 
Korner von uber 50,. Durchmesser (Kartoffeln) und solche von scharfkantlger Gestalt (Rels 2-10 fl, Mais 10 
bis 25,.) miissen fehlen. 1 g Weizenstarke darf durch Trocknen bei 100' hOchstens 0,15 g an Gewicht verlieren 
(Germ. 5 0,12 g) und nach dem Verbrennen hochstens 0,01 g Riickstand hinterlassen. 

Anaesthesin. Aniisthesin (E. W.). p-Aminobenzoesaureathylester. 
Wie Bd. I, S. 126. Bei der Probe d auf Schwermetalle wird NatriumsulfidlOsung (3 Tr.) verwendet. 

Apomorphinum hydrochloricum. Apomorphinhydrochlorid. 
(C"H'70,N)HCl + '/. H,O (Germ.5 + 'I, H,O). Moi.·Gew. 317,1. 
Eigenschaften und Erkennung 1m allgemelnen wie Bd. II, S.341 angegeben. Einige Erkennungs· 

proben sind fortgefallen. Neu ist die Probe nachPEJ.L~GRI: Wird die wasserige Losung (0,01 g + 1 ccm) mit einigen 
Tropfen N atriumbicarbonatlosung und einer Spur J odtinktur versetzt, so farbt sieh beim Schiitteln mit Ather 
die atherische Schicht rubinrot, wahrend die wasserige Schicht eine smaragdgriine Farbung annimmt. Scharfer 
als diese Probe ist die Bd. I, S. 341 angegebene Probe von L. GRllI!BERT und A. LECLERC. - Die Probe mit 
Silbernitrat ist etwas abgeandert: In der wasserigen Losung (0,01 g + 1 ccm) entsteht durch 1 Tr. Salpetersaure 
eine weiBe, kristaillnische Abscheidung und nach weiterem Zusatz von 1 Tr. SilbernitratlOsung ein weiBer, kasiger 
Niederschiag; setzt man alsdann Ammoniakfliissigl<eit hinzu, so tritt sofort Schwiirzung ein. 

Prilfung. Il.ll wesentlichen wie Bd. I, S.341. Neue Probe: 0,2 g Apomorphinhydrochlorid diirfen durch 
Trocknen uber Schwefelsiiure hOchstens 0,009 g an Gewicht verlieren; beim Stehen an der LuIt nimmt das Salz 
wieder das urspriingliche Gewicht an. 

Abgabe. Wird Apomorphinhydrochiorid in Loslmg fiir den Inneren Gebrauch verordnet, so ist zur Halt· 
barmachung eine der angewandten Menge Apomofl,hinhydrochiorid gleiche Menge Salzsiiure zuzusetzen. Es 
diirfen nur farblose oder doch nur sehr wenig gefarbte Losungen abgegeben werden. 

Aqua Amygdalarum amararum. Bittermandelwasser. 
Germ. 6 schreibt an Stelle des destillierten Bittermandelwassers der Germ. 5 eine Mischung von Benz

aldehydcyanhydrln, Weingeist und Wasser vor. 
11 T. Mandelsiiurenitrll (Ben?.aldehydcyanhydrin, s. S. 1309) werden in 500 T. Weingeist gelOst und die 

Losung mit 1489 T. Wasser gemischt. Gehalt etwa 0,1 ./. Cyanwasserstoff (HCN, Moi.·Gew.27,02). 
Dichte (20') 0,9m-0,977. 
Das nach der Vorschrlft hergesteUte Bittermandelwasser ist nicht wie Germ. 6 angibt, klar oder nur schwach 

weiBlich getrubt, sondern ziemIich stark gelblich getriibt, wahrschelnlich durch Ausscheldung von Benzoin, 
das in dem kiiuflichen Benzaldehydcyanhydrin enthalten ist. Die Triibung ist so stark, daJ3 die Bestimmung 
des Gesamtgehalts an Blausiiure nicht moglich ist. Fiir die Priifung kann man das Bittermandelwasser rasch 
durch Schiitteln mit Talkpulver und Filtrieren klaren. Auch bei der Herstellung ist diese Klarung zu empfehlen, 
aber erst nach liingerem Stehen, weil die Triibung bei dem sofort nach der Herstellung geklarten Priiparat 
bald wieder auItritt. 

Ein kiinstliches Bittermandelwasser, das dlesen iJbelstand nicht zelgt, erhiilt man nach folgender Vor· 
schrift:.Eine Losung von 4,5 g Benzaldehyd in 245,5 g Weingeist wird mit einer Mischung von 50 g Blausaure· 
Wsung (2% HON, s. Bd. I S. 162) und 700 g Wasser gemischt. Das Gemlsch liiJ3t man vor der Verwendung 
etwa 2 Wochen lang stehen (vg!. Bd I, S.416). 

Priitung. Priifung auf freien Cyanwasserstoff wie Bd. I, S. 415 mit 10 g statt 10 ccm. 
Gehaltsbestimmung. 25g Bittermandelwasser werden mit 100 ccm Wasserverdiinnt, mit 2 ccm Kalium

jodidlOsung und 1 ccm Ammoniakfliissigkeit versetzt und mit '/lO·n·SllbernitratlOsung titriert: es miissen bis zum 
Eintritt einer gelblichen Opaleszenz 4,58-4,95 cern (Felnbiirette!) verbraueht werden = 0,099-0,107'/, Cyan· 
wasserstoff. 

Bittermandelwasser wird, falls es einen hiiheren Gehalt an Cyanwasserstoff als den geforderten aufweist, 
dureh Zusatz einer Mischung von 1 T. Weingeist und 3 T. Wasser auf den vorgeschriebenen Gehalt gebraeht. 

Aqua Calcariae. Kalkwasser. 1m wesentliehen wie Bd. I, S.754. 

Aqua cresolica. Kresolwasser. Wie Bd. I, S.1114. 

Aqua destillata. Destilliertes Wasser. 
1m wesentliehen unveriindert, vgl. Bd. I, S. 488. Fiir die Proben a, b, r., d, fund It sind je 10 ccm statt 

20 cem zu verwenden. - p) 10 ccm dest. Wasser diirfen durch 3 Tr. NatrlumsulfidlOsung, auch nach Zusatz 
von Ammoniakfliissigkeit, nicht verlindert werden (Sehwermetalle). 

Aqua phenolata. Phenolwasser. Aqua carbolisata. Wle Bd. II, S.415. 

Aqua Plumbi. Bleiwasser. Wle Bd. II, S.493. 

Aquae aromaticae. Aromatische Wiisser. 
Aromatisehe Wasser sind mit oder obne Zusatz von Weingelst bereitete Losungen von litherischen Olen in 

Wasser. 
Diese durch einfaehe Losung hergestellten aromatischen Wasser sind an die Stelle der de.tillierten Wilsser 

der Germ. 5 getreten (vgi. Bd. I, S. 490 u. f.). 
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Aqua Cinnamomi. Zimtwasser. 
1 T. ZlmtlSl wlrd In 99 T. Welngelst gelOst und die Wsung mit 900 T. Wasser von 35-40' wiederholt 

durehgesehiittelt. Naeh mehrstiindlgem Stehen wlrd filtriert. Zlmtwasser 1st fast klar. 

Aqua Foeniculi. Fenchelwasser. 
1 T. FeneheUli wlrd mit 10 T. Talk fein verrieben und die Verreibung mit 999 T. Wasser von 35-40' 

wiederholt dnrchgeschiittelt. N ach mehrtligigem Stehen wlrd flltriert. Fenehelwasser ist fast klar. 

Aqua Menthae piperitae. Pfefferminzwasser. 
1 T. Pfefferminziil wlrd mit 10 T. Talk feln verrieben und die Verreibung mit 999 T. Wasser von 35-400 

wiederholt dnrehgeschiittelt. Naeh mehrtligigem Stehen wlrd filtriert. Pfefferminzwasser 1st fast klar. 

Aqua Rosae. Rosenwasser. 
4 Tropfen Rosenlil werden mit 1000 g Wasser von 35-400 einige Zeit lang geschiittelt; die Misehung wlrd 

naeh dem Erkalten filtriert. Rosenwasser 1st fast klar. 

Arecolinum hydrobromicum. Arekolinhydrobromid. 
Eigensehaften, Erkennung, Priifung. Wird die wasserige Llisung (0,05 g + 1 eem) mit 1 Tr. 

QueeksilberchioridlOsung versetzt, so tritt elne beim Umschwenken sieh sofort wieder lOsende Triibung eln; nach 
weiterem Zusatz von 0,5 eem Queeksilberehioridilisung entsteht eln Niedersehiag, der sich wieder llist, wenn so
tort weitere 4 eem QueeksUberehioridiosung hinzugetilgt werden. Aus dieser Lbsung seheiden sleh naeh einigen 
Stunden allmii.hlieh tarblose, dnrchsiehtige Kristalle ab. 

0,2 g Arekolinhydrobromid diirfen bei der Aufbewahrung iiber Schwefelslinre kaum an Gewieht verlieren 
und naeh dem Verbrennen kelnen wligbaren Riiekstand hlnterlassen. 1m iibrigen wie Bd.I, S.526. 

Argentum colloidale. Kolloides Silber. Kollargol (E. W.). 
Eigensehaften, Erkennung wie Bd. I, S.532. 
Prli/u .. g. Werden 5 eem der wisserigen Losung (0,01 g+10ccm) mit 5 cem Natriumehioridilisung (1+19) 

vermlseht, so muB die Misehung naeh 1 Min. langem Sehiitteln in der Durehsicht rotbraun und klar, darf aber nicht 
sehwirzlieh undnrehsichtlg sein. 

GehaltsbestimmungO). EtwaO,2gkolloides Silber werden in einem Kolben aus Jenaer Glasvon200cem 
Inhalt genau gewogen, in 10 ccm Wasser gelOst und diese Llisung vorsiehtlg mit 10 ccm konz. Schwefelslinre 
versetzt. Darauf werden 2 g fein gepulvertes Kaliumpermsnganat In klelnen Anteilen unter bestlindigem Um
schwenken eingetragen. Nach viertelstiindigem Stehen wlrd das Gemisch so lange auf dem Drahtnetz erhitzt, 
bls die slch kondensierenden Dimpfe die Reate des Kaliumpermsnganats herabgespiilt haben; dann werden 
60 ccm Wasser zugesetzt und die Mischung mit Ferrosulfat versetzt, bis elne klare, blal.lgelb gefirbte Losung 
entstanden ist. Die erkaltete Losung wlrd nach Zusatz von 10 ccm Salpeterslinre mit '!'o-n-Ammoniumrhodanid
losung bls zum Farbenumsehiag titriert. Hierbei miissen iiir je 0,2 g kolloldes Silber mindestens 13,0 oem '/lO-n
Ammoniumrhodanidilisunll verbraucht werden = mindestens 70 0/0 Silber. 

Llisungen von kolloidem SUber sind ohne Erwlirmen und zur Abgabe frisch zu bereiten. 

Argentum foliatum. Blattsilber. Wie Bd. I, S.531. 

Argentum nitricum. Silbernitrat. 
Elgenschaften und Erkennung wie Bd. I, S.539. 
Aul.ler der Stlibchenform sind jetzt auch tafeiflirmige Kristalle zuiiissig. Gehalt an Silbernitrat mIn

destens 99,7 0'0' 
Prli/u .. g. B und 0 wie Bd. I, S. 539. Die Probe b auf Alkalinitrate ist fortgefallen. Dafiir ist elne Gehalts

bestimmung aufgenommen worden. 
Gehaltsbestimmung*). EtwaO,3 g Silbernitrat werden genau gewogen, in50ccm Wasser geilistundnaeh 

Zusatz von 6 eem Salpetersiinre und 6 cem FerriammoniumsuifatlOsung mit '/'o-n-Ammoniumrhodanidilisung 
bis zum Farbenumsehlall tltriert. Fiir je 0,3 g Silbernitrat miissen mindestens 17,6 cem '!.o-n-Ammonium
rhodanidiosung verbraucht werden = mlndestens 99,7 0'0 AgNO •. 

AU/beumh.-u .. g. Vorsichtlg, vor Licht geschiitzt. 

Argentum nitricum cum Kalio nitrico_ Salpeterhaltiges Silbernitrat. 
Gehalt 32,3-33,3 0'0 AgNO •. 
Prli/u .. g. Auf fremde Metalle und freie Salpetersiiure wlrd wie bel Argentum nitricum gepriift (s. Bd. 1, 

S.539). 
Gehaltsbestimmung. Dnrch Titration mit AmmoniumrhodanidlOsung. Fiir 0,5 g mUssen 9,6-9,8 cem 

lho-n-AmmoniumrhodanidlOsung verbraueht werden = 32,8-S3,So,0 AgNO •. 
AU/bellllJh ...... g. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

Argentum proteinicum. Albumosesilber. Protargol (E. W.). 
Gehalt (des lufttrockenen Priiparats) mlndestens So,. Silber. 
Eigensehalfe... Feines, gelbes bis braunes (Germ. 5 braungelbes), sehwach metalliseh sehmeekendes, 

In Wasser lelcht llisllehes Pulver. 
E.-Ice .... u .. g. AuBer den Bd. I, S.542-543 angegebenen Proben sind folgende Proben aufjlenommen: 

Die wlisserige Wsung (1 + 49) glbt nach Zusatz von Eisenchioridlosung einen Niedersehlag; werden 2 eem der 
wilsserigen Wsung tropfenwelse mit Salzsiinre versetzt, so entsteht eine Ausseheidung, die sieh auf sofortigen Zu
satz von weiteren 7 eem Saizsiinre entweder bei Zimmertemperatnr oder beim Erwirmen im sledenden Wasser
bad wieder llist. 

Prli/u .. g. Die wlisserige Wsung (1 + 49) dart Laekmuspapier sehwaeh bliluen; sie darf beim Vermisehen 
mit Natriumehloridllisung nieht sogleieh getriibt und naeh Zusatz von AmmonlskflUssigkeit dnreh 3 Tr. Natrium-

*) "Cber die Gehaltsbestimmung der Silberpriiparate vgl. die Bemerkungen fiber "'O-n-Ammonium
rhodanidllisung S. 1296. 
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sulfldlosung nur dunkel gefilrbt werden; eine FiUlung darf nicht eintreten. - Wird 1 g Albumosesilber mit 10 cern 
96 '1,Igem Alkohol 1 Min. lang gesehilttelt, so darf das Filtrat dureh verdtinnte Salzsaure nicht verandert werden 
(Silbersalze). - 1 g Albumosesilber darf durch Trockuen bei 80' hochstens 0,03 g an Gewieht verlieren. 

Gehaltsbestlmmung. Wie bel Argentum colioidale, s. S. 1307, mit etwa 1 g Albumosesilber. ]'iir 1 g 
miissen mindestens 7,4 ccm '/lO-n·Ammoniumrhodanidlosung verbraueht werden = mindestens 8'1, Ag. 

Asa foetida. Asant. 1m wesentlichen wie Bd.l, S.588. 

p .. afuflg. Neue Probe: Kocht man 0,5 g zerkleinerten Asant etwa 2-3 Min. lang mit einigen Kubik
zentimetem Salzsiiure, so darf sieh der ungeiOst bleibende Teil uleht blau oder violett rarben (Galbanum). Filtriert 
man nach dam Erkalten dureh ein mit Wasser angefeuchtetes Filter und iibersiittigt das klare Filtrat vorsichtig 
mit Ammoniakfliisslgkeit, so zeigt die Mischung besonders bei reichliehem Verdiinnen mit Wasser elne blaue 
Fluoreszenz. Letztere Probe 1st lediglich elne Erkennungsprobe. - 1m ilbrigen wie Bd. I, S. 588. 

Aspidinolfilicinum Oleo solutum. AspidinolfilicinOl. Filmaronol (Filmaron E. w.). 
Vgl. Bd. I, S. 1300, Filmaron. 
Aspidinoifiliclniillst elne 10'/,lge Losung von Aspidlnoifilicin, ana Rhizoma Filicis gewonnen, In neu

tralem Pflanzenol. 
Gehoitsbestimmuflg. 5 g Aspidinoifilicinol werden in einem Arzneiglas von 150 ccm Inhalt in 30 g 

Ather geiOst und mit 50 g Barytwasser 5 Min. lang kriiftig durchgeschuttelt. Nach Dberfiihrung in elnen Scheide
trichter liiBt man klar absetzen und filtriert die wiisserige Schicht sofort abo 45 g des Filtrats werden nach Zusatz 
von 2 cem Salzsaure in elnem Scheidetrichter nacheinander mit 15, 10 und 10 ccm Ather ausgeschiittelt. Die 
atherischen Fliissigkelten werden durch ein doppeltes, glattes Filter in ein gewogenes Kiilhehen f!ltriert und 
dureh Destillation yom Ather befreit. Das Gewieht des aus Aspldlnolfllicin bestehenden Riickstandes muB nach 
dem Trocknen bei 60' mlndestens 0,4 g betragen. 

Das so gewonnene Aspldlnoifilicln stelit eine gelbbraune bis braune Masse dar, die sleh naeh liingerem 
Stehen pulvem laBt. Von Alkalien und Alkaliearbonaten wird Aspidinoifilicin unter teilweiser Zersetzung geiOst. 
Es ist uniOslieh in Wasser, schwer iOslich in Weingelst und leicht iOslich in Chloroform oder Essigather. Die weln
geistige Losung rotet mit Wasser angefeuehtetes Lackmnapapier sehwach. - Die Losung von 0,1 g Aspidlnol
fIlicin In 4 Tr. Essigather muB bel dreitagigem Stehen im versehlossenen Probierrohr klar bleiben (Filixsaure, 
Flavaspidsaure). 

Aufbewohrung. Vorslehtig. 
GroBte Elnzelgabe 20,0 g, Tagesgabe 20,0 g. 

Atropinum sulfuricum. Atropinsulfat. 1m wesentlichen wie Bd. I, S.646. 

Der Gewichtsverlust belm Trockuen bei 100' darf jetzt bis 5'/, betragen(Germ. 5 hochstens 2,6'/0). Fiir 
die Formel (C"H"O.N)2·H,SO. + H20 berechnet slch eln Kristallwassergehalt von 2,6 'I •. 

Bacilli. Arzneistibchen. Wle Bd. I, S.603. 

Balsamum Copaivae. Copaivabalsam. 
Der aus den Stammen verschledener Copaifera-Arten, besonders von C. Jaeqninll DESF., C. Langsdorffli 

DESF. und C. coriacea MARTHTR gewonnene Balsam. 
Copaivabalsam ist eine klare, gelbliche bis gelbbraune, nieht oder nur sehwaeh fluoreszlerende, je naeh der 

Herkunft zlemlich bewegliehe oder dickliehe Fliissigkeit von wiirzlgem Gerueh und scharfem, bitterem Gesehmaek. 
Dichte (20') 0,920-0,995. 
PrUfung. Copaivabalsam gibt mit Chloroform, mit Essigsaure oder absolutem Alkohol klare oder opali

sierend getriibte Lbsungen, die nur Spuren ungeiOster Teile enthalten diirfen. - 1 cern Copaivabalsam gibt mit 
1 eem PetroJeumbenzin eine klare Losung; naeh welterem Zusatz von Petroleumbenzin wird dlese opalisierend 
bis floekig trube. - Gibt man 3 Tr. Copaivabalsam zu einer Mischung von 1 Tr. Sehwefelsiiure und 15 eem Essig
saure, so darf sich die Misehung innerhalb einer halben Stunde nicht rot oder violett fiirben (Gurjunbalsam). -
Beim Erwiirmen von 1 g Copaivabalsam auf 105 ' darf der Gerueh des TerpentinOls nieht auftreten; naeh vier
stiindigem Erwiirmen von 1 g Copalvabalsam in einer flaehen Porzellansehale auf dem Wasserbad muB der 
Riiekstand naeh dem Abkiihlen auf Zimmertemperatur ein klares, sprodes, leicht zerreibliches Harz darstellen 
(fette Ole, Paraffin). 

Die ziemlieh weitgehenden Anderungen gegeniiber der Germ. 5 (vgl. Bd. I, S. 612) sind dadurch bedingt, 
daB an Stelle des aus Venezuela stammend en Copai va balsams j etzt fast nur noch Balsam a us verschiedenen G egen
den Brasiliens in den deutschen Handel kommt, und daB die verschledenen Sorten in ihren Eigenschaften und Zu
sammensetzung erhebliche Untersehiede zeigen. Siiurezahl und VerseifungszahlliiBt Germ. 6 ana diesem 
Grunde auch nieht mehr bestimmen. 

Balsamum Mentholi compositum. Mentholbalsam. 
2 T. Wachs und 9 T. Wollfett werden zusammengeschmolzen, darauf einige Zeit lang geruhrt und noch 

warm mit 3 T.Wasser innlg gemischt. Dieser Mischung wird die Lbsung von 3 T. Menthol in 3 T. MethylsaJi
eylat hinzugefiigt. Mentholbalsam ist gelblichweiB und rieeht stark naeh Methylsalieylat und Menthol. 

Balsamum peruvianum. Perubalsam. 
Eigensehaften und Erkennung im wesentlichen wie Bd. I, S.619. 
Diehte (20') 1,145-1,158 (Germ. 5 spez. Gew. 15' ebenso). 
Gehalt an Cinnamein 56'1 •. Esterzahl des Cinnamelns 235-255 (Germ. 5 mindestens 235). Ver

s e if u n g s z a h I des Balsams wird nicht mehr bestlmmt. 
p .. afung. Neue Proben: Schiittelt man in einem Probierrohr 5 Tr. Perubalsam mit 6 ccm Petroliither, 

so miissen sich die ungeiOsten Teile des Perubalsams als klebrige Masse an der Wandung des GefiiBes festsetzen, 
diirfen aber nicht ganz oder teilweise pulverig zu Boden slnken (kiinstllche Balsame). - 2 g Perubalsam werden 
mit 10 cern Petrolather kriiftig durchgeschiittelt; dampft man 4 eem des farblosen oder gelblichen Filtrates auf 
dem maBig erwarmten Wasserbad ein, so darf der Riickstand nicht den Gerueh des Benzaldehyds oder des Ter
pentlnOls entwickeln. - Lost man 3 Tr. des Riiekstandes in 10 Tr. Essigsaureanhydrid, so darf sieh die Losung 
naeh Zusatz von 2 Tr. Schwefelsiiure nlcht sofort rotviolett bis blauviolett flirben (kiinstlieher Perubalsam, 
Gurjunbalsam). - Sehiittelt man 4 eem des filtrierten Petrolittherauszugs mit 10 eem Kupferacetatlosung, so darf 
sleh der Petroliither nicht griin farben (Kolophonium). 
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Gehaltsbestimmung. Die Bestimmung des Gehaltes kann nach der Bd. I, S. 620 angegebenen Vor· 
schrift e ausgefuhrt werden. Germ. 6 gibt folgende Vorscbrift an: Ein Gemisch von 2,5 g Perubalsam, 5 ccm 
Wasser und 5 g Natronlauge wird mit 30 gAther 10 Min. lang kraftig geschuttelt. Sodann setzt man 3 g Traganth
pulver hinzu und schuttelt nochmals kraftig durch. 24 g der klar filtrierten atherischen Losung (= 1,9 g Peru
balsam) werden in einem gewogenen K<ilbchen verdunstet; der Rilckstand wird eine halbe Stunde lang bei 100' 
getrocknet und nach dem Erkalten gewogen. Sein Gewicht muG mindestens 1,07 g betragen = mindestens 56'1, 
Cinnamein. Bestimmung der Esterzahl (Verseifungszahl) des Cmnameins wie Bd. I, S. 620. 

Balsamum tolutanum. Tolubalsam. 
Gewinnung und Eigenschaften wie Bd. I, S.624: Klar loslich in siedendem Weingeist. 
Erkennung. Die weingeistige Losung rotet Lackmuspapier und wird durch EisenchloridlOsung griln ge

farbt. Erhltzt man 1 g Tolubalsam mit 5 ccm Wasser kurze Zeit zum Sieden, so muG das klare Filtrat beim 
Kochen mit 0,03 g Kaliumpermanganat den Geruch des Benzaldehyds entwickeln (Nachweis der Zimtsaure). 

Pru!ung. 5 g Tolubalsam werden mit 30 g Schwefelkohlenstoff in einem KOlbehen am RiickfluLlkiihler 
unter Umschwenken auf dem Wasserbad gelinde erwarmt; die Schwefelkohlenstofflosung wird nach dem Fil
trieren vorsichtig eingedunstet und der Rilckstand mit 5 g PetroIather aufgenommen. Das lfiltrat darf beim 
Schiitteln mit 10 ccm Kupferacetatl<isung nicht grlin gefarbt werden (Kolophonium). -- 1 g Tolubalsam darf nach 
dem Verbrennen hOchstens 0,01 g Rilckstand hlnterlassen. - Saurezahl 112-168. Bestimmung wie Bd. I, 
S.624. VerseifungszahI154-21O. Bestimmung wie Bd. I, S.624. 

Barium chloratum. Bariumchlorid. 
Eigenschaften, Erkennung und Priifung wie Bd. I, S.629. Auf Schwermetalle wird mit Natrium

sulfidlOsung gepriift (3 Tr. auf die mit 3 Tr. verd. Essigsaure versetzte Losung, 0,25 g + 5 ccm). 

Barium sulfuricum. Bariumsulfat. 
Darstell ung, Eigenschaften und Erkennung wie Bd. I, S.634_ 
Prufung. Die Prilfung des als Kontrastmittel bei Rontgenaufnahmen verwendeten Bariumsulfats auf 

giftige Bariumverbindungen ist gegenuber den Angaben Bd. I, S. 634 noch erheblich erweitert. Neue Proben: 
Erhltzt man 10 g Bariumsulfat mit 30 ccm Wasser und 20 ccm Salzsaure in einem Kolbchen, dessen {)ffnung mit 
einem mit BieiacetatlOsung angefeuchteten Streifen Filtrierpapier bedeckt ist, allmahlich bis zum Sieden, so darf 
das Papier nicht dunkel gefarbt werden (Schwefelwasserstoff aus Bariumsulfid, BaS). - Wird die Flussigkeit 
sodann filtriert, nach Zusatz von einigen Tropfen Salpetersaure zurn Sieden erhltzt, mit Ammoniakfliissigkeit bis 
zur alkalischen Reaktion versetzt und, falls eine Abscheidung eingetreten ist, filtriert, so darf nach Zusatz von 
3 Tr. NatriumsulfidlOsung keine Dunkeifarbung, Triibung oder Abscheidung eines Niederschlags eintreten (Schwer
metalle). - Werden 2 g BariumsuJfat mit 10 ccm Salpetersaure zum Sieden erhltzt, so darf das nach dem Er
kalten erhaltene Filtrat weder nach Zusatz von 6 ccm Ammoniummolybdatl<isung (Phosphorsaure) innerhalb 
1 Stunde einen gelben Niederschlag abscheiden noch nach dem Verdlinnen mit dem gleichen Raumteil Wasser 
durch Silbernitratl<isung (Salzsaure) mebr als opalisierend getriibt werden. - Ein Gemiseh von 1 g BariumsuJfat, 
10 cern Wasser, 1 cern verd. Schwefelsaure und 2 Tr. Kaliumpermanganatliisung darf innerhalb 10 Min. nieht 
farblos werden (Sehweflige Saure, BariumsuJfit). - Ein Gemiseh von 2 g Bariumsulfat und 5 cern Natriumhypo
phosphitlOsung darf bei viertelstiindigem Erhitzen im siedenden Wasserbad keine dunklere Farbung annehmen 
(Arsen). 

Zur Feststellung des Feinheitsgrades dient folgende Probe: Werden 5 g fein gesiebtes BariumsuJfat in 
einem mit Teilung versehenen Giasstopselzylinder von 50 cern Inhalt, dessen Gradteilung 14 cm lang ist, naeh 
Hinzufiigen von Wasser bis zum Teilstrieh 50 ecm 1 Minute lang geschuttelt und sodann der Ruhe uberlassen, 
so darf die BariumsuJfataufsehwemmung Innerhalb einer Vlertelstunde nieht unter den Teilstrieh 15 cem herab
sinken. 

Abgabe. Wenn ans der arztlichen Verordnung nicht zweifelsfrei hervorgeht, daG eln 
weniger reines oder weniger fein prapariertes Barium sulfuricum gemeint ist, so ist stets 
Barium sulfuricum der vorstehend beschriebenen Beschaffenheit abzugeben. 

Wenn in der arztlichen Verordnung das Wort sulfuricum abgeklirzt (sull., sulfur.) ist, 
so 1st stets Barium sulfurlcum abzugeben. 

Benzaldehyd_ Benzaldehyd. 
Dlchte (20') 1,046-1,050. Sdp. 178-182°. 
Prufung. Bel der Probe auf Chlorverbindungen sind 0,2 g Benzaldehyd zu verwenden. 1m iibrigen wie 

Bd. I, S. 656. 

Benzaldehydcyanhydrin _ Mandelsiiurenitril. C.H.·CH(OH)·CN. Mol.-Gew. 133. Neu auf
genommen fiir die Herstellung von Bittermandelwasser. 
Gehalt mindestens 89,4°/0 Mandelsaurenltril. 

Eigenscha/ten. Gelbe, olige, nach Benzaldehyd riechende Fliissigkeit, die in Wasser fast uuJoslich, in 
Weingeist, Ather oder Chloroform leieht lOslich ist. Dichte (20 ') 1,115-1,120. 

E .. kennung. Der Nachweis der Biausaure wird am einfaehsten In folgender Weise ausgefiihrt: 2 Tr. 
MandeIsaurenitril werden in etwa 2 ccm Weingeist und 5 cem Wasser gel<ist, die Losung mit etwa 1 ccm Natron 
lauge, etwas FerrosuJfat und 1 Tr. EisenchloridlOsung versetzt und mit Salzsaure iibersattigt; es tritt Biaufarbung 
unter Abscheidung eines blauen Niedersehlags ein. - Fiigt man 1 Tr. Mandelsaurenitril zu Schwefelsaure, so 
tritt eine starke karmesiurote Farbung auf. 

PrUfung. Laekmuspapier dar! durch die fiir die Gehaltsbestimmung zu verwendende Losung des Mandel
saurenitrils kaum gerotet werden. 

GehaJtsbestimmung. Etwa 0,5 g MandelsaurenitriJ werden in einem MeGkiilbchen von 100 ccm Inhalt 
genau gewogen und in 25 ccm Weingeist gelOst; hlerauf wlrd mit Wasser bis zur Marke aufgefilllt. Versetzt man 
25 ccm dieser Losung mit 100 cem Wasser, 2 ccm KaliumjodldlOsung und 1 ccm Ammoniakfliissigkeit, so milssen 
fiir je 0,125 g Mandelsaurenitril bis zum Eintritt einer gelblichen Opaleszenz mindestens 4,2 ccm '/1O'n-Silber
nltratlosung verbraueht werden = mindestens 89,4 'I, Mandelsaurenltril (1 eem '/lO-n-Silbernitrat.I<isung = 
26,6 mg Mandelsaurenitril). Auf einen zu hohen Gehalt an freier Biausaure werden 10 ccm der Losung wie Bitter
mandelwasser gepriift (s. S. 1306). Auf 0,055 g MandeIsaurenitriI diirfen 0,8 ccm '/,o·n-Silbernitratliisung ver
braueht werden. Wenn die Losung des Mandelsaurenitrils nleht kJar ist, muG sie wie bei Bittermandelwasser 
(S. 1306) mit Talk geklart werden. 

Au/bewahrung. Sehr vorsiehtig. 
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Benzinum Petrolei. Petroleumbenzin. VgI. Bd. II, S.272. 
PrlJ(u .. g. Werden 60 cem Petroleumbenzln destilliert, so miissen zwischen 50 ° und 75 ° mlndestens 40 ccm 

iibergehen. Dichte (20°) 0,661-0,681. - 2 ccm ammonlakalische SllberUisung diirfen beim SchiItteln mit 10 ccm 
Petroleumbenzln nlcht verandert werden (Schwefelverblndungen). 

Benzoe. Benzoe. 
Abstammung, Eigenschaften. Erkennung, Priifung wie Bd. I. S.658. Abgeindert: In Weln· 

gelst uniosIicher Antell hiichstens 2%, Verbrennungsriickstand hiicbstens 1%. 

Bismutum bitannicum. Wismutbitsnnat. Tannismut (E. W.). Vgl. Bd. I, S.685. 
Eige ... cha(teR. Lelchtes, braunllches Pulver von sehr schwach sauerlichem Geschmack, das In WaBBer 

fast uniosllch ist. 
Ed'eR"u"g. Werden 0,2 g Wismutbitannat unter Erwirmen mit 10 ccm Wasser geschiittelt, so rotet 

das Filtrat Lackmuspapler und g1bt mit Eisenchloridlosung elne Blaufarbung. Mit wenig Wasser angeschiItteltes 
Wismutbltannat wird durch elnige Tropfen Natriumsulfidlosung braunschwarz gefirbt. 

Pri(u .. g. 2 g Wismutbitannat werden im Porzeliantlegel verascht, der RiIckstand wird unter Erwitrmen 
In 15 ccm Salpetersaure gelost und die Lbsung mit 26 ccm Wasser versetzt. Diese Losung (je 5 ccm) dan weder 
durch 1 Tr. Bariumnltratlosung (Sulfate) Innerhalb 3 MIn., noch durch 10 ccm verd. Schwefelsiiure (Blel, Barium) 
verandert, noch durch 1 Tr. Silbernltratlosung (Chloride) mehr als opalislerend getriIbt werden. - Die gleiche 
Losung mull nach Zusatz von iiberschiiaslger AmmoniakfliIssigkeit ein farbloses Filtrat geben (Kupfersalze). -
Werden 2 ccm der glelchen Liisung mit 6 ccm Wasser verdunnt und mit 1 ccm Natriumsulfidlosung krMtig ge· 
schiittelt, so dan die vom Nlederschlsg abfiltrierte Fliissigkeit nach dem "Obersiittlgen mit 2 ccm Ammonlak
flussigkelt durch Ammonlumoxalatlosung hiicbstens schwach getriibt werden (Calciumsalze). - 6 ccm der gleichen 
Losung werden mit 20 cem Wasser vermischt und mit elner Losung von 2 g Ammonlumcarbonat In 20 ccm Wasser 
versetzt; das Gemisch wird kurze Zeit gekocht und der Niederschlag von baslschem Wismutcarbonat helB ab
f1ltriert; der nach dem Verdampfen des Filtrats hinterblelbende Riickstand darf nach dem Durchfeuchten mit 
1 Tr. Schwefelsiure und nachfolgendem Gliihen hochstens 0,003 g betragen (Magnesium-, Alkalisalze). - Werden 
0,5 g Wismutbltannat mit 5 cem Natronlauge erhitzt, so dan sich kein Ammonlak entwickeln (Ammonlumsalze). 
auch nlcht naeh Zusatz von je 0,5 g Zlnkfelle und Eisenpulver (Nitrate). 

Gehaltsbestlmmung. In einem flachen, nlcht zu klelnen Porzellantlegel werden 0,0 g Wismutbitannat 
erhitzt, bis die MaBBe vollstindig verglimmt ist. Auf die verkohlte, teilwelse verasehte Masse g1bt man naeh dem 
Abkiihlen elnige Tropfen Salpetersiure, erhitzt zunaehst vorBichtig auf einer Asbestplatte, bis die Salpetersiure 
verdampft 1st, und g1iiht spiter auf freier Flamme kriiftlg. Das Befeuchten mit Salpetersaure und das naehfolgende 
Gliihen muB mehrmals wiederholt werden, bis der Tiegelinhalt ein gleichbleibendes Gewicht angenommen hat. 
Das Gewicht des Wismutoxyds muB mindestens 0,100 g betragen = mlndestens 17,9°/. B1. - Wlrd dleser Riick
stand In 5 ccm Salzsiure unter Erwiirmen gelost, die Losung mit 5 cem Natriumhypophosphitlosung in dem mit 
elnem Uhrglas bedeckten Tiegel eine Viertelstunde lang auf dem Wasserbad erwirmt, so darf die Mischung keine 
dunklere Farbung annehmen (Arsen). 

Bismutum nitricum. Wismutnitrat. 
Darstellung, Eigenschaften, Erkennung und Priifung 1m wesentlichen wie Bd. I, S.674-676. 
PrlJ(u .. g. Neue Probe auf Calclum- und Alkalisalze: 0,4 g Wismutnitrat werden in 4 ccm Salpetereilure 

geUist; die Losung wird mit 35 ccm WaBBer gemischt. Wlrd in 10 ccm dleser Losung das Wismut durch 1 cem 
Natriumsulfldlosung ausgefiillt, so darf die nach krMtlgem Umschiittein vom Nledersehlsg abf1ltrierte Fliisslgkelt 
nach dem "Obersittlgen mit 2 ccm AmmoniakfliisBigkelt durch Ammonlumoxalatlosung hiicbstens schwach ge
triibt werden (Calcium). - 10 ccm der glelchen Losung werden mit einer Losung 'von 1 g Ammonlumcarbonat 
In 10 cem WaBBer versetzt; das Gemisch wird kurze Zeit gekocht und der Nlederschlag von baslschem Wismut
carbonat helB abfiltriert. Der nach dem Verdampfen des Filtrats hlnterblelbende Riickstand dan nach dem 
Durchfeuchten mit 1 Tr. konz. Schwefelsilure und nachfolgendem Gliihen hochstens 0,002 g betragen (Magnesium-, 
Alkalisalze). Erhitzt man 1 g Wismutnitrat mit 1 ccm Wasser und 3 ccm Natronlauge, so dan slch keln Ammoniak 
entwickein (Ammonlumsalze). 

Gehaltsbestlmmung. Wle Bd. I, S.676, mlndestens 46,9°/0 BI,O •. Wlrd das Wismutoxyd In 5 ccm 
Salzsiure unter Erwiirmen gelost und die Losung mit 6 ccm Natriumhypophosphitlosung in dem mit elnem Uhr
glas bedeckten Tiege) elne Vlertelstunde lang auf dem Wasserbad erwiirmt, so dan die Mischung kelne dunklere 
Fiirbung annehmen (Arsen). 

Bismutum oxyjodogallicum. Wismutoxyjodidgallat. Airol (E. W.) Vgl. Bd. I, S.1565. 
Gehalt mlndestens 20 °10 J od. 
EigeR.chatteR. Dunkelgraugriines, geruchloses Pulver, das in Wasser und Ather fast unioslich 1st. 

Es 1st losllch in warmer verdiinnter Salzsii.ure. 
E .. ke .... u .. g. Setzt man zu der Losung von 0,6 g Wismutoxyjodldgallat (in 6 ccm Salzsiure) I) Tr. Chlor

aminiOsung und schiittelt dann mit Chloroform, so fiirbt sich dleses violett. - Wlrd eln Gemisch von 0,1 g Wismut
oxyjodldgallat und 5 ccm WaBBer mit 1 cem Natriumsulfldliisung geschiittelt, so firbt es sieh braunschwarz. Wird 
die vom braunschwarzen Nlederschlag abflltrierte Fliisslgkeit mit 2 Tr. Elsenchloridlosung versetzt, so tritt neben 
elnem schwarzen Nlederschlag eine blauschwarze Fiirbung auf (durch Bildung von Eisengaliat). 

Priru .. g. 1,5 g Wismutoxyjodldgallat werden In einem nlcht zu kleinen Porzellantlegel mit I) ccm Sal 
petersiure iibergossen; das Gemisch w1rd iiber kleiner Flamme vorsichtlg zur Trockne verdampft und der Riick
stand gegliiht. Etwa die Hii.lfte des Giiihriiekstandes wird unter Erwiirmen In 15 cem verd. Salpetersiiure geliist 
und die Losung mit 10 ccm Wasser gemischt. Je 6 ccm dieser LBsung diirfen durch 1 Tr. BariumnitratUisung 
(Schwefelsiiure), und durch 10 ccm verd. Schwefelsiure (Blei-, Bariumsalze) nlcht verandert werden; durch 1 Tr. 
Silbernitratiosung nlcht mehr als opalislerend getriibt werden (Salzsiiure); naeh Zusatz von iibersehiisalger Am
monlakfliisslgkelt mull die LBsung eln farbloses Filtrat geben (Kupfer). - Wird der Rest des GIiihriickstandes 
unter Erwirmen in 6 ccm Salzsilure geUist und die Losung mit 6 ccm Natrlumhypophosphltliisung in dem mit 
einem Uhrglas bedeckten Tiegel elne Vlertelstunde lang auf dem Wasserbad erwiirmt, so darf das Gemisch kelne 
dunklere Filrbung annehmen (Arsen). - Werden 0,6 g Wismutoxyjodidgallat mit 5 cem Natronlauge erhitzt, 
so darf sich kein Ammoniak entwickeJn (Ammonlumsalze), auch nleht nach Zugabe von je 0,6 g Zinkfeile und 
Eisenpuiver (Nitrate). 

Gehaltsbestlmmung. Ein Gemlsch von 0,1) g Wismutoxyjodldgallat, 20 cem '/..-n-SllbernltratJosung 
und 20 cem Salpetersiiure wird In einem Kolben 3 Min. lang 1m Sled en gehalten, sodann mit 50 cem Wasser ver
diinnt und bls zum Erkalten stehengelassen. Zu dem Gemisch g1bt man so viel Kaliumpermanganatlosung, daB 
die rote Farbe des Kaliumpermanganats bestehen blelbt, und entfiirbt dann durch Zusatz von wenig Ferrosulfat. 
Nach Zusatz von I) ccm FerriammoniumsulfatUisung wird das iiberschiissige Silbernitrat mit '/lO-n-Ammonlum
rhodanidlosung titriert. Hierzu diinen hiichstens 12,1 cem '/lO-n-Ammoniumrhodanidiosung verbraucht werden, 
so daB 7,9 cem '/1O-n-SilbernltratlOsung verbraucht sind = mlndestens 20 0 / 0 Jod. 
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Bismutum subcarbonicum. Basisches Wismutcarbonat. Vg!. Bd. I, S.642. 
Gehalt 80,7-82.5'/, Wismut. 
Eigenscha/ten und E1'kennung. WeilleB oder gelblichweilles, geruch· und geBchmackloseB Pulver, daB 

in WasBer oder Weingeist unlcislieh ist und beim Gliihen einen graugelben Riickstand (Bi,O,) hinterlilllt. - Es wird 
nach dem Anschlitteln mit wenig Wasser durch elnige Tropfen Natriumsu\fidlosung braunschwarz und entwickelt 
beim Dberglellen mit Salzsilure Kohlendioxyd. 

P1'a/ung. 5 g basisches Wismutcarbonat werden unter Erwilrmen In elnem KOlbchen von mindestens 
100 ccm Inhalt in 30 ccm Salpetersaure gelOst. - 6 ccm dieser Losung werden mit 6 ccm N atroulauge versetzt 
und nach dem Umschutteln filtriert. Das nach dem Ansauern mit einigen Tropfen Essigsaure auf etwa 5 ccm 
eingedampfte Filtrat dad durch KaliumdichromatlOsung nicht verandert werden (Ble!). - 6 ccm der salpeter
sauren Losung miissen nach Zusatz von iiberschussiger Ammoniakflussigkeit ein farbloses Filtrat geben (Kupfer). 
- Der Rest der salpetersauren Losung wird mit 42 ccm Wasser vermischt. J e 5 ccm dieser Losung diirfen nicht ver
ilndert werden: durch 1 Tr. BariumnitratlOsung (Schwefelsaure), durch 10 ccm verd. Schwefelsilure (Barium), durch 
1 ccm verd. Salzsaure (Silber): durch 1 Tr. Silbernitratlcisung (Salzsaure) nicht mehr als opalisierend getriibt 
werden. Werden 2 ccm der gleichen Losung mit 5 ccm Wasser verdiinnt und mit 1,5 ccm NatriumsulfidlOsung 
kraftig geschiittelt, so darf das Filtrat nach dem Dbersattigen mit 2 ccm Ammoniakfliisslgkelt durch Ammonium
oxalatlOsung hOchstens schwach getriibt werden (Calcium). - 6 ccm der gleichen Losung werden mit 20 ccm 
Wasser vermiseht und mit einer Losung von 2 g Ammoniumcarbonat In 20 ccm Wasser versetzt: das Gemisch 
wird kurze Zeit gekocht und der Niederschlag heill abfiltriert. Der nach dem Verdampfen des Filtrats hinter
bleibende Riickstand darf nach dem Durchfeuchten mit 1 Tr. Schwefelsaure und nachfolgendem Gliihen hcichstens 
0,003 g betragen (Magnesium, Alkalisalze). - Beim Erwarmen von 1 g basischem Wismutcarbonat mit 5 ccm 
Natronlauge dad sieh keln Ammoniak entwickeln (Ammoniumsalze). - Werden 0,2 g basisches Wismutrarbonat 
mit 10 ccm verd. Schwefelsaure zum Sieden erhitzt, so dad das nach dem Erkalten uber Diphenylamin-Schwefel
saure geschlchtete Filtrat an der Beriihrungsfiiiche der beiden Fliissigkeiten keine blaue Zone bilden (Salpeter
saure). - Eine Lcisung von 1 g basischem Wismutcarbonat In 10 ccm Natriumhypophosphitlcisung dari bei viertel
stnndlgem Erhitzen im siedenden Wasserbad keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). 

Gehaltsbestimmung. 1 g basisches Wismutcarbonat muB nach dem Gliihen im Porzellantiegel 0,900 
bis 0,920 g Wismutoxyd hinterlassen = 80,7-82,5 '/, Wismut. 

Bismutum subgallicum. Basisches Wismutgallat. Dermatol (E. W.). 
C.H,(OH), • CO,Bi(OH),. Mol.-Gew.412. Gehalt mindestens 46,6'/, Wismut. 
Da1'stellung (vgl. Bd. I, S. 679). 3 T. Wismutnitratwerden In 12 T. verd. Essigsaure gelOst und die Losung 

mit 8 T. Wasser verdunnt. In diese auf 30-40' erwarmte Lcisung lallt man langsam und unter Umriihren die 
60-70' warme Losung von 1,2 T. Gallussaure in 10 T. Wasser einfliellen. Der entstandene Niederschlag wird so 
lange mit Wasser von 40--50' ausgewaschen, bis das Filtrat Lackmuspapier nicht mehr rotet, und dann bei einer 
Temperatur von 30-40' getrocknet. 

Eigenscha/ten. Wie Bd. I, S. 679. 
E1'kennung. Wird eln Gemisch von 0,1 g basischem Wismutgallat und 5 ccm Wasser mit 1 ccm Natrium

sulfidlOsung geschiittelt, so farbt es sich braunschwarz. Wird die vom Niederschlag abfiltrierte Fliissigkeit mit 
2 Tr. EisenchloridlOsung versetzt, so tritt neben einem schwarzen Niederschlag elne blauschwarze Farbung auf. 

PrlJIung. 2 g basisches Wismutgallat werden im Porzellantiegel verascht: der Riickstand wird In der 
Warme in 15 ecm Salpetersaure gelOst und die Losung mit 25 ccm Wasser versetzt. Mit dieser Losung werden 
die Bd. I, S. 679 angegebenen Proben ausgefiihrt: a (innerhalb 3 Min. kelne Veranderung), b (opalisierendeTriibung 
gestattet), c und d. - Werden 2 ccm der Losung mit 5 cern Wasser verdiinnt und mit 1 ccm NatriumsulfidlOsung 
kraftig geschiittelt, so darf das Filtrat nach dem Dbersattlgen mit 2 ccm Ammonlakfliissigkelt durch Ammonium
oxalatlOsung hochstens schwach getriibt werden (Calcium). - 4 ccm der Losung werden mit 15 ccm Wasser ver
mischt und mit einer Losung von 2 g Ammoniumcarbonat In 15 cern Wasser versetzt; das Gemisch wird kurze 
Zeit gekocht und der Niederschlag von basischem Wismut~arbonat heill abfiltriert. Der nach dem Verdampfen 
des Filtrats hinterbleibende Riickstand dad nach dem Durchfeuchten mit 1 Tr. Schwefelsaure und naehfolgendem 
Gliihen hochstens 0,002 g betragen (Magnesium, Alkal!salze). - 1 g basisches Wismutgallat muB sich In 5 ccm 
Natronlauge klar IOsen. Diese Losung dad beim Erwarmen kein Ammoniak entwickeln (Ammoniumsalze); sie 
dad auch nach Zusatz von je 0,5 g Zinkfeile und Eisenpulver bel welterem Erwarmen dariibergehaltenes, mit 
Wasser angefeuchtetes Laekmuspapier hoehstens sehr schwaeh blauen (Nitrat). - Wird 1 g basisebes Wismut
gallat mit 10 ccm Weingelst geschiittelt, so dad die abflltrlerte Fliisslgkeit belm Elndampfen hOchstens 0,001 g 
Riickstand hinterlassen (freie Gallussaure). 

Priifung auf Arsen. Wird das bei der Gehaltsbestimmung erhaltene Wismutoxyd in 6 ccm Salzsaure 
unter Erwarmen gelOst und die Losung mit 5 ccm NatriumhypophosphitlOsung In dem mit einem Uhrglas be
deckten Tiegel eine Vlertelstunde lang auf dem Wasserbad erwarmt, so dad die Mischung keine dunklere Farbung 
annehmen. 

Bismutum subnitricum. Basisches Wismutnitrat. 
Gehalt 70,9-73,6'/, Wismut (Germ. 5 70,8-73,5). 
Darstellung, Eigenschaften, Erkennung wie Bd. 1. S. 680 u. 681. An Stelle von Schwefelwasser

stofiwasser wird bei der ersten Erkennungsprobe NatriumsulfidlOsung verwendet. 
p..u!ung. Die Prufung auf Reinhelt erfolgt im wesentlichen durch die Bd. I, S. 681 angegebenen Proben. 

Neue Proben: Eine Losung von 0,4 g baslschem Wismutnitrat in 4 ccm Salpetersaure wird mit 35 ccm Wasser 
gemischt. Wird in 10ccm dieserLosung dasWismut durch 1,5 ccm NatriumsnIfidlOsung ausgefiillt, so darf die nach 
kraftigem Umschiitteln vom Niederschlag abfiltrierte Fliissigkeit nach dem Dbersattigen mit 2 ccm Ammoniak
f1ussigkeit durch AmmoniumoxalatlOsung hOchstens schwach getriibt werden (Calcium). - 10 ccm der gleichen 
Losung werden mit einer Losung von 1 g Ammoniumcarbonat in 10 ccm Wasser versetzt; das Gemisch wird kurze 
Zeit gekocht und der Niederschlag von basischem Wismutcarbonat heill abfiltriert. Der nach cLem Verdampfen 
des Filtrats hinterbleibende Riickstand dad nach dem Durchfeuchten mit 1 Tr. Schwefelsaure und nachiolgendem 
Gliihen hcichstens 0,002 g betragen (Magnesium, Alkalisalze). - Zur Priifung auf Arsen dient das bei der Gehalts
bestimmung erhaltene Wismutoxyd (0,79-0,82 g). Wird das Wismutoxyd in 5 ccm Salzsaure unter Erwarmen 
gelOst und die Losung mit 5 ccm NatriumhypophosphitlOsung in dem mit einem Uhrglas bedeckten Tiegel eine 
Viertelstunde lang auf dem Wasserbad erwarmt, so darf die Mischung keine dunklere Farbung annehmen. 

Bismutum subsalicylicum. Basisches Wismutsalicylat. 
Gehalt 56,5-58,5'/, Wismut. 
Darstellung, Eigenschaften und Erkennung im wesentlichen wie Bd. T, S.683. Bei der zweiten 

Erkennungsprobe wird NatriumsulfidlOsung an Stelle von SchwefelwasserstoffwRsser verwendet. 
p1'a/ung. Zur Priifung auf Reinheit geniigen die Bd. I, S. 683 u. 684 angegebenen Proben. Die Proben 

auf Sulfate, Chloride, Barium, Blei, Kupfer werden mit je 5 ecm der Losung des Gliihriickstandes von 1.6 g basi-
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schem Wismutsalicylat in 10 ccm erwarmter Salpetersaure und 20 ccm Waser ausgefiihrt wie Bd. I, S.684 
c, d, e und f. Weitere Proben: Werden 2 cern der gleichen Losung mit 5 ccm Wasser verdimnt und mit 1 cern 
N atriumsulfidlOsung kraftig geschiittelt, so darf das Filtrat nach dem Dbersiittigen mit 2 cern Ammoniakflussig
keit durch AmmoniumoxalatlOsung hoehstens schwach getrubt werden (Calcium). - 6 cern der gleiehen Losung 
werden mit 20 ccm Wasser vermischt und mit elner Losung von 2 g Ammoniumcarbonat in 20 ccm Wasser ver
setzt; das Gemisch wird kurze Zeit gekoeht und der Niederschlag von basischem Wismutcarbonat heiJ3 abfiltriert. 
Der nach dem Verdampfen des Filtrats hlnterbleibende Ruckstand darf naeh dem Durehfeuehten mit 1 Tr. Schwe
felsaure und nachfolgendem Giiihen hochstens 0,003 g betragen (Magnesium, Alkalisalze). - Werden 0,5 g basisches 
Wismutsalicylat mit 5 cern Natronlauge erhltzt, so darf sich keln Ammoniak entwickeln (Ammoniumsalze); witd 
das Gemisch nach Zusatz von je 0,5 g Zinkfeile und Eisenpnlver weiter erhltzt, so darf dariibergehaltenes, mit 
Wasser angefeuchtetes Lackmuspapier hOehstens sehr schwaeh gebiaut werden (Nitrate). 

Zur Prufung auf Arsen dient das bei der Gehaltsbestimmung erhaltene Wismutoxyd. Wird dieses in 5 cern 
Salzsaure unter Erwarmen gelOst und die Losung mit 5 ccm NatriumhypophosphitlOsung in dem mit einem Uhr
glas bedeekten Tiegel eine Viertelstunde lang auf dem Wasserbad erwarmt, so darf das Gemisch keine dunklere 
FMbung annehmen. 

Gehaltsbestimmung wie Bd. I, S.684 (0,315-0,326 BI,O,). 

Bismutum tribromphenylicum. Tribromphenolwismut. Xeroform (E. W.). 
Zusammensetzung annahernd (C,H,Br,O),Bi(OH) • Bi,O,. Gehalt mindestens 44,9 'I, Wismut. 
Eigenschaften und Erkennung wie Bd. I, S.686. Bei der zweiten Erkennungsprobe wird Natrium

sulfidlosung an Stelle von Schwefelwasserstoffwasser verwendet. 
Prufung. Die Priifung auf freies Tribromphenol und auf basisches Wismutgallat erfolgt wie Bd. I, S. 686 

b und c. Zur Prufung auf Arsen dient das bei der Gehaltsbestimmung erhaltene Wismutoxyd. Wird dieses in 
5 ccm Salzsaure unter Erwiirmen gelost und die Losung mit 5 ecm NatriumbypophosphitlOsung in dem mit einem 
Uhrglas bedeckten Tiegel eine Viertelstunde lang auf dem Wasserbad erwarmt, so darf die Mischung keine 
dunklere Farbung annehmen. 

Gehaltsbestlmmung. 0,5 g Tribromphenolwismut werden in einem kleinen Scheidetrichter mit 5 cern 
Salpetersaure angesehiittelt und naeh Zugabe von 5 ccm Ather kraftig geschiittelt. Nach dem Absetzen laBt man 
die salpetersaure Losung in einen gewogenen Porzeilantiegel abflieBen und wiederholt die Ausschiittelung in der
selben Weise mit 5 cern Salpetersaure. Die vereinigten salpetersauren Losungen werden auf dem Wasserbad ver
dampft; der Rliekstand wird zunaehst vorsiehtlg, dann starker geglliht. Das Gewicht des erhaltenen Wismut
oxyds muB mindestens 0,250 g betragen = mindestens 44,9 'I, Wismut. 

Andere Verfahren zur Gehaltsbestimmung sind Bd. I, S. 686 besehrieben. 

Bolus alba. WeiDer Ton. 
Eigenschaften wie Bd. I, S. 373. Von den dort angegebenen Priifungen sind nur a und b vorgesehrieben, 

auBerdem folgende neue Probe zur Feststellung des Adsorptionsvermogens. Schiittelt man in einem mit 
Giasstopfen verschlossenen Giaszylinder 7 g weiJ3en Ton mit 65 ccm Methylenblaulosung (s. S. 1290) und 35 ccm 
Wasser 2 Min. lang kraftig, so muB die nach einiger Zeit iiber dem blau gefarbten Bodensatz stehende, k1are 
Fliissigkeit farblos sein (vgl. Bd. I, S.374). 

Borax. Borax. Gehalt 52,3-54,3'1, wasserfreies Natriumtetraborat (Na,B,O" Mol.-Gew. 201,28). 
Eigenschaften, Erkennung, Priifung, Gehaltsbestimmung im wesentlichen wie Bd. I, S.207. 
Auf Schwermetalle wird mit NatriumsulfidlOsung gepriift (3 Tr. auf die mit verd. Essigsaure angesauerte 

Losung 0,1 g + 5 ccm). Weitere Proben: Priifung auf Arsen. Ein Gemisch von 0,2 g Borax und 3 ccm Natrium
hypophosphitlOsung darf bei viertelstiindigem Erhitzen 1m siedenden Wasserbad keine dunklere Farbung an
nehmen. - Werden 5 ccm der wasserigen Losung (1 + (9) mit 2 ccm AmmoniummolybdatlOsung erwarmt, so 
darf kein gelber Niederschlag entstehen (Phosphate). - Wird eine erkaltete Mischung von 1 ccm der wasserigen 
Losung (1 + (9) und 1 ccm Schwefelsaure mit 1 ccm Ferrosulfatlosung iiberschlchtet, so dad slch zwischen den 
beiden Fliissigkeiten keine gefarbte Zone bilden (Nitrate). 

Bei der Gehaltsbestimmung wird Methylorange als Indikator verwendet. 1 ccm n-Salzsiiure - 100,64 mg 
Na,B,O,. 

Bromoformium. Bromoform. Vgl. Bd. I, S.693. 
Ein Gemisch von annahernd 99'1, Bromoform und annahernd 1'/, absolutem Alkohol. 
Dichte (20') 2,814-2,818. Erstarrungspunkt 5-6'. 
Eigenschaften wie Bd. I, S. 692. Chemische Erkennungsproben sind ebensowenig angegeben wie in der 

Germ. 5. 
PriJfung. Wie Bd. I, S. 693. Bei der Probe e auf Bromwasserstoff ist opalisierende Triibung gestattet. 

Bromum. Brom. Eigenschaften, Erkennung, Priifung wie Bd. I,' S. 694 u.695. 

Bromural. Bromural (E. W.). a-Bromisovalerianylharnstoff. Vgl. Bd. I, S.255. 
Eigenschaften, Erkennung Bd. I, S. 255 u. 256. Gehalt 33,3-35,7'1. Brom. 
PriJfung. 0,1 g Bromural muB sich in 5 ccm Schwefelsaure farblos IOsen (fremde organische Stoffel. -

0,2 g Bromural diirfen nach dem Verbrennen keinen wagbaren Riickstand hinterlassen. 
GehaItsbestimmung. 0,3 g Bromural kocht man gelinde mit 10 ccm KaIilauge eine Viertelstunde lang 

In einem KOlbchen mit aufgesetztem Trichter, verdiinnt mit etwa 50 ccm Wasser und versetzt mit Salpetersaure 
im DberschuB. Nach Zusatz von 20 cern '/lO-n-SilbernitratlOsung, 5 ccm Salpetersaure und 5 ccm Ferri
ammoniumsulfatlosung titriert man mit '/lO-n-Ammoniumrhodanldlosungr bis zum Farbenumschlag. Hierzu 
diiden nicht mehr aIs 7,~ und nicht wenIger als 6,6 ccm '/lO-n-AmmoniumrhodanidlOsung verbraucht werden, 
so daB 12,5-13,4 ccm '/lO-n-Silbernltratlosung verbraucht sind == 33,3-35,7'1, Brom. 

Bulbus Scillae. Meerzwiebel. 1m wesentlichen wie Bd. II, S. 669. 
Die Stiicke sind mehrkantig, gerade oder gekriimmt, bis 5 cm lang und bis 5 mm dick. 
Meerzwiebelpulver 1st welB bis gelblich. Zellen mit verdickten Wanden miissen fehlen. 

Calcaria chlorata. Chlorkalk. Vgl. Bd. I, S.744. 
Bel der Gehaltsbestlmmung sind statt 20 Tr. Salzsaure 2,5 ccm zu verwenden. 
Wasserige Losungen von Chlorkalk sind zur Abgabe frisch zu bereiten und filtriert abzngeben. 
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Calcaria usta. Gebrannter Kalk. Xtzkalk. (Vg!. Bd. I, S.750.) 
Es ist durch GHihen von weiJ3em Marmor dargestelltes Calciumoxyd vorgeschrieben. 

Calcium carbonicum praecipitatum. Gefiilltes Calcium carbonat. 
Eigenschaften, Erkennung und Priifung im wesentlichen wie Bd. I, S.736. Bei der Probe auf 

Eisen ist eine schwache Blaufarbung gestattet. 

Calcium carbonicum praecipitatum pro usu externo. Gefiilltes Calciumcarbonat fUr 
den iiuBeren Gebrauch. 

Eigenschaften, Erkennung, Priifung wie bei Calcium carbonicum mit Ausnahme der Probe auf 
Sulfat, die fortfallt. Weitere Probe: Werden 25 g gefalltes Calciumcarbonat fiir den ilUJ3eren Gebrauch ohne 
Schutteln in einen mit Teilung versehenen Zylinder von 100 ccm Inhalt gebracht, so mussen sie nach zehnmaligem 
leichten AufstoJ3en des Zylinders auf die flache Hand einen Raum von mindestens 65 ccm einnehmen. Durch diese 
Probe wird der Feinheitsgrad des Calciumcarbonats festgestellt. 

Anwendung. Zur Herstellung von Zahnpulver (s. S. 1066). 

Calcium glycerino-phosphoricum. Glycerinphosphorsaures Calcium. 
Zusammensetzung, Eigenschaften und Erkennung wie Bd. I, S.195. 
PriJ/ung. Die Priifung a auf Phosphat ist gegeniiber der Bd. I, S. 195 angegebenen Probe abgeandert: 

Werden 5 ccm der wasserigen Losung (1 + 39) mit 3 ccm Ammoniummolybdatl6sung erwarmt, so darf keine Ab
scheidung eines gelben NiederscWags eintreten (Phosphorsaure). - Die Prufung b auf Schwermetalle wird mit 
Natriumsulfidl6sung ausgefdhrt (3 Tr. auf 5 ccm der L6sung 1 + 39). Die Proben d und e fehlen. Die (nicht 
vorgeschriebene) Probe auf Arsen kann mit Natriumhypophosphitiosung ausgefuhrt werden: Eine Losung von 
1 g glycerinphosphorsaurem Calcium in 5 ccm N atriumhypophosphitlOsung darf bei viertelstilndigem Erhitzen 
im siedenden Wasserbad keine dunklere Farbung annehmen. 

Gehaltsbestimmung. Wird die Losung von 1 g glycerinphosphorsaurem Calcium in 50 ccm Wasser 
nach Zusatz von 2Tr.Methylorangel6sung mit n-Salzsaure titriert, so miissen bis zumFarbenumscWag mindestens 
4 ccm verbraucht werden = mindestens 84 '/, wasserfreies glycerinphosphorsaures Calcium (1 ccm n·Salzsaure = 
210,2 mg wasserfreies glycerinphosphorsaures Calcium). Fugt man zu der gegen Methylorange neutralen Losung 
PhenolphthaleinlOsung und titriert nun mit n·Kalilauge, so miissen bis zum Eintritt der Rotfiirbung ebensoviel 
Kubikzentimeter n-Kalilauge verbraucht werden, wie zur ersten Titration n·Salzsaure erforderlich waren. 

Das Calciumglycerophosphat wirkt bei Anwendung von Methylorange als Indikator wie eine einsauerige 
Base, gegen Phenolphthalein ist es dagegen neutral. Bei der zweiten Titration wird die durch die erste Titration 
gegen Phenolphthaleiu sauer gewordene Losung wieder auf den N eutralpunkt (Phenolphthalein) zuriickgefiihrt. 

Calcium hypophosphorosum. Calciumhypophosphit. 
Eigenschaften und Erkennung wie Bd. I, S.746 u.747. 
PriJ/ung. 1m wesentlichen wie Bd. I, S. 747. Zur Priifung auf Schwermetalle wird NatriumsulfidlOsung 

verwendet (3 Tr. auf die mit 10 Tr. verd. Essigsaure angesauerte Losung, 0,25 g + 5 ccm Wasser). 

Calcium lacticum. Calciumlaktat. 
Gehalt 70,5-73'/, wasserfreies Calciumlaktat. Gehalt des wasserfreien Salzes17,2-18,4'/, Calcium. 
Eigenschaften und Erkennung wie Bd. I, S.749. 
PrUfung. Die Priifungsvorschriften sind gegeniiber den Bd. I, S. 750 angegebenen erheblich erweitert: 

Die unter gelindem Erwarmen bereitete wiisserige Losung (1 + 19) muB klar und farblos seiu. 20 ccm dieser 
Losung diirfen durch PhenolphthaleinlOsung nicht gerotet werden (Calciumoxyd): bis zum Eintritt der Rotfarbung 
ddrfen h6chstens 0,5 ccm l/,..n·Kalilauge verbraucht werden (unzulassige Menge freie Saure, bis 0,45 '/, sind zu· 
gelassen). - 5 ccm der wasserigen Losung (1 + 19) diirfen nach Zusatz von 3 Tr. verd. Essigsaure durch 3 Tr. 
NatriumsulfidlOsung nicht verandert werden (Schwermetalle). 5 ccm der mit Salzsaure versetzten wasserigen 
Losung (1 + 19) durfen weder durch Bariumnitratlilsung (Schwefelsiiure) verandert, noeh durch 0,5 cem Kalium· 
ferroeyanidl6sung (Eisen) sofort geblaut werden. - 5 cem der wasserigen Losung (1 + 19) diirfen nach Zusatz 
von Salpetersaure durch Silbernitratlilsung hOchstens opalisierend getriibt werden (Salzsaure). - Ein Gemisch 
von 1 g Calciumlaktat und 3 ccm Natriumhypophosphitlilsung darf bei viertelstiindigem Erhitzen im siedenden 
WaAserbad keine dunklere }<'arbung annehmen (Arsen). 

Gehaltsbestimmung. 1 g Calciumlaktat darf durch Trocknen bei 100 0 nieht mehr als 0,295 g nnd 
nicht weniger als 0,270 g an Gewieht verlieren (unzulassiger Wassergehalt). - Werden 0,5 g des bei 100' getroek· 
neten Salzes veraseht und gegldht, und wird der Rdckstand in 10 ccm n·Salzsaure gel6st, so diirfen zUm Neu· 
tralisieren dieser Losung (Methylorange) nieht mehr als 5,7 und nieht weniger als 5,4 ccm n·Kalilauge verbraucht 
werden, so daB 4,3-4,6 ccm n·Salzsaure zur Bindung des Calciums verbraueht sind = 17,2-18,4 '/, Calcium. 

Anmerkung. Reines wasserfreies Calciumlaktat enthalt 18,36 '/, Ca. Damit stimmt die Hochstangabe 
der Germ. 6 = 18,4 '/. praktiseh liberein. Aus dem gestatteten Mindestgehalt von 17.2 '/, berechnet sich. daB 
das getrocknete Praparat nur 93,64 '/, reines wasserfreies Calciumlaktat enthiilt. Es ist damit eine Verunreinigung 
mit caleiumfreien oder ealciumarmeren Stoffen zugelassen, die durch die Reinheitspriifung nicht erkannt wer· 
den. In Frage kommen Mannit, wenn das Calciumlaktat durch Umkristallisieren des bei der Milchsauregiirung 
unter Calciumcarbonatzusatz erhaltenen rohen Calciumlaktats gewonnen wru'de oder laktylmilchsaures 
Calcium [CH,CH(OH)CO·OCH(CHa)COO],Ca mit nur rund 11 '/0 Ca, wenn das Calciumlaktat aus reiner Milch· 
saure der Germ. dureh Umsetzen mit Calciumcarbonat dargestellt wurde. 

Calcium phosphoricum. Calciumphosphat. 
Da .. steflung. Wie Bd. I, S. 757. An Stelle des CWorwassers zur Oxydation des etwa vorhandenen Ferro· 

cWorids ist Bromwasser (0,3 T.) vorgeschrieben. Das Eisen wird dann durch Calciumcarbonat statt durch Calcium· 
hydroxyd ausgefallt. Das Trocknen darf bei 35-40' erfolgen. 

Eigenschaften und Erkennung wie Bd. I, S.757. 
PriJlung. 1m wesentlichen wie Bd. I, S.757. Bei der Probe auf Schwermetalle wird an Stelle von 

Schwefelwasserstoffwasser Natriumsulfidl6sung (3 Tr.) verwendet. Probe auf Arsen: Ein Gemisch von 1 g 
Calciumphosphat und 3 ccm N atriumhypophosphitlOsung darf bei viertelstiindigem Erhitzen im siedenden 
Wasserbad keine dunklere Farbung annehmen. 

Die Priifung des bei der Gehaltsbestimmung verbleibenden Giiihriickstandes (25-26,20/ 0) mit Silber· 
nitratlOsung auf tertiares Caiciumphosphat ist fortgefallen, weil sie nicht geniigend scharf 1st. 

Hager, Handbuch II. 83 
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Calcium sulfuricum ustum. Gebrannter Gips. Unverandert, vgl. Bd. I, S.765. 

Camphora. Campher. 
Die Stammpflanze ist jetzt riehtiger lJe7eiehnet als Cinnamomum camphora (LINNJ!:) NEES et EDEl~, 

MUER. 

Eigenschaften, Erkennung wie Bd. I, S.769, Fiir das optische Drehungsvermogen [alLO' = 
44,22 ist genauer als iu der Germ, 5 angegeben, daB die Losung in 10 ecm 2 g Campher enthalten soli. 

P1'llfung. Die Probe auf Pinenhydrochlorid wird in folgender Weise ausgefuhrt· Verbrennt man 0,1 g, 
Campher auf ~inem Kupferblech von 4 qcm, das in eine Porzellanschale gelegt ist, und laBt die ruBenden Dampfe 
in ein vorher mehrmals mit Wasser ausgespiiltes GetaB yon 1 Liter lnhalt eintreten, so darf die durch A usspulen 
des GeiiiBes mit 10 ccm Wasser erhaltene und filtrierte Fliissigkeit nach Zusatz von einigen Tropfen Salpeter
saure und 0,5 cem '/lO-n-SilbernitratlOsung innerhalb Ii Min_ nicht verandert werden (vgl. Bd_ I, S.270). 

Fiir Campher darf aueh synthetischer Campher verwendet werden_ 

Camphora synthetica. Synthetischer Campher. 
Darstellung, Eigenschaften, Erkennung s_ Bd. I, S.770. Geschmack, Geruch, Loslichkeit wie 

bei natiirlichem Campher_ Optische Drehung = 0 oder nur schwach_ Fiir eine Losung in absolutem Alkohol, die 
in 10 ccm 2 g synthetischen Campher enthiilt, ist [al~O' = - 2' bis + 5 '. 

P1'ufung. Schmelzpunkt nicht unter 170'. Priifung auf Pinenhydrochlorid wie hei dem naturlichen 
Campher. 

Cantharides. Spanische Fliegen. 
Gehalt mindestens 0,7'/, Cantharidin (Germ, 5 mindestens 0,8'10)_ 
Das Pulver ist graubraun und zeigt sich unter der Lupe mit glanzendgriinen Teilchen durchsetzt_ Unter 

dem Mikroskop fallen besonders die klein en, borstenformigen Haare verschiedener Liinge und Dicke, ferner die 
schwarzbraun erscheinenden, undurchsichtigen Trummer der Flugeldecken auf. 

Gehaltsbestimmung (vgl. Bd_ I, S.784). 9 g mittelfein gepuiverte spanische Fliegen iibergieBt man 
in einem Arzneiglas mit 20 g Chloroform nnd 1 g Salzsiiure, liiBt das Gemisch unter haufigem Umschutteln 
24 Stunden lang stehen und fugt 40 gAther hinzu. Nun schiittelt man das Gemisch 5 Min, lang und filtriert nach 
halbstlindigem Stehen 41 g der Ather-ChioroformlOsnng (= (i g spanische Fliegen) durch ein trockenes, gut be
decktes Filter von 8 em Durchmesser in ein gewogenes Kiilbchen. Hierauf destilliert man die A ther-Chloroform
losung bei maBiger Warme bis auf etwa 5 g ab und laBt das zuruckbleibende Chloroform aus dem schrag gesteliten 
KOlbchen an der Luft verdunsten. Nachdem man die letzten Anteile des Chloroforms durch Einblasen eines Luft
stroms entfernt hat, iibergieBt man den Rlickstand mit 10 ccm einer Mischung von 19 Raumteilen Petroleum
benzin und 1 Raumteil absolutem Alkohol und laBt das verschlossene Kolbchen unter zeitweiligem Umschwenken 
12 Stunden lang stehen_ Alsdann giei3t man die E'llissigkeit durch einen mit einem Wattebauschchen verschlossenen 
Trichter und wascht den kristallinisehen Riickstand unter leichtem U mschwenken etwa viermal mit Je 5 ccm der 
Petroleumbenzin-Alkoholmisehung nach, bis diese farblos abliiuft. Die auf die Watte gelangten Kristalle lOst man 
dureh Auftropfen von 5 ccm Chloroform und gibt die Losung in das KOibehen zuruek. Das Chloroform liiBt man 
unter gelindem Erwiirmen verdunsten und troeknet den Rlirkstand 12 Stunden lang im Exsikkator (Gerin. 5 
bei 100', wodurch aber Verluste an Cantharidin dureh Sublimation eintreten). Das Gewicht des Riiekstandes 
mui3 mindestens 0,0-12 g betragen = mindestens 0,7 0 I. Cantharidin. 

1st das so erhaltene Cantharidin nieht gut kristallinisch, sondern harzig und dunkel gefiirbt, so lOst man es 
in dem KOlbehen durch dreimal zu wiederholendes, miii3iges Erwarmen mit je 2 cern Natronlauge, vereinigt die 
alkalisehen Losungen in einem Seheidetriehter und spiilt das KOibehen dreimal mit je 2 ccm Wasser nacho Naeh
dem man diese Losung mit Salzsaure angesauert hat, glbt man 10 ccm Chloroform in den Seheidetriehter und 
sehlittelt 10 Min_ lang. Nach vollstandiger Klarung gieBt man die Chloroformlbsung in ein gewogenes Kolbehen 
und wiederholt die Ausschuttelung noch zweimal mit Je 5 eem Chloroform in der gleichen Weise. Hierauf de
stilliert man die vereinigten Chloroformlosungen bei mai3iger Warme bis auf etwa 5 g ab und behandelt den Riiek
tand mit der Petroleumbem.in-Alkoholmisehung in der vorher beschriebenen Weise. 

Capsulae. Kapseln. Unverandert, vgl. Bd. I, S. 797. 

Carbo Ligni pulveratus. Gepulverte Holzkohle. 
Wie Bd. I, S_ 8l4. Der Asehengehalt darf bis 10'/. betragen. 

Carbo medicinal is. Medizinische Kohle. 
Ala medizinisehe Kohle wird Bowohl die Bd. I, S_ 816 beschriebene Tierkohle wie auch naeh besonderem 

Verfahren gewonnene Pflanzenkohle mit den Eigensehaften der Tierkohle verwendet (s. Bd. I, S.814). 
Pril/ung. 1m wesentliehen wie Bd. I, S.816, Carho animalis. 
Neue Probe: 1 g mediainische Kohle dar! dureh Trocknen bei 120' hoehstens 0,12 g an Gewicht verlieren_ 
Wertbestimmung. Feststellung der Adsorptionskraft. In einem mit einem G1asstopfen ver-

schlosaenen G1aszylinder schiittelt man 0,1 g bei 120' getrocknete und feingesiebte medizinische Kohle mit 
25 cern Methylenblaulosung; fiigt nach der Entfarbung weitere 5 cem Methylenblauiosung zu, Bchiittelt und 
wiederholt den Zusatz von je 5 ecm MethylenblaulOsung so lan!!e, wie nach kriiftigem Umschlitteln noch Ent
fiirbung eintritt. Hierbei miissen insgesamt 35 eem MethylenbJauiosung innerhalb '" Min_ entfiirbt werden_ 

0,2 g bei 120' getroeknete und feingesiebte medizinische Kohle werden in einem mit G1asstopfen ver
sehlossenen G1ase von etwa 300 cern Inhalt mit 200 ccrn einer wasserigen Queeksilberehloridlosung (3 + 997) 
5 Min. lang geschuttelt und durch ein troekenes Filter filtriert. Die ersten 25 cern des Filtrats werden verworfen. 
Zu den nachsten 100 ccm des Filtrats gibt man 25 cern '/lO-n-NatriumarsenitlOsung und 3 g Kaliumbiearbonat 
hinzu, erhitzt die Mischung und erhalt sie etwa 5 Min. lang im Sieden. Nach dem Abkuhlen fugt man 3 ccm verd_ 
Salzsaure sowie Starkelbsung hinzu und titriert mit l/,,-n-JodlOsung bis zum Farbumschlag_ Hierzu miissel> 
mindestens 8,8 eem l/,,-n-Jod16sung verbraueht werden, so dai3 hochstens 16,2 ccm 1/,.-n-NatriumarsenitlOsung 
zur Reduktion des nicht adsorbierten Quecksilberchlorids erforderlieh sind, was einer Adsorption von mindestens 
0,08 g Queeksilberchlorid durch 0,1 g Kohle entsprieht (1 ccm '/lO-n-Natriumarsenitlosung = 13,575 mg Queck
silberehlorid). 
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Carrageen. Irliindisches Moos. Vgl. Bd. :r. S. 851. 

Der nach geringem Anfeuchten hergestellte Querschnitt zeigt in Glycerin eine cuticuIaahnliche, durch 
Schleimauflagerungen auBen verstarkte Haut, eine aus radial angeordneten Zellenreihen gebildete Rindenschlcht, 
deren Zellen von auBen nach innen an GroBe zunehmen, sowie eine aus getilpfelten, langsgestreckten, bisweilen 
gegabelten Zellen bestehende Markschicht. Chemische Prtifung unverillldert, Bd. I, S. 852. 

CaryophyJli siehe Flores Caryophylli, S. 1327. 

Catechu. Katechu. 1m wesentlichen wie Bd. I, S.872. 
Neu: Der beim Ausziehen mit siedendem Weingeist hinterhleibende Riickstand darf unter dem Mikroskop 

im Phloroglucin-Salzsaurepraparat fast nur rot gefarbte Teilchen aufweiscn. 

Cautschuc. Kautschuk. 
Der zum Gerinnen gebrachte und gereinigte Milchsaft von im tropischen Sildamerika heimischen, aber 

jetzt fast ausschlieBlich auf der malayischen Halbinsel und den Inseln des malayischen Archil'els kultivierten 
Hevea·Arten, besonders von Hevea brasiliensis (HUMBOLDT, BONPLAND, KUNTH) MUELLER ARGOVIENSIS. 

Eigenschaften, Priifung wie Bd.1, S.875. 

Cera alba. Weilles Wachs. 
Das aus dem gelben Wachs durch Bleichen an der Sonne gewonnene weiBe oder gelblichweille Wachs. 
Prilfung. WeiBes Wachs darf nicht ranzig riechen, beim Kauen nicht an den Zahnen hMten (Talg) und 

sich beim Kneten in der warmen Hand nicht schltipfrig anfiihlen (Ceresin). 
Dichte 0,956-0,961. Die Bestimmung erfolgt mit Hilfe von Weingeist-Wassermischungen von der Dichte 

(20°) 0,956 und 0,961 (s. Bd. I, S. 889). 
Schmelzpunkt 62-60,5°. Die Bestimmung wird nach dem Bd. I, S. 14 angegebenen Verfahren der 

Germ. 4 ausgefilhrt. 
Silurezahl 16,8-22,1. Esterzahl 65,9-82,1. Das Verhaltnis von Saurezahl zu Esterzahl 

muB 1: 3,0 bis 1: 4,3 sein. 
Die Bestimmung der Silure- und Esterzahl erfolgt jetzt nach den Verfahren von BERG, BOHRISCH 

und KtlRSCHNER (s. Bd. I, S. 890). 
Priifung auf Stearinsaure und Harze nach BUCHNER wie Bd. I, S.891. 

Cera flava. Gelbes Wachs. 
Dichte 0,948-0,958. Schmelzpunkt 62°-66,5°. Bestimmung wie bel Cera alba. 
Saurezahl 16,8-22,1. Esterzahl 65,9-82,1. Das Verhilltnis von Silurezahl zu Esterzahl muB 

1 : 3,0 bi, 1: 4,3 sein. 
Prilfung. Die Bestimmung der Dichte, der Saurezahl, der Esterzahl und die Priifung auf Stearinsaure 

uud Harze wird nach den bei Cera alba angegebenen Verfahren ausgefilhrt. 
Gelbes Wachs darf beim Kaueu nicht an den Zahnen haften (Talg) und sich beim Kneten in der warmen 

Hand nicht schlilpfrig anfilhlen (Ceresin). 

Cerata. Zerate. Wie Bd. I, S.893. 

Cerussa. Bleiweil.l. Basisches Bleicarbonat. 
Eigenschaften, Erkennung wie Bd. II, S.495. 
Prilfung. 1m wesentlichen wie Bd. II, S.495. Auf 15sliche Bleisalze wird mit Natriumsulfid15sung ge

prilft: Werden 2 g BleiweiB mit 20 ccm Wasser geschilttelt, so diirfen 5 cern des klaren Filtrats durch 3 Tr. Na· 
triumsulfididsung hOchstens schwach gebraunt werden (wasserlOsliche Bleisalze). - 10 cern des Filtrats diirfen 
beirn Verdampfen hochstens 0,005 g Ruckstand hinterlassen (Alkalisalze). 

Cetaceum. Walrat. Vgl. Bd. I, S. 908. 
Schmelzpunkt 45-54°. Bestimmung wie bei Wachs. Jodzahl bis 8. Saurezahl bis 2,3. Ester

zahl 116-132,8. 
Prilfung. Erwarmt man 1 g Walrat mit] 0 g Ammoniakfliissigkeit in einem Probierrohr, his der Walrat 

geschmolzen ist, und schuttelt gut durch, so dari das Filtrat nicht milchig getniht sein, sowie naeh Zusatz von 
I:lalzsaure nicht sofort eine flockige Ausscheidung geben (Stearinsaure). - Werden 0,25 g Walrat 1 Minute lang 
mit 5 cern weingeistiger Kalilauge gekocht, und wird die heWe Flussigkeit mit 3 cern Wasser von etwa 15 ° versetzt, 
so darf nicht sofort eine Trubung entstehen (Paraffine). - Aus der heWen Losung in absolutem Alkohol (1 + 49) 
kristallisiert Walrat beim Erkalten wieder au .. ; die von den ausgeschiedenen Kristailen nach mehrstiindigem 
Stehen abfiltrierte FluBsigkeit darf mit Wasser angefeuchtetes Lackmuspapier nicht verandern (Stearinsaure, 
Alkalien). 

Zur Bestimmung der Saurezahl werden 3 g Walrat in 20 cern Petroleumbenzin gelOst. Die Losung 
wird nach Zusatz von 5 ccm absolutem Alkohol und 1 cern Phenolphthaleinlosung mit weingeistiger 'j,-n-Kali
lauge titriert; es diirfen hochstens 0,25 cern weingeistige 'j,-n-Kalilauge verbraucht werden. 

Zur Bestimmung der Esterzahl werden weitere 25 cern weingeistige 'j,'n-Kalilauge zugesetzt, worauf 
man das Kolbchen 24 Stunden lang verschlossen stehen laBt (bei gewohnlicher Temperatur). Nach dieser Zeit 
titriert man mit '/,-n-Salzsaure bis zum Verschwinden der Rotfarbung. Hierzu durfen nicht mehr ala 12,6 ccm 
und nicht weniger als 10,8 cern '/,-n-Salzsaure verbraucht werden. 

Chartae. Arzneiliche Papiere. Unverandert, vgl. Bd. I, S. 914. 

Charta nitrata. Salpeterpapier. Unverandert, vgl. Bd. I, S.915. 

Charta sinapisata. Senfpapier. Vgl. Bd. I, S. 915. 

Be! der Gehaltsbestimmung ist der zur Verhiitung des Sehaumens bei der Destillation vorgeschriebene 
Zusatz von Weingeist und 51 fortgefaIlen; man solI zuerst mit kleiner Flamme zum Sieden und dann weiter mit 
groBerer Flamme erhitzen. 1m dbrigen wie Bd. I, S. 915. 

A ufbewahrung. Vor Feuchtigkeit geschiitzt. 

83* 
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Chininum ferro-citricum. Eisenchinincitrat. 
Fast unverandert. Die Darstell ung 1st den Bd. I, S. 943 gemaehten Angaben angepaf3t, nieht aber die 

Gehaltsbestimmung. Germ. 6 fordert ebenso wie Germ. 5 einen Gehalt von 9-10 % Chinin in dem nieht 
getroekneten Praparat, bel der Gehaltsbestimmung aber nur einen Mindestgehalt von 9 % in dem bei 100 ° ge
trockneten Praparat. Der Wassergehalt darf auch nach der Germ. 6 noch 10% betragen. Vgl. hierzu Bd. I 
S.944. Bestimmung des Eisengehaltes und sonstige Priifung wie Bd. I, S.944. ' 

Chininum hydrochloricum. Chininhydrochlorid. 
Eigenschaften, Erkennung wie Bd. I, S.948. 
Gehalt mindestens 81,7 % Chinin. Eine Gehaltsbestimmung ist nicht vorgeschrieben. 
Prufung. 1m wesentlichen wie Bd. I, S. 948. Bei der Probe 8 auf Sulfate darf nicht sofort eine Triibung 

eintreten. Bei der Probe d mit Salpetersaure darf eine blaf3gelbe lflirbung auftreten. Bei der Probe g auf N eben
alkaloide werden die 4 cem Ammoniakfiiissigkeit auf einmal zugesetzt (naeh Germ. 5 alimahlieh). 

0,2 g Chininhydroehlorid durfen durch Troeknen bei 100° hOehstens 0,018 g an Gewieht verlieren und naeh 
dem Verbrennen keinen wagbaren Rilekstand hinterlassen. 

Chininum sulfuricum. ChininsuHat. 
Eigensehaften, Erkennung wie Bd. I, S.953. 
Gehalt mindestens 72,1 % Chinin. Eine Gehaltsbestimmung ist nieht vorgesehrieben. 
Prilfung. 1m wesentliehen wie Bd. I, S. 953. Bei der Probe c mit Salpetersaure ist blaf3gelbe Farbung zu

gelassen. Bei der Probe e auf Nebenalkaloide werden die 4 cem Ammoniakfliissigkeit auf einmal zugesetzt. Der 
Kristallwassergehalt soll hOehstens 16 % betragen, eln Mindestgehalt ist aueh jetzt nicht vorgesehrieben (vgl. 
Bd. I, S. 954). 

Chininum tannicum. Chinintannat. 
Darstellung. Die Vorsehrift ist so abgeandert, daf3 sie im Gegensatz zu der friiheren ein sulfatfreies 

Praparat Iiefert (s. Bd. I, S. 957). Eine Uisung von 8,5 T. Chininsuifat in einer Misehung von 8 T. verd. Schwefel
saure mit 100 T. Wasser glbt man unter Umriihren zu einer Misehung von 15 T. Ammoniakfliissigkeit und 100 T. 
Wasser, i1Wt 1 Stunde lang stehen, filtriert das Chinin ab und wascht es mit Wasser aus, bis das mit Salpeter
saure angesauerte Jj'iltrat durch Bariumnitratlosung nieht mehr getriibt wird. Das durch sauftes Pressen von der 
Hauptmenge des Wassers befreite Chinin wird mit 15 T. Gerbsaure innig gemiseht, darauf naeh Zusatz von 10 T. 
Weingeist zu einem Brei verrieben und unter haufigem Umriihren bei 30-40°, sehlief3lich bei 100° unter Licht
absehluf3 getroeknet und zu einem feinen Pulver zerrieben. 

Eigenschajten und Erl~ennung. Gelblichweilles, amorphes, geruch- und fast geschmaekloses Pulver. 
Es 1st in kaltem Wasser nur wenig iOslieh, iu heillem Wasser ballt es sieh zu einer gelben, zahen Masse zusammen, 
in heif3em Weingeist ist es klar oder schwaeh triibe iOslieh. Die Losungen werden dureh EisenehioridiOsung blau
schwarz geflirbt. 

Prufung. Werden 0,4 g Chinintannat mit 20 ecm Wasser und 0,4 cem Salpetersiiure gesehiittelt, so dad 
das Filtrat durch 3 Tr. NatriumsulfidlOsung (Sehwermetalle) nieht verandert, durch SilbernitratiOsung (Salz
saure) und dureh 2 Tr. BariumnitratlOsung (Sehwefelsiiure) nieht sofort getriibt werden. 

Gehaltsbestimmung. Es wird wie von der Germ. 5 ein Chiningehalt von 30-32% in dem nicht ge
trockneten Praparat gefordert, bei der Gehaltsbestimmung aber nur ein Mindestgehalt von 30 ° / ° in dem bei 100' 
getroekneten Priiparat. Der Wassergehalt darf bis 10% betragen, obgleich bei der Darstellung Trocknen bei 100' 
vorgeschrieben ist (vgl. Bd. I, S.958). Die Gehaltsbestimmung kann nach den Bd. I, S. 957 gemachten Angaben 
ausgefiihrt werden. Germ. 6 laf3t nur die Halfte der dort angegebenen Athermengen verwenden und die wasserige 
Fliissigkeit durch Sehiltteln mit 0,5 g Tragantpulver binden. . 

Chloralum hydratum. Chloralhydrat. 
Eigenschaften und Erkennung im wesentlichen wie Bd. I, S. 984. Bei der Erkennungsprobe mit 

Natronlauge ist Erwlirmen nieht notlg. 
Prufung_ Die Probe e ist durch elnen Zusatz von Formaldehyd verschiirft: Versetzt man 2 g Chloral

hydrat in einer vorher mit Sehwefelsaure gereinigten GlasstopselfJasehe mit 10 eem Sehwefelsaure und gibt 4 Tr. 
FormaldehydlOsung hinzu, so darf sleh das Gemiseh innerhalb einer halben Stunde nieht farben. - Auf Chloral
alkoholat wird dureh die Bd. I, S. 985 erwahnte Jodoformprobe gepriift, die in folgender Weise ausgefiihrt wird: 
Wird 1 g Chloralhydrat mit;; cern Kalilauge erwarmt, die wasserige Losung filtriert und das Filtrat mit JodlOsung 
bis zur Gelbfiirbung versetzt, so darf naeh einstiindigem Stehen keine Ab.cheidung von Jodoform wahrnehm
bar sein. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

Chloramin. Chloramin. p-ToluolsuUonchloramidnatrium. Mianin (E. W.). 
CH,C,H.SO.NClNa + 3 H,O, Mol.-Gew.281,6. 
Darstellung s. Bd. I, S.664. 
Gehalt mindestens 25'/, wirksames Chlor. 
Eigenschaften. WeWes oder hOchstens schwach gelbliches Pulver von schwach ehlorartigem Gerueh, 

leicht iOsUch in Wasser, in Weingeist und in Glycerin, unlOslieh in Chloroform, Ather oder Benzol. 
Erkennung. Die wasserige Losung blaut Lackmuspapier zunachst und bleicht es dann. Die wiisserige 

Losung (0,1 + 10 ccm) wird nach dem Ansauern mit verd. Sehwefelsiiure dureh J odzinkstarkelOsung . blau 
gefarbt. - Werden 0,2 g Chloramin vorsiehtig 1m Porzeliantiegel erhltzt, so zersetzt es slch unter schwacher Ver
puffung; nach dem Veraschen und Gliihen hinterblelbt eln die Flamme gelb farbender Riiekstand, dessen wasserlge 
Losung nach dem Ansauern mit Salzsaure mit Bariumnitratlosung einen weif3en Nlederschlag gibt. 

Pru/ung. Die wa.serige I.iisung (0,5 g + 10 ccm) darf hochstens schwach getriibt sein. - Werden 0,5 g 
Chloramin mit 5 cem Natronlauge erhitzt, so darf sieh kein Chloroform abscheiden (Chloraiformamid, mit dem das 
Chloramin verwechselt sein konnte). 

Gehaltsbestimmung. Oil" Chloramin werden in einem Mef3kolben In Wasser zu 250 cem gelOst. Werden 
25 cern dieser Losung mit 1 g Kaliumjodid und 1 cern Salzsaure versetzt, so miissen zur Bindung des ausgeschie
denen Jods mindestens 35,2 ccm '/,..n·NatriumthiosulfatlOsung verbraucht werden = 25°/, wirksamem Chlor. 

Anmerkung. Bei der Gehaltsbestlmmung ist. zu beachten, daB das Chloramin selbst nur 12,6'/, 
Chlor enthalt, beim Zusammenbrlngen mit Salzsaure aber 25,2 '/0 freies Chlor glbt naeh der Glelchung 
CH,C,H.SO,NCINa·3 H20 + 2 HOI = CH,C.H.SO,NH, + CI. + NaGl + 4 H,O. 

Aujbewahrung. In gut verschlossenen GefiiBen kiihl und vor Licht geschiitzt. 
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Chloroformium. Chloroform. 
Dlchte (20°) 1,474-1,478. Sonst wie Bd. I, S.992. 

Chloroformium pro narcosi. Narkosechloroform. 
Dichte (20') 1,474-1,478. 
Pf'iifung. Neue und geanderte Proben: 25 ccm Narkosechloroform durfen nach dem freiwilligen Ver· 

dunsten bei Zimmertemperatur keinen wagbaren Riiekstand und keinen unangenehmen Geruch hinterlassen. -
Versetzt man 10 ccm Narkosechloroform mit 1 Tr. einer Losung von 0,01 g Dimethylaminoazobenzol in 
10 cern Narkosechloroform, so darf keine violettrote Farbung auftreten (Salzsaure). - Beim Schiitteln von 2 ccm 
Narkosechloroform und 2 ccm Wasser mit 0,5 ccm Jodzinkstarkelosung darf weder die Jodzinkstlirkelosung ge· 
blaut noeh das Narkosechloroform geflirbt werden (Chlor). - Lalit man eine Losung von 0,1 g Benzidin in 
20 ccm N arkosechloroform in einem ver~chlossenen Glasst5pselglas 24 Stunden lang an einem vor Licht ge· 
schiitzten Ort stehen, so darf hochstens eine schwach gelbe, keineswegs aber citronengelbe Farbung oder Triibung 
oder Ausscheidung von Flocken eintreten (Phosgen). - Werden 5 ccm Narkosechloroform in einem mit Narkose· 
chloroform gut gespiilten Glas nach Zusatz von 5 ccm Wasser und 3 Tr. NESSLERS Reagens gut durchgeschiittelt, 
so darf innerhalb einer Vlertelstunde hochstens schwache Gelbflirbung eintreten (Aldehyd). - Die Probe mit 
konz. Schwefelsaure und Formaldehyd15sung ist unverandert (s. Bd. I, S. 993). Die Probe mit konz. Schwefel· 
saure allein ist fortgefallen. 

Au/bewal'f'ung. Narkosechloroform ist sofort nach der Priifung in braunen, trockenen, fast ganz ge· 
fiillten und gut verschlossenen Flaschen von hochstens 60 ccm Inhalt aufzubewahren. Die Flaschen miissen 
elltweder mit Glasst5pseln oder mit Korken, die eine Unterlage von Zinnfolie baben, verschlossen werden. Die 
Zinnfolie ist vorher mit absolutem Alkohol zu reinigen. 

Chrysarobinum. Chrysarobin. 
1m wesentlichen wle Bd. I, S.466. Beim Verbrennen darf es 0,3°Jo Riickstand hfnterlassen (Germ. 5 

0,25 %)' 

Cocainum hydrochloricum. Cocainhydrochlorid. 
Eigenschaften, Erkennung, Priifung im wesentlichen wie Bd. I, S.1045. Smp. nicht unter 182°. 
Bei der Prlifung sind die anzuwendenden Mengen durchweg auf 'I, bis 'I. verringert. Bei der Probe mit 

Ammoniakfliissigkeit solI das ausgeschiedene Cocain nach dem Auswaschen mit wenig Wasser und Trocknen im 
Exsiccator bel 97,5 bis 98 ° schmelzen. 

Cocainum nitricum. Cocainnitrat. VgI. Bd. I, S.1048. 
C17H210,N·HNO, + 2 H20, MoI.·Gew.402. 
E,genschaften. Farb· und fast geruchlose Kristalle von bitterem Geschmack, die auf der Zunge elne vor· 

iibergehende Unempfindlichkeit hervorrufen. In Wasser oder Weingeist leicht 15slich; die wasserige Losung ver· 
andert Lackmuspapier nicht. Smp. 58-63°. 

Erkennung und Priifung wie bei Cocainhydrochlorid und wie Bd. I, S.1049. 
0,2 g Cocainnitrat diirfen durch Trocknen iiber Schwefelsaure hochstens 0,018 g an Gewicht verlleren und 

nach dem Verbrennen keinen wagbaren Riickstand hfnterlassen. 

Codeinum phosphoricum. Codeinphosphat. 
C"H18 (OCH,)02N·H,PO, + 1'/. H20, MoI.·Gew.424,3. Germ. 5: + 2 H20. 
Eigenschaften, Erkennung, Priifung im wesentlichen wie Bd. II, S.344. Wassergebalt (bei 100' 

bestimmt) 6-7'/0' Neue Probe auf Natrium· und Kaliumsalze: Wird Codeinphosphat am Platindraht durch 
Annahern an die Flamme geschmolzen, bis zur Verbrennung des grollten Teiles der Kohle verascht und der Riick· 
stand mit Salzsaure befeuchtet, so darf sich die Flamme weder gelb (Natriumsalze) noch violett (Kaliumsalze) 
flirben. 

Coffeinum. Coffein. 1m wesentlichen wie Ed. I, S.1070. 
Neue Erkennungsprobe: In 1 ccm der wasserigen Losung (1 + 99) rufen 0,5 ccm Gerbsaure15sung einen 

starken Niederschlag hervor, der sich nach weiterem Zusatz von 10 ccm des Fallungsmittels wieder 15st. - Bei 
den Proben mit konz. Schwefelsaure und Salpetersaure wird nur 0,01 g Coffein statt 0,1 g auf 1 ccm der Saure 
verwendet. 

Coffeinum-Natrium benzoicum. Coffein-Natriumbenzoat. 
Gehalt mindestens 38 '/0 Coffein (wasserfreies). 
Daf'stellung. Eine Losung von 2 T. bei 100 ° getrocknetem Coffein und 3 T. Natriumbenzoat in ST. 

Wasser wird zur Trockne verdampft. 
Eigenschaften und Erkennung wie Bd. I, S.1072. 
Pf'iifung. 1m wesentlichen wie Bd. I, S.1072. Auf Schwermetalle mit Natriumsulfidiosung (3 Tr. auf 

die mit 3 Tr. verd. Essigsaure angesauerte Losung, 0,25 g + 5 cern). - 0,2 g Coffein·Natriumbenzoat diirfen 
durch Trocknen bei 100' h5chstens 0,01 g (5 '/0) an Gewicht verlieren. 

Gehaltsbestimmung. In einem Arzneiglas von etwa 50 cern Inhalt 15st man 0,5 g Coffeln·Natrium· 
benzoat in 1 cern Wasser, glbt zu der Losung 25 g Chloroform und 2,5 g N atronlauge und schiittelt 5 Min. lang 
kriiftig durch. Nach Zusatz von 0,3 g Tragantpulver schiittelt man nochmals elnige Minuten lang und glellt 
nach weiteren 5l11in. 20 g der Chloroformlosung (= 0,4 g Coffein·Natriumbenzoat) durch ein Wattebiiuschchen 
in ein gewogenens Kolbchen. Nach dem Verdunsten des Chloroforms und Trocknen des Riickstands bei 100' 
miissen mindestens 0,15 g Riickstand hinterbleiben = mindestens 3S o/0 Coffein. 

Coffeinum-Natrium salicylicum. Coffein-Natriumsalicylat. 
Gehalt mindestens 40 '/0 Coffeln (wasserfreles). 
Daf'steUung. 10 T. bel 100 ° getrocknetes Coffein und 13 T. Natriumsalicylat werden in 40 T. Wasser 

~e15st und die Losung zur Trockne verdampft. 
Eigenschaften, Erkennung, Priifung wie Bd. T, S.I073. 
Gehaltsbestimmung. Nach dem Bd. I, S. 1073 angegebenen Verfahren von E. Rupp mit 0,5 g Coffeln· 

~atriumsalieylat, 1 cern Wasser, 2,5 g Natronlauge, 25 g Chloroform, 0,3 g Tragantpulver. 20 g des Chloroforms 
mussen mindestens 0,16 g Coffein hfnterlassen = 40'/0' 
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Colchicinum. Colchicin. Vorgeschrleben ist Kristallchloroform enthaltendes Colchlcin, C .. H"O.N 
+ 'I. CHCl" Mol.·Gew.458,9 (vgl. Bd. I, S.1085). 

Gehalt 87./0 Colchicln (13°/ Chloroform). 
Eigenschaftera. WeiBes bls gelblichweiBes Kristallpulver von elgenartlgem Gerueh und stark bitterem 

Geschmack. 1 T. Colchlcln lost sich in etwa 20 T. \\asser, 2 T. Welngeist oder 1 T. Chloroform; in Ather ist es 
schwer losllch. Die witsserige Losung ist gelb und veriindert Lackmuspapler nicht. Smp. unscharf; es erweicht 
bei etwa 120·, slntert bel etwa 135 0 und 1st bel etwa 150· gescbmolzen. 

ETkennung und PTU/ung. Die Losung von 0,01 g Colchlcln In 1 ccm Welngelst farbt sich nach Zusatz 
von 1 Tr. Eisenchlorldlosung granatrot. - 0,01 g Colchlcin lOst sich in 2 ccm verd. Salzsaure mit stark gelber 
Farbe. Die Losung verandert sich nach Zusatz von 1 Tr. Eisenchlorldlosung nicht: erhltzt man sie zum Sieden. 
so trltt eine dunkelollvgriine Farbung auf. Schiittelt man die Mischung naeh dem Erkalten mit etwa 2 ccm Chloro
form, so fii.rbt sleh dleses rot oder rotbraun. - Die LOsung von 0,01 g Colchlein in 1 ccm Schwefelsaure ist stark 
gelb gefarbt; nach Zusatz von 1 Tr. Salpetersiure geht die Farbe iiber Grim, Blau, Violett und Rot allmiihllcb 
wieder In Gelb iiber. - 8tellt man die Ansch,ittelung von 0,2 g Colchlcin mit 2 cern Wasser 1 Minute lang in eln 
siedendes Wasserhad, so wird die Loaung zunichat milchlg getrlibt und kliirt sleh dann unter ~o\bscheidung kleiner 
Oltropfen und Auftreten des Geruchs des Chloroforms. Schiittelt man die Fliissigkelt bls zum Erkalten, so werden 
die Oltropfchen wieder gelOst. Die Hilfte dleser Losung gibt mit 0,5 ccm Phenollosung einen Niederschlag; die 
andere Hilfte dart durch PlkrlnsiurelOsung nlcht verindert werden (fremde Alkaloide). - 0,2 g Colchicin dilrfen 
durch Troeknen bel 100· hochatens 0,026 g an Gewlcht verlleren und naeh dem Verhrennen keinen wligharen 
Riickstand hlnterlassen. 

Anwendung. GroBte Einzelgabe 0,002 g, Tagesgabe 0,005 g. 

Collemplastra. Kautschukpllaster. Vgl. Bd. I, S.1199. 

Collemplastrum adhaesivum. Kautschukheftpflaster. 
Die Vorschrlft zur Herstellung 1st wesentllch geindert. 20 T. Kautschuk werden In einer starkwandigen 

trockenen GlasflMcM mit 120 T. Petroleumbenzln iibergossen und unter wlederholtem Wenden des GefiBes 80 
lange steben gelassen, bis eine gleichmiBige, gieBbare, kolloide Losung entstanden 1st, was nach etwa 3 Wochen 
der Fall 1st. 11 T. Dammar und 8 T. Kolophonium werden In 20 T. Petroleumbenzln gelost, die Losung wlrd yom 
Bodensatz abgegossen und durehgeseiht. 10 T. rohes Zlukoxyd und 20 T. feln gepniverte Vellchenwurzel werden 
gemischt, bel 100· getrocknet, durch Sieb 6 geschlagen, sodann mit 8 T. Petroleumbenzln zu einer dicken, gleich
mltBigen Paste und schlleBlich mit 30 T. Wollfett zu elner feln vertellten Salbenmasse verrleben. Dlese Masse 
wIrd sodann mit der HarzlOsung und hierauf mit der Kautscbuklosung dureh Rollen in elner Flasche gemischt. 
Nach dem griindlichen Mischen liBt man die Pflastermasse noch elnige Stunden lang ruhlg stehen und trigt sie 
mit Hilfe einer Pflasterstreichmaschlne auf ungestelften Schlrtlng kartenblattdick auf: die Pflasterstreifen werden 
sodann etwa 6 Stunden lang zum Trocknen aufgehilngt. Das Pflaster moB seine Klebekraft liingere Zeit bewahren 
und darf, aufgerollt, nicht mit der Riickselte verkleben. 

Collemplastrum Zinci. Zinkkautschukpflaster. 
Herstellung wie bel Collemplastrum adhaeslvum. An Stelle von 10 T. Zlnkoxyd und 20 T. Veilchen

wurzeilluiver werden 30 T. Zlnkoxyd verwendet. 

Collodium. Collodium. Wle Bd. I, S.881. 

Collodium cantharidatnm. Spanischfliegen-Kollodium. Wle Bd. I, S.786. 

Collodium elasticum. Elastisches Kollodium. Wle Bd. I, S. 882. 

Colophonium. Kolophonium. 
Die Angaben iiber die Liisllcbkelt sind den In Bd. II, S. 463 in der Anmerkung gemachten Angaben an·, 

gepaBt worden. 

Cortex Chinae. Chinarinde. Vgl. Bd. I, S.924. 

p..ufuflg. 1 g Chlnarlnde darf naeh dem Verbrennen hochstens 0,05 g Biickstand hlnteTiassen. 
Gehaltsbestimmung. Gehalt mlndestens 6,5 0 / 0 Alkaloide, berechnet auf Chlnin (C.oH .. O,N,) und 

Clnchonin (C,.H"ON,): der Berechnung wIrd das Mol.·Gew.309,2 zul!runde gelegt. Der Alkaloldgehalt wIrd 
noch dem etwas abgelinderten Verfahren von FRomm·PANOHAUD bestlmmt (vgl. Bd. I, S.928). Ais Indikator 
wlrd Methylrot verwendet. - 2 g feln gppniverte Chlnarlnde iibergieBt man in elnem Arznelglas von etwa 100 cern 
Inhalt mit 1 g Salzsaure und 5 ccm Wasser und erhltzt das Gemisch 10 Min. lang 1m siedenden Wasserbad. Nach 
dem Erkalten fiigt man 16 g Chloroform und nach krltftigem Umschiitteln 5 g Natronlauge hlnzu und schiittelt 
das Gemisch 10 Min. lang kriftlg durch. Alsdann setzt man 25 gAther und naoh erneutem Umschiitteln 1 g 
Tragantpulver hlnzu. Nachdem man wieder einlge Minuten lang durchgepchiittelt hat, gieBt man 30 g der 
klaren Ather-ChloroformlOsung (= 1,6 g Chlnarinde) durch ein Wattebauschchen In eln KOlbchen, fiigt 10 ccm 
Weingelst hlnzu und destilliert die Mischung bis zum Verschwlnden des Ather-Chloroformp;eruchs ab. Den Riick
stand nimmt man mit 10 ccm Welngeist unter gelindem Erwilrmen auf, verdiinnt die Losunl! mit 10 ccm Was~er 
und titrlert nnch Zusatz Yon 2 Tr. MethylrotlOsung mit l/lO-n-Salzsiure bls zum Farbumschlag. Hierzu miissen 
mindestens 3,15 ccm ",o-n-Salzsllure (Feinbiirette I) verbraucht werden = mindestens 6,5 0/, Alkaloide (I ccm 
'/,.-n·SalY.siure = 30,92 mg Alkaloide, Lcrechnet auf Chinin und Cinehonin). 

6 ccm der titrlerten Fliisslgkeit miissen, mit 1 cern verd. Bromwasser (1 + 4) vermischt, naeh Zusatz von 
Ammoniakfliissigkeit eine grline Firbung annehmen. 

Cortex Cinnamomi. Ceylonzimt. Vgl. Bd. I, S.1019. 

Gehalt mlndestens 1 % atherlsches (}J 
Die Stamm- oder Zwelgrinde junger Trlebe von Cinnamomum ceylanicum NEES. Meist 0,36 bis bOchstens 

0,7 mm dicke Rlndenstiicke. 
Mikroskolllscbes Bild. 1m Grundgewebe treten die '30--60/1 weiten SekretzeUen her\'or, die ent 

weder itherisches 01 oder !lchleim enthalten. Das Pulver dart diinnwandige, faserformi(le Zellen mit Spalt· 
tiipfeln oder Hoftiipfeln und GefiOe (Rolz) sowle Korkzellen (chlneslscher Zimt, Chips) nicht enthalten. 

1 g Cevlonzimt darf nach dem Verbrennen hochatens 0,05 g Riickstand hlnterlassen. 
10 g Ceylonzimt miissen mlndestens 0,1 g atherlsches 01 lIefem (s. S. 1292). 
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Cortex Condurango. Kondurangorinde. Vgl. BeL I, S. 1092. 

2-5 mm dicke Stilcke. Die AuJ.lenseite 1st braungrau und von groJ.len Lentizellen hockerlg; die Innenselte 
tst hellgraubraun und grob langsstreifig. 

Mikroskoplsches Bild. Calciumoxalatdrusen von 15-45 ,u Durehmesser In 1 oder 2 Tangentlaireihen 
.angeordnete, grollere oder kleinere Bundel diekwandiger Fasern von 15-45 I' Durchmesser. Die Markstrahlen 
I, sehr selten 2 Zellen breit und 10-40, meist 15 Zellen hoch. Kondurangorindenpulver darf Bruchstucke von 
Gefallen nicht enthalten (Stipites Guaeo, Stengel von Aristolochia·Arten, Teile des Holzkorpers von lIfarsdenia). 

Der kalt bereitete, filtrierte, klare Auszug von 1 T. Kondurangorinde mit 5 T. Wasser trubt sieh belm Er
hitzen stark und klart sich nach dem Erkalten wieder. 

1 g Kondurangorinde dari nach dem Verbrennen hochstens 0,12 g Rilekstand hlnterlassen. 

Cortex Frangulae. Faulbaumrinde. Vgl. Bd. I, S. 1317. 

Die hOchstens 1,2 mm dieke Rlnde. 
Das Pulver ist gelbbraun und gekennzeiehnet durch zahlreiche Stiieke von haufig etwas derbwandigem, 

tlerlsehnurartig verdicktem Parenehym, zahlrelehe Bruchstiieke von Faserbilndeln und Kristallzellreihen mit 
Einzelkristallen, Calciumoxalatdrusen, Korkschiippchen mit rotem Inhalt und h6chstens sehr geringe Mengen 
winziger Starkekorner; es wird durch Alkalien rot gefarbt. 

Faulbaumrinde glbt bei der Mlkrosubllmation eln gelbes krist&llInisches Sublimat, das sleh In einem 
Tropfchen Kalilauge mit roter Farbe ll:ist. 

Faulbaumrindenpulver darf Stelnzellen sowie knorrige, gewundene Fasern und erheblichere Mengen Starke 
.nicht enthalten (Rinden von Alnus-, Prunus- und anderen Rhamnus·Arten). 

1 g Faulbaumrinde darf nach dem Verbrennen hochstens 0,1 g Riickstand hlnterlassen. 

Cortex Granati. Granatrinde. Vgl. Bd. I. S. 1382. 

Mikroskoplsches Bild. Die Parenchymzellen der Rlnde sind mit rundilchen, selten zusammengesetzten, 
2--8 /L groBen Stli.rkekornern erfii\lt. 

P .. iJ/ .... g. Granatrindenpulver darf in einem mit verd. Eisenchloridll:isung (1 + 9) hergestellten Praparat 
nur blauschwarz gefarbte Teilchen erkennen lassen (fremde Rlnden). 1 g Granatrinde darf nach dem Verbrennen 
bochstens 0,17 g Ruckst&nd hlnterlassen. 

Gehaltsbestlmmung (vgl. Bd. I, S.1384). Gehalt mlndestens 0,4'/, Gesamt-Alkalolde; der Berech
nung ist das Mol.·Gew. 147,5 zugrunde gelegt. - 6 g feln !(epulverte Granatrinde iibergleJ.lt man in elnem Arznel
,glas von 150 cern Inhalt mit 60 gAther, sowie naeh krMtlgem Umsehiitteln mit 10 g Natroulauge und laBt das 
Gemiseh unter haufigem Umschiitteln eine halbe Stunde lang stehen. Naeh dem Absetzen gleBt man die athe
nsehe Losung mogliehst vollstli.ndlg durch eln Wattebiiuschchen In eln Arznelglas von 100 eem Jnhalt, glbt 
1 ecm Wasser hinzu und schiittelt das Gemisch kraftig durch. Nach Klaruug der Fliissigkelt setzt man 2 g ge
trockneteR Natriumsulfat hlnzu, schiittelt elnige Minuten lang kraftlg durch und laBt das Gemisch 10 Min. lang 
stehen. Nun gleJ.lt man 30 g der atherischen Losung (= 3 g Granatrinde) durch ein Wattebiillschehen in eln Kolb
chen, dunstet den Ather mittels DurchleltAns elnes Luftstroms auf ungefl1hr die Halfte ab, filgt 5 ccm '/,..n-Salz
'IIaure und 10 ccm Wasser hlnzu und destllliert den Rest des Athers unter haufigem Umschwenken vollstiindig abo 
Nach Zusatz von 2 Tr. Methylrotllisung zu der erkalteten Losung titriert man mit '/,..n-Kalilauge bis zum 
Farbumschlag. Hierzu diirfen hochstens 4,18 ccm (Felnbiirettel) '/lO-n-Kalilauge erforderlich seln, so daB min
<lestens 0,82 ccm '/lO-n-Salzsaure zur Sattlgung der vorhandenen Alkaloide verbraucht werden = mindestens 0,4'/. 
Gesamtalkalolde (1 ccm 'flO-n-Salzsaure = 14,75 mg Granatrindenalkalolde). 

Cortex Quercus. Eichenrinde. Vgl. Bd. II, S. 542. 
Die getrocknete Rlnde jiingerer Stamme und Zwelge von Quercus robur L. und Quercus sessilifiora SAI.J~

BllRY. Die Rlnde ist 1-2 mm dick. Der Querschnltt nlmmt belm Befeuchten mit Eisenchloridiosung sofort eine 
'IIchwarzblaue Farbung an. 

Das Pulver ist graubraun und gekennzeicb.net.durch groJ.le Mengen von Faserbruchstiicken und Steln
zellen, oft in Begleltung von Kristallzeilrelhen mit Elnzelkristallen von Calicumoxalat, durch stl1rkefreles Paren
-chym, Calciumoxalatdrusen und Korkschiippchen. Es wird durch verd. Eisenchloridlosung (1 + 9) solort schwarz
blau gefarbt. 

1 g Eichenrinde dad nach dem Verbrennen hochstens 0,08 g Riickst&nd hinterJassen. 

Cortex Quillaiae. Seifenrinde. Vgl. Bd. II, S. 545. 
Mikroskopisches Bild. 5-10 ft, selten bis 20 I' grolle Starkekorner. 
Seifenrindenpulver dari Stcinzellen und GefaBbruchstiicke nlcht enthalten (fremde Rlnden, Holz). 
1 g Selfenrinde dar! nach dem Verbrennen hochstens 0,18 g Riickstand hinterlassen. 

'Cotarninium chloratum. Cotarnincblorid. Styptioin (E. W.). 
C12H"O,NCI + 2 H,O, Mol.-Gew. 291,6. 
Die Bezeichnung Cotarninium chloratum ist der Bezeichnung Ammonium chloratum nach

gebildet, weil es sich urn ein Salz einer quartiiren Base handelt. Dem Ammoniumhydroxvd. NH.OH, entspricht 
<las Cotarniniumhvdroxyd, C12H"O.NOH, das mit Sauren unter Wa~.erab9paltung Salze bildet., nicht wie die 
meisten anderen Alkaloide, die tertiare Basen sind, durch einfache Addition der Saure. Die deutsche Bezeichnung 
'hlltte dem Ammoniumchlorid entsprechend, Cotarniniumchlorid lauten mussen. 

Eigenschaften und Erkennung wie Bd. I, S.351. 
Pril/u .. g. 1m wesentlichen wie Bd. I, S. 351. Die Absrheidung der freien Base zur Bestimmung des 

Schmelzpunktes wird etwas anders ausgefiihrt: Fiigt man zu der Losung von 0,1 g Cotarnlnchlorid In 3 ccm 
Wasser 3 Tr. Natronlauge hinzu, so verursacht jeder Tropfen elne weille Triibung, die beim Umschwenken wieder 
verschwinden muJ.l (fremde Alkaloidel. Schlittelt man nun mit 0,3 ccm Ather, so seheldet sleh sehr bald eln 
'Weiller, krist&lIinischer Niederschlag ab: die iiberstehende Fliissigkeit muJ.l dann klar und darf hBehstens sehwaeh 
-gelb gefarbt sein. Der nach dem Abflltrieren und Auswaschen mit athergesattigtem Wasser erhaltene Nieder
schlag muB nach dem Trocknen im Exsiccator bei 130-132' schmelzen. - 0,2 g Cotarninchlorid diirfen durch 
Trocknen bel 100' hbchstens 0,025 g an Gewicht verlieren und nach dem Verbrennen keinen wl1gbaren Riickstand 
'hlnteriassen. 

Cresolum crudum. RohM Kresol. 1m wesentUchen wie Rd. I, S.I112 und 1113. 
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Crocus. Safran. 1m wesentlichen wle Bd.I, S.1120. 
Das Pul ver darf Starke, Calciumoxalatkristalle, verholzte Elemente, Haare, Sekretgange, drelporige 

Pollenkorner, fibrose Zellen von Antherenwanden nicht enthalten. Bei der Untersuchung in fettem 01 diirren 
neben vereinzelten Pollenkornern nur dunkelrote Zell· und Gewebetriimmer erkennbar sein; Kristalle oder kristall
ahnliche Korper diirfen nicht vorhanden sein (Zucker, Salze). 

Pril/ung. Safran dart nicht siiB schmeeken (Zucker) und beim Erwarmen mit Kalilauge keinen Gerueh 
naeh Ammoniak entwlekein (Ammoniumsalze). - 0,1 g Safran darf an Petroleumbenzin hOchstens 0,005 g IOsliche 
8toife abgeben (Fett, ParaffinOl). - 0,1 g Safran darf durch Troeknen bei 100 0 hoehstens 0,01 2 g an Gewleht 
verlieren; er muB hierbei bruehlg werden (Glycerin, Fett, 01). - 0,1 g iiber Sehwefelsaure getrockneter 
Safran wiId mit 100 cern Wasser 3 Stunden lang unter wlederholtem Schiitteln bei Zimmertemperatur stehen
gelassen und die Fliissigkeit dann fIltriert. Wird 1 cern des Filtrats mit 9 ecm Wasser verdiinnt, so muB die Flussig' 
keit, in einem Probierrohr von oben betraehtet, mindestens die gleiche Farbentiefe haben wle eine gleich hohe 
Sehicht einer Losung von 0,05g Kaliumdichromat in 100 cern Wasser. - 0,2g Safran diirfen nach dem Verbrennen 
hochstens 0,013 g Riiekstand hinteriassen. 

Cuprum aluminatum. Kupferalaun. Vgl. Bd. I, S.1150. Zur Herstellung darf aueh synthetiseher 
Campher verwendet werden. 

Cuprum sulfuricum. Kupfersulfat. 1m weseutliehen wle Bd. I, S.1149. 
Prilfung. Neue Probe: Wird die Losung von 0,2 g Kupfersulfat in 10 cern Wasser mit 10 cern verd. 

Sehwefelsaure und 2 ecm NatriumsulfidlOsung versetzt, so darf die nach kraftigem Sehiitteln abfiltrierte farblose 
]'liissigkeit naeh Zusatz von iibersehiissiger Ammoniakflussigkelt hoehstens griInlich gefiirbt, nieht aber getriibt 
werden (Eisen, Zink) und nach welterem Zusatz von NatriumphosphatlOsung hochstens schwaeh getriibt werden 
(Calcium, Magnesium). Die Priifung auf Alkalisalze ist fortgefallen. 

Cuprum sulfuricum crudum. Rohes Kupfersulfat. 1m wesentliehen wle Bd. I, S.11-19-1150. 

Dammar. Dammar. 1m wesentlichen wle Bd. I, S.1160. 
Das Pulver soll belm Erhitzen auf 90 0 noch nicht erweiehen (Germ. 5 bel 100 0). 

Decocta. Abkochungen. 
1m wesentlichen unverandert. Neu ist die Angabe, daB die abgepreBten Abkochungen durch Mull geseiht 

werden sollen. 
Decoctum Sarsaparillae compositum (forti us und mitius). Sarsaparillab

kochung. Wle Bd. II, S.662. 

Decoctum Zittmanni. Zittmannsche Abkochung. Wle Bd. I, S.662. 

Dextrinum. Dextrin. 
Germ. 6 fordert Siiuredextrin und sehlieJ3t Rostdextrin, bel dem die Form der Starkekorner noch zu 

erkennen ist, durch folgende Probe aus: 1m Glyeerinpraparat darf Dextrin bei etwa 200facher VergroBerung keine 
rundlichen oder elllptischen Korner mit einem zentral oder exzentriseh gelegenen Luftblaschen zeigen. 

Priifung auf Calcium und Oxalsiiure wle Bd. I, S. 436. Auf Sehwermetalle: Die wasserige Losung (0,25 g + 
5 ccm) dart weder nach dem Ansauern mit 3 Tr. verd. Essigsiiure noch nach dem tTbersattigen mit Ammoniak
fiiissigkeit durch 3 Tr. Natriumsulfidlosung verandert werden. Sonst wle Bd. I, S.436. 

Diacetylmorphinum hydrochloricum. Diacetylmorphinhydrochlorid. Heroin-
hydrochlorid (Heroin E. W.). 
Eigenschaften und Erkennung wle Bd. II, S. 337. 
Prilfung. Fiigt man zu der wiisserigen Losung (0,05 g + 5 cern) 1 Tr. Ammoniakfliissigkeit hinzu, so darf 

sleh die Losung nicht sofort triiben (fremde Alkaloide). Sebiittelt man die Mischung mit 0,5 ccm Ather, so seheidet 
sleh sofort eln weiJ3er, kristallinischer Nlederschlag ab, der naeh dem Auswaschen mit athergesattigtem Wasser 
und Troeknen im Exsiccator bei 171 ' sehmilzt. - Wird die Losung eines Kornchens Kaliumferricyanid in 10 ccm 
Wasser mit 1 Tr. EisenchloridlOsung versetzt, so darf nach Zusatz einer Losung von 0,01 g Diacetylmorphin
hydrochlorid in 1 cem Wasser die dadurch in der braunroten Losung hervorgerufene, IIllmiihlich eintretende Griin
fiirbung innerhalb 5 Min. nieht in Blau umschlagen (Morphin). - Die wasserige Losung (0,01 g + 1 eem) darf 
durch BariumnitratlOsung (Schwefelsaure) oder durch verd. Schwefelsiiure (Bariumsalze) nicht verilndert werden. 
- 0,2 g Diaeetylmorphinhydrochlorid diirfen nach dem Verbrennen kelnen wagbaren Riickstand hinterlassen. 

Dimethylamino-phenyldimethylpyrazolonum. Dimethylamino-phenyldimethylpyrazo
Ion. Pyramid on (E.W.). Pyrazolonum dimethylaminophenyldimethyli
cum. 1m wesentlichen wle Bd. II, S. 526. 

Priifung auf Sehwermetalle mit NatriumsulfidlOsung (3 Tr. auf 5 ccm der Losung, 0,25 g + 5 ccm 
Wasser). 

Dioxyanthrachinonum. 1,S-Dioxyanthrachinon. Istizin (E. W.). 
ElgenBehaften. Wie Bd. I, S.468. Bel vorslchtigem Erhitzen sublimiert es. 
Erkennung und Priifung wle Bd. I, S.468. 

Dulcin (E. W.). p-Phenetylcarbamid. 
Eigenschaften und Erkennung im wesentllchen wle Bd.II, S.409. Smp. 172-173'. Die Losung 

von 0,1 g Dulcin in 300 eem Wasser schmeckt noch deutlich siiB. 
Priifung wle Bd. II, S.409. Auf Schwermetalle wiId mit NatriumsulfidlOsung gepriift (3 Tr. auf 5 cem 

der weingelstigen Losung, 1 + 29). 
Aufbewahf'Ung. Vorslchtig. 
A b ga b e. Fiir die Abgabe kommen folgende gesetzliche Bestlmmungen in Betraeht: I. Das SiiBstoffgesetz 

vom 14. Jull 1926. II. Die Verordnung des Reichsministers der Finanzen betreffs Durchfiihrnngsbestimmungen 
zum SiiBstoffgesetz vom 24. Juli 1926. III. Die Verordnung des Reichsministers des Innern und des Relchs
ministers iiir Ernilhrung und Landwlrtschaft iiber den Verkehr mit SiiBstoff vom 4. August ] 926. 
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Elaeosacchara. {)lzucker. Wle Bd. II, S.269. 

Electuaria. Latwergen. 
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1m wesentIichen wie Bd. I, S. 1192. Das bel dem einstiindigen ErWtzen auf dem WaBBerbad ver
dampfende Wasser ist durch frisch abgekochtes, noch heilles Wasser zu ersetzen. 

Electuarium Sennae. Sennalatwerge. Electuarium e Senna. Wie Bd. II, S. 696. 

Elixir Aurantii compositum. Pomeranzenelixir. 
Die friihere Vorschrift (s. Bd. I, S.1030) ist etwas abgeandert, besonders ist das Cascarillextrakt fort

gefallen. 20 T. fein zerschnittene Pomeranzenschalen, 4 T. fein zerschnittener Ceylonzimt, 1 T. Kaliumcarbonat, 
werden mit 100 T. Xereswein 1 Woche lang bei Zimmertemperatur unter wiederholtem UmschiItteln stehen ge· 
lassen; alsdann wird abgepreBt. In der abgepreBten FliIssigkeit, die durch Zusatz von Xereswein auf 94 T. zu 
bringen ist, werden je 2 T. Enzianextrakt, Wermutextrakt und Bitterkleeextrakt gelOst. N ach dem Absetzen 
wird die Mischung filtriert. 

Elixir e Succo Liquiritiae. Brustelixir. 
Die Vorschrift ist geandert. 40 T. gereinigter SiiBholzsaft werden in 120 T. Wasser gelOst, zn der Losung 

6 T. Ammoniakfliissigkeit hinzugesetzt und die lIlischung 36 Stunden lang beiseitegestellt. Dann wird eine Losung 
von je 1 T. AnisOi und FenchelOl in 32 T. Weingeist hinzngeftigt, kraftig umgeschiittelt und die Mischung zum 
Absetzen 1 WoChe lang stehen gelassen. Der klare Teil wird abgegossen, und der Rest unter moglichster Vermei
dung von Ammoniakverlust bei bedeckt zu haltendem Trichter filtriert. 

Emetinum hydrochloricum. Emetinbydrocblorid. 
Eine Formel ist nicht angegeben, weil sie noch nicht sicher feststeht (vg!. Bd. I, s. 1521). 
Eigensehaften. WeiBes, kristallinisches Pulver, das bitter schmeckt und sich am Licht gelblich farbt. 

EmetinhydrocWorid lOst sich leicht in Wasser oder Weingeist. Die Losungen verandern Lackmuspapier nicht 
oder roten es nur schwach. 

ETkennung. Die wasserige Losung (0,1 g + 1 ccm) gibt mit KaliumjodidlOsung einen weiBen, mit 
NESSLERR Reagens einen gelblichweiBen Niederschlag. - 0,01 g Emetinhydrochlorid lOst sich in 1 ccm Schwefel
saure unter Entwickelung von Chlorwasserstoff farblos oder hochstens mit schwach gelber Farbe auf; nach Zu
satz von 1 Tr. Salpetersaure nimmt die I,osung eine braunrote Farbe an. - Versetzt man die wasserige Losung 
(0,05 g + 5 ccm) mit 2 ccm Kalilauge, so entsteht ein weiBer Niederschlag, der nach dem Abfiltrieren, Aus· 
waschen mit 5 ccm Wasser und Trocknen im Exsiccator bei etwa 68' schmilzt. 

PTilfung. Die J,osung von 0,1 g Emetinhydrochlorid in 2 ccm Wasser muB klar und farblos oder dar! 
hiichstens schwach gelblich gefarbt sein; sie dan durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden (Schwefel· 
saure). - 0,2 g EmetinhydrocWorid diinen durch Trocknen bei 100' hbchstens 0,02 g an Gewicht verlieren und 
nach dem Verhrennen keinen wagbaren Riickstand Wnterlassen. 

AufbewahTung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. GroBte Einzelgabe 0,05 g, Tagesgabe 0,1 g. 

Emplastra. Pfiaster. 
1m wesentlichen unverandert (vg!. Bd. I S. 1195). Die geschmolzene Grundmasse soll, wenn notig, durch-

geseiht werden. 

Emplastrum adbaesivum. Heftpflaster. Unverandert (vg!. Bd. II, S.503). 

Emplastrum Cantbaridum ordinarium. Sp anischfliegenpfl as ter. WieBd.l, S. 786. 

Emplastrum Cantbaridum perpetuum. Immerwabrendes Spanischfliegen. 
pflaster. Wie Bd. I, S.787. 

Emplastrum Cantbaridum pro usu veterinario. Spanischfliegenpflaster fur 
tierarztlichen Gebrauch. 

Unverandert. Die in Bd. I fehlende Vorschrift ist fQIgende: 6 T. Coiophonium, 6 T. Terpentin, 31'. mittel-
fein gepulverte spanische Fliegen, 1 T. mitteJfeln gepulvertes Euphorbium. 

Emplastrum Cerussae. BleiweiBpflaster. Wie Bd. II, S.496. 

Emplastrum fuscum campboratum. Mutterpflaster. WieBd.I1, S.502. 

Emplastrum Hydrargyri. Quecksilberpflaster. 
Gehalt 18,7-20,1 '/. Quecksllber. Sonst im wesentlichen unyerandert. QuecksHberpflaster ist grau und 

darf mit der Lupe keine Quecksilberkiigelchen erkennen lassen. Gehaltsbestimmung wie Bd. I, S. 1444. 

Emplastrum Lithargyri. Bleipflaster. WieBd.II,8.500. 

Emplastrum Lithargyri compositum. Gelbes Zugpflaster. Gummipflaster. 
Wie Bd. II, 8. 502. 

Emplastrum saponatum. Seifenpflaster. Vg!. Bd. II, 8.654. 
Die Vorschrift 1st etwas abgeandert. 80 T. Blelpflaster und 10 T. gelbes Wachs werden bei maBiger 

Warme auf dem Wasserbad geschmolzen. In die halb erkaltete Masse wird eine Verreibung von 5 T. medizinischer 
Seife und 1 T. Campher mit 4 T. ErdnuBiil elngeriihrt. Seifenpfiaster ist gelbllch und dan nicht schliipfrig sein. 

Emplastrum saponatum salicylatum. Salicylseifenpflaster. 
Das Schmelzen des Seifenpflasters und des Wachses soli auf dem Wasserbad enolgen. Sonst wie Bd. I, 

S.654. 



1322 Neuerungen der 6. Ausgabe des Deutschen Arzneibuchs. 

Emulsiones. Emulsionen. 1m wesentlichen wie Bd. I, S.1203. 

Emulsio Olei Jecoris AseDi composita. Zusammengesetzte Lebertran
-emulsion. Emulsio Olei Jecoris Aselli. Vgl. Bd. II, S.301. 

Die Vorschrift wurde dadurch geandert, daB der Gehalt an Lebertran auf 40 'I, herabgesetzt und der 
Zuckersirup durch IOsliches Saccharin ersetzt wurde: 5 T. fein gepulvertes arabisches Gummi und 5 T. fein gao 
tJulverter Tragant werden in einer geraumigen trockenen Flasche in 400 T. Lebertran gleichmaBig verteilt. 
Darauf wird die heiBe Losung von 1 T. weiBem Leim in 250 T. Wasser sowie 75 T. Glycerin hinzugefligt. Alsdann 
wird bis zur erfolgten Emulgierung geschiittelt und 159 T. Wasser zugemischt. Der erkalteten Emulsion werden 
unter Umschiitteln eine Losung von 5 T. Calciumhypophosphit und 0,1 T.lOslichem Saccharin in 100 T. Zimtwasser 
und 0,15 T. Benzaldehyd zugesetzt. 

Eucalyptolum. Eukalyptol. Cineol. 
CIOHnO, Mol.-Gew. 154. Der durch fraktionierte Destillation gewonnene Hauptbestandteil der fluchtigen 

{lIe von Eucalyptus- und Melaleuca-Arten (vgl. Bd. I, S. 1212). 
Eigenschaften. Farblose, optisch inaktiYe Fliissigkeit von campheriihnlichem Geruch und eigentiimlichem, 

kiihlendem Geschmack; angeziindet verbrennt es mit ruBender Flamme. Es ist in Wasser fast unlOslich, klar 
iOslich in Ather, Chloroform, Terpentinol, sowie in zwei Raumteilen 70'I,igem Alkohol. Dichte (20') 0,923 
bis 0,926. Erstp. bis + 1 '. Sdp.175-177'. 

Erkennung. Mit Bromdampf wie Bd. I, S. 1213. Schiittelt man 1 ccm Eucalyptol mit 2 ccm Resorcin
losung (1 + 1), so erstarrt das Gemisch innerhalb 5 Min. vollstandig zu einer festen Kristallmasse. 

Prilfung. Versetzt man elne Losung von 1 ccm Eucalyptol In 5 ccm Weingeist unter Umschiitteln tropfen
weise mit Bromwasser, so durfen hoehstens 10 Tr. verbraueht werden, um eine etwa eine halbe Stunde lang 
bleibende Gelbfiirbung der Losung zu erzielen (TerpentinOl). 

Aufbewahrung. Vor Licht gesehiitzt. 

Eukodal. Eukodal (E. W.). Dihydrooxycodeinonum hydrochloricum, 
Dihydrooxycodeinonhydrochlorid. 
Eigenschaften und Erkennung im wesentlichen wie Bd. II, S.347. Loslich in 6 T. Wasser, in 60 T. 

Weingeist. nie Losungen veriindern Lackmuspapier nicht. 
Die wasserige Losung ist linksdrehend. Fiir elne 5 '1,Ige wasserige Losung ist [ali?' _ etwa - 125 '. 
Prilfung. 1m weseutlichen wie Bd. II, S. 347. 0,01 g Eukodal muB sieh in 1 ccm Schwefelsaure unter Ent

wicklung von Chlorwasserstoff far bIos oder doch nur mit schwach gelblicher ]'iirbung IOsen (fremde organische 
Stoffel. - 0,2 g Eukodal diirfen durch Troeknen bei 100' hliehstens 0,03 g an Gewicht verlieren und nach dem 
Verbrennen keinen wagbaren Riiekstand hinterlassen. 

Anwendung. GroBte Einzelgabe 0,03 g, Tagesgabe 0,1 g. 

[uphorbium. Euphorbium. 1m wesentlichen wie Bd. I, S.1216. 

Extracta. Extrakte. (Vgl. Bd. I S. 1219 u. f.) 

Extrakte sind elngedlckte AU8ziige aus Pflanzenstoffen oder aus eingedickten Pflanzensaften. 
Hinsichtlich der Beschaffenhelt der 'Extrakte unterscheldet man: 
1. dunne Extrakte, die ihrem Fliisslgkeitsgrad nach dem frischen Honig gleichen, 
2. dicke Extrakte, die, erkaltet, sich nicht ausgieBen lassen, 
3. Trockenextrakte, die sieh zerrelben lassen. 
Zur Rerstellung der Extrakte werden die Ausziige nach den Einzelvorschriften ohne Verzug im luft· 

verdiinnten 'Raum bis zur vorgeschriebenen Konsistenz eingedampft (vgl. Bd. II, S.1161). 
Die Trockenextrakte werden unmittelbar nach dem Eindampfen zerrieben, gleiehzeitig mit den ulcht zu 

groBen VorratsgefiiBen uber gebranntem Kalk nachgetrocknet und dann ohne Verzug in die GefiiBe gefiillt. 
Prilfung aUf Kupfer. Wlrd 1 g Extrakt veraseht, der Riiekstand mit einigen Tropfen Salpetersiiure 

befeuehtet, die Salpetersiiure verdampft, der Rliekstand gegliiht und unter Erwiirmen in 5 cern verd. Salzsiiure 
gelost und die I,osung mit 3,5 cern Ammoniakfliissigkeit versetzt, so darf das mit verd. Essigsaure schwarh an
gesauerte und auf 10 cern verdiinnte Filtrat mit 3 Tr. NatriumsulfidlOsung kpine FiUlung geben. Eine etwa auf
tretende Fiirbung darf nieht dunkler sein als die einer Mischung von 1 ccrn KupfersulfatlOsung, die In 1000 cern 
0,5 g Kupfersulfat enthalt, 1 ecm verd. Essigsaure, 8 ccm Wasser und 3 Tr. NatriumsulfidlOsung (unzuliissige 
Menge Kupfer). Die Beobachtung ist In 2 gleich weiten Problerrohren yorzunehmen. 

AU/bewahrung. Trockenextrakte miissen In gut verschlossenen Gef1iBen und vor Feuchtigkeit geschiitzt 
aufbewahrt werden. - Losungen von Trockenextrakten diirfen nicht vorratig gehalten werden. 

Zu den Trockenextrakten gehoren auch die narkotischen Extrakte, von denen nach der Germ. 5 Losungen 
vorr1itlg gehalten werden durften. Die trockenen narkotischen Extrakte 1 + 1 der Germ. 5 sind fortgefallen. 

Extractum Absinthii. Wermutextrakt. 
Unverandert bls auf das Eindampfen im luftverdiinnten Raum (vgl. Bd. I, S. 582). 

Extractum Aloes. Aloeextrakt. 
ner nach der Vorschrift der Germ. 5 hergestellte wiisserige Auszug (vgl. Rd. J, S.350) wird 1m luftver

diinnten Raum zum Trockenextrakt eingedampft. 
Erkennung. Wird eine Losung von 0,1 g Aloeextrakt In 1 ccm Wasser mit 0,1 g Borax versetzt, so zeigt 

die Losung spatestens nach einer Viertelstunde eine griine Fluoreszenz, die beim Verdiinnen mit 100 ccm Wasser 
starker heryortritt. 

Extractum Belladonnae. Tollkirschenextrakt. 
Trockenextrakt mit elnem Gehalt von 1,48-1,52 'I, Ryoscyamln. Die Einstellung des Gehalts erfolgt mit 

Dextrin. 
Herstellung. 1 T. grob gepulverte Tollkirschenblatter werden mit 5 T. verd. Welngeist 6 Tage lang be

Zimmertemperatur unter wiederholtem Umschiitteln ausgezogen und alsdann ausgepreBt. ner Riickstand wird 
in glelcher Weise mit 3 T. verd. Welngelst 3 Tage lang behandelt. Die abgepreBten Fliissigkelten werden gemlscht, 
nach 24stiindigem Stehen fIItriert und durch Elndampfen im luftverdfinnten Raum yom Weingeist befrelt. ner 
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Riickstand wird hlerauf mit der gleichen Menge Wasser verdiinnt und 24 Stunden lang stehengelassen. Darauf 
wird filtriert, und in dem J!'iltrat werden zumichst 0,03 T. Dextrin gelost. Diese Losung wird im luftverdiinnten 
Raum zu einem Trockenextrakt eingedampft, in dem der Gehalt an Hyoscyamin ermittelt wird. 

Zu diesem Zweck lbst man 2,5 g des Trockenextrakts in einem Arzneiglas in 5 ccm Wasser unter gelindem 
Erwarmen, fugt zu der Losung nach dem Erkalten 25 gAther sowie nach kraftigem UmschiItteln 2 g Ammoniak· 
fliissigkeit hinzu und schuttelt 5 Min. lang kraftig durch. Nach Zusatz von 1 g Tragantpulver schiIttelt man 
nochmals so lange, bis sieh die atherische Schicht vollstandig geklart hat, gieBt 20 g der klaren atherischen Losung 
(= 2 g des Trockenextrakts) durch ein Watteba)lschchen in ein KOlbchen, destilliert den Ather ab und erwarmt 
auf dem Wasserbad bis zum Verschwinden des Ather'leruchs. Nachdem man den RilCkstand in 1 ccm Weingeist 
gelost hat, gibt man 5 ccm 'lwn·Salzsaure, 5 ccm Wasser und 1 Tr. Methylrotiosung hinzu und titriert mit '/lO·n 
Kalilauge bis zum Farbenumschlag. Aus der Anzahl der zur Slittigung des vorhandenen Hyoscyamins ver
brauchten Kubikzentimeter '/..-n-Salzsaure erglbt slch durch Multiplikation mit 2,892 und Division durch 2 der 
Prozentgehalt des Trockenextrakts an Hyoscyamin. 

Tollkirschenextrakt, das einen hoheren Gehalt an Hyoscyamin als 1,52 'I, aufweist, 1st mit Dextrin 
auf den vorgeschriebenen Gehalt einzustellen_ Durch Division des gefundenen Prozentgehalts durch 1,5 erfahrt 
man die Menge, auf die man 1 g des Extrakts verdunnen mnB, z. B. 1,8'1,: 1,5 = 1,2; 1 g Extrakt ist mit 
Q,2 g Dextrin zu mischen. 

Gehaltsbestimmung. Die Gehaltsbestimmung des eingestellten Extrakts eriolgt in der gleichen Weise 
wie vorstehend beschrieben ist. Es diirfen nicht mehr als 3,98 und nicht weniger als 3,95 cern 'Iwn-Kalilauge 
verbraucht werden (Feinbiirettel), so daO mindestens 1,02 und hOchstens 1,05 ccm '/lO·n·Salzsaure zur Sattigung 
des vorhandenen Hyoscyamins erforderlich sind = 1,48-1,52'1, Hyoscyamin (1 ccm '/lO-n-Salzsaure = 28,92 mg 
Hyoscyamin, Methylrot als Indikator). 

Nachweis des Hyoscyamins. Die mit Salzsaure schwach angesauerte, titrierte Fliissigkeit wird in 
.,inem Scheldetrichter mit Ather ausgeschiIttelt, die abgelassene wasserige Schicht bls zur schwach alkalischen 
Reaktlon mit AmmoniakfliIssigkeit versetzt und wiederum In einem Scheidetrichter mit Ather ausgeschiittelt. 
Der nach dem Verdunsten der zweiten atherischen Losung erhaltene Riickstand muO nach dem Abdampfen mit 
Ii Tr. rauchender Salpetersaure und nach dem Erkalten beim "ObergieOen mit weingelstiger Kalilauge eine violette 
Farbung annehmen. 

Anwendung. Groote Einzelgabe 0,05 g, Tagesgabe 0,15 g, wie nach Germ. 5, da der Alkaloidgehalt 
des jetzigen Trockenextrakts der gleiche 1st wie der des dicken Extrakts der Germ. 5. 

Extractum Calami. Kalmusextrakt. 
Unverandert (Bd. I, S. 730). Elndampfen 1m luftverdiinnten Raum. 

Extractum Cardui benedicti. Kardobenediktenextrakt. 
Unverandert (Bd. I, S. 1038). Eindampien im luftverdiinnten Raum. 

Extractum Chinae aquosum 1st fortgefallen. 

Extractum Chinae spirituosum. Weingeistiges Chinaextrakt. 
Herstellung wie Bd. I, S.932. Eindampfen im luftverdiinnten Raum zum Trockenextrakt. 
Gehaltsbestlmmung. Gehalt mindestens 12'1, Alkaloide, berechnet auf Chinin (C"H .. O,N,) und Cin· 

(lhonin (C19H,.ON,); der Berechnung wird das Mol.·Gew. 309,2 zugrunde gelegt. - 2 g zerriebenes weingeistiges 
Chinaextrakt lOst man In einem Arznelglas von etwa 75 ccm Inhalt in 1 g Salzsaure und 10 ccm Wasser durch 
etwa 5 Min. langes Erwarmen 1m Wasserbad, fiIgt nach dem Erkalten 15 g Chloroform sowie nach kraftigem Um
schiitteln 5 g Natronlauge hinzu und schiittelt die Mlschung 10 Min. lang kraftig durch. Alsdann fiigt man 25 g 
Ather und nach erneutem Umschiitteln 1,5 Tragant hinzu. Nachdem man wieder einige Mlnuten lang durch
gesehiittelt hat, gleOt man die klare Ather·ChloroformlOsung durch ein Wattebiiuschchen in ein KOlbchen. Zu 
20 g des Filtrats (=1 gweingeistiges Chinaextrakt) fiigt man 10 ccm Weingeist hinzu und dampft die Mlschungbls 
zum Verschwinden des Ather-Chlorofornlgeruchs abo Den RiIckstand nimmt man mit 10 ccm Welngeist unter 
gelindem Erwarmen auf, verdiinnt die Losung mit 10 ccm Wasser und titrlert nach Zusatz von 2 Tr. Methylrot
IOsung mit '/lO-n-Salzsaure bis zum Farbenumschlag. Hierzu mussen mindestens 3,88 ccm '/..-n-Salzsaure ver
braueht werden (Feinbiirettel) = mindestens 12'1. Alkaloide (1 cem '/lO·n-Salzsaure = 30,92 mg Alkaloide, 
berechnet auf Chinin und Cinchonin, Methylrot als Indikator). 

5 ccm der titrierten Fliissigkeit miissen, mit 1 ccm verd. Bromwasser (1 + 4) vermischt, nach Zusatz von 
Ammoniakfliissigkeit eine grune Farbung annehmen. 

Extractum Colocynthidis. K 010 q uin thenextrakt. 
Herstellung wie Bd. I, S.1088. Eindampfen im luftverdunnten Raum zum Trockenextrakt. 
Erkennung. Wird 0,01 g Koloquinthenextrakt in 1 ccm verd. Weingeist gelOst und die Lbsung auf dem 

Wasserbad zur Trockne verdampft, so nimmt der Riickstand nach Zusatz von einigen Tropfen Schwefelsaure 
eine tief orangerote Farbung an. Aufbewahrung: Vorsichtig. Anwendung: GroOte Einzelgabe 0,05 g, 
Tagesgabe 0,15 g. 

Extractum Faecis. Hefeextrakt. 
He .. stelhmg. Aus Garbottichen frisch entnommene, untergarige Bierhefe wird in DekantiergefiiOen zu· 

nachst bei moglichst niedriger Temperatur mehrmals mit Wasser geschlammt, hierauf durch Sieb 6 durehgeseiht, 
;sodann mit einer 1 '/oigen Natriumcarbonatiosung entbittert und schlieOlich wieder so lange mit Wasser aus· 
gewaschen, bis das ablaufende Wasser Lackmuspapier nlcht mehr bliiut und vollkommen klar und farblos ist. 
Die so gereinigte, sich rasch absetzende Hefe wird durch langsames Auspressen bei allmahlich steigendem Druck 
vom anhaftenden Wasser moglichst befreit. 

20 T. der fellchten Hefe werden mit lOT. Wasser vermischt und nach Zusatz von 1 T. Salzsiiure bei 40-50 ' 
12 Stunden lang der Selbstverdauung iiberlassen. Darauf wird die Masse auf dem Wasserbad kurze Zeit erhitzt 
und der Auszug abgeseiht. Der Riickstand wird noch einmal mit 10 T. Wasser auf dem Wasserbad erhitzt und 
der Au"zug abermals abgeseiht. Die vereinigten Ausziige werden filtriert und im luftverdiinnten Raum zu einem 
diinnen Extrakt eingedampft; dieses wird mit 25 'I. seines Gewichts medizinischer Hefe (s. S. 1326), die vorher 
2 Stunden lang im Trockenschrank bei etwa 100' erhitzt wurde, vermischt; die Mischung wird im luftverdiinnten 
Rallm zur Trockne eingedampft. 

Hefeextrakt ist eln braunes Pulver von wiirzigem Geschmack; es ist in Wasser triibe IOsUch. 
Hefeextrakt darf nlcht schwarzbraun aussehen und nicht bitter oder brenzlich schmecken. 

Extractum Ferri pomati. Eisenhaltiges Apfelextrakt. 
Herstellung wie Bd. I, S.1267. Eindampfen 1m luftverdiinnten &aum. 
Gehaltsbestlmmung wie Bd. I. S.1268 nach dem Verfahren von Rupp. 
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Extractum Filicis. Farnextrakt. 
Herstellnng. Nach dem Bd. I, S.1299 beschriebenen Perkolatlonsverfahren. Germ. 6 laBt auf 1 T. 

grob gepulverte FarnWllrzel etwa 5 T. Ather verwanden. Nach dem Abdestillieren des Athers soli das Extrakt 
durch Eindampfen bei nicht iiber 50' yom Ather vollig befreit werden. 

Dichte (20') nicht unter 1,04. 
Erkennung. 0,1 g Farnextrakt wird In 10 ccm Weingeist unter gellndem Erwarmen ge!Ost und die 

Losung mit etwa 0,2 g Talk kraftig durchgeschuttelt. 1 ccm des Filtrats gibt nach dem Verdiinnen mit 9 ccm 
Weingeist elne lIchtgriine Losung, die nach Zusatz von 1 Tr. verd. EisencWorid!Osung (1 + 9) eine braune Far
bung annimmt. 

Prufung. Das gnt durchmischte Farnextrakt darf im Glycerin·Jodpraparat keine Starkekornchen zeigen. 
Gehaltsbestimmung. 5 g des bel 50' gut durchmischten Farnextrakts werden in einem Arzneiglas 

von 200 ccm Inhalt in 30 gAther gelOst und mit 100 g Barytwasser 5 Min. lang kraftig durchgeschiittelt. Man 
laBt dann in einem Scheidetrichter klar absetzen und filtriert die wasserige Fliissigkeit sofort. 82 g') des Filtrats 
(= 4 g Farnextrakt) werden nach Zusatz von 4 ccm Salzsaure in elnem Scheidetrichter nacheinander mit 25, 
mit 15 und mit 10 ccm Ather ausgeschiittelt. Die atherischen Ausziige werden nacheinander durch ein doppeltes 
glattes Filter In ein gewogenes KOIbchen filtriert und durch Destillation yom Ather befreit. Das Gewicht des 
Riickstandes muB nach dem Trocknen bei 100' mindestens 1 g betragen, was einem Mindestgehalt von 25 '/0 
Rohfillcin entspricht. 

Abgabe. Vor der Abgabe 1st Farnextrakt bel 50' gut zu durchIllischen. Hochstgaben wie Bd. I, S.1300. 

Extractum Gentianae. Enzianextrakt. 
Herstellung im wesentllchen wie Bd. T, S.1348. Es ist wie dort angegeben ausdriickllch staubfrele, 

grob zerschnittene Enzianwurzel vorgesehrieben. Zum Ausziehen wird Chloroform wasser (1 + 1.99) ver
wendet, um Garungen zu vermeiden. Eindampfen im luftverdiinnten Raum. 

Enzianextrakt ist rotbraun, In Wasser schwach triibe !Osllch und schmeckt anfangs siiB, dann bitter. 

Extractum Hyoscyami. Bilsenkrautextrakt. 
Gehalt 0,47-0,55 'I. Hyoscyamln. 
Herstellung. Ermittlung und Einstellung des Gehalts wie bel Extractum Belladonnae (s. S. 1323). 

Bei der Ermittlung des Gehalts werden 5 g des znerst erhaltenen Trockenextraktes verwendet (2,5 g bei Extr. 
Belladonnae). Man erMlt den Prozentgehalt deshalb aus der AnzaW der zur Sattigung des vorhandenen Hyos
cyamins verbrauchten Kublkzentimeter '/.,·n-Salzsaure durch Multipllkation mit 2,892 und Division durch 4. 

Bilsenkrautextrakt. das einen hoheren Gehalt an Hyoscyamin als 0,55 'I, aufweist, ist mit Dextrin auf 
den vorgeschriebenen Gehalt einzustellen. Durch Division des gefundenen Prozentgehalts durch 0,5 erhalt man 
die Menge, auf die man 1 g des Extrakts verdiinnen muB, z. B. 0,6 '10: 0,5 = 1,2 g. 1 g Extrakt ist also mit 
0,2 g Dextrin zu mischen. 

Gehaltsbestlmllung. Wie bei Extractum Belladonnae mit 5 g des Extrakts. Es diirfen nicht mehr als 
4,35 und nicht weulger als 4,24 ccm '/ .. ·n-Kalilauge (Felnbiirettel) verbraucht werden, so daB mindestens 0,65ccm 
und hochstens 0,76 ccm '/lO-n-Salzsaure zur Sattigung des vorhandenen Hyoscyamins erforderlich sind = 0,47 bis 
0,55'10 Hyoscyamin (1 ccm '/,..n-Salzsaure = 28,92 mg Hyoscyamin, Methylrot als Indikator). 

Nachweis des Hyoscyamlns wie bel Extr. Belladonnae. 
Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendnng. GroBte Einzelgabe 0,15 g, Tagesgabe 0,5 g. 

Extractum Opii. Opiumextrakt. Extractum Opii P. I. 
Gehalt etwa 20'10 (19,82-20,25'10) MorpWn. 
Herstellung wie Bd. II, S.323. Elndampfen 1m luftverdiinnten Raum. 
Gehaltsbestlmmung. Wie Bd. II, S. 324, aber mit der Halfte der dort angegebenen Mengen. Das 

Morphin wird In 10 ccm '/,o-n-Salzsaure gelost, die Losung auf etwa 50 ccm aufgeiiillt und mit '/ .. -n-Kalilauge 
titriert (Feinbiirette I), Methylrot als Indikator (2 Tr.). Aus der AnzaW der zur Sattlgung des vorhandenen 
Morphins verbranchten Kublkzentlmeter '/ .. -n-Salzsaure erglbt sich durch Multipllkation mit 2,852 der Prozent
gehalt des Extrakts. 

Oplumextrakt, das einen hoheren Gehalt als 20,25'10 an Morphin aufwelst, ist mit Milchzucker auf den 
vorgeschriebenen Gehalt einzustellen. Durch Division des gefundenen Prozentgehalts durch 20 erhalt man die 
Menge, auf die man 1 g des Extrakts verdiinnen muB, z. B. 22 '10: 20 = 1,1; 1 g Extrakt ist mit 0,1 g Milch
zucker zu mischen. 

Gehaltsbestimmnng. Die Gehaltsbestimmung des eingestellten Extrakts erfolgt In der glelchen Weise, 
wie vorstehend beschrieben 1st. Es diirfen nicht mehr als 3,05 nnd nicht weniger als 2,90 ccm '/ .. -n-Kalilauge 
verbrancht werden (Feinbiirette !), so daB mindestens 6,95 und hOchstens 7,10 ccm '/lO-n·Salzsaure zur Sattigung 
des vorhandenen Morphins erforderlich sind = 19,82-20,25 '10. 

Nachweis des Morphins. Werden 5 ccm der titrierten Fliisslgkeit zu der Losung eines Kornchens 
Kalinmferricyanid In 10 ccm Wasser, die mit 1 Tr. Eisenchlorldlosung und einigen Tr. Salzsaure versetzt 1st, 
gegeben, so muB die braunrote Farbung der Losung In Blau umschlagen. 

Anwendung. GroBte Einzelgabe 0,075 g, Tagesgabe 0,25 g. 

Extractum Rhei. Rhabarberextrakt. 
Herstellung wie Bd. II, S.569. Eindampfen 1m luftverdiinnten Raum. 
Erkennung. Wird eine Losung von 0,5 g Rhabarberextrakt in 2 g verd. Welngelst mit 10 ccm Ather 

durchgeschiittelt, und werden hleranf etwa 5 ccm der abgegossenen, klaren, citronengelben Atherschlcht mit 5 cem 
Wasser und elnfgen Tropfen Ammonlakfliisslgkeit geschiittelt, so zelgt die wasserige Schicht nach dem Absetzen 
eine kirschrote Farbung. 

Extractum Rhei compositum. Zusammengesetztes Rhabarberextrakt. 
Sachllrh unverandert. Die Bestandtelle sind vor dem Mischen iiber gebranntem Kalk einzeln scharf zu 

trocknen (vgl. Bd. II, S. 576) . 

• ) Rlchtlger 86 g, vgl. Bd. I. 8. 1300 und Rhlzoma FllIcis, S. 1356. 
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Extractum Strychni. Brechnullextrakt. Extractum Strychni P.1. 
Gehalt 15,75-16,21 'I. Alkaloide, bereehnet auf Strychnin (C"H"O,N,) und Brucin (C'3H"O.N,); der Be· 

reehnung wird das Mol.· Gew. 364,2 zugrunde gelegt. 
Zur Herstellung des Extraktes wird das grobe BrechnuBpulver, wie sehon Bd. II, S. 795 vorgesehlagen. 

durch Ausziehen mit Petroleumbenzin im Perkolator entfettet uud wieder getroeknet. 1 T. des entfetteten Breeh· 
nuBpulvers wird mit 2 T. verd. Weingeist 24 Stunden lang unter wiederholtem U mschiitteln ausgezogen und 
dann ausgepreBt. Der Rtiekstand wird in gleieher Weise mit 1,5 T. verd. Weingeist behandelt. Die abgepreBten 
Flussigkeiten werden vereinigt, nach mehrtagigem Stehen filtriert und im luftverdimnten Raum zu einem 
Trockenextrakt eingedampft, in dem der Gehalt an Alkaloiden ermittelt wird. 

Zu diesem Zwecke lOst man 0,5 g des Troekenextrakts in einem Arzneiglas in 4 cem Wasser und 1,5 g verd. 
Schwefelsaure unter gelindem Erwiirmen, gibt zu dieser L6sung naeh dem Erkalten 8 g Chloroform sowie nach 
kraftigem Umsehiitteln 0,5 g Natroulauge und 3 g Natriumearbonatliisung hinzu und sehiittelt 5 Min. lang 
krattig durch. Alsdann fugt man 17 gAther hinzu und schilttelt nochmals 5 Min. lang. Nach Zusatz von 1 g 
Tragantpulver sehuttelt man hierauf noeh so lange, bis sieh die Ather·Chioroformschicht vollstiindig gekliirt hat, 
gieBt 20 g der k1aren Ather-ChloroformlOsung (= 0,4 g des Troekenextrakts) durch ein Wattebiiusehchen In ein 
K6lbehen und destilliert bis auf eirtige Kubikzentimeter ab. Nun gibt mau 5 ccm 1/..-n·Salzsiiure und 5 ecm 
Wasser in das Kolbchen, erwiirmt auf dem Wasserbad his zum Verschwinden des Xther-Chloroformgeruehs, filgt 
naeh demErkalten 1 Tr.MethylrotlOsung hinzu und tltriert mit l/,..n-Kalliauge biszumFarbenumsehlag. Ausder 
Anzahl der zur Siittigung der vorhandenen Alkaloide verbrauehten Kubikzentimeter l/,..n-Salzsiiure ergibt sich 
durch Multiplikation mit 3,642 und Division durch 0,4 der Prozentgehalt des Trockenextrakts. 

BrechnuBextrakt, das einen hoheren Gehalt an Alkaloiden als 16,21 'I, aufweist, ist mit Milchzueker auf 
den vorgeschriebenen Gehalt einzustellen. Durch Division des gefundenen Prozentgehalts durch 16 erhiUt man 
die Menge, auf die man 1 g des Extrakts verdilnnen muB, z. B. 17,6:16 = 1,1; 1 g Extrakt ist mit 0,1 g 
Milchzucker zu misehen. 

Gehaitsbestimmung. Die Gehaltsbestimmung des eingestellten BreehnuBextrakts erfolgt in der 
gleiehen Weise, wie vorstehend beschrieben ist. Es diirfeu rtieht mehr als 3,27 ccm und rticht weniger als 3,22 cem 
l!..-n-Kalliauge verbraueht werden (Feinbilrettel), so daB mindestens 1,73 cem und hochstens 1,78 ccm l/,,-n' 
Salzsiiure zur Siittigung der vorhandenen Alkaloide erforderlich sind = 15,75-16,21 'I, Alkaloide (1 ccm l/,,·n· 
Salzsiiure = 36,42 mg Strychnin und Brucin). 

Versetzt man 2 ccm der titrierten Fliissigkeit mit 0,5 ccm verd. Bromwasser (1 + 4), so fiirbt sich die 
Losung voriibergehend rot; naeh weiterem Zusatz von 0,5 cem verd. Bromwasser (1 + 4) entsteht eine milchig
gelbe Triibung. U nterschiehtet man dieses Gemiseh mit dem gleichen Raumteil Schwefelsaure, so entsteht an 
der Beriihrungsflache eine rotlichviolette Fiirbung, die sich beim Stehen der ganzen Losung mitteilt. 

Anwendung. GroBte Einzelgai;le 0,05 g, Tagesgabe 0,1 g. 

Extractum Trifolii fibrini. Bitterkleeextrakt. 
Herstellung wie bisher (vgl. Bd. II, s. 171). Eindampfen im luftverdiinnten Raum. 

Extracta f1uida. Fluidextrakte. 
Die Herstellung der Fluidextrakte erfolgt 1m wesentllchen wie Bd. I, S. 1226 angegeben. Die Ablauf· 

geschwindigkeit ist jetzt nach der Drogenmenge versehieden bemessen. Es sollen bel. Anwendung von 
1 kg Droge und darunter 10-15 Tropfen 
2.. 20-25 
3.. 30-35 

10.. 40-70 
in der Minute abflieBen. 

Die Beendigung der Perkolation wird bei alkaloldhaltigen Drogen durch die Bd. I, S. 1227 angegebene 
Probe der Helv. festgestellt. Zum Eindampfen des Nachlaufs wird der Vakuumapparat empfohlen, aber rticht 
vorgeschrieben (mit Ausnahme von Extr. Secalis cornutl fluid., s. S. 1326). 

Die Fluidextrakte werden 8 Tage lang (Germ_ 5 eirtige Tage) bei Zimmertemperatur stehengelassen und 
dann filtriert. 

Zur Priifung auf Kupfer werden 2 g Fluidextrakt verascht und der Riickstand in gleicher Weise be
handelt wie S. 1322 unt.er Extracta angegeben. 

Filt zwei Fluidextrakte (Extractum Aurantli fluidum und Extractum Thymi fiuidum) ist das Verfahren 
der Reperkolatlon vorgeschrieben (vgl. Bd. I, S.1228, Verfahren C der Amer.). 

Extractum Aurantii f1uidum. Pomeranzenfluidextrakt. 
20 T. grob gepulverte Pomeranzenschalen werden mit 7 T. verd. Weingeist durchfeuchtet, 24 Stunden lang 

stehengelassen und nach dem bei Extracta f1uida beschriebenen Verfahren perkoliert. Ais Fluidextrakt I werden 
zuniichst 18 T. gesondert aufgefangen und aufbewahrt; dann werden durch Perkolation 80 T. Nachlauf I her· 
gestellt. Mit HiIfe der 80 T. Nachlauf I werden dann weitere 20 T. Pomeranzenschalen der Perkolation unter· 
zogen, doch werden diesmal 20 T. Fluidextrakt II und 80 T. N achlauf II gewonnen; sind hierbei die 80 T. N ach· 
lauf I verbraucht, so wird die Perkolation mit verd. Weingeist zu Ende gefiihrt. Dieses Verfahren wird mit neuen 
Mengen Pomeranzenschalen so lange wiederholt, bls aUs 100 T. Pomeranzenschalen 1m ganzen 98 T. Fluidextrakt 
und 80 T. Nachlauf erhalteu sind, worauf der Nachlauf bei moglichst rtiedriger Temperatur auf 2 T. eingedampft 
und in den 98 T. Fluidextrakt gelost wird. 

Pomeranzenfiuidextrakt ist dunkelbraun, riecht nach Pomeranzenschalen und schmeckt bitter. 

Extractum Chinae fluidum. Chinafluidextrakt. 
GehaIt mindestens 3,5'1. Alkaloide, berechuet auf Chlrtin (C"H"O,N,) und Cinchortin (C 19H"ON,); der 

Berechnung wird das Mol.· Gew. 309,2 zugrunde gelegt. 
Herstellung im wesentlichen wie Bd. I, S.933. Die tiiglich gewonnenen Anteile des Nachlaufs sind 

baldigst zur Sirupdicke einzudampfen (insgesamt auf 18 T.). 
Gehaltsbestimmuug. 4 g Chinafluidextrakt werden in einem Arzneiglas von etwa 75 ccm Inhalt mit 

einer Mischung von 10 g Chloroform und 10 gAther kriiftig durchgeschiittelt und mit 1,5 g Kalilauge versetzt. 
Nun schuttelt man abermals 10 Min. lang und fiigt weltere 20 gAther hinzu. Alsdann schiittelt man erueut 
kriiftig durch, gibt 0,5 g Tragant hinzu, schiittelt nochmals eirtige Minuten lang und gieBt die klare 1ther-Chloro· 
forml6sung durch ein Wattebiiuschchen In ein KOlbchen. Zu 30 g des Filtrats (= 3 g Chinafiuidextrakt) fiigt 
man 10 ccm Weingeist hinzu und dampft die Mischung bis zum Verschwinden des Ather-Chloroformgeruchs ab. 
Den Riickstand nlmmt man mit 10 ccm Weingelst unter gelindem Erwiirmen auf, verdiinnt die Losung mit 
10 ecmWasser und tltriert nach Zusatz von 2Tr.MethylrotlOsung mit l/lO"n-Sa!zsiiure bls zum Farbenumschlag. 
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Hierzu mUSBen mindestens 3,4 ccm '/ .. ·n·Salzsaure verbraucht werden = mindestens 3,6 01. Alkaloide (1 ccm 
'/,.·n-Salzsiure = 30,92 mg Alkalolde, berechnet auf Chinin und Cinchonln). 

5 ccm der titrierten Fliisslgkelt mussen, mit 1 ccm verd. Bromwasser (1 + 4) vermischt, nach Zusatz von 
Ammonlakfiiisslgkeit elne grUne Farbung annehmen (Thallelocblnreaktionl. 

Extractum Condurango fluidum. Kondurangofluidextrakt. 
Unverandert, wie Bd. I, S. 1094. 

Extractum Frangulae fluidum. Faulbaumfluidextrakt. 
Unverandert, wie Bd_ I, S. 1319. 

Extractum Hydrastis fluidum. Hydrastisfluidextrakt.. 
Gehalt mindestens 2,2 0/ 0 Hydrastin, c",H.,.O,N, Mol.-Gew.383,2. 
Herstellung wie bel anderen Fluidextrakten mit Welngeist als Menstruum (Germ. 5 mit verd. Welngeist, 

vgl. Bd. I, S. 1488). 
PrlJfung. Die Bestimmung des TrockenriIckstandes 1st fortgefallen. 
Gehaltsbestimmung. 6 g Hydrastisfluidextrakt dampft man nach Zusatz von 12 ccm Wasser In elnem 

gewogenen KOlbchen von etwa 100 ccm Inha1t 1m sledenden Wasserbad auf etwa 6 g ein, filgt 1 g verd. Salzsaure 
hinzu und brlngt die Fliissigkeit mit Wasser auf eln Gewicht von 15 g. Dann glbt man 1 g Talk hlnzu, schuttelt 
kraftig um und filtriert 10 g der Llisung (= 4 g Hydrastisfluidextrakt) durch eIn trockenes Filter von 6 cm Durch
messer In eln Arzneiglas von 100 ccm Inhalt, filgt 25 gAther und nach krMtlgem Durchschutteln 4 g Ammoniak
flusslllkeit hinzu. Nachdem das Gemisch elnige Minuten lang krMtlg durchgeschilttelt ist, setzt man 15 g Pe
troleumbenzln hlnzu und schuttelt von neuem einlge Minuten lang. Nach Zusatz von 1,5 g Tragantpuiver 
schilttelt man hierauf krMtig noch so lange, bls sich die atherische Schicht vollstandig geklirt hat, gieLlt 30 g der 
Athermlschung (= 3 g Hydrastlsfluidextrakt) durch eln Wattebauschchen In eln Kiilbchen und destilliert die 
FliissIgkeit bis auf elnlge Kublkzentlmeter abo Nun glbt man 6 ccm '/,..n-Salzsaure und 6 ccm Wasser In das 
Kblbchen und erwarmt auf dem Wasserbad bls zum Verschwinden des Athergeruchs, fUgt nach dem Erkalten 
2 Tr. Methylorangelbsung hlnzu und titriert mit '/,o-n-Kalilange bls zum FarbenumsehJag. Hierzu diirfen 
hiichstens 3,28 cem 'J,o-n-Kalilauge verbraucht werden (Felnburettel), so daLl mindestens 1,72 ccm '/,.-n-Salz
saure zur Sattlgung des Hydrastins erforderlich sind = mindestens 2,2 010 Hydrastin (1 ccm '/,o-n-Salz
saure = 311,32 rug Hydrastln). 

Versetzt man die tltrierte Fliissigkelt nach Zusatz von 1 ccm verd. Schwefelsaure mit 5 ccm Kalium
permanganatiiisung und schuttelt bls zur Entfarbung, so zelgt die Flusslgkelt elne blaue Fluoreszenz, die nacb 
dem Verdilnnen mit Wasser auf etwa 60 cem starker hervortritt. 

Extractum Secalis cornuti fluidum. Mutterkornfluidextrakt. Extractum 
fl uidum Secalis cornuti P. I. 

Herstellung. 100 T. frisch bereitetes, grobes Mutterkompuiver wIrd mit 30 T. elner Mischung aus 
glelchen Teilen Welngelst und Wasser befeuchtet und nach dem bel Extracta fluida bescbrlebenen Verfahren 
mit der gleichen Welngeist-Wassermischung perkoliert, wobei zunichst der Vorlauf beiseitegestellt wIrd. Die 
NachJaufe werden im luftverdunnten Raum elngedampft, bis sle alkoholfrei geworden sind, und mit Na
triumcarbonatliisung .unter Umrilhren vorsichtlg neutralislert. Der entstandene Nlederschlag wIrd gesammelt, 
mit d~m Vorlauf angeruhrt und 24 Stunden lang unter haufigerem Umschutteln stehen geiassen. Darauf wIrd 
fIltriert und das so gewonnene Fluidextrakt mit der Weingelstwassermischung auf das Gewicht der ver
wendeten Menge Mutterkom gebracht. Zum vOilstandigen Erschiipfen der Droge 1st die vier- bls fiiuffache 
Menge der Weingeist-Wassermischung n6tlg. 

Mutterkornfiuldextrakt 1st rotbraun, klar und riecht elgenartlg. 
Erkennung. Eine Mischung von 1 g Mutterkornfiuidextrakt und 5 g Wasser wird mit 2 Tr. Ammoniak

fliisslgkeit alkalisch gemacht, mit 10 ccm Ather gut ausgeschuttelt und der abgehobene Ather In elnem Becherglas 
verdunstet. Den sehr gerlngen Rilekstand nimmt man mit 2 ccm Essigsaure, der 1 Tr. verd. Eisenchioridliisung 
(1 + 24) zugesetzt ist, auf und schichtet die Esslgsaurelosung vorsichtig uber 2 ccm konz. Schwefelsiure. An der Be
riihrungssteile der belden Fliissigkeiten tritt eine blauviolette Zone auf. - Elne Mischung von 10 ccm Mutterkom
Uuidextrakt und 10 ccm Welngeist wIrd mit 5 Tr. verd. Salzsaure versetzt und das Flltrat auf 5 ccm elngedampft. 
Mischt man dlese 5 ccm Flusslgkelt mit 10 ccm Wasser und setzt zu 5 ccm des Filtrats 1 ccm MAYERS Reagens 
hinzu, so tritt sofort eine Triibung auf, und nach kurzer Zeit entsteht ein relchJlcher, flockiger Niederschlag. 

An..,endung. Mutterkornfiuidextrakt 1st nur zum inneren Gebrauch zu verwenden. 

Extractum Thymi fluidum. Thymianfluidextrakt. 
Hersteilung wie Bd. II, S. 865, Verfahren des Erganzb. 

Faex medicinal is. Medizinische Hefe. 
Medlzluische Hefe 1st ausgewaschene, entbitterte, untergilrige Blerhefe (vgi. Extr. Faecis, S. 1323), die 

bel elner Temperatur von hOchstens 40· getrocknet und dann mittelfein gepuivert 1st. 
Eigenseha/ten. Hellbraunes Puiver, das elgenartlg riecht und schmeckt und mit Wasser angefeuchtetes 

Lackmuspapler schwach rotet. Es besteht aus elnzelnen, rnndlichen oder eiformigen Zeilen von 8--10 f.I. Durch
messer. 

PrlJfung. Medlzinische Hefe darf nicht widerllch oder faulig riechen oder schmecken. Sie d&.rf In Jod
losung nur vereinzelt blauschwarz gefarbte Tellchen zelgen (Starke); in Welngeist darf sie kelne Krlstalle er· 
kt'nnen lassen (Zucker). 1 g med. Hefe muLl In einer LOsung von 0,5 g Traubenzucker In 10 cem Wasser und 
2 Tropfen NatriumbicarbonatiOsung (2: 100) Innerhalb 3 St. elne lebhafte Girung hervorrufen. 

Zur Pillenbereitung darfnurelne med. Hefe verwendet werden, die 2 St. 1m Trockenschrank bel etwa 
100 0 erhitzt worden 1st. . 

Anmerkung. Durch Erhitzen der trockenen Hefe lassen sich die Enzyme nicht abtoten. Die Hefe 
muLl vor dem Erhltzeu wieder mit Wasser befeuchtet werden. 

1 g med. Hefe zur Pillenbereitung dar! bel der Girprobe (s. 0.) In 3 St. keine Garnng zelgen. 

Ferrum carbonicum cum Saccharo. Zuckerhaltiges Ferrocarbonat. (Germ. 5 Ferrum 
carbonicum saccharatum.) 1m wesentlichen unverandert (vgl. Bd. I, S.1255). 
Gehaltsbestlmmung. WleBd. I, s. 1255 mit 0,5 g zuckerhaltigemFerrocarbonat, 6 cem verd. Schwefel

saure und 2 g KaliumJodid. Zur Blndung des ausgeschiedenen Jods mUssen 8,50-8,95 ccm '/".n-lifatriumthio
sulfatiosung verbraucht werden = 9,5-10'/. Eisen. 
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Ferrum lacticum. Ferrolaktat. 
Eigensebaften, Erkennung, Priifung im wesentliehen wie Bd. I, S. 1266. Priifung auf fremde Schwer· 

metalle mit Natriumsulfidlbsung (3 Tr. auf die mit Salzsaure angesauerte Losung, 0,1 g + 5 eem Wasser). 
Gehaltsbestimmung. Etwa 0,2 g fein gepulvertes Ferrolaktat werden In einem Ki:ilbehen von 100 cern. 

Inbalt genau gewogen und in 10 g Wasserstoffsuperoxydlosung unter U msehwenken geli:ist. Die Losung wird mit 
5 eem konz. Sehwefelsaure versetzt, zum Sieden erhitzt und 2 Min. lang im Sieden erhalten. N aeh dem Er
kalten verdiinnt man mit etwa 25 eem Wasser, gibt 2 g Kaliumjodld hinzu und JaEt die Misehung 1 Stunde 
lang im versehlossenen Glas stehen. Zur Bindung des ausgesehiedenen Jods miissen fiir je 0,2 g Ferrolaktat 
mlndestens 6,77 eem '/lO"n-Natriumthiosulfatli:isung verbraueht werden = mindestens 18,9'1. Eisen (1 eem. 
'/lO-n·NatriumthiomlfatJdsung =5,584 mg Eisen). 

Aufbewahrung. Aueh naeh Germ. 6 vor Licht gesehiitzt (vgl. Bd. I, S.1269). 

Ferrum oxydatum cum Saccharo. Eisenzucker. (Germ. 5 Ferrum oxydatum sac. 
charatum.) 1m wesentliehen unverandert (vgl. Bd. I, S.1274). 
Gehaltsbestimmung. 1 g Eisenzueker wird in 10 eem verd. Sehwefelsaure unter Erwarmen auf dem 

Wasserbad geli:ist, die Losung naeh dem vollstandlgen Versehwinden der rotbraunen Farbe und naeh dem Er
kalten mit halbprozentiger Kaliumpermanganatlosung bis zur sehwaehen, kurze Zeit bestehen bleibenden Rotung 
und naeh der Entfarbung mit 2 g Kaliumjodid versetzt. Die Misehung liWt man 1 Stunde lang im versehlossenen 
Glas stehen. Zur Bindung des ausgesehiedenen Jods miissen 5,01-5,37 ccm '/1O'n-Natriumthiosulfatlosung ver
braueht werden = 2,8-3 'I. Eisen (1 eem '/,,-n·Natriumthiosulfatli:isung = 5,584 mg Eisen). 

Ferrum pulveratum. Gepulvertes Eisen. Vgl. Bd. I, S.1242. 
Gehalt mindestens 97,6'1, Fe, Atom-Gew. 55,S4, 
Prufung. 1m wesentJieheu wie Bd. I, S. 1243. Probe d: Eine Mischung von 1 ccm des Filtrats und 3 celli 

Natriumhyphoposphitli:isung darf naeh viertelstiindigem Erhitzen im siedenden Wasserbad keine braunliehe 
Farbung zeigen (Arsen), vgl. Bd. II, S. 1290 unter Natriumhypophosphitiosung. 

Gehaltsbestimmung. Etwa 0,5 g (genau gewogen) gepulvertes Eisen werden im MeEki:ilbchen von 
100 cem iu der Bd. I, S. 1243 augegebenen Weise in verd. Schwefelsaure geli:ist und die Losung auf 100 eem mit 
Wasser aufgefullt. 5 eem der Losung werdeu mit KaliumpermanganatJdsung (0,5 : 100) bis zur sehwaehen Rbtung 
versetzt und dann dureh Zusatz von Weinsaureli:isung wieder entfarbt. Nun setzt man 5 eem verd. Sehwefelsaure 
und 1,5 g Kaliumjodid hinzu und laEt die Misehung 1 Stunde lang im verschlossenen Glas stehen. Zur Biudung 
des ausgesehiedenen Jods mussen fur je 0,025 g gepulvertes Eisen mindestens 4,37 eem '/lO·n-Natriumthiosulfat
li:isung verbraueht werden = mindestens 97,6'1, Eisen). 

Ferrum reductum. Reduziertes Eisen. VgJ. Bd. I, S.1244. 
Gehalt mindestens 96,5'1. Eisen, davon mindestens 90'1, metallisehes Eisen. 
Pru!ung. 1m wesentliehen wie Bd. I, S. 1244. Probe d auf Arsen wie bei Ferrum pulveratum. 
Gehal tsbestimm ung wie bei Ferrum pulveratum. Fiir je 0,025 g reduziertes Eisen miissen mindestenor 

4,32 cern '/lO-n-Natriumthiosulfatli:isung verbraueht werden. 

Ferrum sulfuricum. Ferrosulfat. VgJ. Bd. I, S.1288. 
PrUfung. Probe b. Die Halfte des Filtrats darf dureh 3 Tr. Natriumsulfidlosung nieht verandert werden 

(Kupfer, Mangan, Zink). Die andere Halfte darf beim Glilhen hoehstens 1 mg Riickstand hinterlassen (Alkali·, 
Erdalkalisalze). 

Ferrum sulfuricum crudum. Eisenvitriol. VgI. Bd. I, S.1289. 
PrUfung. b) Die wasserige Losung (0,25 g + 5 eem) darf naeh dem Ansauem mit 2 Tr. verd. Salzsaure

dureh 1 Tr. Natriumsulfidli:isung hOehstens sehwach gebraunt werden (Kupfer). 

Ferrum sulfuricum siccatum. Getrocknetes Ferrosulfat. Ferrum sulfuricum 
SIC cum. Vgl. Bd. I, S.1288. 

Die Gehaltsbestimmung wird mit der Halfte der Bd. I, S. 1289 angegebenen Menge ausgefiihrt. Flir 
0,1 g getroeknetes Ferrosulfat mussen mindestens 5,4 ccm '/lO"n-Natriumthiosulfatiosung verbraucht werden = 
mindestens 30,2'1, Fe. 

Flores Arnicae. Arnikabliiten. Vgl. Bd. I. S. 547. 
Mikroskopisehes BUd. Die Antherenhiilften endigen unten stumpf; das Konnektiv der StaubbJatter 

ist in ein dreieekiges Lappehen ausgezogen. Die N arbenlappen tragen an der Spitze ein Bilsehellanger Fegehaare, 
an ihrer Seite je eine Leiste von kleinen Narbenpapillen. Die Fruchtknotenwand enthalt an der AuEenseite der 
Fasersehieht braune bis schwarze Einlagerungen von Phytomelan. 

Flores Caryophylli. Gewiirznelken. Caryophy lli. Vgl. Bd. I, S.857. 
Gehalt mindestens 16'1, atherisehes I'll. - Gewiirznelken sind 12-17 mm lang. 
MikroskopischeB Bild. Pulver. Zarte, 4-15 p, meist 6-10 f' breite, gewohnlieh spiralig verdiekte 

GetaEe, zuweilen in Begleitung von Kristallzellreihen oder Fasem. 
1 g Gewiirznelken darf naeh dem Verbrennen hoehstens 0,08 g Riiekstand hinterlassen. 
5 g Gewiirznelken miissen mindestens O,R g atherisehes I'll liefem (s. S. 1292). 

Flores Cltamomillae. I{amillen. Vgl. Bd. I, S.910. 

Gehalt mindestens 0,4 'I, atherisehes I'll. 
Mikroskopisehes Bild. 1m Bliitenboden finden sieh groEe schizogene Sekretbehalter, desgleiehen 

je einer im oberen Mesophyll jedes Hilllblattehens und in den Narben. 
Pul ver. Gelb, gekennzeiehnet dureh die zahlreiehen Pollenkdmer, weWe und gelbe Fetzen der Blu

menkronen mit kleinen, geradhnig·vieleekigen, zum Teil papilldsen oder Behwaeh welJigen Epidermiszellen, 
durch Stilcke der Antheren mit dureh feine Leisten verdiekten Zellwanden, durch Stucke der Fruchtknoten 
mit leistenfdrmigen Reihen schmaler Sehleimzellen und mit Kompositen·Drusenhaaren, durch das grune Par
enehym der Hiillkelehblatter, zarte GefiiEbundel, braune Sekretmassen und geringe Mengen winziger CaJ. 
clUmoxalatdrusen. Das Parenchym der Staubfaden und die Gefalle sind verholzt. 

10 g Kamillen mussen mindestens 0,04 g atherisehes I'll liefern (s. S. 1292). 
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Flores Cinae. Zitwerbliiten. Vgl. Bd. I, S.101O. 

Gehalt mindestens 2'1, Santonin. 
Mikroskopisches Bild. Den Fliigeln der Hiillblittter sind gelegentllch Santoninkristalle aufgelagert, 

dill im CWorzinkjodpraparat zuerst gelb werden und dann in gelbbraune Tropfchen iibergehen. 
Das Pulver ist gelblichgriin und farbt sich mit welngelstiger 1/.·n·Kalilauge sofort tief orange. 
p .. ilfung. Zitwerbliiten diirfen Stengelteile, Stiickchen von schmallinearen, behaarten Laubblatt· 

abschuitten nur in sehr geringer Menge, sonstige Beimengungen nicht enthaiten. 
Das Pulver dar! feinstachelige Pollenkorner (Tanaeetum), stark verholzte Zellen vom Rande der Hull· 

blattehen und stark verholzte Fasern (andere Artemisia·Arten) nicht enthalten. 
1 g Zitwerbliiten darf Meh dem Verbrennen hoehstens 0,1 g Riickstand hinterlassen. 
Gehaltsbestlmmung. Verfahren nach EDER mit kleinen Anderungen. 10 g mittelfein gepulverte 

Zitwerbluten ubergieJ3t man in einem Arzneiglas von etwa 150 cem Inhalt mit 100 g Benzol und laJ3t das Ge· 
misch unter haufigem Umschiitteln eine halbe Stunde lang stehen. Hierauf fiItriert man 80 g der Benzollosung 
< = 8 g Zitwerbluten) durch ein troekenes, gut bedecktes Faltenfilter von 18 cm Durehmesser In ein KOlbchen, 
destilliert das Benzol ab und entfernt die letzten Anteile des Benzols durch Einblasen eines Luftstroms. Den 
Rtickstand iibergieJ3t man mit 40 ecm einer Mischung von 16 g absolutem Alkohol und 85 g Wasser und erhitzt 
€ine Viertelstunde am RiickfluJ3kiiWer. Die heiJ3e Losung gieJ3t man dann dureh einen mit einem Wattebauschchen 
verschlossenen Triehter in ein zweites KOlbchen und waseht das erste KOibehen und das Wattebauschchen zwei· 
mal mit je 5 ccm der heWen Alkohol-Wassermischung nacho Nach dem Erkalten gibt man etwa 0,1 g weWen 
Ton hinzu und erhitzt wiederum eine Vlertelstunde lang am RiickfluJ3kiihler. Danach fiItriert man die heWe 
Losung durch ein glattes Filter von 6 cm Durchmesser in ein gewogenes K6lbchen, wascht Filter und KOlbchen 
dreimal mit je 5 ccm der Alkohol-Wassermischung nach und laBt das Kolbchen verschlossen unter zeltweiligem, 
leichtem Umschwenken an einem vor Licht gesehtitzten Ort bei etwa 15-20' 24 Stunden lang stehen. AIsdann 
fiItriert man die alkoholische Losung, ohne auf die an den Wanden des KOlbchens haftenden Kristalle Riicksicht 
zu nehmen, durch ein glattes Filter von 6 cm Durchmesser, spiiIt dieses sowie das KOlbchen dreimal mit je 
2 ccm Wasser nach und trocknet beide. Darauf wird das auf dem Filter befindllche Santonin durch Auftropfen 
von 5 cem Chloroform gel6st und die Losung In das KOlbchen zuriickgegeben. Das Chloroform laJ3t man unter 
gelindem Erwarmen verdunsten und trocknet den Riickstand 1 Stunde lang bei 100'. Das Gewicht des kristal
linischen Riickstandes muJ3 nach Addition von 0,04 g mindestens 0,16 g betragen = mindestens 2 'I, Santonin. 

Flores Koso. Kosobliiten. VgI. Bd. II, S.32. 

Die nach dem Verbliihen gesammelten und getrockneten, rotlichen, weiblichen Bliiten von Hagenia abys
sinica GJdELIN (statt WILLDENOW). 

1 g Kosobliiten dar! nach dem Verbrennen hochstens 0,14 g Riickstand hinterlassen. 

Flores Lavandulae. Lavendelbliiten. 1m wesentllchen wie Bd. II, S.74. 

Flores Malvae. Malvenbliiten. 1m wesentlichen wie Bd. II, S.126. 

Die Pollenkorner sind mit zahIreiehen Austrittstellen fiir die Pollensehlauehe versehen. 

Flores Sambuci. Holunderbliiten. VgI. Bd. II, S.627. 

Auf der Unterseite der Kelehblatter finden sich mehrzellige Driisenhaare Bowie kleine, einzellige, kegel
f1irmige Haare mit korniger Kutikula; die iibrigen Bliitenorgane sind unbehaart. Die im troekenen Zustand 
ellipsoidisehen Pollenkorner haben 3 schIltzformige Austrittstellen und zeigen auf der Oberflache ein feines, aus 
Stii.behenrelhen gebildetes Netzwerk. 

Flores Tiliae. Lindenbliiten. 1m wesentllehen wie Bd. II, S.868. 

Die Pollenkorner zeigen 3 A ustrittstellen und sind fein punktiert. 

Flores Verbasci. Wollblumen. 1m wesentlichen wie Bd. II, S.905. 

Folia Althaeae. Eibischbliitter. VgI. Bd. I, S.358. 

SpaltBffnungen mit 3 Nebenzellen, von denen die eine meist merklich kleiner ist als die beiden anderen. 
1 g Eibischblittter darf nach dem Verbrennen hochstens 0,16 g Ruekstand hinterJassen. 

Folia Belladonnae. Tollkirschenbliitter. VgI. Bd. I, S.636. 

Mikroskopisehes BiId. Neue Angabe: Spaltoffnungen mit melst 3 Nebenzellen, von denen eine meist 
merklieh kleiner ist. 

p .. ilfung. Tollkirschenblittter diirfen Stengel, Bliiten und Friiehte der Tollkirsche sowie Blittter mit grob 
oder fein gezahntem, gesagtem oder ausgeschweiftem Rande oder mit starkerer Behaarung nicht enthalten. 

Tollkirsehenblatterpulver darf verholzte Fasern, groBe, wellig begrenzte, dickwandige Zellen der Samen
Behale, geradlinig-,ieleekige EpidermiszeIlen, besonders solche mit gekrauselter Kutikula, staITe diekwandige 
Haare, Drusenhaare mit zweizeIIigem Kbpfehen und einzeIIigem Stlelchen, Calciumoxalatdrusen und Calcium
oxalatraphiden nieht enthalten (Blatter von Ailanthus, Phytolacca, Plantago, Stengel und Bluten der Tollkirsehe 
und andere Beimengungen). 

Gehaltsbestimmung. 10 g fein gepulverte Tollkirsehenblatter iibergieBt man in einem Arzneiglas von 
250 cem mit 100 gAther Bowie nach krllftigem Umschiitteln mit 7 g Ammoniakfliissigkeit und laBt das Gemisch 
unter haufigem, krllftigem Umsehiittein 1 Stunde lang stehen. Naeh dem Absetzen gieJ3t man die Iltherisehe 
Losung durch eln Wattebausehchen in ein Arzneiglas von 150 cem, gibt 1 g Talk und naeh 3 Min. langem Sehiitteln 
6 ccm Wasser hinzu. N achdem man das Gemiseh 3 Min. lang durchgeschiittelt hat, laBt man es bis zur vollstandigen 
Klarung stehen, fiItriert 50 g der atherischen Losung (= 5 g Tollkirsehenblatter) durch ein trockenes, gut be
deektes Filter in ein Killbchen und destiIIiert etwa zwei Drittel des Athers abo Den erkalteten Riickstand bringt 
man in einen Seheidetrichter, spult das KOibehen dreimal mit je 5 cem Ather nach und gibt 5 cem l/..-n-Salzsllure 
und 5 cem Wasser hinzu. Hierauf schiittelt man 3 Min. lang krattlg, laBt die salzsaure Losung nach voIlstllndiger 
Klarung in ein Kolbehen abflieJ3en und wiederholt das Ausschiitteln noch dreimal in derselben Weise mit je 5 cem 
Wasser. Nun setzt man zu der salzsauren Losung 2 Tr. MethylrotIOsung hlnzu und titriert mit l/..-n-Kalilauge 
biszumFarbenumschlag. Hierzudiirfen hoehstens 4,48cem l/..-n-Kalilaugeverbraucht werden, so daB mindestens 
0,52 ccm IJ..-n-Salzsaure zur Sattigung des Hyoscyamins erforderlich sind = mindestens 0,3 'I, Hyoseyamin 
(1 ecm l/lO-n-Salzsaure = 28,92 mg Hyoscyamin, Methylrot als Indikator). 
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Die mit Salzsaure achwach angesauerte. titrierte Fliissigkeit wird In elnem Scheidetrichter mit Ather 
ausgeschlittelt. die abgelassene wasaerige Schicht \lis zur schwach alkaliachen Reaktion mit Ammoniakfliissigkelt 
versetzt und wlederum im Scheidetrichter mit Ather ausgeschiittelt. Der nach dem Verdnnsten der zwelten 
atherischen Losnng erhaltene Riickstand mnB nach dem Abdampfen mit 5 Tr. ranchender Salpetersaure und nacb 
dem Erkalten beim DbergieBen mit weingeistiger Kalilauge eine violette Farbung annehmen. 

Pulver. Tollklrschenblatterpulver ist ohne Riickstand zu bereiten. 

Folia Digitalis. Fingerhutbliitter. 
Die getrockneten und grob gepulverten Laubbliitter von Digitalis purpurea L. Es wlrd nicht mehr 

gefordert, daB die Blatter von wlldwaehsenden bllihenden Pflanzen gesammelt werden sollen. 
Fingerhutbliitter werden in braunen, faat ganz gefiillten und gut verschloaaenen Flasehen von iiber 2 g 

bia hOehatena 100g Inhaltin den Handel gebraeht, die naehjedeamaligem GebrauehdurchParaffinieren wieder zu 
verschlieBen aind. AuBerdem kommen noch zugeschmolzene, braune Ampullen mit flachem Boden von 2 g Inhalt 
in den Handel. Der Rest angebrochener Ampullen darf nicht weiter verwendet werden. 

Die GefiiBe tragen eine Aufschrift, die auBer der Inhaltsangabe Angaben iiber die Herstellungsstatte, die 
Kontrollnummer und die J ahreszahl der Priifung entMlt. Die Flaschen sind staatlich plombiert, die Ampullen 
staatlich gestempelt. Plombe oder Stempel mussen das Zeichen der amtlichen Priifungastelle tragen. 

Mikroskopisches BUd. Vgl. Bd. J, S.1174. Die der oberen Epidermis ansitzenden Palisadenzellen 
sind etwa 20 It bis hOchstens 30 It weit. 

Pra/ung. Fingerhutblatter miissen den amtlieh vorgeschriebenen, pharmakologisch 
ermittelten Wirkungswert aufweisen. Die pharmakologische Priifung geschieht in den amtlichen 
Priifungsstellen. ebenso auch die Prufung auf Echtheit. 

1 g Fingerhutblatter darf durch Trocknen bei 100' hOchstens 0,03 g an Gewlcht verlieren und naeh dem 
Verbrennen hochstens 0,13 g Riickstand hlnterlassen. 

Abgabe. Werden Folia Digitalis mit einem Zuaatz wie titrata oder normata verordnet, 
so sind Folia Digitalis abzugeben. 

Au/bewahrung. Die Forderung, daB Fingerhutblatter nicht iiber 1 Jahr lang aufbewahrt werden sollen, 
ist fortgefallen. 

Folia Farfarae. HuflattichbUitter. Vgl. Bd. I, S.1234. 

Mikroskopisches BUd. Vgl. Bd. I, S.1234. Spaltoffnungen von 4-6, seltener bis 9, gewohnlichen 
Epidermiszellen umgeben. Die Haarnarben der Oberseite sind von einem Kranze strahlig von ihnen ausgehender 
Kutikularfalten umgeben. In der Nahe der Nerven liegen schizogene SekretbeMlter. 

Huflattichblatter diirfen Blattstiicke mit 1-2 Palisadenschichten, mit derb- bis dickwandigen, ein- bis 
dreizelligen Haarstiimpfen oder oberseitige Haarbasen mit mehr als 50 f' Durchmesser und ohne strahlige Kutl
kularfalten nicht enthalten (Bliitter von Petasites-, Lappa-, Eupatorium-Arten). 

Folia Hyoscyami. Bilsenkrautbliitter. Vgl. Bd. I, S.1501. 

Prarung. Bilsenkrautblatter diirfen Stengel, Bliiten und Friichte nicht enthaJten. 
Bilsenkrautblatterpulver darf Fasern, grobe GefaBe, Pollenkorner, kleinzelliges Gewebe der Bliitenteile 

und die etwa 150 f< breiten, mit welligen, dicken, gelben, nicht verholzten Wanden versehenen Zellen der Samen
schale nicht enthalten. 

1 g Bilsenkrautblatter darf nach dem Verbrennen hOchstena 0,3 g Riickstand hinterlassen. Der zulassige 
Aschengehalt ist von 24'," auf 30'1, erhOht. 

Gehaltsbestimmung. Wie bei Folia Belladonna (s. S.132S) mit 20 g fein gepulvertenBilsenkrautblattern, 
100 gAther und 7 g Ammoniakfliissigkeit. 50 g der atherischen Losung = 10 g Bilsenkrautblatter. Es diirfen 
zur Sattlgung der iiberschiissigen Saure hochstens 4,76 ccm '/..-n-Kalilauge verbraucht werden, so daB mindestens 
0,24 ccm '/..-n-Salzsaure zur Sattigung des Hyoscyamins erforderlich sil)d = mindestens 0,07 'I, Hyoscyamin. 

Nachweis des Hyoscyamins wle bel Folia Beiladonnae. 

Folia Juglandis. Walnuflbliitter. Vg!. Bd. I, S.1566, 

Mlkroskopisches Bild. Vgl. Bd. I, S.1566. Die obere Epidermis besteht aus Zellen mit fast geraden 
bis schwach weIHgen Seitenwanden, die untere aus Zellen mit meist starker weIHgen, oft aber auch fast geraden 
Seitenwanden. Calciumoxalatdrusen von sehr versehiedener, bisweilen 50 f< welt iiberschreltender GroBe. 

Das Pulver liefert citronengelbe, kristallinische Mikrosublimate. 
1 g WalnuBblatter darf nach dem Verbrennen hOchstens 0,1 g Riickstand hinterlassen. 

Folia Malvae. Malvenbliitter. 
Mikroskopisches BUd. Vgl. Bd. II, S.127. Die obere Epidermis beateht aua vieleckigen Zellen mit 

last geraden oder wenig welligen Seitenwanden, die untere aus zarteren Zellen mit stark welligen Seitenwanden,. 
Malvenblatter dIirfen nicht VOl) Pilzen befallen seln. Malvenblatterpulver darf mehrzellige Haare (Xan

thium strumarium) nicht, Teleutosporen (Puccinia malvacearum) nicht oder nur vereinzelt enthalten. 
1 g Malvenblatter darf nach dem Verbrennen hOchatens 0,17 g Riickstand hlnterlassen. 

Folia Melissae. Melissenbliitter. Yg!. Bd. II, S.156. 

1 g Melissenblatter darf nach dem Verbrennen hochstens 0,14 g Riickatand hinteriassel). 

Folia Menthae piperitae. Pfefferminzbliitter. Vg!. Bd. II, 8_15S. 

Pfefferminzblatter diirfen Stengeltelle nicht enthalten. 
1 g Pfefferminzblatter darf nach dem Verbrennen hochstens 0,12 g Riickstand hinterlasaen. 
10 g Pfefferminzblatter miissen mindestens 0,07 g atherlaches 01 liefern (s. S. 1292), 

Folia Salviae. Salbeibliitter. Vg!. Bd. II, S.625. 

3--S cm la!)g. 
Salbeiblatter diirfen dunkelgriine, erheblich groBere oder am Grunde herzformige oder mit Sternhaarel) 

besetzte Blatter nicht enthaJten (andere Salvia- und Phlomis-Arten). 
Salbeiblatterpulver dari einzellige, breitkegelformige Haare oder Sternhaare nicht enthalten (andere 

Salvia- und Phlomia·Arten). 
1 g Salbelblatter darf nach dem Verbrennen hochstens O,OS g Riickstand hinterlassen. 
10 g Salbelblatter miiaaen mindeatens 0,15 g atherischea 01 liefern (a. S. 1292). 

Hager, Handbuch II. 84 
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Folia Sennae. Sennesbliitter. Vgl. Bd. II, s. 691. 

Die getrockneten Blattchen der paarig gefiederten Laubblatter von Cassia angustifolia V ~HL und Cassia 
acutifolia DELILE (nach Germ. 5 nur von C. angustifolia). 

SennesbJatterpulver dad dick· oder diinnwandige, mehrzellige Haare, Epidermiszellen mit welligen Seiten· 
wand en, Epidermisfetzen mit deutlicher Kutikularstreifung oder ·krauselung, papillose Epidermiszellen und braune 
Sekretklumpen nicht enthalten (Blatter von Solenostemma·, Colutea-, Thephrosia-, Coriaria-, Coronilla
Ailanthus-Arten u. a.). In einem mit 80 'I,iger Schwefelsaure hergestellten Praparate diiden nur grime und 
braunliche, jedoch keine tief karmesinrot gefarbten Teilchen zu erkennen sein (Cassia auriculata). 

0,5 g gepulverte Sennesblatter werden mit 10 <lcm welngeistiger Kalilauge einige Minuten lang gekocht, 
dann mit 10 ccm Wasser versetzt und filtriert. Nach schwachem Ansauern wird das Filtrat mit der doppelten 
Raummenge Benzol ausgeschiittelt. Werden 5 ccm des klar abgehobenen Benzols mit der gleiehen Raummenge 
Ammoniakfliissigkelt durchgeschiittelt, so muB sich diese deutlich rot farben. 

1 g Sennesblatter darf nach dem Verbrennen hochstens 0,12 g Riickstand hinterlassen. 

Folia Stramonii. Stechapfelbliitter. Vg!. Bd. I, S.116l. 

StechapfelbJatterpulver darf abweichend geformte Epidermiszellen, glatte Deckhaare, iiber 25 I" welte 
GefaBe und unter den groBeren Pulverteilchen kristallireie Mesophyllstiicke nicht enthalten (Stengelteile, Blatter 
von Solanum-, Lactuca-, Xanthium-Arten u. a.). 

1 g Stechapfelblatter dad nach dem Verbrennen hOchstens 0,2 g Riiekstand hinterlassen. 

Folia Stramonii nitrata. Asthmakraut. 
Fein zerschnittene Stechapfelblatter 600 T., Kaliumcarbonat 1 T., Kaliumchlorat 4 T., Kaliumnitrat 

200 T., Wasser 400 T. Die Stechapfelblatter werden mit der heiBen Losung der Salze in dem Wasser gleichmaBig 
durcbfeuehtet und bei gelinder Warme getrocknet. Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Folia Trifolii fibrini. Bitterklee. 1m wesentlichen wie Bd. II, S.170. 

Folia Uvae Ursie Biirentraubenbliitter. Vg!. Bd. I, S.521. 

Durch die neue Angabe, daB die Blatter oberseits meist glanzend sind, ist Riicksicht auf spanische, 
nicht gJanzende Barentraubenblatter genommen. 

Mikroskopisches Bild. SpalWffnungen bis etwa 50 i' lang, 40 i' breit, und von einem Kranze gewohn
licher Epidermiszellen umge ben. 

Pulver. Barentraubenblatterpulver ist griin und gekennzeichnet durch zum Teil spalWffnungsireie, zum 
Teil glOBe Spaltilffnungen enthaltende Epidermisfetzen aus geradlinig-vieleckigen Zellen, deren AuBenwaud 
haufig unregelmaf3ige Risse zelgt, Stiicke des Mesophylls und der GefaBbimdel, knorrige Fasern und farblose, 
dickwandlge Parenchymzellen, bisweilen mit Einzelkristallen von Calclumoxalat und vereinzelten Starke
kornern. 

Barentraubenblatter diirfen Stengelstiicke, Blatter von der GroBe der Barentraubenblatter, aber von 
krautiger Besehaffenheit oder mit gesagtem Rande oder mit fiederiger Nervatur oder mit braunen Piinktchen 
auf der Unterseite oder braune oder erheblich groBere Blatter nicht enthalten. Barentraubenblatterpulver dart 
Teilchen mit welligen Epidermiszellen, Calciumoxalatdrusen, kurze, kegeiformige, sehr stark verdlckte Haare 
und Mesophyll~ellen, die sieh mit verd. Eisenchloridlilsung (1 + 9) in elner halben Stunde nieht blau farben, nieht 
enthalten (andere Ericaeeae, Buxus). 

1 g Barentraubenblatter darf nach dem Verbrennen hOchstens 0,04 g Rtiekstand hinterlassen. 
Anwendung. Abkochungen von Barentraubenblattern sind aus grobem Pulver herzu

stell en. 

Formaldehyd solutus. Formaldehydlosung. Formalin (E. W.). 
Eigenschaften. Erkennung wie Bd. I, S.1308. 
Dlchte (20 ') 1,075-1,086. , 
p .. lifuny. a und b wie Bd. I, S. 1308. ~l Eine Mischung von 1 eem Formaldehydlosung und 4 cern Wasser 

darf nach Zusatz von 3 Tr. verd. Esslgsaure durch 3 Tr. Natriumsulfidlosung nicht verandert werden (Schwer
metalle). d) 1 cem Formaldehydlosung dad naeh Zusatz von 2 Tr. Phenolphthaleinlilsung zur Neutralisation 
hoehstens 0,05 ccm n-Kalilauge verbrauehen (unzulasslge Menge Saure). 

Anmerkung zu d. Man titriert besser wie Bd. I, S. 1308 angegeben, 10 eem Formaldehydlilsung mit 
l/,..n-Kalilauge. Es diirfen dann bls zu 5 ccm der Lauge verbraueht werden. Durch die Probe der Germ. 6 1st ein Ge
halt von 2,3 'I. Ameisensaure zulassig. 

Gehaltsbestimmung. (Vg!. Verfahren S. 1309 der Helv.) Etwa 1 g Formaldehydlilsung wird in einem 
Meakolbchen von 100 ecm Inhalt, der 2,5 ecm Wasser und 2,5 ccm n-Kalilauge enthiilt, genau gewogen; das 
Kolbchen wird naeh dem Umsehiitteln mit Wasser bis zur Marke gefiillt. 10 ccm dieser Losung versetzt man 
mit 50 ecm '/lO-n-Jodlilsung und fugt 20 cem n-Kalilauge hinzu. Man Jaat eine Viertelstunde lang bei Zimmer
temperatur stehen, fiigt dann 10 cem verd. Schwefelsaure und 10 cem Starkelosung zu und titriert mit '/,..n
Natriumthiosulfatlosung; von dieser diirfen hOchstens 26,7 cem verbraueht werden, so daa lur je 0,1 g Form
aldehydlilsung mindestens 23,3 cem '/1O-n-JodI6sung verbraucht sind = mindestens 35 'I, Formaldehyd (1 ecm 
'/..-n-Jodlilsung = 1,501 mg Formaldehyd). 

Aufbewah .. ung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt und bei einer Temperatur von nicht unter 9 '. 

Fructus Anisi. Anis. Vg!. Bd. I, S.461. 

Prlifuny. Anis darf keine grau- bis gelblichbraunliehen, fiaehen, nierenfilrmigen, 1-2 mm groaen Samen 
(Hyoscyamus) und keine kahlen Umbelllferenfrtichte mit scharf eingesehnittenen braungriinen Talchen und 
hellen, starken Rippen (Aethusa cynapium) oder mit wellig-gekerbten Rippen (Conium maeulatuml enthalten; 
andere fremde Frtiehte und Samen, Stengelteile, Doldenstrahlen diIrfen in Anis nur in geringer Menge vor
handen sein. 

Anispulver darf keine 80-180 I-' groBen, wellig begrenzten Zellen oder deren Teile mit gelben bis hell· 
braunen, glanzenden. bis iiber 10 I" dicken, nicht verholzten Wanden (Epidermis von Hyoscyamus-Samen). keine 
diinnwandigen Parenehymzellen mit Bohr zarten verholzten Spiral- und Netdaserverdiekungen (l!'ruchtwand 
von Aethusa eynapium) und keine Starkekorner uber 10 I-' Groae enthaJten; iiber 20 1< weite GefaBe (Stengelteile, 
Doldenstrahlen) und kleinkornige Starke durfen hochstens in sehr geringer Menge vorhanden sein. 

5 g zerquetschter Anis oder Anispulver werden In elnem Kolben von 250 cem Inhalt mit 75 eem Wasser 
und 2 ccm Kalilauge mehrere Stun den lang stehengelassen. Das Gemisch wird nach Zusatz von 10 ccm einer 
wasserigen Losung von Bariumehlorid (1 + 9) der Destillation unterworfen. bis etwa 10 ccm Fliissigkeit iiber-
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gegangen sind. Das Destillat wird nach Zusatz einiger Tropfen Salzsaure mit Ather ausgeschiittelt und die 
wasserige Flussigkeit in einer kleinen Glasschale auf dem Wasserbad verdampft, der Riickstand sodann mit 
einigen Tropfen Kalilauge aufgenommen und die erhaltene Losung nach Auflegen eines Uhrglases auf die Glas· 
schale auf dem Drahtnetz mit 1 cm hoher Flamme der Mikrodestillation unterworfen (s. s. 1292). Das an dem 
Uhrglas sich ansammelnde Destillat darf mit J odiosung keine Triibung oder Fallung geben (Friichte von 
Conium maculatum L.). 

1 g Anis darf nach dem Verbrennen hochstens 0,1 g Riickstand hinterlassen. 
10 g Anis miissen mindestens 0,15 g atherisches OJ liefern. 

Fructus Aurantii immaturi. Unreife Pomeranzen. Vgl. Bd. I, S.1025. 

Mikroskopisches Bild. Vgl. Bd. I, S.1025. Die kleinzellige Epidermis der Frucht 1st mit Spalt
offnungen versehen. 

Das Pulver ist hellbraun, farbt sich mit Kalilauge lebhaft gelb und ist gekennzeichnet durch die Triimmer 
des derbwandigen, farblosen Parenchyms, dessen auBere Schichten sich oft noch 1m Zusammenhang mit der 
Epidermis befinden und kleine Calciumoxalatkristalle enthalten, sowie durch vereinzelte schwach verholzte 
SpiralgefaBe. 

Das Pulver unreifer Pomeranzen darf nur sehr geringe Mengen kleiukorniger Starke enthalten. 
1 g unreife Pomeranzen darf nach dem Verbrennen hochstens 0,065 g Riickstand hinterlassen. 

Fructus Capsici. Spaniscber Pfeffer. Vgl. Bd. I, S.794. 

Das Pulver darf andere, insbesondere polyedrische Starkekorner (Mais) sowie groBere, rundliche bis 
ovale Starkeballen von gelber Farbe (Kurkumawurzel) nicht, Schimmelpilzhyphen nur ganz vereinzelt enthalten. 
Wird eine geringe Menge des Pulvers in einer Porzellanschale vorsichtig auf konz. Schwefelsaure gestreut, so muB 
es sich sofort blaulichgriin, dann braungrim far ben. Eine rote oder violette Farbung darf auch nicht voriiber
gehend auftreten (Teerfarbstoffe). 

1 g spanischer Pfeffer dar! nach dem Verbrennen hochstens 0,08 g Riickstand hinterlassen. 

Fructus Cardamomi. Malabar-Kardamomen. Vgl. Bd. I, S.823. 

Das Pulver der Malabar·Kardamomen darf Einzelstarkekorner von iiber 10 It GroBe (Getreide, Ingwer) 
und verholzte Fasern (Fruchtschale) nicht enthaJten. 

1 g Malabar Kardamomen darf nach dem Verbrennen hochstens 0,1 g Riickstand hinterlassen. 

Fructus Carvi. Kummel. Vgl. Bd. I, S.854. 

Kiimmelpulver darf grollere Mengen dickwandiger Fasern und iiber 20 p weite GefaBe (Stengelteile und 
Doldenstrahlen) nicht enthalten. 

1 g Kiimmel dar! nach dem Verbrennen hochstens 0,08 g Rilckstand hinterlassen. 
10 g Kiimmel mussen mindestens 0,4 g atherisches OJ Iiefern (s. S. 1292). 

Fructus Colocynthidis. Koloquintben. Vgl. Bd. J, S.1086. 

Koloquinthenpulver dar!, abgesehen von den Spiralen der Leitbilndel, nur ganz vereinzelte verholzte 
Teilchen (Steinzellen der aulleren Fruchtwand oder der Samenschale) enthalten. Fetttropfen oder Aleuronkorner 
(Samenbestandteile) sowie Starke diirfen nicht vorhanden seine 

Fructus Cubebae. Kubeben. eu be bae. 1m wesentlichen wie Bd. I, S.1126. 

Fructus Foeniculi. Fencbel. Vgl. Bd. I, S.1303. 

Fenchelpulver darf Starke (Unkrautsamen), groBere Mengen dickwandiger Fasern und iiber 20 p weite 
Gefalle (Stengelteile und Doldenstrahlen) nicht enthalten. 

1 g Fenchel darf nach dem Verbrennen hbchstens 0,1 g Riickstand hinterlassen. 
10 g Fenchel mussen mindestens 0,45 g atherisches 01 Jiefern (s. S.1292). 

Fructus J uniperi. Wacbolderbeeren. Vgl. Rd. I, S.1568. 
Gehalt mindestens 1"10 atherisches 01 (s. S.1292). 

Fructus Lauri. Lorbeeren. Vgl. Bd. II, S.73. 
1 g Lorbeeren dar! nach dem Verbrennen hochstens 0,03 g Riickstand hinterlassen. 

Fructus Piperis nigri. Scbwarzer Pfeffer. Pi per nigrum. Vgl. Bd. II, S.465. 
Das Pulver des schwarzen Pfeffers darf iiber 6 /.1 grolle Starkekorner (fremde Starkearten), groBe getiipfelte 

Zellen mit sehr starken, aus Reservezellulose bestehenden, weiB erscheinenden Wandverdickungen (Steinnull
mehl) nicht enthalten. 

1 g schwarzer Pfeffer dar! nach dem Verbrennen hochstens 0,05 g Riickstand hinterlassen. 

Galbanum. Galbanum. 1m wesentlichen wie Bd. I, S.1326. 

Beim Kochen mit Salzsaure farbt sich der ungelOst bleibende Teil blau bis violett; die abfiltrierte Fliissig
keit ist zuweilen rot gefarbt. 

Gallae. GaUiipfel. 1m wesentlichen wie Bd. I, S.1331. 

Gelatina alba. WeiBer Leim. 
Pf"ilfung. Germ. 5 forderte Abwesenheit von Schwefliger Saure (s.Bd.I, S.1336, Probe 0). GP,fm.6 

gestattet einen geringen Gehalt an Schwefliger Saure, der durch folgende Probe begrenzt ist: In einem Kolben 
von etwa 500 ccm lallt man 20 g weWen Leim in 60 ccm Wasser einige Stunden lang quellen und lOst dann durch 
Erwiirmen auf dem Wasserbad. Nach dem Verdiinnen mit 50 ccm Wasser und Zusatz von 10 ccm Phosphorsiiure 
wird das Schwefeldioxyd im Kohlendioxydstrom durch Erwiirmen im siedenden Wasserbad in eine gut gekiihlte 
Vorlage, die 20 ccm '/,.-n-Jodiosung enthiilt, iibergetrieben. Man beginnt mit dem Erwiirmen, sobald die Luft 
aus dem Kolben durch das Kohlendioxyd verdrangt ist, und erwarmt unter andauerndem Durchleiten von 
Kohlendioxyd mindestens 1 Stunde lang. Dann kocht man die J odIOsung bis zur Entfernung des iiberschilssigen 
Jods und gibt zu der heiBen Losung einige Tropfen Salzsaure und 0,8 ccm BariumnitratIOsung (1 + 19) hinzn. 
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Nach dem Erkalten darf im Filtrat durch weiteren Zusatz von BariumnltratlOsung keine Triibung mehr ent· 
stehen. 

Allmerkung. Es empfiehlt slch, die Gelatine zunachst qualitativ auf Schwefeldioxyd zu priifen (Probe c, 
Bd. I, S. 1336 nebst Anmerkung). Bei Abwesenheit von Schwefeldioxyd ist die Probe der Germ. 6 iiberfliIssig. 

Gelatina Zinci. Zinkleim. Wie Bd. II, S.986 Erganzb. 

Glandulae Thyreoideae siccata~. Getrocknete Schilddriisen. 
Die zerkleinerte, bei gelinder Warme getrocknete und gepulverte Scbilddriise von Rindern oder Schafe n. 

1 T. getrocknete <)ebilddriIsen = etwa 5 T. friseher Scbilddriisen. Gelbbraunes, mitteifeines Pulver von schwaehem, 
eigentumlichem Geruch. 

Mikroskopisches Bild. Bei etwa 100facher VergroLlerung erkennt man gelbliehgraue bis rotliehgelbe 
unregelmaLlige Gewebeschollen, von denen ein erheblieher Teil aus rundliehen Drusenblasehen zusammengesetzt 
1st, wahrend einzelne dureh sehsrfkantige, ott mit museheligen Bruchflaehen versehene.Formen und durch ibre 
gleiehmaLlig durehseheinende strukturlose' lIesehaffenheit auffallen. 

Mit einer Misehung von 1 T. Kalilauge und 2 T. Wasser hergestelite Praparate lassen dureh die allmahlich 
eintretende Quellung und Aufhellung die Formelemente deutlich hervortreten. Bei etwa 300facher VergrbLlerung 
erkennt man zahlrelehe isolierte, oft aber noeh zu gr6Beren Gewebeteilchen vereinigte, etwa eirunde Drusen
blasehen versebiedener GroLle, die nur durch weulg Bindegewebe voneinander getrennt sind. Die Driisenblaschen 
sind mit einscbiehtigem Epithel aus niedrigen, etwa kublschen Zellen ausgekleidet und mit einem Inhslt ver
sehen, der aus einer strukturlosen, oft feinkornigen Masse, dem Kolloide, besteht; ferner erkennt man in geringer 
Menge Bruehstucke des Blaseheninhslts, quergestreifte Muskeifasern, Bruehstiieke von GefaLlen, insbesondere 
von Arterien, die dureh ziemlich derbe netzartige Gefleehte meist in der Langsriehtung verJaufender, elastiseher 
Fasern ausgezeichnet sind: auLlerdem finden sieh vorwiegend aus der Driisenkapsel stammende Teilchen mit 
feinen elastisehen ]'asern vor. 

Werden einlge Milligramm getrocknete Sebilddriisen in einem Sehalehen mit etwa 3 eem Jodbenzin iiber· 
gossen, 1 Min. lang umgeschwenkt, und wird der gelbbraune Bodensatz nach dem AbgieLlen der Fliissigkeit mit 
etwas Petroleumbenzin naehgewaschen, so dUrfen in einem mit fiiisslgem Paraffin hergestellten Praparat bei etwa 
300facher VergroLlerung farblose Tellchen nieht erkennbar sein (Milchzueker, Starke, Salze und ahnliehe Stoffel. 

Hefezellen dUrfen in den getrockneten Sehilddriisen nicht nachwelsbar sein (Troekenhefe). 
Chemische Priljung. 1 g getrocknete Scbilddriisen werden in einem Becherglas mit 10 ecm Wasser 

iibergossen und das Gemiseh unter zeitweiligem Umsehwenken 1 Stunde lang stehen gelassen. Darauf filtriert 
man durch ein kleines, mit Wasser angefeuehtetes, glattes Filter und wascht Beeherglas und Filter mit 5 ccm 
Wasser naeh. Erbitzt man das Filtrat bis zum Bieden und gibt 1 Tr. verd. Essigsaure hinzu, so muLl sleh ein 
flockiger Niedersehlag von EiweiB ausseheiden (zu hohe Temperatur bei der Troeknung). Nach dem ErkaJten 
und Absetzen des Niedersehlags filtriert man die Losung dureh ein kleines Filter = wasseriger A uszug. -
Die auf dem Filter gesammelten getrockneten Schllddriisen werden in das Beeherglas zuriickgegeben und mit 
10 cem Weingeist iibergossen; das Gemiseh wird unter zeitwelligem Umsehwenken 1 Stunde lang stehengelassen. 
Darauf filtriert man durch ein kleines, glattes Filter und wascht Beeherglas und Filter mit 5 cern Weingeist naeh = 
weingeistiger A uszug. - Die auf dem Filter gesammelten getrockneten Sehilddriisen werden wiederum in 
das Beeherglas zuriickgegeben unll. mit 10 cem Ather ubergossen: das Gemisch wird mit einem Uhrglas bedeckt 
1 Stunde lang stehengelassen. Darauf filtriert man dureh ein kleines, glattes Filter und waseht Beeherglas und 
Filter mit 5 eem Ather naeh = atherischer Auszug. 

Nun verdampft man in einem Porzellantiegel von etwa 25 cem Inhalt unter anfangs gelindem Erwarmen 
naeheinander den atherisehen, weingeistigen und wasserigen Auszug bis auf insgesamt 0,5 cem, gibt 5 g einer 
Mischung von 5 T. Kaliumearbonat, 5 T. getroeknetem Natriumcarbonat und 3 T. Kaliumnltrat hlnzu und er' 
warmt das Gemiseh auf dem Wasserbad bis zur Troekne. Danaeh erhitzt man zunachst gelinde, dann starker bis 
zum Sehmelzen des Gemisehes. Naeh dem Erkalten lOst man die Schmelze unter Erwarmen in etwa 40 cem 
Wasser und fiihrt die Losung in ein Becherglas von etwa 200 eem uber. Naeh Zusatz von 0,2 g gepulvertem 
Kalinmpermanganat kocht man etwa 2 Min. lang, gibt vorsiehtig unter Umschwenken etwa 20 ccm verd. Schwefel· 
saure hinzu, bis Lackmuspapier gerotet wird, und kaeht eine halbe Stunde lang unter Erganzung des verdampfen
den Wassers. Alsdann versetzt man die Losung vorsiehtig mit 2-3g getroeknetem Natriumcarbonat, bis Laek· 
muspapier geblaut wird, und 0,2 g Talk, kocht 1 Min. lang und setzt zu der Fliisslgkeit, die noeh deutlich die 
Farbe des Kaliumpermanganats aufweisen muLl, 0,5 cern Weingeist hinzu. Naehdem man bis zur Entfernung des 
Welngeistes 10 Min. lang unter Erganzung des verdampfenden Wassers gekocht hat, filtriert man die heiBe 
Losung dureh ein glattes Filter von 12 em Durehmesser In einen Kolben und waseht Becherglas und Filter 
drelmal mit je 20 ecm heWer Natriumsulfatlosung (1 + 19) nacho Zu der farblosen Losung glbt man naeh dem 
Erkalten vorsichtig 20 eem verd. Sehwefelsaure hinzu und versetzt mit 0,1 g Kaliumjodid. N ach Zusatz von 
Starkellisung muLl die Losung durch 0,1 ecm '/ .. -n-Natriumthlosulfatlosung entfllrbt werden (fremde Jod· 
verbindungen). Nimmt die Losung vor Ablauf von 1 Min. wieder eine blaue Farbung an, so ist die Priifung von 
Anfang an zu wiederholen. 

Gehaltsbestimmung. Gehalt mindestens 0,18 0/0 Jod. 1 g getrocknete Schilddriisen wird in einem 
Porzellantiegel von etwa 50 ccm Inhalt mit 7 g einer Misehung von 5 T. Kaliumcarbonat, 5 T. getroeknetem 
Natriumearbonat und 3 T. Kaliumnltrat gemischt und mit 3 g der Salzmisehung bedeekt. Man erhitzt den 
Tiegel zunaehst etwa 10 Min. lang sehwaeh und dann starker bis zum Sehmelzen der Masse. Nach dem Erkalten 
lost man die weiBliehgraue Sehmelze unter Erwarmen in 75 cem Wasser und fuhrt die Losung in ein Beeherglas 
von etwa 400 cern uber. Naeh Zugabe von 0,3 g gepulvertem Kaliumpermanganat koeht man 2 Min. lang, gibt 
vorsiehtig unter Umschwenken etwa 40 ccm verd. Sehwefelsaure hinzu, bis Lackmuspapier gerbtet wird, und 
koeht eine halbe Stunde lang unter Erganzung des verdampfenden Wassers. Dann versetzt man die Losung 
vorsiehtig mit 2-3 g getroeknetem Natriumcarbonat, bis Laekmuspapier gebliut wird, und mit 0,3 g Talk, kotht 
1 Min. lang und setzt zu der Fliissigkeit, die noch deutlleh die Farbe des Kaliumpermanganats aufweisen muLl, 
0,5 cern Weingeist hlnzu. Nachdem man bls zur Entfernung des Weingeistes 10 Min. lang unter Erganzung des 
verdampfenden Wassers gekoeht hat, filtriert man die heWe Losung dureh eln glattes Filter von 12 em Dureh
messer in einen Kolben und waseht Beeherglas und Filter dreimal mit je 20 cern einer heiBeD Losung von 
Natriumsulfat (I + 19) nacho Zu der farblosen Losung gibt man naeh dem Erkalten vorslchtig 20 eem verd. 
Sehwefelsaure hlnzu, versetzt mit 0,1 g Kaliumjodid und etwa 10 cem Starkellisung und tltriert mit '/,o-n
N atriumthiosulfatlosung bis zur EntfiLrbung. Hierzu miissen mlndestens O,S5 eem verbraucht werden = min
destens O,ls olo Jod (1 eem '/,o-n·Natrlumthiosuifatllisung = 2,115 mg Jad, weil das zu bestimmende Jod in 
Form von Jodat vorliegt). Nimmt die titrierte Losung vor Ablaut von 3 Min. wieder eine blaue Farbung an, 
so 1st die Bestimmung von Anfang an zu wiederholen. 

0,2 g getrocknete Scbilddriisen dUrfen dureh Troeknen bei 100 0 hliehstens 0,012 g an Gewieht verlieren 
und naeh dem Verbrennen hoehstens 0,01 g Riiekstand binterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtlg. 
Anwendung. GroLlte Einzelgabe 0,5 g, Tagesgabe 1,0 g. 
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Glycerinum. Glycerin. 
Gehalt 84~87'1. wasserfreies Glycerin: Dichte (20') 1,221-1,231. 
PrUfung. Verrelbt man etwa 1 g Glycerin zwischen den Randen, so dart keln fremdartiger Geruch wahr' 

nehmbar sein.-EineMischung von 1 ccm Glycerin und 3 ccm NatriumhypophosphltlOsung darf bel halbstiin· 
digem Erhitzen 1m sledenden Wasserbad kelne dunklere Fiirbung annehmen (Arsen). - Die wasserige Losung 
(1 + 5) dart durch BariumnitratlOsung (Schwefelsaure) nicht sofort verandert und durch Silbernitratiosung 
(Salzsaure) hochstens opalislerend getriibt werdeu. Die wasserige Losung (1 + 5) darf,nach Zusatz von 3 Tr. 
verd. Essigsaure durch 3 Tr. NatriumsulfldlOsung nicht verandert werden (Schwermetalle). 1m iibrigen wie 
Bd. I, S. 1356. 

Gossypium depuratum. Gereinigte Baumwolle. Vgl. Bd. II, S.999. Priifung ,auf Sauren: 
53 cern des mit 150 ccm hell3em Wasser aus 15 g ger. Baumwolle bereiteten Auszuges (s. S. 1000) mUssen nach 
Zusatz von 3 Tr. Phenolphthalelniosung und 0,25 ccm '/ .. -n-Kalilauge mind. 'I, Min. rotgefarbt bleiben. 

Guajacolum carbonicum. Guajakolcarbonat. Duotal (E. W.). 
1m wesentlichen wie Bd. I, S.1392. Der Nachweis des Guajakols 1st mit dem Nachweis der Kohlenaaure 

verelnigt. Man versetzt das bei der zweiten Probe erhaltene Filtrat mit 5 ccm Wasser, verjagt den Alkohol durch 
A bdampfen und schiittelt den Riickstand mit Ather aus. , ' 

.4nwendung. Die R5chstgaben der Germ. 5 sind fortgefallen. 

Gummi arabicum. Arabisches Gummi. 1m wesentlichen wie Bd. I, S.1409. 

Guttapercha. Guttapercha. 
Der koaguIierte und getrocknete Milchsaft von Pall\ljuium·Arten. Vgl. Bd. I, S.1414. 
Guttaperchastabchen, Guttapercha in bacillis, 'sind aus Guttapercha hergestellte, welBe oder grau· 

weiBe Stiibchen, die unter Wasser aufzubewahren sind, dem 10 'I. Glycerin oder 10 'I, Welngeist zuzusetzen sind. 

Gutti. Gummigutt. 1m wesentlichen wie Bd. I, S.1418. 

Herba Absinthii. Wermut. Vgl. Bd. I, S.581. 
Das Pulver dart starkgewundene, sehr lange, denen des Wermuts im iibrigen glelch gebaute Deckhaare 

(Artemisia vulgaris) nicht enthalten. Es dart nicht iiberwiegend aus Teilen des Stengelgewebes bestehen. 
1 g Wermut dart nach dem Verbrennen h6chstens 0,1 g Riickstand hinterlassen. 

Herba Cardui benedicti. Kardobenediktenkraut. Vgl. Bd. I, S.1037. 
1 g Kardobenedlktenkraut dart nach dem Verbrennen h6chstens 0,2 g Riickstand hinterlassen. 

Herba Centaurii. Tausendgiildenkraut. Vgl. Bd. T, S.886. 
Die Zellen des Rolzkorpers des Stengels sind sehr dlckwandig. Die Zellen des Mesophylls enthalten je einen 

Einzelkristall von Calciumoxalat. Die Pollenkorner sind kugelig, glatt, fein punktlert, und haben 3 schlitzformige 
Austrittstellen. 

DaB Pulver ist grUn und gekennzelchnet durch zahlrelche Telle des Stengels mit GetaBen und Fasern, 
wellige Epldermiszellen d~r Blatter, geradlinig-vleleckige EpldermiBzellen der Kelche mit strahliger Kutlkular
faltung iiber jeder 7.elle, Mesophyllstiicke, zum Tell mit den kleinen Calciumoxalatkristallen, rote StUcke der 
Blumenkronen und Pollenkorner. Das Pulver dart Raarblldungen und Calclumoxalatraphlden (Epllobfum) nicht 
enthalten. 1 g Tausendgiildenkraut dart nach dem Verbrennen hochstens 0,08 g Riickstand hinterlassen. 

Herba Lobeliae. Lobelienkraut. Vgl. Bd. II, S.97. 
Die GefaBbiindel der Fruchtwand sind von Fasern begleitet. In der Epidermis der Fruchtscheldewand 

linden sich dickwandige, stark buchtige Zellen. 
1 g Lobelienkraut dart nach dem Verbrennen hochstens 0,12 g Riickstand hinterlassen. 

Herba Meliloti. Steinklee. Vgl. Bd.lI, S.155. 

Herba Serpylli. Quendel. Vgl. Bd. II, S.738. 

Herba Thymi. Thymian. Vgl. Bd.II, S.864. 
Die a bgestreitten Blatter und Bliiten. 
1 g Thymian dart nach dem Verbrennen hochstens 0,12 g Riickstand hinterlassen. 

Herba Violae tricoloris. Stiefmiitterchen. Vgl. Bd.lI, S.966. 

Hexamethylentetraminum. Hexamethylentetramin. Urotropin (E. W.). 
Eigenschaften und Erkennung 1m wesentlichen wie Bd. I, S. 1429. 
PrUfung. Bel der Probe II auf Schwermetalle dart die wasserige Losung (0,25 g + 5 ccm) durch 3 Tr. 

NatriumsulfidlOsung nlcht verandert werden. II) Die mit 2 cem Salpetersaure versetzte wasserige Losung (0,25 g 
+ 5 cern) darf naeh Zusatz von einigen Tropfen SilbernitratlOsung h6chstens elne Opaleszenz zeigen (Chloride). 
Neue Probe' Die Losung von 0,1 g Rexamethylentetramin in 2 ccm konz. Schwefelsaure muB farblos sein (fremde 
organische Stoffel. 

H omatropinum hydrobromicum. Homatropinhydrobromid. 1m wesentlichen wie Bd. I, S. 652. 

Hydrargyrum. Quecksilber. 
Gehalt 99,6-100'1, Rg. 
Dlchte (20') 13,546. 
Gehaltsbestlmmung. Etwa 0,3 g Quecksllber werden In elnem KOIbchen genau gewogen und mit 

10 ccm Salpetersaure etwa 10 Min. lang aut dem Wasserbad erhitzt; wahrend des Erhltzens wlrd auf das Kolbchen 
ein Trichter gesetzt. Sobald kelne Quecksllberkiigelchen mehr erkennbar sind, spiilt man naeh dem Abkiihlen 
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den Trlchter mit etwa 20 ccm Wasser nach und fiigt so viel Kaliumpermanganatlosung (1 + 19) hinzu, daB die 
Losung rot gefiirbt ist oder sich braune Flocken abscheiden. Man entfiirbt oder kliirt dann das Gemisch durch 
Zusatz von wenig Ferrosuifat, setzt 5 ccm FerriammoniumsuifatlOsung hinzu und titrlert mit '/,.-n-Ammonium
rhodanidlOsung bis zum Farbenumschlag. H1erbei miissen fiir je 0,3 g Quecksilber 29,8-29,9 ccm '/,,-n-Ammonium
rhodanidlOsung verbraucht werden = 99,6-100'1, Quecksilber (1 ccm '/lO-n-AmmoniumrhodanidlOsung = 
10,03 mg Hg). 

Hydrargyrum bichloratum. Quecksilberchlorid. Sublimat. Siehe Bd.l, S.145l. 

Hydrargyrum bijodatum. Quecksilberjodid. Siehe Bd. I, S.1455 u.1456. 

Hydrargyrum chloratum. Quecksilberchloriir. KalomeL 1m wesentlichen wie Bd. I, S. 1459. 

Pril/ung. Probe b) und r) Schiittelt man 1 g Quecksilberchloriir mit 10 ccm Wasser, liiBt das Gemisch 
eine halbe Stunde lang zum Absetzen stehen und filtriert die iiberstehende Fliissigkeit durch ein doppeltes, mit 
Wasser angefeuchtetes Filter, so darf das klare Filtrat durch SilbernitratlOsung (Quecksilberchlorid) hOchstens 
opalisierend getrubt und durch Natriumsulfidlosung (Schwermetallsalze) nicht veriindert werden. 

Anwendung. GroBte Einzelgabe (zu Einspritzungen) 0,1 g. 

Hydrargyrum chloratum vapore paratum. Durch Dampf bereitetes Quecksilberchloriir. 
Vgl. Bd. I, S. 1460. 
Prll/ung auf Quecksilberchlorid und Schwermetalle wie beim vorigen. 

Hydrargyrum cyanatum. Quecksilbercyanid. Vgl. Bd. I. S.1462. 

Hydrargyrum oxycyanatum. Quecksilberoxycyanid. Hydrargyrum 
natum cum Hydrargyro cyanato. Cyanidhaltiges 
silberoxycyanid. 

oxycya
Queck-

Quecksilberoxycyanid 1st eln Gemisch von etwa 34'1. (eigentlichem) Quecksilberoxycyanid, Hg(CN).·HgO 
und etwa 66'1, QuecksilbeEcyanid, Hg(CN),. 

Gehalt 33,3-35,2 '1. Quecksilberoxycyanid, Hg(CN),· HgO, entsprechend 15,37-16,25 'I. Quecksilber
oxyd und 84,6-83,3'1, Gesamtquecksllbercyanid, Hg(CN),. 

PTa/ung. Die wiisserige Losung (0,25 g + 5 ccm) darf nach Zusatz von 1 ccm Salpetersiiure mit 2 Tr. 
SilbernitratlOsung keinen Niederschlag geben (Quecksilberchlorid). 

Anmerkung. Nach dieser Fassung ist eine Triibung gestattet. 
Gehaltsbestlmmung. Eine Losung von 1 g Quecksilberoxycyanid und 1 g Natriumchlorid in 50 ccm 

warmem Wasser wird nach dem Erkalten mit 3 Tr. MethylorangelOsung versetzt und mit n-Salzsiiure bis zum 
Farbenumschlag titriert. Hierzu mussen 1,42-1,50 ccm n-Salzsaure verbraucht werden = 15,37-16,25 'I, Queck
silberoxyd oder 33,3-35,2 'I, Quecksilberoxycyanid (1 ccm n-Saizsaure = 0,1083 g Quecksilberoxyd = 0,2346 g 
Quecksilberoxycyanid, Hg(CN),· HgO. 

Nach Zusatz von 4 g KaIiumjodid wird die heIIgeib gewordene Losung wiedernm mit n-Saizsiiure bls zum 
Farbenumschlag titriert. Hierzu miissen 6,64-6,70 ccm n-Salzsiiure verbraucht werden = 83,8-84,6'1. Gesamt
Quecksilbercyanid [1 cern n-Saizsiiure = 0,1263 g Quecksilbercyanid, Hg(CN),]. 

Anwendung. Die Herstellung einer Losung von Quecksilberoxycyanid durch Erwarmen darf nur auf 
dem Wasserbad erfoigen. 

GroBte Elnzelgabe 0,01 g, Tagesgabe 0,03 g. 

Hydrargyrum oxydatum. Quecksilberoxyd. Rotes Quecksilberoxyd. 
1m wesentIichen wie Bd. I, S.1470. 
Bei der Probe e auf gelbes Quecksilberoxyd sind auf 1 g Quecksllberoxyd 20 ccm OxalsiiurelOsung (1 + 9) 

zu verwenden. 

Hydrargyrum oxydatum via humida paratum. Gelbes Quecksilberoxyd. 
1m wesentIichen wie Bd. I, s. 1471 u. 1472. 
Bei der Probe 8 sind auf 1 g gelbes Quecksilberoxyd 20 ccm Oxalsiiurelosung zu verwenden. 

Hydrargyrum praecipitatum album. WeiBes Quecksilberprazipitat. 
Darstellung und Eigenschaften wie Bd. I, S.1475. 
Pril/ung. Die Probe 8 ist nach dem Vorschlag von J. D. RIEDFL (s. S. 1475, Anmerkung) abgeiindert. 
Gehaltsbestimmung. Etwa 0,2 g fein zerriebenes weil.!es Quecksilberpriizipitat, genau gewogen, 

werden in einer Giasstopselflasche mit etWa 50 ccm Wasser iibergossen, mit 2 g Kaliumjodid versetzt und unter 
haufigem Umschiitteln etwa 10 Min. lang bis zur vollstiindigen Losung stehengelassen. Die Losung wird sodann 
nach Zusatz von 2 Tr. Methylorangelosung mit '/wn-Salzsiiure bis zum Farbenumschlag titriert. Hierbei miissen 
fur je 0,2 g weil.!es Queeksilberpriizipitat mindestens 15,6·ccm 'Iwn-Salzsiiure verbraucht werden = mindestens 
98,3 'I, weiBes Quecksilberpriizipitat (1 ccm '/lO-n-Salzsiiure = 12,605 mg weiBes Quecksilberprii.jpitat). 

Hydrargyrum sal icyl icu m. Anhydro-HydroxymerkurisalicyIsaure. 
/CO> [2] [2J 

[1] HO.C.H'''.Hg 0 [6] und [4] 

WeiBes bis heUrosa gefiirbtes, gernch- und geschmackloses Pulver. 
Eigenschaften, Erkennung und Prufung im wesentlichen wie Bd. I, S.1477. 
Gehaltsbestimmung. Gehalt mindestens 92'1., entsprechend 54,8'1. Quecksilber. Etwa 0,3 g An-

hydro·Hydroxymerkurisalicylsaure werden in einem Kiilbchen genau gewogen und mit Hilfe von 1 g Natrium
carbonat in 9 ccm Wasser ge15st: 'die J~osung wird mit 1,5 g fein gepulvertem Kaliumpermanganat mittels eines 
Giasstabes gut durchgemischt. Nach 5 Min. gibt man vorsichtig 5 cern konz. Sehwefelsiiure unter Drehen und 
N eigen des Kiilbchens hinzu, verdunnt nach weiteren 5 Min. mit etwa 40 ccm Wasser und bringt den Nieder
schlag durch allmiihlichen Zusatz von 4-8 ccm mit Wasser verdunnter konz. Wasserstoffsuperoxyd15sung (1 + 9) 
ganz oder nahezu vollstiindig zum Verschwinden. Die farblose Losung versetzt man dann tropfenweise bis zur 
schwaehen Rosafiirbung mit Kaliumpermanganatliisung, entfiirbt durch wenig Ferrosuifat und titriert nach Zu-
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satz von etwa 5 ccm Ferriammonlumsulfatlosung mit 'l,.-n·Ammoniumrhodanidllisung bls zum }'arbenumschlag. 
Hierbei miissen fiir je 0,3 g Anhydro·Hydroxymerkurisalicylsaure mindestens 16,4 ccm '1,,·n·Ammonium· 
rhodanidllisung verbraucht werden = mlndestens 92 010 Anhydro·Hydroxymerkurisalicylsaure = 54,8 010 Queck· 
silber (1 ccm '1 .. ·n·Ammoniumrhodanidllisung = 16,83 mg Anhydro·Hydroxymerkurisalicylsaure = 10,03 mg 
Quecksilber). 

Anwendung. GroBte Einzelgabe 0,15 g (Germ. 5: 0,2 g). 

Hydrargyrum sulfuratum rubrum. Rotes Quecksilbersulfid. Zinno ber. 
1m wesentlichen wie Bd. I. S. 1479. 
Probe b mit 3 Tr. Natriumsulfidllisung an Stelle von Schwefelwasserstoffwasser. 

Hydrastininium chloratum. Hydrastininchlorid1). Hydrastininum hydro
chloricum. 
Eigenschaften und Erkennung wie Bd. I, S.1492. 
Priifung. c) }'iigt man zu der J"osung von 0,1 g Hydrastininchiorid in 3 ccm Wasser 5 Tr. Natroniauge 

hinzu, so muB eine weWe Triibung auftreten, die beim Umschwenken wieder versehwindet (fremde Alkaloide): 
sehiittelt man diese Losung mit 0,3 cem Ather, so scheiden slch sofort glitzernde Krlstalle ab, die nach aem Ab· 
filtri~ren, Auswaschen mit athergesiittigtem Wasser und Trocknen im Exsiccator nieht unter 111 0 und nicht iiber 
117 0 schmelzen diirfen. 

Anwendung. Grofjte Einzelgabe 0,05 g, Tagesgabe 0,15 g. 

H}'drogenium peroxydatum solutum. Wasserstoffsuperoxydlosul)g. 
Gehalt 3-3,2 Gew.·olo H,O,. 
Eigenschaften und Erkennung wie Bd. I, S.1497 u.1498. 
Prllfung. Vgl. Bd. I, S. 1498. c', Statt 0,25 ccm diirfen 0.3 ccm 'l,.-n·Kalilauge verbraucht werden.

d) Der Abdampfriickstand von 10 ccm darf bis 0.015 g betragen. 
Gehaltsbestimmung. Wie Bd. I, 8.1498. Entsprechend der von der Ge-rm. 6 festgesetzten Hochat· 

grenze des Gehaltes mit "'.2 010 diirfen bel der Gehaltsbestlmmung hochstens 18,9 ccm 'I,o·n-Natriumthiosul· 
fatllisung verbraucht werden. 

Hydrogenium peroxydatum solutum concentratum. Konzentriede Wasserstoffsuper
oxydlOsung. 
Gehalt mlndestens 30 Gew.·olo H,O,. 
Eigenschaften, Erkennung und Priifung 1m wesentlichen wie Bd. I, S.1499 unter Perhydrol 

angegehen. 
PTiifung. Prote auf Sauren: 5 ccm konz, Wasserstoffsuperoxydllisung diirfen nach dem Verdiinnen mit 

etwa 45 ccm Wasser zur Neutralisation hochstens 2 ccm 'l,o·n·Kalilauge verbrauchen, Phenolphthalein als Indi· 
kator. - 10 ccm konz. WasserstoffsuperoxydlOsung diirfen nach dem Verdampfen auf dem Wasserbad hochatens 
0.03 g Riickstand hinterlassen: wird der Riickstand gegliiht, so darf sein Gewicht hochstens 0,005 g betragen. -
5 ccm konz. Wasserstoffsuperoxydllisung werden in elnem Porzellantiegel auf dem Wasserbad zur Trockne ver· 
dampft. Der Riickstand wird mit 2 ccm N atrlumhypophosphitlosung iibergossen und eine Viertelstunde lang 
bei aufgedecktem Uhrglas auf dem Wasserbad erhitzt. Hierbel darf keine braunliche Farbung eintreten (Arsen). 

Gehaltsbestimmung. Etwa 1 g konz. Wasserstoffsuperoxydllisung wird In einem MeBklilbchen von 
100 cem genau gewogen und mit Wasser bis zur Marke aufgefiillt .. - Mit 10 eem der Losung wird die Bestimmung 
ausgefiihrt wie Bd. I, S. 1498 angegeben. ]<'iir je 0,1 g konz. Wasserstoffsuperoxydllisung miissen mlndestens 
17,7 cem 'l,o·n·Natriumthiosulfatiosung verhraucht werden = mindestens 30 Gew.·olo "asserstoffsuperoxyd. 

Infusa. Aufgiisse. Wie Bd. I, S.1169. 
Neu 1st die Angabe, daB die Aufgiisse nach dem Abpressen durch Mull geseiht werden sollen. 

Infusum Sennae compositum. Wiener Trank. Vorschrlft unverandert. 
A ufhewahrung. In kleinen, dem Verhrauch angemessenen, Iuftdicht verschiossenen GefiiBen. 

lodoformium. JodofO-rm. Unverandert, s. Bd. I, S.1547. 

Jodum. Jod. 
1m wesentlichen wie Bd. I, S.1538. Bel der Probe a auf Jodcyan sind 2 ecm Natronlauge zu verwenden. 

Kali causticum fusum. Kaliumhydroxyd. A tzkali. Wle Bd. II, 8.12 u.13. 

Kalium bicarbonicum. Kaliumbicarbonat. 1m wesentlichen wie Bd. II, 8.3. 
Priifung auf Schwermetalle mit Natriumsulfidllisung (3 Tr. auf die mit verd. Essigsaure bls zur schwach 

sauren Reaktion gegen Lackmuspapier angesauerte Losung 0,25 g + 5 cem Wass~r). 

Kalium bromatum. Kaliumbromid. Vg!. Bd. II, S.3. 
Gehalt des bel 100' getroekneten Salzes mlndestens 98,501. KBr, entsprechend 66,1°'0 Br. 
Erkennung. Nachweis des Broms mit Chioraminiosnng statt Chiorwasser. Setzt man zu der wasserigen 

Losung (0,25 g + 5 ccm) 2 ccm verd. 8alzsaure und 5 Tr. Chioramlniosung und schiittelt dann mlt Chloroform, 
so farbt sieh dieses rotbraun. 

Prll/ung. Auf Arsen: Ein Gemlsch von 1 g Kaliumbromld und 3 ccm Natriumhypophosphitllisung 
darf bei viertelstiindigem Erhltzen 1m siedenden Wasserbad keine dunklere Farhung annehmen. Auf Schwer· 
meta lie: Die wasserlge Losung (0,25 g + 5 ccm) dar! nach Zusatz von 3 Tr. verd. Essigsaure durch 3 Tr. 
NatriumsuIfidllisung nicht verandert werden. - Auf soustlge Verunrelnigungen wie Bd. II, S.3. 

Wertbestlmmung. Etwa 0,4 g des hei 1000 getrockueten Kaliumbromlds werden genau gewogen und 
In 20 ccm Wasser gellist. Diese Losung darf nach Zusatz einiger Tropfen Kaliumchromatilisung fiir je 0,4 g 
KaIiumhromid Mehstens 33,9 ccm '11O·n·Sllbernitratiosung bis zum Farbenumschiag verbrauehen = hochstens 
1,5'1. Kaliumchiorid (vg!. Bd. II, S.4, Gehaltsbestimmung). 

1) Richtiger: Hydrastininiumchiorid (vg!. Cotarninium ehloratum 8.1319). 
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Kalium 'carbonicum. Kaliumcarbonat. VgI. Bd. II, S.7. 

Gehalt. Annahernd 95'1. K,CO •. 
PTiIlung. Aut Schwermetalle: Die mit verd. Essigsaure bls zur schwaeh sauren Reaktlon gegen 

Laekmuspapler versetzte wiisserlge Losung (0,25 g + 5 cern) darf durch 3 Tr. Natriumsulfldliisung nlcht ver
andert werden. Auf Kallumchlorat: 0,1 g Kallumcarbonat darf, auf 1 ccm Schwefelsaure gestreut, keine 
(gelbe) Farbung hervorrufen. Auf Arsen: Ein Gemisch von 0,5 g Kallumcarbonat und 5 ccm Natriumhypo
phosphltliisung dart bel viertelstiindigem Erhltzen 1m siedenden Wasserbad keine- dunklere Farbung annehmen. 

Kalium carbonicum· crudum. Pottasche. VgI. Bd. II, S.6. 

Gehalt mindestens 89,8'1. Kallumcarbonat. 
Prillung. Auf Arsen: Eln Gemiseh von 0,5 g Pottasehe und 5 ccm Natriumhypophosphltliiaung dart 

bel viertelstiindlgem Erhltzen 1m sledenden Wasserbad keine dunklere Farbung annelunen. 

Kalium chloricum. Kaliumchlorat. VgI. Bd. II, S.9. 

Kalium dichromiclim. Kaliumdichromat. Vgl. Bd. I, S.1006. 
Prillung. Die wa88erige Losung (0,1 g + 10 ccm) dart nach Zmatz von 1 ccm Salpetersaure durch 

Bariumnitratliisung innerhalb 3 Mlnuten nicht verandert werden (Sulfate). Wlrd die wasserige Liisung 
(0,05 g + 5 ccm) nach Zusatz von 5 ccm Salpetersaure erwiirmt und mit Silbernitratiosung versetzt, 80 dart 
keine Veranderung eintreten (Chloride). 

Kalium jodatum. Kaliumjodid. Vg!. Bd. II, S.17. 

Erkennung. Nachweis des Jods mit Chioraminiiisung unter Zusatz von Salzsaure. 
Prillrmg. Auf Schwermetalle: Die wa88erlge Losung (0,25 g + 5 ccm) dart nach Zusatz von 3 Tr. 

verd. Essigsaure dureh 3 Tr. Natriumsulfidlosung nieht verandert werden. Auf Kallumchlorid und -bromld: 
Zu elner, LOsung von 0,2 g Kallumjodld in 8 cern Ammonlakfliisslgkelt glbt man unter Umschlitteln 13 cern 
'/,..n-Silbernitratliisung und schiittelt das Gemil'Ch etwa 1 Minute lang kriiftlg dureh. Das k1are Filtrat dart 
slch naeh dem "Obersattlgen mit Salpetersaure nicht dunkel tarben (Thiosulfate) und dart Innerbalb 5 Minuten 
kelne starkere Triibung zelgen, als elne Mischung von 0,6 ccm '/,oo-n-Salzsiiure, 8 cern Wasser und 1 cern Sal
})etersiiure nach Zusatz von 1 cern '/,o.n-Silbernitratiosung innerbalb der glelehen Zeit zelgt. 

Kalium nitricum. Kaliumnitrat. Vg!. Bd. II, S.21. 
Prillung. Auf Schwermetalle: Die wiisserige Losung (0,25 g + 5 ccm) dart nach Zusatz von 3 Tr. 

verd. Essigsiiure durch 3 Tr. Natrlumsulfidliisung nicht verandert werden. 

Kalium permanganicum. Kaliumpermanganat. VgI. Bd. II, S.135. 

Kalium sulfoguajacolicum. Guajakolsulfosaures Kalium. Thiokol (E. W.). 
VgI. Bd. I, S.1395. C,H,(OH)(OCH.)SO.K [I, 2, 4] und [I, 2, 5]. 

Gehaltsbestimmung. Gehalt mindestens 96,90 /0' 0,2 g gusjakolsulfosaures Kalium (genau gewogen) 
und 0,4 g Quecksilberoxydacetat werden in einem 2 bis 3 cm weiten Probierrohr in einer Mischung von 1 ecm 
verd. Essigsaure und 15 ccm Wasser gelost. Das Probierrohr wird In ein siedendes Wasserbad gesetzt und 
darln elne balbe Stunde lang erhltZt. Hierauf wlrd abgekiihlt, und der Inhalt des Problerrohrs mit 30 bis 
50 cern Wasser in eln Kolbchen iibergespiilt, das 25 cern '/lO-n-Jodiosung und 1,2 g Kallumjodld enthalt. 
Nach dem Umschwenken wlrd nach 2 bis 3 Minuten der JodiiberschuB mit '/lO·n·NatrlumthlosulfatliisUllg 
zuriicktitriert (Starkeliisl1llg als Indikator). Anderselts werden in einem Probierrohr 0,4 g Quecksilberoxyd
acetat In elner Mischung von 1 ccm verd. Essigsaure und 15 ccm Wasser geliist und eine balbe Stunde lang 
1m siedenden Wasserbad erhitzt. Nach dem Abkiihien spiilt man die Mischung mit 30-50 cern Wasser In eln 
KOlbchen, das 5 ccm '/lO-n-Jodliisung und 1,2 g Kaliumjodid enthalt, und titriert mit '/,.·n-Natrlumthlosulfat
Iii,ung den JodiiberschuB zuriick. Die dem Jodverbraueh aqulvalente Menge '/,o-n-Natriumthlosulfatlosung 
wird der Menge 'I,o-n Natrlumthiosulfatliisung zugerechnet, die bei der Gebaltsbestimmung des gusjakolsulfo
sauren Kallums verbraucht wurde. Die so errechnete Gesamtmenge '/ ... n·Natriumthiosulfatliisung dar! fiir 
die angewandten 0,2 II guajakolsulfosaures Kalium hochstens 9 cern betragen, entspreehend einem Mindest· 
verbraueh von 16 cern '/lO"n-Jodiosung - mindestens 96,880/0 guajakolsulfosaures Kalium (1 cern '/,o-n-Jod
losung - 12,111 mg guajakolsulfosaures Kalium). 

Bei der Einwirkung von Queeksllberacetat entsteht die Quecksllberverbindung C.H,(OH)(OCH,)«SO,K) 
Hg·OOCCH" die sleh mit Kaliumjodid enthaltender JodlOsung nach folgender Gieichung umsetzt: 

C,H,(OH)(OCH,)(SO,K)HgOOCCH, + 2 J + 3 KJ = O.R,J(OH)(OOR.)SO,K + OR,COOK ;- K,HgJ •• 

Kalium sulfuratum. Schwefelleber. Unverindert. Vgl. Bd. II, S.25. 

Kalium sulfuricum. Kaliumsulfat. Vgl. Bd. II, S.26. 

Prillung. Auf Sehwermetalle: Die mit 3 Tr. verd. Essigsaure angesiiuerte wasserige Losung (0,25 g 
+ 5 ccm) darf durch 3 Tr. NatriumsulfidlOsung nicht verandert werden. - Auf Arsen: Eln Gemiseh von 1 g 
zerriebenem Kaliumsulfat und 3 cern Natriumhypophosphitiosung darf bei viertelstiindigem Erhitzen 1m sie
denden Wasserbad kelne dunklere Farbung annehmen. 

Kalium tartaricum. Kaliumtartrat. Vgl. Ed. I, S. 245. 

Prillung. Auf freles Alkali und Sehwermetalle: Die wasserlge Losung (0,25 g + 5 ecm) darf durch 
1 Tr. Phenolphtbaleiniosung (ireies Alkali) nieht gerotet und nach Zusatz von 3 Tr. verd. Essigsaure durch 
3 Tr. NatriumsulfidlOsung nlcht veriindert werden. - Auf Arsen: Ein Gemiseh von 1 g Kaliumtartrat und 
3 ccm Natrlumhypoph08phitlosung dart bel viertelstiindigem Erhitzen im siedenden Wa88erbad kelne dunklere 
Farbung annehmen. 

Kamala. Kamala. Vgl. Bd. II, S. 27 

Kreosotum. Kreosot. Vgl. Bd. II, S.34. 

Prilfung. Die Probe g mit Koliodlum auf Stelnkohienteerkreo8ot und Flehtenteerkreosot 1st fort
gefallen, da auch bel reinem Buchenbolzteerkreosot eine Gallertbildung mit Kollodlum beobachtet worden 1st. 
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Kreosotum carbonicum. Kreosotesrbonat. Creosotal (E. W.). Neu aufgeuoulIlien. 
Vgl. Bd. II, S.37. 

PriJ/ung. Auf freles Kre08ot. Die Losung von 1 g Kreosotcarbonat In 10 ccm Welugeist dad durcb 
1 Tr. ElsencbloridIasung nicht griin gefirbt werden. 

Lactylphenetidinum. Laktyl-p-pbenetidin. Laktophenin (E. W.). 
1m wesentllchen wle Bd. II, S. 408. 

Lanolinum. Lanolin. Wasserhaltiges Wollfett. Vgl. Bd.l, 8.266. 
13 T. Wollfett, 4 T. Wasser, 3 T. fiiissiges Paraffin. 

Lichen islandicus. Islii.ndiscbes Moos. Vgl. Bd. II, 8. 84. 
Der fast laubartlge Thallus 1st bls 16 em lang (nach auderen Angaben nur bis 10 cem). 
Erlcenntmg. JodlOsung fii.rbt dIe Ryphenwinde vorzugswelse an den Rindem des QUerBchnitts blau 
Bel der Mlkrosublimatlon erhilt man welBe, sehr felnkornige, mikrokristalllnische Sublimate von 

Llchesterinaiure, dIe slch Ielcht und farblos In Ammoniakfiiissigkeit IOsen. Aus dIeser Lasung schelden sicn 
aJsbaJd nadeiformige, oft zu zwelgartigen Gebilden zusammentretende Kristalle von IIchesterinsaurem Am· 
monium aus. 

Lignum Guajaci. Guajakbolz. VgI. Bd. I, S. 1897. 
Ea 1st letzt nicht nur das Kernholz, sondem wle nach Bel'/!. allch das Spllntholz offizinell. Nach Belf!. 

Bollin dill Droge das Kernholz iiberwiegen. Germ. 6 macht dariiber keine Angaben, so daB auch dIe In Drechs
lemen abfallenden vorwiegend aus Spilntholz bestehenden Spine zuiissig seln konnten. 

E .. lcenRuRg. Die Abkochung von 1 T. Guajakholz und 5 T. Wasser triibt sich belm Erkalten und glbt 
belm Schiitteln elnen bleibenden, weiBen Schaum (durch das 1m Sp~tholz enthaltene Saponin). 

Lignum Ouassiae. Qusssiabolz. Vgl. Bd. II, S.537. 
Chemische E .. lce .... tmg. Werden 0,5 g Quassiaholz mit 5 ecm Welngelst e1nige Mlnuten lang In 

schwachem Sleden erhalten, 80 mull das Filtrat nach Zusatz von 2 Tr. Pblorogluclniosung und 4 cem Balz. 
siure In wenigen Mlnuten elne rosarote Firbung annehmen. 

Lignum Sassafras. Ssssafrasbolz. Vgl. Bd. II, S.665. 

Linimentum ammoniato-camphoratum. FUicbtiges CsmpberIiniment. 
5 T. zerriebener Campher (natiirllcher oder synthetlscher) werden mit 55 T. ErdnullOi und 18 T. Ri

c1nusOl unter wlederholtem Umschiitteln bls zur Losung geilnde erwirmt. Die Losung wIrd dann mit 22 T. 
Ammonlakfiiissigkeit kriftig geschiittelt, bls Llnimentbildung eingetreten 1st; narh 1· bls 2stilndigem Stehen 
wIrd 0,1 T. medIzlnlsche Selfe zngesetzt und nochmals kriftlg durchgeschiittelt. Das LInIment dad slch belm 
Aufbewahren nicht In Schlchten sondem. 

Linimentum ammoniatum. Flftcbtiges Liniment. 
60 T. ErdnuBOI und 18 T. Rlclnusill werden unter gellndem Erwirmen gut gemlscht und mit 22 T. Am

moniakfiiissigkelt kriftlg geschiittelt, bis Llnimentbildung elngetreten 1st; nach 1- bls 2stiindigem Stehen 
wIrd 0,1 T. medIzinische Selfe zngesetzt und noehmals kriftig durchgeschiittelt. Das Liniment dad sleh beim 
Aufbewahren nicht In Schlchten sondem. 

Linimentum Calcariae. Kalkliniment. 
1 T. Lein61 und 1 T. Kalkwasser werden durch kriftlges Schiitteln gemischt. Zur Abgabe frisch ZG

berelten. 

Linimentum contra Scabiem. KriUzeliniment. 
2 T. Perubalsam, 1 T. Riclnusill, 1 T. Welngelst. 

Linimentum saponato-ammoniatum. Flftssiges SeifenIiniment. WleBd.I1, S.656, Erginzb. 

Linimentum saponato-camphoratum. Opodeldok. 
Unverindert wie Bd. II, S. 656. Es kann auch synthetlscher Campher verwendet werden. 

Liquor Aluminii acetici. Aluminiumacetst16sung. (Nachtrag zum D. A.-B. 6,1933). 
Gehait m1ndestens 8,5% baslsches Alumlninmacetat, (CH.·COOhAlOH. 
Dlchte (20°) mlndestens 1,042. 
Da ... tellung. Wle Bd. I, S.365. Die AlumlnlumsnlfatiOsung wIrd auf dIe Dichte 1,149 (206) gebracht 

anstatt auf das spez. Gew. 1,152 (15°). 
PrlJfung. a) Elne Mischung von 1 ccm Alumlnlumacetat16sung und 3 ccm Natrlumhypophosphlt16sung 

darf bel viertelstiindigem Erhltzen 1m sledenden Wasserbad kelne dunklere Firbung annehmen (Arsen). -
b) Elne Mischung von 6 ccm Alumlniumacetatlasung und 14 ccm Wasser dad nach Zusatz von 0,5 ccm Kallum
ferrocyanidlasung hilchstens schwach gebliut werden (Elsensalze). - c) Werden 5 ccm Aluminiumacetatlilsung 
nach Zusatz von 1 ccm verd. Essigsiure mit 3 Tr. Natriumsulfldlosung versetzt, so dad keine dunkle Firbung 
elntreten (Schwermetalle). - d) Wle Bd. I, S. 365. Die dort angegebene Probe e) auf Ameisenaiure 1st nicht 
vorgeschrieben. sie 1st aber niltlg bel gekauften Aluminiumacetatiilsungen. 

Gehal tsbestimmung. Die Bestlmmung kann nach dem Verfahren von Rupp mit der Riilfte der an
gegebenen Mengen ausgefiihrt werden (Bd. I, s. 366). Es miissen aus 5 g der LOsung mlndestens 0,133 g 
AI,O. erhalten werden = mindestens 8.5°/. (CR.COOhAIOR. 

Liquor Aluminii acetico-tartarici. Aluminiumacetotartratl6sung. 
Dlchte (20') 1,258-1,262. 
Daratellung, Eigenschaften, Erkeunung, Gehaltsbestlmmung wie Bd. I, S.369. Bel der 

Prilfung auf Schwermetalle 1st das Schwefelwasserstoffwasser durch elnige Tropfen NatriumsulfldIilsung 
ersetzt. 
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Liquor Ammonii anisatus. AnisOlhaltige Ammoniakfliissigkeit. 
Dlchte (20') 0,861-0,865. Sonst wle Bd. I, S.390. 

Liquor Ammonii caustici. Ammoniakfliissigkeit. 
PrUfung. a) Dlchte (20') 0,957-0,958. - b) Wle Bd. I, S.388. - e, d) Werden 20 ccm Ammoniak

f1iissigkeit auf etwa 10 cem elngedampft und dann mit 20 ecm Wasser versetzt, so diirfen je 5 ccm dieser Fliis
sigkeit durch 3 Tr. Natrlumsulfidlosung (Schwermetalle) hOchstens griinlich gefarbt werden und durch Am
monlumoxalatllisung (Calcium) sowle nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch Barlumnitratllisung (Schwe
fclsaure) nicht verandert und durch Silbernitratiosung (Salzsaure) hOchstens getriibt werden. 

5 cern Ammoniakfliissigkelt werden In elner Porzellanschale auf dem Wasserbad nahezu zur Trockne 
verdampft; der Riickstand wlrd mit 3 ccm N atrlumhypophosphitlosung in ein Problerrohr gespiilt. Diese 
Losung dar! bel viertelstiindlgem Erhitzen im siedenden Wasserba,d kelne dunkiere Farbung annehmen (Arsen). 

Wird Ammolliakfliissigkeit (5 ccm) mit Salpetersaure (etwa 7 cern) schwach iibersiittlgt, so muLl die 
Flilssigkeit larb- und geruchios sein (Teerbestandteile); zur Troekne verdampft, muLl sle eine welLle Salzmasse 
liefern, die mch bel starkerem Erhitzen ohne Riickstand verfliichtlgt. - Werden 5 ccm Ammoniakfliisslgkelt 
mit 3 g gepulverter Welnsaure geschiittelt, so dar! das Gemisch hOchstens einen schwachen Geruch nach l'y
rldin entwlckeln. 

Gehaltsbestlmmung_ Gehalt 9,94-10 % NH •. Etwa 4 g Ammoniakfliisslgkeit werden in einem 
KliIbchen mit eingerlebenem Giasstopfen, das 30 ccm n-Salzsaure enthalt, genau gewogen. Die Mischung wlrd 
mit n-Kalilauge neutraIisiert (Methylorange). Je 4 g Ammoniakfliissigkeit miissen hlerbei 23,35-23,49 ccm 
n-Salzsaure verbrauchen, so daLl zum Zuriicktltrleren des Saureiiberschusses nlcht mehr als 6,65 und nlcht 
weniger als 6,51 ccm n-Kalilauge erforderIich sind. 

Anmerkung. Die Gehaltsbestimmung kann einiacher dnrch direkte,Titration ausgefiihrt werden (vgL 
Bd. I, S. 388). Man kann auch 5 ccrn Ammoniakfliissigkeit in 25 ccm n-Salzsilure einflieLlen lassen und daI\ll 
mit der Siiure zu Ende titrleren. 

Liquor Calcii chlorati. CalciumchloridHlsung. 
Gehalt annlihernd 50'/. krlstallisiertes Calciumchiorld (CaCl. + 6H,O) oder anniihernd 25'/, wasser-

freies Calciumchiorld. .' 
Dichte (20') 1,226--1,233. Klare, farb- und geruchiose Fliisslgkelt, die Lackmuspapier nicht verlindert. 
Erkennnng wle bel Calcium chioratum Rd. I, S.740. 
Pri1lung. Die mit 4 Raumtellen Wasser verdiinnte Losung dart Mch Zusatz von 3 Tr. verd. Essigsiiure 

durch 3 Tr. Natrlumsulfidllisung nicht sofort verlindert werden und nach Zusatz von 1 ccm Ammolliakfliisslgkeit 
durch 3 Tr. Nalriumsulfidlosullg nlcht verandert werden (Schwermetalle). - Die glelche Losung (1 ccm + 4 ccm 
Wasser) dari weder durch Bariumnitratl6sullg (Sulfate), noch dureh Calclumsullatlosunl/ (Barium) verilndert 
werden. - Beim Erhitzen von 1 ccm Caleiumchioridiosung mit 5 cern Natronlauge dari keln Geruch naeh 
Ammoniak auftreten (Ammoniumsalze). - Eine Mischung von 1 cern Calciumchioridiosung und 3 cern Na
trlumhypophosphitlosung darf bei viertelstiindigem Erhitzen im siedenden Wasserbad kelne dunklere Flirbung 
annehmen (Arsen). 

Eine Mischung von 1 g Calciumchiorldiosung, 25 ccm Wasser, 1 ccm Salzsiiure und 2 ccm Ammoniak
fliissigkelt wlrd in der Siedehitze mit 15 ccm Ammoniumcarbonatiosung versetzt, das Gemisch kurze Zeit im 
Sieden erhalten und der Niederschlag von Calclllmcarbonat nach dem Erkalten abfiItriert. Der nach dem Ver
dampfen des Filtrats hinterbleibende Riickstand dar! nach dem Durchfeuchten mit 1 Tr. Schwefelsliure und 
nachfolgendem GJilhen hochstens 0,005 g betragen (Magnesium-, AlkaIisalze). 

liquor Carbonis detergens. Steinkohlenteerliisung. 
3 T. grob gepulverte Seiienrlnde werden mit 15 T. verd. Weillgeist iibergossen und In gut verschiossener 

Flasche bel Zimmertemperatur unter wlederholtem Umschiitteln etwa 10 Tage lang stehengelassen. Dann 
wird die Fliissig\<eit durchgeselht und der Riickstand ausgepreLlt. Die vereinigten Fliisslgkeiten werdtln nach 
dern Absetzen durch einen Wattebauseh fiItriert. 13 T. des Filtl'3ts werderr unter hilufigeni Umschii,wln mit 
7 T. Steinkohienteer 1· Woche lllng stebengeTassen; die iiberstehende Fliissigkeit wlrd dann filtriert. Stein
kohienteeriosung ist klar und braun. 

Liquor Cresoli saponatus. Kresolseifenliisung. 
Gehalt anniihernd 50'/, rohes Kresol und elne etwa 25'/, Fettsliuren entsprechende Menge Seife. 
DarsteUung und Eigenschaften wle Bd. I, S.I115. 
Nachweis der Seiie. Gibt man zu 10 ccm elner Verdiinnung von Kresolselfenllisung (1 + 99) 2 ccm 

MagnesiumsulfatlOsung, so bildet slch eine starke A usscheidung. 
Prillung. Auf ireies Alkali. Wlrd 1 g Kresolselfenlosung In 24 ccm Weingelst gelost und die Losung 

mit 1 ccm Phenolphthalelnlosung versetzt, so diirfen bls zum Verschwlnden elner etwa eintretenden Rotflirbung 
hochstens 2 Tr. n-Salzsilure verbrallcht werden. 

Gehaltsbestlmmung. Destlllation mit Wasserdampf wle Bd. I, S. 1115, aber mit der doppelten Menge 
Kresolselfenlosung (40 g). Das Destillat wlrd fiir je 100 ccm mit 20 g Natriumchlorld versetzt und nach er
iolgter Losung in einem Scheidetrlchter mit 100 ccm Petrolather krliftig durchgeschiittelt. Naeh dem Abheben 
der Petroliltherschicht wlrd das Destillat unter Nachspiilen des Kolbens noch zwelmal mit je 50 ccm Petrol
ilther ausgeschiittelt. Von den verelnigten, klaren Petroliltheriosungen wlrd der Petrolilther abdestllliert und 
das zuriickbleibende Kresol im aufrecht stehenden Kolben 40 Mlnuten lang bei 100' getrockuet und gewogen. 
Das Gewlcht muLl mindestens 19 g betragen. 

Bestimmung der Fettsauren. Die im Destillationskolben zuriickgebHebene Fliisslgkeit wlrd nach 
dem Erkalten in einem Scheidetrichter mit 100 cern PetroUlther krattig durchgeschiittelt. Nach dem Abheben 
der Petrollitherschicht wlrd die Fliisslgkelt unter Naehspiilen des Kolbens noch zweimal mit je 50 ccm Petrol
ather ausgeschiittelt. Von den verelnigten klaren Petrolatherllisungen wlrd der Petroliither abdestilliert und 
der Riickstand eine halbe Stunde lang bei 100' getrockuet; sein GeWicht muLl mlndestens 9,5 g betragen. 

Priifung des Kresols. Werden 5 ccm des bel der Gehaltsbestlmrnung erhaltenen Kresols in einem 
MeLlcylinder von 100 cern mit 25 ccm Natroulauge und 25 ccm Wasser geschiittelt, so miissen Rie sich bis auf 
gerlnge Spuren lOBeD (Naphthalin). Nach Zusatz von 10 ccm rauchender Salzsliure und 5 g Natriumchiorid 
wlrd geschiittelt, bls das Natrlumchiorld gelOst ist; die sich dann beim ruhigen Stehen oben ansammelnde 
Kresolschicht muLl mindestens 4,5 cern betragen. 

Weitere 10 g des erhaltenen Kresols werden Mch der bei Cresolum crudum (Bd. I, S. 1113) angegebenen 
Gehaltsbestlmmung behandelt. Die Menge des dabei erhaltenen Trlnitro-m-kresols mull mindestens 7,4 g 
lJetragen; sein Schmelzpunkt dar! nicht unter 105' liegen. 
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liquor Ferri albuminati. EisenalbuminatlOsung. Gehalt 0,39-0,4'1, Eisen. Dlchte (20') 
0,982-0,992. 
Da1"stellung. Das Eisenalbuminat wlrd nach der Bd. I, S. 1259 angegebenen Vorschrift gefiillt (220 T. 

frisches Eiwei6) und nach dem Sammeln auf dem Seihtuch und Abtropfen In einer Mischung von 3 T. Natron
lauge mit 200 T. Wasser gelost und die Losung mit weiteren 250 T. Wasser versetzt. In der durch Mull ge
seihten Losung wird dann der Eisengehalt nach der Bd. I, S. 1251 angegebenen Vorschrift bestimmt. A us der 
Zahl der cern l/lO-n-Natriumthiosulfat erg!bt sich der Eisengehalt in 100 g der I,osung durch Multiplikation 
mit 0,05584. 

1m Bedarfsfalle ist der Eisengehalt der Losung durch Zusatz von Wasser auf 5,3 T. Eisen in 1000 T. 
Losung einzustellen. Auf je 750 T. dieser Fliissigkeit werden 2 g aromatische Tinktur, 100 T. Zimtwasser 
und 150 T. Weingeist hinzugesetzt. 

Priifung. 1m wesentlichen wie Bd. I, S.1250. Bei der Probe c sind 0,6 ccm n-Salzsiiure zu verwenden. 
Gehaltsbestimmung. Wie Bd. I, S.1251. Es sollen 6,98-7,17 ccm l/lO-n-Natriumthiosulfatlosung 

verbraucht werden. 

liquor Ferri oxychlorati dialysati. Dialysierte EisenoxychloridlOsung. 
1m wesentUchen wie Bd. I, S.1270. Gehalt 3,3-3,60/0 Eisen. Dichte (200) 1,041-1,045. 
Be! der Darstellung soli das Eindampfen (wenn notig) unter vermindertem Druck erfolgen. 
Gehaltsbestlmmung. Die Bestimmung wird nach dem Bd. I, S.1272 angegebenen Verfahren aus-

gefiihrt mit 10 g (statt 10 ccm) Eisenoxychloridlosung und 16 ccm (statt 20 ccm) Salzsiiure. 10 ccm der Ver
diinnung werden mit 1 ccm Salzsaure und 1,5 g Kaliumjodid versetzt. Zur Blndung des nach 1 Stunde aus
geschiedenen Jods sollen 5,91-6,45 ccm 1/..-n-NatrlumthiosulfatlOsung verbraucht werden. 

liquor Ferri sesquichlorati. Eisenchloridlosung. Vgl.lId. I, S.1283. 

Gehalt 9,8---10,30/0 Eisen. Dlchte (20') 1,275-1,285. 
Prillung_ 1m wesentlichen wie Bd. I, S. 1284. Bel der Probe d soli die Mischung nur auf etwa 50' er

wiirmt werden. Auf Ars~n: Eine Mischung von 1 ccm Eisenchloridlosung und 3 ccm Natriumhypophosphit
lOsung darf bel viertelstiindigem Erhitzen im siedenden Wasserbad kelne briiunliche Fiirbung annehmen. (V g1. 
S. 1290 unter Natrlumhypophosphitli.isung.) 

Gehaltsbestimmung. Wie Bd. I, S.1285 mit 5 ccm einer Verdiinnung von etwa 5 g Eisenchlorid
JOsung (genau gewogen): 100 ccm, 2 ccm Salzsiiure und 1,5 g Kaliumjodid. Fiir ie 0,25 g Eisenchloridlosung 
miissen 4,39-4,61 cern l/lO-n-NatriumthiosulfatlOsung verbraucht werden (1 ccm = 5,584 mg Fe). 

liquor Kali caustici. Kalilauge. Gehalt 14,S-15'/o KOH. Dlchte (20') 1,135 -1,137. 
P1"illung. Wie Bd. II, S.15. Gehaltsbestimmung. Etwa 5 g Ka\ilauge werden genau gewogen und 

mit etwa 20 ccm Wasser versetzt. Zum Neutralisieren (Methylorange) dieser Mischung miissen filr ie 5 g Kali
lauge 13,2-13,4 cern n-Salzsiiure verbraucht werden. 

liquor Kalii acetici. KaliumacetatlOsung. 
1m wesentlichen wie Bd. I, S.107. Dichte (200) 1,172-1,176. 
KaliumacetatlOsung soli Lackmuspapier schwach bliiuen, Phenolphthaleinpapier aber nicht roten. 
Priifung auf Schwermetalle. Die Mischung von 1 g KaliumacetatlOsung und 4 g Wasser darf 

durch 3 Tr. Natriumsulfidlosung nicht veriindert werden. 

liquor Kalii arsenicosi. Fowlersche Losung. 1m wesentUchen unverandert (vgl. Bd. I, S.558). 
Bei der Erkennungsprobe wird Natriumsulfidlosung verwendet. 

liquor Natri caustic~. Natr6nlauge. Gehalt 14,8---15'/0 NaOH. Dlchte (20') 1,165-1,169. 

Pri/ung. 1m wesentlichen wie Bd. II, S. 222. Auf Schwermetalle: Mit 5 T. Wasser verd. Natron
lauge (1 g + 5 cern) darf nach dem schwachen "Obersattigen mit verd. Essigsaure durch 3 Tr. Natriumsulfid
IOsung nicht verandert werden. 

Gehaltsbestimmung. Etwa 5 g Natronlange werden genau gewogen und mit etwa 20 ccm Wasser 
versetzt. Zum Neutralisleren (Methylorange) dieser Mischung miissen fiir je 5 g Natroulauge 1S,5-18,8 ccm 
n-Salzsaure verbraucht werden. 

liquor Natrii silicici. Natronwasserglaslosung. 1m wesentlichen wie Bd. I, S.220. Dichte 
(20 0 ) 1,296-1,396. 

PMi/ung. Auf Schwermetalle: Die Mischung von 0,25 g Natronwasserglaslosung und 5 cern Wasser 
narf nach dem Ansiiuern mit verd. Essigsaure durch 3 Tr. NatriumsulfldlOsung nicht verandert werden. Bel 
ner Probe f auf Natriumhydroxyd ist 0,1 ccm n-Salzsaure (statt 1 Tr.) gestattet. 

Liquor Plumbi subacetici. Bleiessig. 
Da1"stellung. Auf kaltem Wege. 3 T. Blelacetat werden mit 1 T. Bleigllitte verrieben und das Gemisch 

in einem verschlossenen GefaB mit 10 T. Wasser unter hiiufigem Umschiitteln etwa 1 Woche lang stehen gelassen, 
bis es gleichm1iBig welB oder rotUchweiB geworden ist und die festen Stoffe ganz oder bls auf einen kleinen 
Riickstand gellist sind. Man laBt die triibe Fliissigkeit in dem verschlossenen GefaB absetzen und fIltriert sle dann. 

Dichte (20') 1,232-1,237. 
1m iibrigen wie Bd. II, S. 493. Die Probe 8 mit Kaliuruferrocyanld ist durch die in der Anmerkung an

gegebene Priifung auf Kupfer und Elsen ersetzt worden. 
Aulbewah1"ung. In kleinen, dem Verbrauch angemessenen GefiiBen. 

Lithargyrum. Bleigliitte. Bleioxyd. 1m wesentllchen wie Bd. I, S.498. 

Lithium carbonicum. Lithiumcarbonat. 1m wesentllchen wie Bd. II, S.93 und 94. 

Pri/ung. Bei der Probe e auf Magnesium ist die Losung des Lithiumcarponats In verd. Salzsiiure durch 
Erhitzen von Kohlendioxyd zu befreien. Bel der Probe c auf Schwermetalle Word Natriumsulfldlil~ung ver
wendet (3 Tr. auf 5 ccm der Losung). 
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Lobelinum hydrochloricum. Lobelinhydrochlorid. C"H"O,N·HCI. Mol.-Gew. 373,7. 
Eigenschaften und Erkennung 1m wesentllchen wle Bd. II, S.98. 
Dk wl1sserlge Losung dreht den polarlsierten Llchtstrahl nach links. Fiir elne gesl1ttigte wiisserlge Lii· 

sung 1st [al~' = - 42,51'. Schmelzpunkt nlcht unter 178' nach vorhergehender Briiunun!!. 0,01 g Lobelln· 
hydrochlorid lost slch unter Entwicklung von Chlorwasserstoff in 1 ccm Schwefelsiiure farblos auf; gibt man 
zu dieser Losung 1 Tr. Formaldehyd·Schwefelsiiure, so fiirbt sie sich kirschrot. 

P".il/ung. Das aus der wiisserigen Losung (0,01 g + 1 ccm) durch 1 Tr. Ammonlakfliissigkeit ausge· 
schledene Lobelln darf nach dem Auswaschen, Abpressen zwischen Filtrlerpapier und Trocknen iiber Schwefel
saure nlcht unter 118' schmelzen (Nebenalkalolde, Zersetzungsprodukte). 

0,2 g Lobellnhydrochlorld diirfen nach dem Verbrennen keinen wiigbaren Riickstand hlnterlassen. 
Abgabe. Losungen, die Lobelinhydrochlorld enthalten, diirfen nlcht erhltzt werden. GroBte Einzcl

gabe 0,02 g. Tagesgabe 0,1 g. 

Lycopodium. Biirlappsporen. 1m wesentllchen wle Bd. II, S.102. 
Pri(ung. 1m Chloralhydratprliparat diirfen Bruchstiicke von Stangeln, Bliitteru oder Rinden, Pollen

komer (Corylus, Pinus) und Pollentetraden (Typha), 1m Glycerin-Jodpriiparat Stlirkekomer jeder Form und 
GroBe, im Glycerinpraparat stark IIchtbrechende, farblose, ovale, meist mit exzentrisch gelagertem Luftbliischen 
versehene, bei Wasserzutrltt sofort 10000che Korner von 15-651" GroBe (Dextrin) und amorphe oder krlstall
iihnliche Belmengungen (Gips, Talk, Schwefel, Kolophonlum und andere Harze) nlcht sichtbar sein. 

1 II Biirlappsporen darf belm Verbrennen nlcht den Geruch der Schwefligen Siiure entwickeln und dart 
hOchstens 0,03 g It iickstand hlnterlassen. 

Magnesia usta. Gebrannte Magnesia. Magnesiumoxyd_ Vgl. Bd. II, S.113. 
P".il(ung. Je 5 ccm der Losung von 0,4 g gebrannter Magnesia In 5 ccm verd. Essigsiiure und 35 cem 

Wasser diirfen: durch 3 Tr. NatriumsufidlOsung nlcht veriindert werden (8chwermetalle), durch Bariumnltrat
IOsulig nlcht sofort veriindert werden (Sulfate); nach Zusatz von Salpetersiiure durch 81lbernltratlosung Inner
halb 5 Minuten nicht mehr als opalislerend getriibt werden (Chloride); nach Zusatz von 1 ccm 8alzsiiure dart 
sie durch 0,5 ccrn KaliurnferrocyanidlOsung hOchstens schwach gebliiut werden (Eisen). - Probe auf Calcium 
wle Bd. I, 8. 114. 

Magnesium carbonicum. Basisches Magnesiumcarbonat. Vgl. Ed. II, 8.106. 
P".il/ung_ a) Wie Bd. II, 8.106. - Je 5 ccm der mit Hllfe von verd. Essigsiiure hergestellten wasserigen 

Losung (1 + 49) diirfen: - durch 3 Tr. Natriumsulfidlosung (8chwermetalle), lmd durch Bariumnitratiosung 
(Sulfate) n1cht sofort veriindert werden; nach Zusatz von Sslpetersiiure durch Silbernitratlosung Innerhalb 
6 Minuten nlcht mehr als opalislerend getriibt werden (Chloride); nach Zusatz von 1 ccm Salzsaure durch 
0,5 ccm KaliurnferrocyanidlOsuug hOchstens schwach gebliiut werden (Elsen). 

Gehaltsbestirnmung. (Vgl. Bd. II, S.107.) 0,2 g basisches Magneslumcarbonat miissen nsch dem 
GUihen mlndestens 0,08 g Riickstand hlnterlassen. 

Dieser Riickstand muB nach dern Schiitteln mit 8 ccm Wasser eln Filtrat lIefern, das durch Ammonium· 
oxalatlosung Innerhalb 6 Minuten hOchstens schwach getriibt w1rd (Cllolclum). 

Magnesium citricum effervescens. Brausemagnesia. Unveriindert, vgl. Bd. II, S.62!' 

Magnesium peroxydatum. Magnesiumsuperoxyd. 
Gehalt mlndestens 25°/, Magneslumsuperoxyd (MgO" Mol.-Gew. 56,32). 
Eigenschaften und Erkennung wie Bd. II, S.115. 
P".U/ung. Erhltzt man 0,2 g Magneslumsuperoxyd mit 10 cern Wasser zum Sleden, so darf die nach 

lem Erkalten filtrlerte Fliissigkeit Lackrnuspapler hilehsteDll schwach blauen (Alkallcarbonate). - Sehiittelt 
man 0,2 g Magnesiumsuperoxyd mit 20 cem Wasser, so dad das Filtrat dureh Ammonlumoxalatlosung ,ll).ner
halb 5 Minuten hilchstens schwach getriibt werden (Calcium). - Wlrd die Losung von 0,2 g Magnesiumsuper
oxyd in 2 cern Salzsiiure au! dern Wasserbad zur Trockne verdarnpft und der Riiekstand In 2 ccm verd. Essig
saure und 6 ecm Wasser gelost, so dart die Losung durch 3 Tr. Natrlumsulfidlilsung weder gefiirbt noeh getriibt 
werden (Schwermetalle). - Wlrd 1 g Magnesiumsuperoxyd in 10 cern Salpetersiiure gelilst, so dart diese Lo
sung naeh Znsatz des gleiehen Raumtells Wasser durch BariumnltratJosung (Sulfate) nicht verandert und nach 
Zusatz des dreifachen Raumteils Wasser durch SlIbernitratlOsnng (Chloride) Innerhalb 5 MInuten hilchstens 
schwaeh getriibt werden. - Werden 0,2 g Magnesiumsuperoxyd !nlt 2 cern Salzsiiure auf dem Wasserbad zur 
Troekne verdampft, nnd wird der Riickstand In 2 cern Salzsiiure nnd 20 ccrn Wasser gelilst, so dart die Lo
sung dureh 0.5 ccrn Kallnmferrocyanldlosung nieht sofort gebliiut werden (Eisen). - Wlrd 1 g Magnesium
superoxyd mit 10 cern Salzsiiure auf dem Wasserbad zur Trockne verdampft und der Riickstand mit 3 ccm 
N atriumhypophosphltlilsung aufgenommen, so dart die Mischung bei viertelstiindigem Erhitzen 1m sledenden 
Wasserbad keine briiunllche Fiirbung annehmen (Arsen). 

Gehaltsbestimmung. (Vgl. Bd. II, S.115.) Etwa 0,2 g MagneslnmsnperoxYd werden genau gewogen 
und mit 10 g Kaliumjodldlilsung und 2 cern Salzsiiure versetzt. Die Mischung w1rd unter haufigem Umschwenken 
etwa eine halbe Stnnde lang stehengelassen und mit '/ .. -n-Natriurnthlosulfatlilsung tltrlert (StiirkelOsnng, etwa 
10 ccm). Hierbel miissen ffir Ie 0,2 g Magnesiumsuperoxyd rnlndestens 17,8 cern '/,..n-Natrlumthlosulfatiosung 
verbraucht werden = mlndestens 25'1. Magnesiumsuperoxyd (1 ccrn '/lO-n-Natriumthiosulfatlosung = 2,816 mg 
MgO,). 

Magnesium sulfuricum. Magnesiumsulfat. Bittersalz. 1m wesentllchen nnveriindert 
Pril/ung. Auf Natriumsulfat wle Bd. II, S.118, Anrnerkung. Das Filtrat darf durch 0,5 ccm Cur

cumatlnktur nieht rot gefarbt werden. Auf Arsen: Ein Gemlsch von 1 g zerriebenem Magneslnmsulfat nnd 
3 cern NatriurnhypophosphitlOsung dad bel viertelstiindigem Erhitzen 1m siedenden Wasserbad kelne dunkiere 
Fiirbung annehmen. Au! Sehwermetalle: Mit Natrlumsulfidlilsuug 3 Tr. auf die mit 3 Tr. verd. Essigsiiure 
angesauerte Losung von 0,25 g Magneslurnsulfat In 5 ccm Wasser. 

Magnesium sulfuricum siccatum. Getrocknetes Magnesiumsulfat. Magnesium 
sulfuricum siccum. Unveriindert, vgl. Bd. II, S. 118-

Manna. Manna. Wle Rd. II, S.139. Die Gehaltsbestlmmung wlrd mit der Hillfte der dort an,
gegebenen Mengen ausgefiihrt. 
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Mastix. Mastix. 1m wesentliehen wie Bd. II, S.141. 

Mel. Honig. Vgl. Bd. II, S.146 u. l. 
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Prilfung im wesentliehen wie Bd. II. S. 151. Bei der Probe e auf Teerfarbstoffe ist Salzsaure (25'1,) 
statt rauehender Salzsaure zu verwenden. Auf Kunsthonig wlrd dureh die FIEHEsehe Reaktlon geprlift (s. 
Bd. II, S. 149, Nr. 7). 

Mel depuratum. Gereinigter Honig. Unverandert, s. Bd. II, S.152. 

Mentholum. Menthol. 1m wesentliehen wi~ Bd. II, S.167. Sehmelzpunkt 42-44'. Optisehe Ak
tlvitat: Flir eine weingeistigeLosung, die in 10 cern 19Menthol enthalt, ist [al~'=-47'bis-51" 

Methylenum caeruleum. Methylenblau. VgI. Bd.I, S.460. 
p .. illung. Auf Arsen: In einem langhalsigen Kolben aus Jenaer GIas von etwa 100 ecm Inhalt wird 

1 g Methylenblau mit 10 ccm konz. Wasserstoffsuperoxyd16sung und sodann mit 5 ccm konz. Sehwefelsaure 
versetzt. Nachdem die bald einsetzende Reaktion beendet 1st, wird die Mischung auf dem Drahtnetz erhitzt, 
bls die Fliissigkeit fast farblos geworden ist. Wird die Fliissigkeit nach dem Erkalten in 5 cem Wasser gegossen 
die Mischung filtriert und nach Zusatz von 20 cern N atriumhypophosphit16sung eine Viertelstunde lang im 
siedenden Wasserbad erhitzt, so darf weder Brauniarbung noch Abscheidung brauner F16ckchen elntreten. -
1, g Methylenblau darf durch Trocknen bei 100' nicht mehr als 0,22 g und nicht weniger als 0,18 g an GeWicht 
verlieren und naeh dem Verbrennen hiichstens 0,01 g Riickstand hinterlassen; wird dieser Riickstand in 10 ccm 
Salzsaure ge16st, die Losung nach dem tJbersattigen mit Ammoniakfliissigkeit zum Sleden erhitzt und filtriert, 
so darf nach Zusatz von Natriumsulfidlosung kein Niederschiag entstehen (Zink). 

Methylium phenylchinolincarbonicum. Phenylchinolincarbonsiiure-Methylester. 
N ovatophan (E. W.). Formel s. Bd. I, S.978. 
Eigenschalten. Kleine, gelblichweiBe, geschmacklose Kristalle, Smp. zwischen 58' und 60', In Wasser 

unIoslich, l6slich in je etwa 5 T. Ather, Essigather oder Benzol. In Weingeist von 20' schwer, in siedendem 
Weingelst sehr lelcht l6slich. 

E .. kennung. Wird 0,1 g Phenylchinollncarbonsiiure-Methylester mit einer Misehung von 1 ccm Natron
lauge und 1 ccm Weingelst 1 Minute lang gekoeht und dann mit 2 cern Wasser verdiinnt, so entsteht eine klara 
Losung, die nach dem Erkalten und Ansauem mit verd. Salzsaure einen gelblichen Niedersehlag abseheidet. 
Der Niederschiag wird abfiltriert, etwa fiinfmal mit je 5 ccm Wasser ausgewasehen und getroeknet; er sehmilzt 
dann zwischen 208' und 213'. - Werd~n 0,05 g des getrockneten Niedersehiags mit 2,5 cern Salzsaure gut an
geriihrt, und wird das Gemiseh erwarmt, so entsteht eine hellgelbe Losung, die mit dem gleichen Raumteil 
Bromwasser einen orangeroten Niedersehiag gibt. 

p .. illung. Werden 0,6 g Phenylchinolinearbonsaure-Methylester mit 12 cern Wasser eine halbe Minute 
lang geschiittelt, und wird das Filtrat mit 5 Tr. Salpetersaure versetzt, so darf es nach Zusatz von 1 Tr. 
Silbernitratl6sung Innerhalb 1 Minute nur eine Opaleszenz zelgen (Chioride) und durch Bariumnltratlosung 
nicht veriindert werden (Snifate). - 0,2 g Phenylehlnolincarbonsiiure-MethyJester diirfen nach dem Verbrennen 
keinen wiigbaren Riickstand hinterlassen. 

Methylium salicylicum. ltlethylsaUcylat. 1m wesentUehen wie Bd.l, S.205. 
Diehte (20') 1,18D-1,85, Sdp. 221-225'. 
Prlifung. Wlrd 1 cern Methylsalirylat mit 10 cern Kalilauge gesehiittelt, so muB eine klare, farbJose 

oder darf eine nur sehwach gelblleh gefiirbte Losung entstehen, die weder an der Oberfliiche der Fliissigkeit 
noeh am Boden olige Tropfehen zeigt (fliiehtlge Ole, PetroleumbestandteiIe). 

Gehalts bestimmung. Etwa 1 g Methylsalieylat wird in einem K61behen aus Jenaer GIas genau 
gewogen und mit 25 eem weingeistiger '1.-n-KaIiIauge 1 Stunde lang am RiiekfluBkiihier unter mehrfachem 
Umschwenken auf dem Wasserbad erhitzt. Nach dem Erkalten wird naeh Zusatz von 1 ccm Phenolphthalein
IOsung mit 'I,-n-Salzsiiure titriert. Fiir je 1 g MethylsaIicylat miissen mindestens 12,9 ccm weingeistlge 'I.-n
Kalilauge verbraucht werden, so daB zum Zuriiektitrieren hoehstens 12,1 cern 'I,-n-Salzsiiure erforderlieh sind 
= mi'ndestens 98'/, Methylsalieylat [1 ecm 'I,-n-Kalilauge = 76,03 mg C,H.(OH)COOCH,l. 

Methylsulfonalum. Methylsuifonal. Trional (E. W.). VgI. Bd. II, S.807. 
Loslich in etwa 450 T. Wasser (statt 320 T.). 
Anwendung. GroBte Einzelgabe 1,0, Tagesgabe 2,0 g. 

Minium. Mennige. VgI. Bd. II, S.500. 
Pf'il/ung. Bel der Probe auf fremde Beimengungen wird an Stelle der Wasserstoffsuperoxydlosung, die 

kleine Mengen von Phosphorsiiure enthalten kann (wodurch Bleiphosphat entstehen kann), elne Mischung von 
1 cern konz. Wasserstoffsuperoxyd16sung und 9 cern Wasser verwendet. 

Mixtura oleoso-balsamica. Hoffmannscher LebensbaIsam. Unverandert. 

Morphinum hydrochloricum. Morphinhydrochlorid. 
1m wesentlichen wie Bd. II, S. 333 u. 334. 
Priifung auf Apomorphin: Wird die wasserige Losung (0,1 g + 5 cern) mit etwa 0,1 g Natrium

bicarbonat und einer Spur Jodl6sung versetzt, so darf beim Schiitteln mit Ather weder der Ather rotlich, noch 
die wasserige Losung grim gefiirbt werden (Apomorphin). VgI. Bd. II, S. 334, Anmerkung zu c. 

Mucilago Gummi arabici. Gummischleim. 
1m wesentliehen unverandert. Vgl. Bd. I, S.1410. 
Statt gelblieh soil der ·Gummischieim sehwaeh gelbllch seln. 

Mucilago Salep. Salepschleim. 
1 T. mittelfein gepniverter Salep wird In eine trockene Flasche gegeben und mit 1 T. Weingelst gut um

geschiittelt. Dann setzt man 10 T. siedendes Wasser ZU, schiittelt kraftig durch und fiigt 88 T. siedendes 
Wasser hlnzu. Die Fliissigkelt wird in kurzen Zwischenraumen his zum 'Erkalten geschiittelt. Zur Abgabe 
frisch zu bereiten. 
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Myrrha. Myrrhe. Vgl. Bd. II, S.196. 

Das Gummiharz mehrerer Arten der Gattung Commiphora, besonders von Commiphora molmol ENGLER. 
Eigenschaften wie Bd. II, S.196 u. 197. ' 
Erkennung wie Bd. II, S.197. Die Probe mit Vanillin wird in {olgender Weise ausgefiihrt: Dbergief3t 

man einige Kornchen Myrrhe mit 1 Tr. 80proz. Schwefelsaure und gibt ein Kristillichen Vanillin hinzu, so 
filrbt sich die Saure rot; die Rotfilrbung bleibt beim Verdiinnen mit Wasser bestehen. 

Pru/ung. Der belm vollkommenen Ausziehen von 3 g zerriebener Myrrhe mit siedendem Weingeist 
hinterbleibende Riickstand darf nach dem Trocknen bel 100° hOchstens 2 g betragen. Der Riickstand muS 
sich fast vollig in Wasser zu einem triiben Schieim IOsen. Asche hOchstenR 7°/ •. 

Naphthalinum. Naphthalin. 1m wesentIichen wie Bd. II, S.200, 
Bel der Probe c auf fremde Teerbestandteile sollen 0,5 g Naphthalin und 5 ccm konz. Schwefelsaure 

verwendet werden. 

Naphtholum. /1-Naphthol. Vgl. Bd. II, S.202. 

Eigenschaften und Erkennung. Es farbt sich beim Aufbewahren gelblichgrau (braucht also nirht 
weif3 zu sein). Bei der Erkennungsprobe mit Chiorwasser wird dieses durch 10 Tr. ChloraminlOsung und 
1 ccm Salzsaure ersetzt. N ach Zusatz von Ammoniakfiiissigkeit nimmt die Losung eine gelbe Farbung an, 
die schnell iiber Griin, Braun in Schmutzlgviolett ooergeht. 

Priifung. Die Probe c aut a-Naphthol (mit Eisenchioridlosung) ist fortgefallen. 

Naroophin. Narkophin (E. W.). Morphin-Narkotinmekonat. 
[(C"H,.O.N)(C .. H"O,N)]C,H.O, + 4H,O. Mol.-Gew. 970,4. Vgl. Bd. II, S.351. 
£igenseha/ten und Erkennung. Gehalt des lufttrockenen Narkophins etwa 30% Morpbin und etwa 

430/ 0 Narkotin. Gelblichweif3es Kristallpulver, das zwischen 90-95° im Kristaliwasser zu elner halb durch
slchtlgen Masse zusammensintert. Streut man 0,1 g Narkophin auf 1,2 ccm Wasser, so entsteht eine schwach 
gelbliche Losung. Narkophin lOst sich in 25 T. Weingeist. Die Ltisungen roten iufolge ihres Gehaltes an freier 
Mekonsaure Lackmuspapler. NatriumacetatlOsung scheidet aus der wasserigen Losung (0,05 g + 5 ccm) Nar
kotin als weif3en, fiockigen Nlederschiag aus, der nach kurzer Zeit kristallinisch wird. Er schmilzt nach dem 
Abfiltrieren, Auswaschen mit Wasser und Trocknen bei 174-176°. Wird die wasserige Losung (0,1 g + 10 ccm) 
mit 1 Tr. Eisenchioridlosung versptzt, so nimmt die Fliisslgkelt lufolge Ihres Gehalts an Mekonsaure elne rote 
Farbung an; nach weiterem Zusatz von 1 Tr. einer frisch bereiteten Kaliumferricyanidliisung wird die Fliissig
kelt infoJge der Rednktion des Eisenchiorids durch das Morphin blau. 

Pru/u .. g. Die mit Salpetersaure versetzte wasserige Llisung (0,05 g + 5 ccm) dar! weder durch Barium
nitratlOsung (Schwefelsaure), noch durch Silbernitratliisung (Salzsaure) verandert werden. 

0,2 g Narkophin diirfen beim Verbrennen keinen wagbaren Riickstand hinterlassen. 
Gehaltsbestimmuug. 0,5 g Narkophin (genau gewogen) werden im MeBkOlbcheu iu Wasser zu 50 ccm 

gelOst.1. Bestimmung des Narkotins: Zu 20 ccm derLosung gibt man in einem Becherglas 3ccmNatrium
acetatlOsung und sammelt den Niederschiag naph dem Absetzen auf einem glatten Filter von Scm Durchmesser. 
Danach wiischt man Becherglas und Filter sorgfaltig'mit Wasser aus, bis 1 Tr. des ablaufenden Filtrats durcb 
1 Tr. verd. EisenchioridlOsung (1 + 9) nicht mehr rot gefiirbt wird. Nachdem der Niederschlag gut abgetropft 
ist, lOst man ihn iu einem Kblbchen in 5 ccm '/to"n-Salzsiiure, filtriert die Losung durch ein kleines, anllegendes 
Filter in ein Kolbchen und wascht KOlbchen und Filter dreimal mit je 5 ccm Wasser nacho Nach Zusatz von 
2 Tr. MethylorangelOsung titriert man mit '/..-n-Kalilauge bis zum Farbenumschiag. Hierzu diirfen nicht mehr 
als 2,97 ccm und nicht weniger als 2,87 ccm '/lO-n-Kalllauge verbraucht werden, so daf3 mindestens 2,03 und 
hochstens 2,13 ccm '/..-n-Salzsiiure zur Sattigung des Narkotins erforderlich sind = 42 -44°/. Narkotin (1 cern 
'/,..n-Salzsiiure = 41,32 mg Narkotln). 

2. Bestimmung des Morphins: Zu 20 ccm der wasserigen Losung (O,5g:50ccm) gibt man in einem 
Arzneiglas 0,3 g gebrannten Kalk, der durch 2 Tr. Wasser frisch geliischtist, und 0,5 g Seesand,laf3t das Gemisch 
unter wiederholtem Umschiitteln 2 Stunden lang stehen und filtriert es dann durch ein trockenes Faltenfilter 
von Scm Durchmesser. 10 g des Filtrats (= 0,1 g Narkophin) versetzt man in einem Arzneiglas von 30 ccm In
halt mit 0.2 g Ammoniumchiorid sowie nach dessen Losung mit 2 cern Essigather und schiittelt 10 Minuten 
lang kriiftig durch. Danach fiigt man weitere 4 ccm Essigather hinzu und lilf3t unter zeitweiligem, leichtem 
Umschwenken 1 Stunde lang stehen. Alsdann bringt man zuerst die Essigiitherschicht moglichst vollstiindig 
auf ein glattes Filter von 6 cm Durchmesser, gibt zu der im Arzneiglas zuriickgebliebenen wasserigen Fliissig, 
keit nochmals 2 ecm Essigather, bewegt das Gemisch einige Augenblicke lang und bringt zunachst wieder die 
Essigatherschicht auf das Filter. Nach dem Ablaufen der iitherischen Fliissigkeit laf3t man das Filter luft
trocken werden, gief3t die wasserige Losung, ohne auf die an der Wandung des ArzneigJases haftenden Kristalle 
Riicksicht zu nehmen, auf das Filter und spiilt dieses Bowie das Arzneiglas dreimal mit je 1 ccm athergesat
tlgtem Wasser nacho Nachdem das Arzneiglas gut ausgelaufen und das Filter vollstilndig abgetropft 1st, trocknet 
man beide bei 100', lOst dann die Morphinkristalle in 5 ccm '/lO-n-Salzsiiure, gie/3t die Losung durch ein kleines, 
gut anliegendes Filter in ein KOlbchen von etwa 50 ccm Inhalt und wascht Filter, Arzneiglas und Stopfen 
sorgfaltig mit Wasser nacho Nun fiigt man 2 Tr. Methylrotiosung hinzu und titriert mit '/,,-n-Kalilauge bis zum 
Farbenumschiag. Hierzu diirfen nieht mehr als 3,97 ccm und nieht weniger als 3,93 ccm '/,,-n-Kalilauge ver
braucht werden, so da/3 mindestens 1,03 ccm und hochstens 1,07 ccm 'J,o-n-Salzsaure zur Sattigung des Morphins 
erforderlich sind = 29,4-30,5°/. Morphin (1 ccm '/".n-Salzsiiure ~ 28,52 mg Morphin). 

Anmerkung zu 2. Das Abflltrieren des Morphins kann genau wie bei der Bestimmung des Morphins 
im Opium durch Anwendung einer Saugvorrichtung erheblich beschieunigt werden (so Bd. II, S. 316). 

Au/bewahrung. Vorsichtlg. 
Anwendung. GroBte Einzelgabe 0,03 g. Tagesgabe 0,1 g. 

Natr.ium aoetioum. Natriumacetat. 1m wesentlichen wie Bd. I. S.10S. 
Pru/ung. Auf Schwermetalle: Die wiisserige Losung (O,25 g + 5 cem) dar! nach Zusatz von 

3 Tr. verd. Essigsaure durch 3 Tr. NatriumsuifidlOsung nicht verandert werden. Auf Arsen: Ein Gemisch 
von 1 g Natriumacetat und 3 ccm NatriumhypophosphitlOsung dar! bei viertelstiindigem Erhitzen 1m sie
denden Wasserbad keine dunklere Farbung annehmen. 

Natrium aoetylarsanilioum. Acetyl-p-aminophenylarsinsaures Natrium. Arsacetin 
(E.). W. Vgl. Bd.I, S.574. 
Erkennung. Erhitzt man ein Gemisch von 0,1 g Arsacetin und je 0,5 g getrocknetem Natriumcarbonat 

und Natriumnitrat in einem Porzellantiegel zum Schmelzen, lOst die erkaltete Masse In 10 cem Wasser, neutrall· 
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siert die Losung mit Salpetersaure, iibersattigt blnen Teil der Fliissigkeit mit Ammoniakfiiissigkeit, fiigt Am
moniumchloridl6sung und MagnesiumsnifatlOsung hlnzu, so scheidet sich eln weiBer, kristallinischer Nieder· 
schlag von Ammonium·Magnesiumarseniat aus. Fiigt man zu dem anderen Teil der neutralisierten J<'liisslg
keit SilbernitratlOsung, so entsteht ein rotbrauner Nlederschlag von Silberarseniat, der in Ammoniakfiiissigkeit 
und In Salpetersaure joslich ist. 

PriJ/ung. Bel der Probe auf Arsenige Saure und Schwermetalle ist das Schwefelwasserstoffwasser durch 
3 Tr. NatriumsnifidlOsung ersetzt. 0,4 g Arsacetin diirfen durch Trocknen bei 105' nicht weniger als 0,075 g 
und nicht mehr als 0,082 g an Gewicht verlieren. 

Gehaltsbestimmung. Etwa 0,2 g Arsacetin werden in einem Kolben mit eingeriebenem Glasstopfen 
genau gewogen und in 10 ccm konz. Schwefelsaure unter gelindem Erwarmen gelOst; darauf wird unter Um· 
schwenken innerhalb 1 Minute in kleinen Anteilen 1 g gepnivertes Kaliumpermanganat hinzugefiigt. Nach 
Beendigung der Gasentwicklung wird mit 30 ccm Wasser unter Abspiilen des Kolbenhalses verdiinnt und 1 g 
Oxalsaure hinzugefugt. Die vollkommen klare und farblose Fliissigkeit wird erneut mit 30 ccm Wasser ver
diinnt und naeh Zusatz von 2 g Kaliumjodid nach einer halben Stunde mit 'llO·n·NatriumthiosulfatlOsung 
ohne Zusatz eines Indikators titriert, bis die Fliissigkeit farblos ist. Zur Bindung des ausgesehiedenen J ods 
miissen fiir je 0,2 g 11,3-11,6 ccm '11O·n·NatriumthiosulfatI6sung verbraucht werden = 21,2-21 7'1, Arsen 
(1 cem '1 .. -n-NatriumthiosulfatlOsung = 3,748 mg As). 

Natrium benzoicum. N atriumbenzoat. Vgl. Bd. I, S.116. 

PriJ/ung. Die wasserige LOsung (0,25 g + 5 cem) darf Lackmyspapier nioht verandern und weder dureh 
Bariumnitratlosung (Sehwefeisaure), noch durch Ammoniumoxalamisung (Calcium), noch durch 3 Tr. Na
triumsnifidlosung (Schwermetalle) verandert werden. - 5 ccm der gleichen T.osung, mit 5 ccm Weingelst 
vermiseht, diirfen naeh dem Ansauern mit 10 Tr. Saipetersiiure nach Zusatz einiger Tr. SilbernitratlOsung 
hOchstens opallsierend getriibt werden (Salzsaure). - 0,1 g Natriumbenzoat darf beim tJbergieBen mit 1 cem 
Sehwefelsaure nieht aufbrausen und sleh nieht tarben (Carbonate, fremde organi~ehe Stoffel. - 0,2 g Natrium· 
benzoat diirfen dureh Troeknen bei 100' hoehstens 0,002 g an Gewieht verliere/). - Die aus der wasserlgen 
Losung dureh Salzsaure abgesehiedene Benzoesaure soll naeh dem Auswasehen und Troeknen bel 122' sehmelzen. 

Natr.ium bicarbonicum. Natriumbicarbonat. 
Eigensehaften und Erkennung wie Bd. II, S 209. 
PriJ/"ng. Auf Kalium: Die mit verd. Essigsaure schwaeh angesauerte LOsung von 0,3 g Natrium

bicarbonat in 10 ccm Wasser darf nach Zusatz von 2 eem NatriumkobaltlnitritlOsung Innerhaib 2 Min. nicht 
getriibt werden. - Auf Sehwermetalle: Die mit verd. Essigsaure bis zur sehwaeh sauren Reaktion gegen 
Laekmuspapier versetzte wasserige Losung (0,1 g + 5 ecm) darf dureh 3 Tr. NatriumsnifidlOsung nicht ver
andert werden. - Auf Sulfate: Die wasserlge Losung (0,1 g + 5 cem) darf naeh dem Ansauern mit Eesigsiiure 
(Laekmus) durch Bariumnitratlosung innerhalb 3 Minuten nicht verandert werden (Sulfate) - Auf Thiosul
fate, Chloride, Rhodanide und Natriumsesquicarbonat wie Bd. II, S. 210. - Auf Ammoniumsalze: 
Beim Erwarmen der wasserigen Losung (0,1 g + 5 ecm) mit 1 ccm Natronlauge darf sich kein Ammoniak ent
wiekeln. - Auf Arsen: Ein Gemiseh von 1 g Natriumbiearbonat und 5 ccm NatrlumhypophosphitlOsung darf 
bei viertelstiindlgem Erhitzen im siedenden Wasserbad keine dunklere Farbung annehmen. 

Gehaltsbestimmung. 1 g iiber Schwefelsaure getrocknetes Natrlnmbicarbonat darf beim Gliihen 
hOchstens 0,638 g Riickstand hinterlassen = mindestens 98'1, NaHCO. in dem getroekneten Salz. 

Zum Neutralisieren (Methylorange) einer Losung von 2 g iiber Schwefelsaure getrocknetem Natrium
biearbonat in etwa 40 ccm Wasser diirfen hochstens 24,1 cem n-Salzsiiure verbraueht werden = mindestens 
98'1. NaHCO. (1 ecm n-Salzsaure = 84,01 mg NaHCO. und = 53 mg Na,CO.). 

Anmerkung. Reines Natrlumbiearbonat erfordert fiir 2 g 23,83 ccm n-Salzsaure; durch den zulasslgen 
Mehrverbrauch von 0,3 cem ist ein Gehalt von rund 2'1. Natrlumcarbonat, Na,CO" gestattet. 

Natrium bromatum. Natriumbromid. 
Gehalt des bel 100' getrockneten Salzes mindestens 98,7'1, NaBr, entspreehend 76,6'1, Br. 
Eigensehaften und Erkennung wie Bd. II, S.211. 
Nachweis des Broms durch Chloraminiosung unter Zus9tZ von Salzsiiure wie bei Kaliumbromid (s. S.1335). 
p,.ilfung. Auf Kalium: Die mit verd. Essigsiiure Behwaeh angesiiuerte Losung von 0,3 g Natrium-

bromid in 10 cem Wasser darf naeh Zusatz von 2 ccm Natrlumkobaltinitritlosung innerhalb 2 Min. nieht ~w 
triibt werden. - Auf Sehwermetalle und Arsen wie Kaliumbromid (s. S. 1335). Auf sonstige Verunreinigun-
gen wie Bd. II, S. 211. ' 

1 g Natrlumbromid darf dureh Trocknen bei 100' hochstens 0,05 g an Gewicht verlleren. 
Wertbestimmung. Etwa 0,4g des bei 100' getrockneten Natrlumbromids werden genau gewogen 

Imd In etwa 20 ecm Wasser gelOst. Diese Losung darf nach Zusatz einiger Tropfen Kaliumehromatlosung fiir 
je 0,4 g getrocknetes Natriumbromid hochstens 39,3 ccm 'I .. -n-Silbernitratlosung bis zur Rotung verbrauchen 
= hoehstens 1,3'/. Natrlumchlorld. 

Berechnung. Je 0,3 ccm '/ .. -n-SilbernitratlOsung, die iiber den fiir reines Natrlllmbromid zu berech· 
nenden Wert von 38,9 ecm hinausgehen, entsprechen 1'1, Natrlumchlorld, wenn sonstige Verunreinlguugen fehlen. 

Natrium carbonicum. Natriumcarbonat. Vgl. Bd. IT, S.212. 

p,.U/ung. Auf Schwermetalle mit Natriumsulfidlosung (3 Tr. auf die Losung 0,25 g + 5 ccm Wasser). 
- Auf Sulfate in der mit Salpetersaure iibersattigten Losung (0,25 g + 5 ccm Wasser). - Auf Am
moniumsalze: Bcim Erwarmen der wiisserlgen Losung (0,25 g + 5 cern) darf sieh kein Ammoniak entwickeln. 
- Auf Arsen: Ein Gemisch von 1 g Natrlumcarbonat und 5 ccm NatriumhypophosphitlOsung darf bei viertel
stiindigem Erhitzen 1m siedenden Wasserbad keine dunklere Farbung annehmen. 

Gebaltsbestimmung. Mindestgehait 37'/. Na,CO.. Ein Hoehstgehalt ist nicht festgesetzt. Vgl. 
Bd. II, S. 213. 

Natrium carbonicum siccatum. Getrocknetes Natriumcarbonat. Natrium carbo
nicum siccum. Vgl. Bd. II, S.214. 
Gehalt mindestens 74'1. Na,CO •. Ein Hocbstgehalt ist nicht vorgeschrleben. Vgl. Bd. II, S.214. 

Natrium chloratum. Natriumchlorid. 
PrU/"ng. Auf Kalium wie bei Natriumbromid (s. oben). - Auf Sehwermetalle und Arsen wie bel 

Knliumbromid (s. S.1335). 1m iibrigen wie Bd. II, S.216. 
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.Natrium diaethylbarbituricum. Diiithylbarbitursaures Natrium. Medinal (E. W.l, 
Veronal-Natrium (Veronal E. W.). Vg!. Bd.I, S.808. 
ETkennung. Werden 0,05 g dlathylbarbltursaures Natrium mit 0,2 g getrocknetem Natrlumcarbonat 

.gemischt und In einem Probierrohr vorslchtlg erhltzt, so trltt eln elgenartiger Geruch auf, nnd dariibergehaltenes, 
mit Wasser angefeuchtetes Lackmuspapier wird gebliiut. Die Losnng von 0,01 g diiithylbarbitursaurem Na· 
'trlum In 2 ccm Wasser gibt mit 1 Tr. einer Losnng von 0,1 g Quecksllberoxyd in 10 Tr. Salpetersiiure elnen 
well3en, in Ammoniakfliissigkeit IOslichen Nlederschlag. 

Prilfung. Wird die wasserlge Losung (0,02 g + 2 ccm) mit 2 Tr. Salpetersilure versetzt, so darf 1 ccm 
des Filtrats durch 1 Tr. SilbernitratlOsnng (Chloride) und darauffolgenden Zusatz von 1 Tr. BariumnitratlOsung 
-( Sulfate) nicht veriindert werden. - 0.1 g diilthylbarbitursaures Natrium mul3 sich in 1 ccm Schwefelsaure 
-{)hne Filrbung IOsen (fremde organlsehe Stoffel. 

Werden 0,2 g diilthylbarbitursaures Natrium (genau gewogen) in 100 eem Wasser gelOst, so mul3 naeh 
Zusatz von 3 Tr. MethylorangelOsnng die gelbe Farbe der Losung naeh Zusatz von 9,3 eem l/,..n-Salzsilure 
unverandert bleiben, nach welterem Zusatz von 0,5 cem lilo-n-Salzsaure jeioeh in Rot umsehlagen. 

Dem angegebenen Verbraueh an lr.o-n-Salzsaure entsprlcht ein Gehalt von 10,70-11,27°1, Natrium; 
berechnet fiir die Formel: 11,16010' 

Anwendung. Grol3te Elnzelgabe 0,75 g, Tagesgabe 1,5 g . 

.Natrium jodatum. Natriumjodid. Vg!. Bd. II, S.226. 
ETkennung. Nachweis des Jods mit ChioraminlOsnng unter Zusatz von Salzsaure (je einige Tropfen). 
PTufung. Auf Kalium wie bel Natrlumbromid (S. 1343). Auf Schwermetalle mit Natrlumsulfid

losnng (3 Tr. auf die mit 3 Tr. verd. Essigsaure angesiiuerte Losnng 0,25 g + 5 ccm Wasser. Auf Natrium
.bromld und -chlorid wie Kaliumjodid (S.1336) mit 14 cem 1Ilo-n-SllbernitratlOsung. 1m iibrlgen wie Bd. II, 
S.226. 

Natrium kakodylicum_ Natriumkakodylat. Dimethy larsinsa ures N a tri um. 
1m wesentllehen wie Bd. I, S.569---570. Gehalt 32,8-35'10 Arsen. 
Prilfung. Auf Schwermetalle nnd an organisehe Arsenverbindungen: Die mit Salzsaure an

gesauerte wasserlge Losnng (0,25 g + 5 cem) darf dureh 3 Tr. Natriumsu1fldlOsnng nicbt verandert werden. 
Die Mischnng einer Losnng von 1 g Natriumkakodylat in 1 ccm Wasser nnd 5 ccm Weingeist mit 3 ccm 
NatrlumhypophosphitlOsung darf innerhalb einer Stnnde keine dunklere Fiirbung annehmen. 

Gehaltsbestimmung. Etwa 0,2 g Natriumkakodylat (genau gewogen) werden in einem langhalsigen 
Kolben aus Jenaer Glas von etwa 100 eem Inhalt in 10 eem Wasser gelOst; diese Losnng wird mit 10 eem konz. 
Schwefelsaure nnd darauf nnter Umsehwenken mit 2,5 g fein gepulvertem Kaliumpermanganat In klelnen 
Anteilen versetzt. Ohne auf die am Kolbenhalse haftenden Kaliumpermanganatstaubehen zu achten, lal3t man 

-das Gemlsch unter wiederholtem, vorsiehtigem Sehiitteln mindestens 20 Stunden lang stehen. Dann wlrd 
kriiftlg umgesehiittelt nnd der Kolben sodann in schrager Stellnng mit eingehiingtem Trlehter zuniichst im 
Wasserbad langsam auf 1000 erwiirmt und darauf auf dem Drahtnetz 20 Min. so stark erhitzt, daB der Kolben 
mit weWen Sehwefelsaurediimpfen angefiillt 1st. Naeh dem Erkalten wird der Kolbeninhalt mit 50 eem Wasser 
in ein KOlbehen iibergespiilt und die Losung durch elnige Kristiillchen Oxalsiiure entfiirbt. N aeh dem vollhzen 
Erkalten werden 2 g Kallulnjodld hin~gefiigt, worauf die Lostmg nach halbstiindlgem Stehen mit ll .. -n-Na
trlumthlosulfatlosung ohne Zusatz elnes Indikators bis zur Entfarbnng tltrlert wlrd. Fiir je 0,2 g Natrium
kakodylat diirfen hlerbei nlcht waniger als 17,5 nnd nicht mehr als 18,7 ccm 'l..-n-Natrlumthlosulfatlosnng 
verbraueht werden = 32,8-35'10 Arsen (1 cem 'r.,-n-NatriumthiosulfatlOsung = 3,748 mg Arsen). 

tJatrium nitricum. Natriumnitrat. 1m wesentlichen wle Bd. II, S. 227 u. 228. 
PTiJfung_ Auf Kalium wie bel Natrlumbromld, S. 1343. - Auf Sehwermetalle mit Natrlumsnifld

fosnng (3 Tr auf die mit 3 Tr. verd. Essigsaure angesiiuerte Losnng Q,25 + 5 ecm Wasser). 

Natrium nitrosum. Natriumnitrit. 
Eigenschaften, Erkennung nnd Priifung im wesentllehen wle Bd. II, S.229. Bel der Priifnng 

auf Schwermetalle wlrd N atrlumsulfidlosnng In iibllcher Weise unter Zusatz von verd. Essigsaure verwendet 
Gehaitsbestimmung. Etwa 1 g bel 100' getroeknetes Natrlumnitrlt wlrd in elnem Mel3kOlbchen 

von 100 ecm genau gewogen nnd In Wasser bis zur Marke gelOst. 10 cem dieser Losnng liiBt man aus einer 
Biirette unter fortwahrendem Umsehwenken in elne Misehnng von 30 ccm 'l..-n-Kaliumpermanganatlosung, 
300 ccm Wasser und 25 cern verd. Sehwefelsaure eintropfen. Naeh 20 Min. fiigt man 1 g Kaliumjodid hlnzu 
und tltrlert mit '1 .. -n-NatriumthlosulfatI6sung (StiirkelOsnng als Indikator). Hlerbei miissen fiir je 0,1 g Na
trlumnitrit mindestens 27,9 ecm lllO-n-Kaliumpermanganatlosnng verbraucht werden, so daB zur Bindung 
-des ausgesehledenen Jods hOchstens 2,1 eem 'l .. -n-Natrlumthlosulfatlosung erforderlich sind = mlndestens 
96,3°10 Natrlumnitrlt (1 ccm 'l..-n-KaliumpermanganatlOsung = 3,451 mg NaNO,). 

Natrium phenylaethylbarbituricum. Phenyliithylbarbitursaures Natrium. Luminal
Natrium (Luminal E. W.). Vg!. Bd.I, S.811. 
Eigenschaften und ETkennung. Weil3es, kristallinisches, bitter schmeekendes Pulver, das sleh in 

1,2 T. Wasser, schwer in siedendem Weingelst lOst. Die wiisserige Losnng bliiut Laekmuspapler. - Bel lan
.gerer Anfbewahrung der wiisserigen Losnng oder belm Kochen derselben tritt teilweise Zersetzung unter Bil
dung von Phenylathylacetylharnstoff ein, der sich nach dem Erkalten ausseheidet nnd naeh dem Umkristalli· 
eieren aus verd. Weingeist bel 147° schmilzt. - Nachweis des Natriums wie Bd. I, S.811. - Wlrd ein Ge
misch von 0,05 g phenyJathylbarbitursaurem Natrium und 0,2 g getroeknetem Natrlumearbonat in einem 
Probierrohr vorsichtig erhltzt, 80 tritt ein eigenartiger Geruch auf, nnd dariibergehaltenes, mit Wasser an
.gefeuchtetes Laekmuspapier wlrd geblaut. - In der wiisseril!en Losnng (0,05 g + 5 eem) erzeugen verd. Schwe
felsaure oder Essiggaure einen weiBen, krlstallinischen Niederschlag (von Phenylilthylbarbitursiiure), der nach 
dem Abfiltrleren, Auswaschen mit wenig Wasser und Trocknen iiber Schwefelsiiure bei 173-1740 schmilzt. 
- In der wiisserigen Losung (0,01 g + 1 ccm) entsteht durch 3 Tr. SilbernltratlOsnng oder 1 Tr. Queck~ilber
chioridlOsung ein weiBer, in Ammoniakfliissigkeit IOslicher Niederschlag. 

Prufurrg. Wlrd die wasserlge Losung (0,02 g + 2 cern) mit 2 Tr. Salpetersaure verset,zt, so darf 1 cem 
des Filtrats dureh 1 Tr. Silbernitratlosung (Chloride) nnd darauffolgenden Zusatz von 1 Tr. Bariumnltrat
lOsung (Sulfate) nicht veriindert werden. - 0,1!! phenyliithylbarbitursaures Natrium mull slch in 1 cem konz. 
Sehwefelsaure ohne Filrbung IOsen (fremde organische Stoffel. 

Werden 0,2 g phenyliithylbarbltursaures Natrium (genau gewogen) in 100 eem Wasser gelOst, so mull . 
nach Zusatz von 3 Tr. Methylorangelosnng die gelbe Farbe der Losnng naeh Zusatz von 7,5 ccm 'l,,-n-Sab
fliiure nnverimdert bleiben, nach welterem Zusatz von 0,4 ccm ll..-n-Sa\zsiiure jedoch In Rot umschlagen. 
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Dem angegebenen Verbrauch an l/lO-n-SalzsAure entspricht eln Gehalt von 8,63-9,09'/. Natrium; be
rechnet fiir die Formel: 9,05'/,. 

Au{beumh .. ung. Vorsichtig. Vor Feuchtlgkelt geschiitzt • 
• 4.nwendung. GroBte E1nzelgabe 0,4 g. Tagesgabe 0,8 g. 

Natrium phosphoricum. Natriumphosphat. Vgl. Bd. II, S.233. 
Prillung. Auf Kalium: Die Llisung von 0,5 g Natriumphosphat in 10 ccm Wasser dart nach Zusatz 

von 1 ccm verd. Esslgsaure durch 2 cem Natriumkobaltinltritliisung innerhalb 2 MIn. nicht getriibt werden. 
- Auf Arsen: Ein Gemisch von 1 g zerriebenem Natriumphosphat und 3 ccm Natriumhypophosphitiosung 
dart bel viertelstiindlgem Erhltzen im siedenden Wasserbad keine dunklere Farbung annehmen. - Auf 
Schwermetalle: Die w3sserige Losung (0,25 g + 5 ccm) dart durch 3 Tr. NatriumsulfldLosung nicht ver
andert werden. Sonst 1m wesentllchen wle Bd. II, S. 233. 

Natrium salicylicum. Natriumsalicylat. Vgl. Bd. J, S.204. 
Eiger&8clUJ/ten. WeiBe, geruchiose, kristsllinische Schiippchen oder Nadeln von siil3salzlgem Ge

schmack. 
PrlJ/ung. Die wasserige Llisung (1 g + 4 ccm) muB klar und farblos oder doch nahezu farblos seln; 

sie dart sich nach einigem Stehen hochsten.q schwach farben und dart Lackmuspapler nur schwach roten, aber 
nicht blauen (Natriumcarbonat). - Die wasserige Losung (0,25 g + 5 ccm) dart nach Zusatz von 3 Tr. 
verd. Essigsaure durch 3 Tr. Natriumsulfidlosung nicht verandert werden (Schwermetalle). - Die wasserlge 
Losung (0,25 g + 5 ccm) darf durch 1 ccm Ammoniumoxalatiosung nicht verandert werden (Calcinm). Sonst 
1m wesentllchen wle Bd. I, S. 205. 

Aufbewah.-ung. Vor Licht geschiitzt. 

Natrium sulfuricum. NatriumsuHat. Vgl. Bd. II, S.236. 
Prll/ung. Auf Ars en: Ein Gemisch von 1 g zerrlebenem Natriumsulfat und 3 ccm Natriumhypophosphit

liisung dart bei viertelstiindigem Erhitzen im siedenden Wasserbad kelne dunklere Farbung annehmen. -
Auf Schwermetalle: Die w3sserige Losung (0,25 g + 5 ccm) dart nach Zusatz von 3 Tr. verd. Essigsaure 
durch 3 Tr. Natrlumsuifidiosung nicht verandert werden. Sonst im wesentllchen wle Bd. II, S.237. 

Natrium sulfuricum siccatum. Getrocknetes NatriumsuHat. Natrium suI-
furicum sic cum. 1m wesentllchen wle Bd.II, S.237. 

Natrium thiosulfuricum. Natriumthiosulfat. 1m wesentllchen wle Bd. II, S.240. 
Bei der Probe auf Sulfat dart Innerhalb 3 Mlnnten kelne Veranderung auftreten. 

Nitroglycerinum solutum. Nitroglycerinlosung. 
Eine Losung von Nitroglycerin in Weingelst. Vgl. Bd. I, S.1860. 
Gehalt 0,98-1,02'/, Nitroglycerin, C,H.(ONO,) •• 
Bigenschaffen. Klare. fast farblose Fliissigkeit, die beim Mischen mit dem glelchen Raumteil Wasser 

Idar bleibt. Dichte (20') 0,880-0,834. 
Erlcennung. Werden etwa 2 ccm Nitroglycerlniosung In elnem SchllJohen auf dem Wasserbad ver

dampft, so hinterbleiben ollge Trlipfchen, die, In eine etwa 10 cm lange, felne GlascapUlare elngesaugt, belm 
Elnbrlngen In eine Flamme verpuffen. 

Prillung. 5 ccm Nltroglycerlniosung miissen nach Zusatz von 1 Tr. n-Kalllauge durch Phenolphthalein
Ilisung gerlitet werden (frele Sauren) und diirfen nach Zusatz von 5 ccm Wasser durch Barlumnltratiosung 
innerhalb 3 MIn. nicht verandert werden (Schwefelsiure). 

Gehaltsbestlmmung (Nachtrag zur Germ. 6). Etwa 5 g Nitroglycerinlosung werden in elnem ge
!chlossenen flachen WlLgegllischen genau gewogen. Die Llisung iiberllLl3t man an einem vor Staub geschiItzten 
Ort bei Zimmertemperatur der Verdun.tung und trocknet den Riickstand 1m Exsikkator iiber Schwefelsllure 
bis zum gleichbleibenden Gewichte. Das Gewicht des Riickstsndes von je 5 g Nitroglycerinlosung darf nlcht 
weniger als 0,049 und nicht mehr als 0,051 g betragen. 

Aufbewah .. ung. Sehr vorslchtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. GroBte Einzelgabe 0,1 g. Tagesgabe 0,4 g. 

Novocain hydrochloricum. NoYocainhydrochlorid. N ovocain (E. W.). VgI.Bd.I, S.122 
Eigenschaften. LosHch In 8 T. Welngelst (ststt 30 T.). 
Priifung. Die Probe auf Schwermetalle ist fortgefaUen. 

Novocain nitricum. Noyocainnitrat. VgI. Bd. I, S.122. 
PrlJ/ung. Die Losung von 0,1 g Novocalnnltrat In 1 ccm Wasser darf nach dam Ansiuern mit Sal

petersaure durch Sllbernltratliisung nicht verandert werden (Salzsllure). - 0,1 g Novocalnnij;rat mul3 sich in 
1 ccm Salpetersaure ohue Farbung losen (fremde organlsche Stoffel. 

Oleum Amygdalarum. MandelOl. VgI. Bd I, S.417. 
Dichte (20°) 0,911-0,916. Jodzahl 95-100. Sauregrad nicht iiber 8. Verseifungszahl 

190-195. Unverseifbare AnteUe hOchstens 1,5'/,. (S. 1293.) 
P.-U/unq. Elaidinprode: BrIngt man In ein Probierrohr 10 ccm Salpetersiure und 2 g Mandelol, glbt 

in klelnen AnteUen etwa 1 g Natrlumnitrit hlnzu und laBt an einem kiihien Ort stehen, so mul3 das 01 nach 
4--10 Stunden zu einer weil3en Masse erstsrrt sein (trocknende Ole). - Werden 1 ccm rauchende Salpeter
ilaure, 1 ccm Wasser und 2 ccm MandelOl kraftlg durchgeschiittelt, so mul3 eln welBliches, darf aber kein rotes 
oder braunes Gemisch entstehen (Pfirslcbkern-, Erdnul3-, BaumwoUsamen·, Mohu-, Sesamlil). 

4 g MandelOi werden mit 50 ccm weingeistiger '/.-n-Kalllauge in elnem mit RiickfluBkiihler versehenen 
Kolben auf dem Wasserbad verseift; nach Zusatz von 0,5 ccm Phenolphthalelnlosung wird tropfenwelse Salz
siure hinzugefiigt, bis die Rotfllrbung eben verschwlndet. Hierauf wIrd der Kolben 10 Min. lang in Wasser 
von 15' gesteUt und das ausgeschledene Kaliumchiorid abtlltrlert. 20 ccm des Idaren Filtrats werden in einem 
Probierrohr in Wasser von 9-10' gesteUt: nach einer halben Stunde dart weder eine Triibung noch ein Nleder
schlag entstsnden sein (Erdnul31i1, grlil3ere Menge Baumwollsamen- oder Sesamlil geben AUSBcheidungen von 
Kallumsalzen von Fettsliuren). - Zur Gewlnnung der fur die Proben d und f (Bd. I, s. 418) notlgen Olsllure 
dlent die bel der Bestimmung der unverseifbaren Anteile verbleibende SeifenlOsung (s. S. 1293). 

Hager, Handbuch II. 85 
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Oleum Arachidis. ErdnuflOl. 
ErdnuLlol 1st fa s t geruchlos. 
Dichte (20') 0,912-0,917. Sauregrad nicht iiber 8. Verseifungszahl 188-197. Unverseifbare 

Anteile hOchstens 1,5'1, (S. 1293). Sonst wie Bd. I, S.520. 

Oleum Cacao. Kakaobutter. 
Schmelzpunkt 30-35'. Sauregrad nicht iiber 4. 
Die XtherProbe auf Wachs und Talg wird Mch den Angaben von BJORKELUND ausgefiihrt, s. Bd. I, S.718. 

Oleum Crotonis. KrotonOl. Vgl. Bd. I, S.1125. 

Dichte (20') 0,936-0,956. 
Elaldinpro be: Bringt man in ein Probierrohr 10 ccm Salpetersaure und 2 g. KrotonO!, gibt in kleinen 

Anteilen 1 g Natriumnitrit hinzu und laLlt an einem kiihlen Ort stehen, so darf das 01 innerhalb von 2 Tagen 
weder ganz noch teilweise erstarren (fremde Ole). 

Oleum Jecoris Aselli. Lebertran. Vg!. Bd. II, S.298. 
Dichte (20') 0,920-0,928. Jodzahl 150-175. Sauregrad nicht iIber 5. Verseifungszahl 184 

bis 197. Unverseifbare Anteile hOchstens 2'1, (S. 1293). 
Bringt man in ein Probierrohr 10 ccm Salpetersaure und 2 g Lebertran, gibt in kleinen Anteilen 1 g 

N atriumnitrit hinzu und JaLlt an einem kiIhlen Ort stehen, so darf das 01 innerhalb 10 Stunden keine festen 
Ausscheidungen zeigen (nicht trocknende Ole). - LaLIt man Lebertran bei 0' stehen, so diirien innerhalb 
4 Stunden feste Teile nicht oder nur in geringer Menge auskristallisieren (fremde Ole, unvorschriftsmaLlige 
Herstellung). - Lebertran darf auch beim Erwarmen nicht unrein oder gar widerlich riechen oder schmecken. 

Oleum Lauri. LorbeerOl. Vgl. Bd. II, S.73. 

Das unter Anwendung von Warme gepreLlte oder durch Auskochen gewonnene Gemenge 
von Fett und atherischem O!. 

Es wird bei anm,hernd 36' (Germ. 5 40°) fliissig. Klar Wslich in Ather, Benzol und in 8 T. siedendem 
Weingeist. 

Pnifung auf klinstliche Farbung. Erhltzt man 5 g LorbeerO! und 5 g Salzsaure zum Sleden und fil
triert naeh dem Erkalten dureh ein mit Wasser angefeuehtetes Filter, so darf das auf dem Filter zuriiekblei· 
bende LorbeerO! nieht entfilrbt sein (kiinstlicher Farbstoff) und das Filtrat naeh Zusatz von iiberschiissiger 
Ammoniakfliissigkeit nieht blau gefarbt werden (Kupferverbindungen). AuLlerdem die Bd. I, S. 74 ange
gebene Probe. 

Oleum Lini. LeinOl. Vgl. Bd. II, S.87. 

Diehte (20') 0,926-0,936. Jodzahl 168-190. Sauregrad nieht iiber 8. Verseifungszahl 187 
bis 195. Unverseifbare Anteile hiiehstens 2,5'1, (S. 1293). 

Wird die Losung von 2 g LeinO! in 5 ecm Ather mit 5-10 Tr. einer weingeistigen Silbernitratliisung 
(1 + 49) versetzt und mehrere Stunden lang an einen dunklen Ort gestellt, so darf weder eine Braunfarbung 
noch ein dunkler Niederschlag (von Silbersulfid) entstehen (CruciferenO!e). 

Die Probe auf MineralOl und HarzO! ist durch die Bestimmung der unverseifbaren Anteile ersetzt. 

Oleum Nucistae. MuskatnuBOl. Oleum Myristicae. Wie Bd. II, S.192. 

Oleum Olivarum. OlivenOl. Vg!. Bd. II, S.259. 

Dlchte (20') 0,911-0,914. Verselfungszahl 187-196. Sauregrad nicht iiber 8. Unverseif
bare Anteile hOchstens 1,5'1, (S. 1293). 

Elaidinprobe und Proben auf fremde Ole mit Ausnahme der Priiiung der abgeschiedenen Olsaure 
wie bei Oleum Amygdalarum s. S.1345. 

Oleum Persicarum. PfirsichkernOl. 
Das fette 01 der Samen von Prunus persica STOKES und Prunus armeniaca LINNE. Es ist also 

auch Aprikosenkerniil zugelassen. 
Eigenschaften. Wie MandeWI, s. Bd. I, S.417 und Bd. II, S.1345. 
Priifung. Wie bei MandeWI mit Ausnahme der Probe mit rauchender Salpetersaure (s. S.1345) 

Oleum Rapae. RUbOI. 
Das aus den Samen von angebauten Brassica·Arten ohne Anwendung von WarmegepreLlte (gereinigtel} 

01. Vg!. Bd. I, S.691. 
Diehte (20') 0,906-0,913. Jodzahl 94-106. Sauregrad nicht iiber 8. Verseifungszahl 168 

bis 179. Unverselfbare Anteile hOchstens 1,5'1, (S. 1293). 
Probe auf ungereinigtes RiiMI: Werden 20 Tr. RiibO! mit 5 cem Schwefelkohlenstoff und 1 Tr. konz. 

Sehwefelsaure gesehiittelt, so darf das Gemiseh weder eine blaue noeh violette Farbung annehmen, sondern muJl. 
sieh zunaehst blaLlgriinlieh, dann braunlieh farben. 

Oleum Ricini. RizinusOl. Vg!. Bd. II, S.579. 
Dichte (20') 0,946-0,966. Klar Wslich In 3-4 T. (bisher 3 T.) Weingeist (90 Vo!.·'I,). 

Oleum Sesami. Sesamol. Vg!. Bd. II, S.739. 
Dichte (20') 0,917-0,920. Verseifungszahl 187-193. Sauregrad nicht iiber 8. Unverseifbare 

Anteile hOchstens 1,5'/. (S. 1293). 

Olea aetherea. Atherische Ole. Vgl. Bd. II, S.261. 
p .. il/ung. Bringt man 1 Tr. atherisches 01 auf FiltrierPapier, so darf kein dauernder Fettfleck zuriick

bleiben (fette Ole). Erhitzt man in einem Probierrohr 1 cem atherisches 01 mit 3 cem einer mit absolutem AI
kohol frisch hergestellten und filtrierten Losung von Kaliumhydroxyd (1 + 9) 2 Min. lang im siedenden Wasser
bad so darf nach dem Abkiihlen innerhalb einer halben Stunde nur bei NelkenO! und RosenO! eine kristal
linische Ausscheidung erfolgen. Die bei diesen beiden Olen entstehenden Ausscheidungen miissen sich wieder 
klar liisen, wenn man das Gemisch zum Sleden erhitzt (Phthalsaureester, andere fremde Ester). 
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Verbrennt man einen mit 2 Tr. atherischem 01 getrankten Streifen Filtrierpapier von ungefahr 2 qcm 
GroBe in elner Porzellansohale und !aBt die rullenden Dampfe in ein vorher mehrmals mit Wasser ausgespiiltes 
GefaB (Becherglas) von ungefahr 1 Liter Inhalt eintreten, so darf die durch Ausspiilen des GefaBes mit 10 cem 
Wasser erhaltene und filtrierte Fliissigkeit nach Zusatz von einigen Tropfen Salpetersaure und Silbernitrat
IOsung nach 5 Min. keine Oraleszenz zeigen (organische Halogenverbindungen). 

Weitere allgemeine Priifungsvedahren sind Bd. II, S. 264-268 angegeben. 

Oleum Angelicae. AngeIikaiiI. Vg!. Bd. I, S.441. 
Das atherische 01 der Wurzeln von Archangelica offieinalis HOFFMANN. 
Dichte (20') 0,848-0,913. 
p .. a/ung. 1 ccm Angelika1il muB sich in 6 ccm Alkohol von 90 Vo!.·'!, klar oder doch nur mit geringer 

Triibung lOsen. - In ein vollig troekenes Probierrohr gibt man 1 eem Angelika1il, versehlieBt das Rohr locker 
mit einem Wattebausch der einen kleinen Fuchsinkristall umschlieBt, lmd erhitzt das 01 iiber kleiner Flamme 
zum Sieden. Die sieh entwiekelnden Dampfe diirfen die Stelle, an der sieh der Fuehsinkristall befindet, nicht 
rot farben (Weingeist lOst Fuchsin). 

Oleum Anisi. AnisiiI. Vg!. Bd. I, S.462. 
Das atherisehe 01 der reifen Spaltfriichte von Pimpinella ani sum LINNE (Anis) oder der reifen Friiehte 

von Illicium verum HOOKER fi!. (Sternanis). 
Anisol ist eine farblose oder blaBgelbe, stark liehtbreehende, optisch aktive (aD'" = + 0,6 bis - 2') 

Fliissigkeit oder eine weiBe Kristallmasse von wiirzigem Geruch und siiBlichem Geschmack. (Da die Drehung 
von + 0,6' bis - 2' sehwanken darf, kann das 01 auch inaktiv sein). 

Dichte (20') 0,979-0,989. Erstarrungspunkt 15-19'. 
p .. a/ung. 1 ccm Anisol muB sich in 3 ecm Alkohol von 90 Vo!.·'!, lOsen. Diese Losung darf I.aekmus· 

papier nieht verandern; nach Zusatz von 7 eem Wasser darf das Gemiseh dureh 3 Tr. verd. EisenehloridlOsung 
(1 + 9) nieht violett gefarbt werden (Phenole). - Schiittelt man 5 eem Anis1il mit 5 eem Wasser, das mit 
1 Tr. verd. Salzsaure versetzt ist, kraftig durch, so dad die wasserige Fliissigkeit dureh 3 Tr. Natriumsuifid· 
lOsung nicht dunkel geflirbt werden (Blei, Kupfer). 

Priifung auf Weingeist wie bei Oleum Angelicae. 

Oleum Calami. KalmusiiI. Vg!. Bd. I, S.730. 
Diehte (20') 0,954-0,965. 1 ccm Kalmus1il muB sich in 0.5 ccm Alkohol von 90 Vo!.·'!, klar losen. 

Oleum Carvi. KiimmeIiil. 
Gehalt mlndestens 50 Vo!.·'/, Carvon. 
Dichte (20') aD'" + 70' bis + 81'. 1 cem KiimmelOl muB sich in 1 cern 90'/,igem Alkohol losen. 
Gehaltsbestimmung. Wie Bd. I, S.855 unter Anwendung eines ZimWlk1ilbehens von 100 ccm und 

zunachst 50 eem NatriumsuifitlOsung. Der ungelOst blelbende Anteil darf hochstens 2,5 ccm betragen. 

Oleum Caryophylli. NelkeniiI. Oleum Caryophyllorum. 
Gehalt 80-96 Vo!.·'!, Eugenol, einschlieBlieh Aeetyleugeno!. 
Diehte (20') 1;039-1,065. 
p .. a/ung. 1 eem Nelken1il mull sieh in 2 ccm Alkohol von 70 Vo!.·'!, lOsen. - Sehiittelt man 0,5 cern 

Nelken61 mit 10 ecm Wasser, das auf etwa 50' erwarmt ist, so dad die Losung Laekmuspapier nicht roten. 
Die naeh dem Abkiihlen filtrierte Losung darf sieh nach Zusatz von 2 Tr. verd. EisenchloridlOsung (1 + 9} 
hoehstens voriibergehend graugriinlich, aber nicht blauviolett farben. 

Gehaltsbestimmung. Wie Bd. I, S.860 unter Anwendung eines ZimtOlkolbehens von 100 cern und 
zunachst 70 ccm verd. N atronlauge. Die Menge des ungelOsten Oles darf naeh dem Erkalten nieht mehr als 
1 cem und nieht weniger als 0,2 cem betragen. 

Oleum Chenopodii anthelminthici. WurmsameniiI. Vg!. Bd. I, S.924 
Das atherisehe 01 der Samen von Chenopodium am brosioides LINNE, var. anthelminthieum 

GRAY. 
Farblose oder gelbliehe, optiseh aktive Fliissigkelt (aD'.' = - 4' bis - 9') von widerliehem, stark dureh· 

dringendem Gerueh und bitterJieh brennendem Geschmack. 
Gehalt annahernd 60'!, Askarido!. 
Dichte 0,958-0,985. 
p .. alung. Erhitzt man in einem Probierrohr 1 eem Wurmsamen1il (keine griillere Mengel) iiber freier· 

Flamme etwa 1 Min. lang zum Sieden, so farbt sieh bei einem Askaridolgehalt des Oles von annahernd 60'/, 
die Fliisslgkeit unter stiirmisehem Aufsieden tief dunkelgelb. - 1 eem Wurmsamenol mull sieh in 1 eem elner 
Misehung von 4 cem absolutem Alkohol und 1 ccm Wasser kilir lOsen. 

Au/bewah .. ung. Vorsiehtig. 
Anwendung. Grollte Einzelgabe 0,5 g. Tagesgabe 1,0 g. 

Oleum Cinnamomi. Zimtol. Vgl. Bd. I, S.1020. 
Gehalt 66-76 Vo!.·'/, Zimtaldehyd. Dichte (20') 1,018-1,035. 
Priifung. 1 cem Zimtlil muB sieh in 3 ccm Alkohol von 70 Vo!.·'/, ltisen. - Auf Kupfer und Blei wi& 

bei Anisol. 
Gehaltsbestimmung. Wie Bd. I, S. 1020 unter Anwendung eines Zimtlilklilbchens von 100 ccm. 

Oleum Citri. Citroneno'" Vg!. Bd. I, S.1033. 
Dichte (20') 0,852-0,856. aD'" = + 55' bis + 65'. 
Priifung. 1 ccm Citron enol mul3 sieh In 12 ccm Alkohol von 90 Vo!.·'/, klar oder bis auf wenige Flocken. 

lOsen (fettes 01, Paraffin). - Auf Weingeist wie bei Angelikao!. Auf Kupfer und Blei wie bei AnisO!. 

Oleum Citronellae. CitronellOi. Oleum Melissae indicum. Vg!. Bd. I, 8.1155. 
Das atherische 01 des Krautes von Cymbopogon Winterlanus JOWITT. 
Eigensehaften. Gelbliche Fliissigkeit, Geruch an Melissen· und Citronen1il erinnernd, Geschmack 

gewilrzig, brennend. Dlehte (20') 0,880-0,896. aD'" - 3,5' bis + 1,7'. 

85* 
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Prii.jung. 1 ccm Citronelilil muf3 sich in 2 ccm einer Mischung von 4 T. absoIutem AIkohoI und 1 T. 
Wasser kIar ltisen. Nach weiterem Zusatz von 8 ccm dieser Mischung dad die Losung hOchstens opalisierend 
getriibt werden. - Auf Kupfer wie bei AnisoI. 

Gehaltsbestimmung. Wie bei SandelOl (s. Bd. II, S.638). Bel der Acetylierung wird 1 g wasser
freies Natriumacetat zugesetzt (statt 2 g). Das acetylierte 01 wird mit 1,5 g (statt 2 g) getrocknetem Natrium
suJfat entwassert. FUr 1,5 g des acetylierten Oles mussen mindestens 12,8 ccm weingeistige '/.·n·KaIiIauge 
verbraucht werden = mindestens 80'1, Geraniol; Berechnung wie Bd. I S.1156. 

Oleum Eucalypti. Eucalyptusol. Vg!. Bd. I, S.1211. 
Das atherische 01 der Blatter von Eucalyptus glo bulus LAB. 
Eucalyptuslil ist eine farblose oder gelbliche, bisweilen auch blaf3griinliche, optisch aktive ("D'" = + 0,1' 

bis + 15') Flussigkeit von campherahnlichem Geruch und eigentumlichem, kuhlendem Geschmack. 
Dichte (20') 0,905-0,925. 
Prii.jung. Schuttelt man 1 ccm Eucalyptuslil mit 1 ccm konz. Phosphorsaure kriiftig durch, so muE 

das Gemisch innerhalb einer halben Stunde eine haIbfeste oder feste Kristallmasse bilden (durch Bildung einer 
Verbindung des Eucalyptols mit Phosphorsaure, ClOH,80·H.PO,). - Bei der Destillation mussen mindestens 
50'1, des Oles zwischen 170' und 1850 ubergehen. 

Versetzt man die Losung von 1 ccm EucalyptusOi in 2 ccm Petrolather mit 1 cem kalt gesattigter 
N atriumnitritlOsung und unter haufigem U mschlitteln tropfenweise mit 1 cem Essigsaure, so dad die Petrol
atherschieht hOchstens getrlibt werden, nicht aber flockig vereinigte Kristalle abscheiden oder zu einer Kristall
masse erstarren (Phellandren). - 1 ccm EucalyptusOi muf3 sich in 3 ccm Alkohol von 70 Vo!.·'!, klar IOsen. 
- Auf Weingeist ~ie bei AngelikaOi (s. S. 1347) 

Oleum Foeniculi. FenchelOl. Vg!. Bd. I, S.1305. 

Dlchte (20') 0,960-0,970. "D"o + 11' bis + 24'. Erstarrungspunkt nicht unter + 5'. 
Prujung. 1 ccm FenchelOi muE sich in 0,5 ccm Alkohol von 90 Vo!.-'I, klar losen. - Auf Weingeist 

wie bei AngelikaOi. 
Anmerkung. Stark drehendes, aus Fenchel gewonnenes 01 wird meist mit dem sehr viel billigeren 

Sternanisbl, das fast inaktiv ist, versehnitten. Schwaeh drehendes 01 wird mit dem sehr billlgen synthetischen 
Fenchon, das eine Drehung von etwa + 65' hat, verschnitten. Auf diese Weise wird das unter der Bezeich
nung "FenchelOl, in den Konstanten dem D. A.-B. entsprechend" im Handel befindliche 01 hergestellt. Auch 
Mischungen von Sternaniscil und synth. Fenchon konnen in den Konstanten dem FenehelOI entspreehen. 
Die Prilfung gewahrlelstet also nieht die Echtheit des FenchelOls. 

Oleum Juniperi. WacholderOl. Vg!. Bd. I, S.157l. 

Diehte (20') 0,856-0,876. "DID'-l' bis -15'. 
Waeholderiil dad nieht ranzig riechen und mit Wasser angefeuchtetes Laekmuspapler nieht roten. Die 

Losliebkeitsprobe mit Weingelst ist iortgefallen. 

Oleum Lavandulae. Lavendelol. 
Gehalt an Estern mindestens 33.4'1., bereehnet auf Linalylaeetat (CH,·CO·OC,oR", Mo!.·Gew. 196,2). 
Diehte 0,877-0,890. 
Prii./ung. 1 eem LavendelOi mul3 sieh in 3 cern Alkohol von 70 Vol.-'I, zu elner klaren, blswellen opali· 

sierenden Fllissigkeit IOsen. LavendeIOi dad mit Wasser angefeuehtetes Laekmuspapier nieht roten. 
Gehaltsbestimmung. Wie Bd. II, S.76 mit etwa 1 g LavendelOi (genau gewogen) und 10 ccm wein· 

geistiger '/.-n-Kalilauge. Die Titration mit '/.·n·Salzsaure wird ohne Wasserzusatz ausgefiihrt. Fiir je 1 g 
LavendelOI mussen mindestens 3,4 eem weingeistige '/,-n·KaIiIauge verbraueht werden. 1 ecm '/.-n-KaIllauge 
= 98,1 mg LinaIyIaeetat. - Gibt man zu der titrierten Flilssigkeit weitere 5 eem weingelstige '/.·n-KaIiIauge 
und erhitzt noeh 1 Stunde lang auf dem Wasserbad, so mussen naeh dem Erkalten bis zum Versehwinden der 
Rotfarbung 5 eem '/.-n-SaIzsaure verbraucht werden (PhthalsaurediathyIester). Diese Probe beruht darauf, 
daE Phthalsaurediathylester sehwerer verseifbar ist als die LinalyIester. Letztere werden bei halbstiindigem 
Erhltzen vollstandig verseift, Phthalsaureester bleibt dabei zum Tell unverseift, so daf3 bei weiterem 1 stun
digen Erhitzen mit Lauge noeh eine weitere Menge KOH verbraueht wird. 

Oleum Menthae piperitae. PfefferminzOl. Vg!. Bd. II, S.160. 
DaB atherische 01 der Blatter und bluhenden Zweigspitzen des von LINNE Mentha piperita genannten 

Bastardes zwischen M. viridis L. und M. aquatica L. 
Gehalt mindestens 50,2'1, Gesamt-Mentho!. 
Diehte (20') 0,895-0,915. "DI" - 20' bls - 34'. 
1 cem PfefferminzOl muE sieh in 5 eem Alkohol von 70 Vol.-'I, klar IOsen; naeh weiterem Zusatz dieses 

AIkohols darf die Losung hiichstens opalisierend getrubt werden. 
Gehaltsbestimmung. Wle Bd. II, S.162. Zur Darstellung des acetylierten Oles genugt die Halfte 

der dort angegebenen Mengen. Fur 1,5 g des aeetylierten Oles mussen mindestens 8,5 eem weingeistige '/.-n
Kalilauge verbraueht werden = mindestens 50,2'1, Gesamtmenthol. 

Oleum Myristicae aethereum. Atherisches Muskatol. Oleum Macidis. VgI. 
Bd. II, S. 192. 

Atherisches MuskatOl ist eine farblose oder sehwaeh gelbliche, bewegliche, optisch aktive (aD"" = + 7' 
bls + 30') Fliissigkeit von anfangs miIdem, hinterher scharf wiirzlgem Geschmack. 

Diehte (20') 0,860-0,925. Priifung wie Bd. II, S.192. 

Oleum Rosae. RosenOl. Vgl. Bd. II, S.584. 
Dichte (30') 0,848-0,862. aD'" -1' bis - 4'. 
Die Abscheidung von Kristallchen muG bei Temperaturen unter 24' erfolgen. 

Oleum Rosmarini. Rosmarinol. VgI. Bd. II, S.586. 
Dichte (20') 0,895-0,915. "D"o - 5° bis + 12'. 
2 eem RosmarinOi mussen sieh in 0,5 cem Alkohol von 90 Vo!.-'I, klar IOsen. 
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Oleum Santali. Sandel6l. Vgl. Bd. II, S.637. 

Gehalt mindestens 90,3·'. Gesamt-Santalol (a- und p-SantaIol, C .. H .. OH). 
Dichte (20·) 0,968-0,980. 
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Prfl/ung. Bel der Destillation darf SandelOl nicht unter 275· iibergehen. - 1 ccm Sandellll muB sich 
bel 20· In 5-7 ccm Alkohol von 70 Vo!._·'. kIar losen; die Losung muB auch Mch weiterem Zusatz dleses AI
kohols kIar bleiben (fremde Ole). 

Gehaltsbestlmmung. Wle Bd. II, S.638. Bei der Acetyllerung des Oles wird nur 1 g wasserfreies 
Natriumacetat zngesetzt und das acetyllerte OJ mit 1,5 g getrocknetem Natriumsulfat entwassert. 

Oleum Sinapis. SentOl. Synthetisches Allylsenfol. Vg!. Bd.IT, S.745. 

Dlchte (20') 1,016-1,020. 
Pri/uflg. Senflll muB bereits mit dem halben Raumteil Alkohol von 90 Vo!.-'I, eine klare Losung geben. 
Gehaltsbestlmmung. Wle Bd. IT, S.746. 

Oleum Terebinthinae. Terpentin6l. Vgl. Bd. II, S.455 
Dlchte (20·) 0,855-0,872. 
PriJ/uflg. Werden 50 ccm Terpentinlll desWlIert, so mUssen zwischen 155· und 165' mindestens 40 ccm 

iibergehen; unterhalb 150' diirfen bei der Destillation keine Anteile iibergehen. 
1 ccm Terpentinol muB sich in 12 ccm (bisher 7 cem) Alkohol von 90 Vo!.-", klar losen (Mineralllle, 

fremde Kohienwasserstoffe). "ObergieBt man ein erbsengroBes Stiick Kallumhydroxyd in einem Probierrohr 
mit 3 ccm frisch destilliertem Terpentinlll, so darf nach 4 Stunden weder das KalIumhydroxyd noch die FlUsslg
keit gelbbraun oder braun gefarbt sein (Klenole). 

Wird 1 g Terpentin6l 2 Stunden lang In einer flachen Porzeilanechale auf dem Wasserbad erhitzt, so dart 
der Riickstand hiichstens 0,03 g betragen (Terpentin, Mineralllle, Kopalllle). 

Oleum Terebinthinae rectificatum. Gereinigtes Terpentin6l. Vg!. Bd. II, S.458. 

Darstellung. 1 T. Terpentinol wird mit 3 T. auf etwa 50· erwarmtem Kalkwasser 10 Min. lang kriiftig 
durchgeschiittelt, die vom Kalkwasser abgehobene Olschicht durch ein trockenes Filter rutriert und destllllert_ 
Die von 155-162' iibergehenden, kIaren Anteile werden gesammelt. 

Dichte (20') 0,855-0,865. 
Prlifung. 1 ccm durch Schiitteln mit getrocknetem N atriumsulfat von elnem etwaigen Wassergehalt befreites 

gerelnigtes Terpentinlll muB sich in 5 ccm Petrolather klar losen; nach weiterem Zusatz von Petrolather muS 
die LOsung kIar bleiben (verharztes 01, Klenllle). Probe mit Kallumhydroxyd wie bei Terpentinlll. LOst man 
2,6 g gereinlgtes Terpentinlll In 20 ccm absolutem Alkohol, so diirfen nach Zusatz von 3 Tr. Phenolphthalein
losung hiichstens 0,3 ccm '/,,-n·KalIlauge bls zur bleibenden ROtung verbraucht werden (Saure). 

Werden 2 g gereinlgtes Terpentinlll 2 Stunden lang in einer flachen Porzellanschale auf dem Wasserbad 
erhitzt, so dar! der Riickstand hochstens 0,005 g betragen (Terpentin, Mineralllle, Kopalllle). 

Oleum Thymi. Thymian6l. Vg!. Bd. II, S.864. 

Dichte (20') mindestens 0,895. 1 ccm Thymianol muB slch in 3 ccm einer Mischung von 4 cem abso
lutem Alkohol und 1 ccm Wasser klar losen. 

Gehaltsbestlmmung. Wle Bd. IT, S.865 unter Verwendung des Zlmtlllklllbchens von 100 ccm und 
zunachst 50 ccm einer Mischung von 36 ccm Natronlange und 70 ccm Wasser. 

Oleum Valerianae. Baldrian6l. Vg!. Bd. II, S.896. 
Das atherische 01 der Wurzeln von Valeriana offlcinalis L., var. angustlfoIia MIQUEL. 
Dlchte (20') 0,965-0,999. aD'" - 20' bis - 35'. Saurezahl nicht iiber 19,6. Esterzahl 92,6-137,5. 
Prlifllflg. 1 ccm Baldrlanol muS slch in 2,5 cem elner Mischung von 4 ccm absolutem Alkohol und 1 ccm 

Wasser klar IOsen oder darf nur Opaleszenz zeigen. 
Zur Bestlmmung der Saurezahl wird eine Losung von 1 g BaldrianOl In 10 cem Weingeist nach Zu

satz von elnigen Trop!en Phenolphthalelnlosung mit weingeistiger '/.-n-KalIlauge tltrlert; es durfen h6chstens 
0,7 ccm verbraucht werden. 

Zur Bestimmung der Esterzahl wird die Mischung mit weiteren 20ccm weingeistiger ".-n-Kaillauge 
1 Stunde lang am RiIckfluBkuhler auf dem Wasserbad erhitzt und nach dem Erkalten nach Zusatz von 1 ccm 
Phenolphthaleinl6sung mit ',.-n-Salzsaure titriert; es diirfen nlcht mehr als 16,7 ccm und nicht weniger als 
15,1 ccm verbraucht werden, so daB mlndestens 3,3 und hochstens 4,9 ccm '/,-n-Lange zur Verseifung der 
Ester verbraucht werden. 

Olea medicata. Vgl. Bd. IT, S. 269. 

Oleum camphoratum. Campherol. Oleum camphoratum forte. Starkes 
Campherol. Vg!. Bd. I, S.772. Zur Herstellung dar! auch synthetlscher Campher verwendet werden. 

Oleum Chloroformii. Chloroformol. WieBd.I, S.996. 

Oleum Hyoscyami. Bilsenkrau tol. Wle Bd. I, S.1504. 

Opium. Opium. Vg!. Bd. IT, S.309. 
Gehaltsbestlmmung. Wie Bd. IT, S. 314 u. f. aber mltder Hi!.lfte der dort angegebenen Mangen (3,5 g 

Opium usw.). Das Morphln wird bel 100' getrocknet, in 10 cern '/lO-n-Salzsiure gelOst, die Losung mit Wasser 
auf etwa 50 ccm verdiinnt und nach Zusatz von 2 Tr. Methylrotlosung mit '/lO-n-Kalllange titrlert. Es miissen 
mindestens 8,4 ccm '/,o-n-Salaure zur Sltttigung des Morphine (aus 2 g Opium) verbraucht seln = min
destens 12°/. Morphln. 

Opium concentratum. Opiumkonzentrat. 
Die mit Morphlnhydrochiorid auf einen Gehalt von 48-50°1, Morphin eingestellten saizsauren Gesamt

Alkaloide des Oplums. Es 1st also ein dem Pantopon (s. Bd. II, S.354) entsprechendes Pri!.parat. 
»arsfellung. 100 g bei 60· getrocknetes mltteJfeln gepuIvertes Opium werden mit 100 g Seesand ver

rleben und mit 400 cem Wasser 1 Stunde lang auf dem Wasserbad erwarmt. Das erkaltete Gemisch wird durcb 
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ein Leinentuch geseiht, der Riiekstand mit der Hand ausgepreBt, mit wenig Wasser angeriihrt und wiederum 
ausgepreBt. Darauf zieht man den Riiekstand in derselben Weise noehmals mit 200 cern Wasser a us, preBt 
ihn aus und waseht ibn mit Wasser naeh bls zu einem Gesamtgewicht des Ablaufs von etwa 1000 g (Llisung A). 

Der PreBriiekstand wird in derselben Weise nacheinander mit einer Misehung von 15 cern n-Salzsaure 
und 200 cern Wasser sowie von 10 cern n-Salzsaure und 200 ecm Wasser je 1 Stunde lang auf dem Wasserbad 
ausgezogen. N ach dem Erkalten wird durehgeseiht, der Riiekstand mit der Hand ausgepreBt und mit Wasser 
nachgewasehen, bis das Gesamtgewicht des Ablaufs etwa 500 g betragt (Losung B). 

Losung A wird mit der HaIfte des WeiBen eines Hiihnereis gesehiittelt, auf dem Wasserbad unter haufi
gem Umsehwenken erhitzt, bis das EiweiB ausgefloekt ist und naeh dem Erkalten filtriert. Das Filtrat wlrd 
in einer starkwandigen Flasehe von etwa 1500 cern Inhalt mit Ather gesattigt, indem es mit 80 cern Ather 
kraftig durehgesehiittelt wird. Nach Zusatz von 30 cern Ammonlakfliisslgkeit schiittelt man noeh eine Viertel
stunde lang kraftig dureh, wobei ein allmahlieh kristalliniseh werdender Niederschlag entsteht. N aeh 12- bis 
24 stiindigem Stehen wird der Alkaloidniedersehlag (1) gesammelt. 

Das Filtrat wird mit 500 cern Ather in einem Seheidetriehter ausgesehiittelt. Naeh Iangerem Absetzen 
wird die atherisehe Losung mogliehst vollstandig von der wasserigen Sehieht getrennt und zur Beseitigung von 
Sehleim mit so viel getrocknetem Natriumsulfat versetzt, daB s1eh die AtherlOsung gut abgieBen JaBt. Die 
Aussehiit.tlung wird in derselben Weise mit 500 cern Ather wiederholt und der Ather dureh Destlliation wieder
gewonnen. Es verbleibt ('in Alkaloidriiekstand (2). 

Die vom Ather getrennte w8.sserige Llisung glbt man in eine Porzellanschale und erhitzt sie nach Zusatz 
von 40 cern Natronlauge unter Mufigem Umriihren auf dem Wasserbad, bis sie kaum noeh nach Ammoniak 
~iecht (LOsung 3). 

Llisung B wird in derselben Weise wie Losung A mit HiihnereiweiB gekliirt, filtriert und mit so viel 
kalt gesattigter Natriumacetatlosung versetzt, bis kein Niedersehlag mehr entsteht. Naeh 12- bis 24stiindigem 
Stehen wlrd der Alkaloidniedersehlag (4) gesammelt. 

Das Filtrat von 4 und die Losung 3 werden in einen Scheidetriehter gegeben, mit 40 g N atriumbiearbona t 
versetzt und mit 'I" Raumteil einer Losung von 1 T. Phenol in 4 T. Chloroform 10 Min. lang kraftig dureh
gesehiittelt. Naeh 12-24stiindigem Stehen wird die dunkelgeiarbte Chloroform-Phenol!osung in einen zweiten 
Scheldetriehter abgelassen, allmahlieh unter Umschiitteln mit '14 Raumteilen Ather versetzt und naeh krafti
gem Umsehiitteln von den ausgesehiedenen Harzbestandteilen durch Filtration getrennt. Die klare Losung 
wird nach Zusatz von weiteren 0/4 Raumteilen Xther mit 30, mit 10 und 10 cern n-Salzsaure, die mit je etwa 
50 ccm Wasser verdiinnt sind, nacheinander ausgeschiittelt. Die in elnem Seheidetrichter vereinigten salz
sauren Losungen werden zur Entfernung des Phenols zwelmal mit je 50 cern Ather ausgesehiittelt. 

Die von dem Ather getrennte wasserige Fliisslgkeit wird unter Umsehwenken mit so viel des Alkaloid
niedersehlags (1) versetzt, daB sie Kongopapier nieht mehr blaut und Lackmuspapier nur schwaeh rotet, und 
sodann auf dem Wasserbad bis zum Verschwinden des Xthergeruchs gelinde erwarmt. Der Rest des Alkaloid
niedersehlags (1), von dem etwa 0,5 g vorlaufig zuriiekgehalten werden, und der Alkaloidniedersehlag (4) werden 
mit dem im Destillatlonskolben verbllebenen Alkaloidgemiseh (2) vereinigt und mit etwa 30 cern Weingeist 
nach Vel'SehluB des Kolbens durch einen aufgesetzten Triehter auf dem Wasserbad erhitzt. Die entstandene 
Losung wird, hei13 filtriert und das UngelOste noeh zweimal mit je 20 cern Weingeist in derselben Weise be
handelt, wodureh nahezu volIige Losung erzielt wird. Zu den vereinigten Filtraten IaBt man aus elner Biirettp 
vorslchtig so viel n-8alzsaure hinzuflieBen, daB Kongopapier eben schwach gebJaut wird. Dureh Zusatz der 
zuriiekgehaltenen 0,5 g des Alkaloidniedersehlags (1) wird der SaureiibersehuB so weit abgesattigt, daB Kongo
papier nieht mehr gebIaut und Lackmuspapier nur sehwaeh gerotet wird. Darauf vereinigt man die beiden 
salzsauren Losungen, erwarmt sie auf dem Wasserbad bei 50--60' bis zum Versehwinden des Weingeistgeruehs 
und filtriert dureh ein mit. Wasser angefeuehtetes Falteniilter. Das Filtrat wird in einer Porzellansehale auf 
dem Wasserbad bei 50-60' bis auf ein Gewieht von etwa 50--60 g eingeengt; der beim Erkalten kristalIinisch 
erstarrende Riiekstand wird an einem vor Staub gesehiitzten, zugigen Ort stehen gelassen, bis er sieh zer
reiben JaBt. Das so erhaltene Pniver wird iiber gebranntem Kalk im Exsikkator bis zum gleichbleibenden 
Gewieht getroeknet und in ibm der Morphingehal t ermittelt. 

Zu diesem Zweek werden in einer mit einem Pistill versehenen, gewogenen Porzellanschale 1,2 g ge
brannter Kalk mit 0,5 cern Wasser gelOseht. Damit verreibt man 0,6 g (genau gewogen) Opiumkonzentrat, 
die vorher in elnem kleinen Kolbchen unter gellndem Erwarmen in 5 ccm Wasser gelOst werden, und verdiinnt 
allmahlich mit weiteren 20 cern Wasser, die zuvor zum Ausspiilen des Kolbehens dienten. Darauf bedeekt 
man die Porzellansehale mit einem Uhrglas, erganzt naeh halbstiindigem Stehen das Gewicht des Sehalen
inhalts auf 31,2 g, misch t gut dureh und filtriert dureh ein troekenes Faltenfilter von 7 em Durehmesser. 25 g 
des Filtrats (= 0,5 g Opiumkonzentrat) versetzt man in einem Arzneiglas von 50 cern Inhalt mit 2,5 cern Wein
gelst und 12,5 cern Xther, sehiittelt urn, glbt 0,5 g Ammoniumehlorid hinzu und sehiittelt die Misehung 
10 Minuten lang kraftig durch. Nach 12 bis 18 stiindigem Stehen bringt man zunaehst die Athersehicht mog
liehst vollstandig auf ein glattes Filter von 6 em Durchmesser, gibt zu der In dem Arzneiglas zuriiekgebliebenen 
wasserigen Fliissigkelt 10 cern Ather, bewegt die Mischung einige Augenblicke lang und bringt zunaehst wiederum 
die Athersehieht auf das Filter. Nach dem Ablaufen der atherisehen Fliissigkeit laBt man das Filter lufttroeken 
werden, gieBt dann die wasserige Fliissigkeit, ohne auf die an den Wanden des Arzneiglases haftenden KristaUe 
Riieksieht zu nehmen, auf das Filter und spiilt dieses sowie das Arzneiglas dreimal mit je 5 cern athergesat
tigtem Wasser naeh. Naehdem das Arzneiglas gut ausgelaufen und das Filter vollstilndig abgetropft ist, trocknet 
man beide bei 100', lost dann die Morphinkristalle in 10 cern n-Salzsaure, gieBt die Losung in ein Kolbehen, 
waseht Filter, ArzneigJas und Stopfen sorgfaltig mit Wasser nach und verdiinnt die Losung schlieBUch auf 
etwa 50 ccm. Nach Zusatz von 2 Tr. MethylrotlOsung titriert man mit '/,.-n-Kaiilauge bis zum Farbenumsehlag. 
Aus der Anzahl der zur Sattigung des Morphins verbrauchten cern 'I,.-n-Salzsaure erglbt sieh durch Mnitipli
kation mit 5,704und Addition von 3,5 derProzentgehaltan Morphin Z. B. 7,7·5,7 = 43,9 + 3,5=47,4. 

Dureh Zusatz von Morphinhydroehlorid wird das Opinmkonzentrat auf einen Morphingehalt von 50'1, 
gebracht. Zur Bereehnung der zur Einstellung von 100 g Opiumkonzentrat erforderlichen Menge Morphin
hydrochlorid in Gramm subtrahiert man den bel der Morphinbestimmung des uneingestellten Opiumkonzentrats 
gefundenen Wert von 50 und multipliziert die Differenz mit 3,86. Z. B. 50 - 47,4 = 2,6·3,86 = 10,0 g. 

Eigenseha/ten und E .. kennullg. Hellbraunes bis schwach rotIichbraunes Pulver, das sieh in etwa 
15 T. Wasser und leicht in Weingeist lOst. In Ather 1st es unJoslleh. Die wasserige Losung ist rotbraun, 
scbmeckt bitter, schaumt stark beim Umsehiitteln, verandert Kongopapier nieht und rotet Lackmuspapier 
schwaeh. - Aus der wasserigen Losung (0,02 g + 1 cern) seheidet NatriumacetatlOsung einen fioekigen 
Niedersehlag abo 

p .. fl/ung. Die wiisserige Losung (0,2 g + 10 cern) wird in einem kleinen Scheidetrichter nach Zusatz 
von 0,2 g Natriumbicarbonat mit 10 cern einer Losung von 1 T. Phenol in 4 T. Chloroform einige Minuten 
lang gesehiittelt. Naeh voIIigem Absetzen JaBt man die Chloroform-Phenollosung ab, gibt zu der w8.sserigen 
Sehicht 10 cern Ather hinzu und schiittelt kriiftig. Nach dem Absetzen diirfen 5 cern der wasserigen Llisung 
nach dem Ansauern mit Salzsaure auf Zusatz von 1 Tr. Eisenchloridlosung keine rote Farbung annehmen 
(Mekonsaure). 

Die Losung von 0,3 g Opiumkonzentrat in 15 cern Wasser wird mit 1 cern Salpetersaure und 7,0 ccm 
l/,.-n-SilbernitratlOsung versetzt, auf dem Wasserbad bis zum Absetzen des gebildeten Niedersehlags erwarmt 
und nach dem Erkalten filtriert. In dem Filtrat muB bei welterem Zusatz von 1 cern '/,.-n-SllbernltratlOsung 
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emeut elne FiUlung entstehen. Wlrd die Ifliisslgkelt auf dem Wasserbad wiederum bis zum Absetzen des ge
bildeten Nlederschlags erwarmt und nach dem Erkalten filtriert, so dart bel emeutem Zusatz von '/,,-n-Silber 
nltratlosung kelne Triibung mehr entstehen, was elnem Gehalt von etwa 8,6-9,7% Salzsaure entspricht. -
0,2 g Opiumkonzentrat diirfen durch Trocknen bel 100° hOchstens 0,018 g an Gewicht verlieren und nach dem 
Verbrennen keinen wagbaren Riickstand hinterlassen. 

Gehalts bestimmung. Die Bestimmung wird in gleicher Weise ausgefiihrt wie bei der Einstellung 
des Praparates. Es miissen mindestens 7,80 und hochstens 8,15 ccm '/lO-n·Salzsaure zur Sattigung des Mor
phIns ertorderlich sein = 48-50'/, Morphin. 3,5°/. werden als Korrektur hinzugerechnet • 

. 4nwendung. Wird Opiumkonzentrat als einfacbe Losung versehrieben. so ist die Losung mit einer 
Mischung zu bereiten, die in 100 T. 5 T. Weingeist, 15 T. Glycerin und 80 T. Wasser enthltlt. Grollte Einzel· 
gabe 0,03 g, Tagesgabe 0,1 g. 

Opium pulveratum. Opiumpulver. Pulvis Opii P. I. Ygl. Bd.lI, S.321. 

Gehalt etwa 10'/0 MorphIn (9,8-10,2 0 / 0), 
Die Einstellung des Gehaltes an MorphIn erfolgt durch Zusatz der notjgen Menge eines Gemisches von 

6 T. Mllchzucker und 4 T. Reisstarke zu dem gepulverten Opium. 
Gehaltsbestimmung. Wie bei Opium. Zur Sattigung des Morphins miissen mindestens 6,87 und 

hochstens 7,15 ccm '/,,-n·Salzsaure erforderlich sein = 9,8-10,2°/, Morphin. 

Papaverinum hydroch loricum. Papaverinhydrochlorid. C2oH21 0 4N· HCl, Mol.-Gew. 357,6. 
Vgl. Bd.lI, S.353. 
Eigenscha/ten. Weilles, geruchloses Kristallpulver von schwach bitterlichem, hlnterher brennendem 

Geschmack. Smp. etwa 210'. Es lOst sieh langsam in 40 T. Wasser; in Weingelst 1st es auch beim Erwarmen 
schwer Uisllch. Die Losungen roten Laekmuspapier. 

Erkennung. Die wasserige Losung (0,1 g + 5 ccm) g1bt naeh Zusatz von Salpetersaure mit Silber
nltratliisung elnen weillen, kasigen Niederschlag. Mit NatriumacetatlOsung g1bt sie eine milchige Triibung 
und klart sieh dann beim Umsehiitteln, indem sleh an den GefaGwandungen harzige Massen ansetzen. Diese 
erstarren naeh etwa einer halben Stunde kristallinlseh. Die Kristalle sehmelzen naeh dem Auswaschen mit 
wenig Wasser und Troeknen bei 145-147'. - 0,01 g Papaverlnhydroehlorid Uist sleh in 1-2 eem Sehwefel
saure unter Entwieklung von Chlorwasserstoff fast farblos auf. Erwarmt man die Losung 1 Min. lang im sle
denden Wasserbad, so tritt eine sehwaehe blauviolette Farbung auf, die bei starkerem Erhitzen kraftlger wlrd. 
- Wird ein Komehen Papaverinhydroehlorid mit elnlgen Tropfen Formaldehyd-Sehwefelsaure versetzt, so 
tritt eine belm Jangeren Stehen sieh vertiefende Rotfarbung auf. 

Prll/ung. 0,2 g Papaverinhydroehlorid diirfen naeh dem Verbrennen keinen wagbaren Riiekstand 
hlnterlassen. 

Die vorgesehriebene Titration mit '/lO-n-Kalilauge wird besser in folgender Weise ausgefiihrt: Eine Losung 
von etwa 0,5 g Papaverinhydrochlorid (In einem TltrierkOlbehen von etwa 100 ccm genau gewogen) iu etwa 25 ccm 
Wasser wlrd mit 11 ccm '/lO-n-Kalilauge (aus der Biirette) versetzt und auf dem Wasserbad bis zur kristalli
nlschen Ausscheidung des Papaverins und Klarung der Fliisslgkeit erwarmt. Dann wlrd PhenolphthaleinIosung 
<etwa 0,5 ccm) zugesetzt und mit der Lauge bis zur schwachen Rotfarbung tltriert. 1m ganzen miissen fiir 
0,5 g Papaverinhydrochlorid mindestens 13,25 und hochstens 13,5 ccm '/lO-n-Kalilauge zur Blndung des Chlor
wasserstoffs verbraucht werden = 99,5-101,4'/, Papaverinhydrochlorid. Dem berechneten Hochstgehalt von 
101,4'/, entsprechend, darf das Papaverinhydrochlorid etwas mehr Chlorwasserstoff enthalten als der Formel 
.mtspricht. 

Anwendung. Grollte Einzelgabe 0,2 g, Tagesgabe 0,6 g. 

Paraffinum liquidum. FIiissiges Paraffin. Vgl. Bd. II, S.275. 
Prll/ung. Dlchte (20') mlndestens 0,881. Bel der Schwefelsaureprobe sollen 6 g Schwefelsaure (statt 

3 ccm) verwendet werden. - Werden 10 g fliisslges Paraffin mit 10 Tr. KaliumpermanganatlOsung 5 Min. 
lang unter gutem Umriihren in einer Porzellanschale auf dem Wasserbad erhitzt, so dart die rote Farbe nlcht 
verschwinden (fremde organlsche Stoffel. - Werden 5 g fliissiges Paraffin mit 25 g Wasser von etwa 60° 1 Min. 
lang kraftig geschiittelt, so dad das wasserige Flltrat weder dureh BariumnitratlOsung (Schwefelsaure), noeh 
dureh StlbernitratlOsung (Salzsaure) verandert werden. - Schiittelt man 3 g fliissiges Paraffin mit 15 ccm 
Weingeist, so diirfen nach dem Verdunsten des abgetrennten Weingeistes keine gelblich gefarbten Nadeln 
zuriickblelben (NitronaphthaIin, das zur Beseitigung einer Fluorescenz zugesetzt sein kann, s. Ed. II, S. 201). 
- Werden 5 g fliissiges Paraffin mit 3 g Natronlauge nnd 20 cem Wasser unter Umsehiitteln znm Bleden er
hitzt, so darf die wasserige Fliissigkelt nach dem Erkalten beim Dbersattigen mit Salzsaure keine Ausscheidung 
geben (verseifbare Fette, Harze). - Werden 5 g fliissiges Paraffin mit 20 g siedendem Wasser geschiittelt, so 
mull das Wasser nach Zusatz von 2 Tr. PhenolphthaleinlOsung farblos bleiben (Alkalien), naeh daranffolgen
dem Zusatz von 0,1 ccm '/ .. -n-KaIilange aber gerotet werden (Sauren). 

Paraffinum solidum. Ceresin. Vgl. Bd. II, S.279. 
Pro/ung. Wird 1 g Ceresin mit 3 cem Welngeist und 2 Tr. PhenolphthaleinIosnng erhitzt, so mnll das 

Gemisch farblos blelben (AlkaIien), nach daranffolgendem Zusatz von 0,1 cem '/,,·n·Kalilange aber gerotet 
werden (Sauren). 1m iibrigen wie bei Parafflnum liquidum. 

Paraldehyd. Paraldehyd. Vgl. Bd. I, S.88. 

Diehte (20') 0,992-0,994. Erstarrnngspunkt 10-11'. 
Pro/ung. Wle Bd. I, S.88. Die Angabe der Germ.5, dall der Paraldehyd 4°/, Acetaldehyd enthalten 

dart, ist fortgefallen. Die Probe auf nnzulassige Mengen Acetaldehyd (Bd. I, S.89) soli bei 15-18' ansgefiihrt 
werden. Neue Probe: Wird elne Losung von 5 ccm Paraldehyd in 100 ccm Wasser nach Zusatz von 10 cem 
verd. Sehwefelsaure tropfenweise mit 3,5 ccm '/ .. -n-KaliumpermanganatlOsung versetzt, so muG die Rot
farbung mindestens eine halbe Mlnnte lang bestehen bleiben (Wasserstoffsnperoxyd und andere Per-Verbin
dungen). 

Pasta Zinci. Zinkpaste. 
1 T. rohes Zlnkoxyd und 1 T. Talk (Germ. 5 Weizenstllrke) werden in gut troekenem Zustand gemischt, 

gesiebt und im erwarmten Morser mit 2 T. gesehmolzenem gelben Vaselin verrieben. 

Pasta Zinci sal icy lata. Zinksalicylsli.urepaste. 
1 T. fein gepulverte Sallcylsaure, 12 T. rohes Zinkoxyd und 12 T. Talk werden in gut trockenem Zn· 

stand gemischt, gesiebt und 1m erwarmten Morser mit 25 T. gesehmolzenem gelben Vaselin verrieben. 
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Pastilli Hydrargyri bichlorati. Sublimatpastillen. VgI. Bd. I, S.1453. 
Gehalt 48,11-60,90/0 Quecksllberchlorld. 
Das Gewioot der einzeinen Pastillen solI etwa 1 g oder etwa 2 g betragen. VgI. Bd. I, S. 1463 Anmerkung. 
GehaltBbeBtimm .... g. 2 Pastillen von je 1 g Gewicht oder 1 Pastille von 2 g Gewicht werden zero 

rieben, 1m EXBikkator iiber SchwefeIsAure bis zum glelOOblelbenden Gewicht getrocknet, genau gewogen und 
In Wasser 1m Mellkolben zu 100 cem gelllst. 20 oom dieser Liisung werden mit 25 com '/,,-n-Natrlumarsenit
liisung und 3 g KaJiumblcarbonat versetzt, zum Sieden erhitzt und 6-6 Min. lang 1m Sleden erhalten. Nach 
schnellem Abkiiblen wird die Liisung mit 2 ccm verd. SaIzsiiure versetzt, und dann nach Zusatz von 6 ccm 
Stiirkelllsung der "OberschuJ3 von '/lO-n-Natriumarsenitliisung mit 'I..-n-Jodliisung zuriicktitrlert. Hlerbel 
miissen fiir je 0,4 g Pastillenmasse mlndestens 14,4 und hiichstens 15,0 ccm 'I.o-n-Natrlumarsenitliisung ver
brauoot werden, so dall zum Zuriicktltrieren nicht mehr als 10,6 und nicht weniger aIs 10,0 ccm 'I..-n-Jod
liisung erforderlich sind = 48,9-50,90/. Quecksllberchlorld (1 cem '/,o-n-Natrlumarsenitliisung = 18,575 mg 
Quecksllberchlorid). 

Bel diesem Verfahren nach W. FElT wird das Quecksllberchlorid zu MetaII reduziert. 
Die Gehaltsbestlmmung kann ebensogut nach dem Bd. I, S.1458 angegebenen Verfahren ausgefiihrt 

werden. • 
.4.U/be_h .. ung. Sehr vorsichtlg. Vor Licht und Feuchtigkeit geschiitzt. 

Pastilli Hydrargyri oxycyanati. Quecksilberoxycyanldpastillen. 
GehaIt annlihernd 500/0 Quecksllberoxycyanld, entsprechend einem Mindestgehalt von 410/. Gesamt

Quecksllbercyanld oder 89,9'1. Gesamt-Quecksllber. 
H .... BteU .... g. Aus der mit einem Teerfarbstoff blau gefil.rbten Mischung von 10 T. Quecksllberoxycyanid, 

4 T. Natriumblcarbonat und 6 T. Natrlumchlorid werden Pastillen von 1 oder 2 g Gewicht hergestellt. Der 
Teerfarbstoff mull daraufhln gepriift sein, dall er bel der Bestimmung des Gesamt- Quecksllbercyanids nlcht 
stiirend wlrkt. 

Harte, blaue PastiIlen, die In Wasser liiBIich sind. Die wisserige Liisung bliut Lackmuspapler. 
GehaltBbestimmung. 4 PastiIlen von je 1 g Gewicht oder 2 PastiIlen von je 2 g Gewicht werden 

zerrleben, 1m Exsikkator getrocknet, genau gewogen und In Wasser geliist; die Losung wird auf 200 ccm auf
gefiillt. 

1. Bestlmmung des Gesamt- Queckslibercyanids. 100 ccm der Liisung werden nach Zusatz 
von 8 Tr. MethylorangeIOsung mit n-SaIzsiure versetzt, bis dle grlme Farbe der Fliisslgkelt In Violett um
schligt. Nach Zusatz von 4 g Kallumjodid wird sodann mit n-Salzsiiure bis zum Umschlag von Griin In Vlolstt 
tltrlert. Bei dieser zwelten Titration miissen fiir je 2 g Pastillenmasse mlndestens 6,5 ccm n-Salzsiure ver
brauoot werden = mlndestens 41 0/. Gesamt-Quecksllbercyanid [1 ccm n-Salzsiure = 0,1268 g Hg(CN)J. 

2. Bestlmmung des Gesamt- QuecksiIhers. 25 ccm der Losung liBt man zu einer Mischung von 
10 ccm Natroniange und 8 cem Formaldehydlosung unter Umschwenken hinzufIieBen. Unter welterem wieder
holten Umschwenken liBt man die Mischung 5 Min. lang stehen, fiigt nach Zusatz von 10 ccm Essigsiure 
25 cem '/,o-n-Jodliisung hinzu und schiittelt, bls das QueckBilber vollstindig geIOst ist. Hlerbel miissen fiir 
je 0,5 g Pastillenmasse mindestens 19,9 ccm '/,o-n-Jodlosung verbrauoot werden, so daB zur Bindung des iiber
schiisslgen Jods hiichstens 5,1 cem '/,.-n-Natrlumtbiosulfatlosung erforderlich sind = mlndestens 89,9 0/. Queck
silber (1 cem 'I..-n-Jodlosung = 10,08 mg Quecksllber). 

Anmerkung. Es sind imHandel Quecksilberoxycyanidpastillen mit einem so groBen GehaIt an blauem 
Farbstoff, daB die Lllsung durch 3 Tropfen Metbylorangelbsung nlebt grim wird, und die Titration nloot miigllOO 
ist. Setzt man statt 8 Tr. 6 Tr. Metbylorangeliisung zu, so 1st die Titration aueh bei diesen Pastillen ausfiihrbar. 

Abgabe. Quecksilberoxycyanldpastillen miissen in verschlossenen GIasbehiltem mit der Aufsehrlft 
"Gift" abgegeben werden. 

AU/bewah .... ng. Sehr vorslchtlg. Vor Licht und Feuchtlgkelt geschiitzt. 

Pastilli Santonini. Santoninpastillen. Wle Bd. I, S.1015. 

Pellidol. Pellidol (E. W.). VgI. Bd. J, S.458. 
E .. lcennung. Schmelzpunkt 74-76°. Wird dle Losung von 0,2 g Pellidol in 8 g Welngelst mit 4 Tr. 

Schwefelsaure versetzt und etwa 3 Min. lang gekocht, so entwic1.elt sich der Geruch des Essigitbers. Belm 
Erkaiten scheldet sich Monoacetylamlnoazotoluol in orangefarbenen KrlstaIIen ab, die, abfiltriert und auf 
dem Filter mit 8 ccm Welngelst ausgewasOOen, naeh dem Trocknen bel 185· schmelzen. 

Prll/ung. 0,5 g Pellidol miissen sich In 5 ccm Ather fast vollstindig losen (Monoacetyl-Verbindung); 
wird diese Losung mit 8 ccm Wasser durchgeschiittelt, so dart das Wasser Lackmuspapler hochstens schwach 
roten (Essigsiure). - 0,2 g Pellidol diirfen nach dem Verbrennen keinen wigbaren Riickstand hlnterlassen. 

AU/bewah ...... g. Vor Licht und Feuchtigkelt geschiitzt. 

Pepsinum. Pepsin. Vgl. Bd. II, S.844. 

Das aus der Scblelmhaut des Magens der Schweine, Schafe oder KiIber gewonnene und mit Milch
zucker (nlcht mehr mit Rohrzucker) gemlsehte Enzym. 

Prlifung. 0,2 g Pepsin geben mit 20 cem Wasser eine klare oder nur schwach triibe Liisung; zum Neutra
llsieren dleser LOaung diirfen hiichstens 0,2 eem '/,.-n-Kalilauge verbraueht werden, Phenolpht.haleln als Indlkator. 

Wertbestlmmung. Wle Bd. II, S.845. Das gekoehte Ei ist sofort in kaltem Wasser abzukii.blen. 
Die Mischung des Elweilles mit Wasser, Salzsiure und Pepsin soU aUe Vlertelstunden umgeschwenkt werden. 

0,2 g Pepsin diirfen nach dem Verbrennen hiichstens 0,002 g Riickstand hinterlassen. 

Pericarpium Aurantii. Pomeranzenschale. Cortex Aurantii Fructus. 
VgI. Bd. I, S. 1026. 
Die kleinzellige Epidermis besteht aus gerad!lnlg-v1eleckigen ZeUen und enthilt Spaltiiffnungen ohne 

Nebenzellen. Das Parenchym enthillt einige Einzelkrlstalle von Calciumoxalat und vereinzelt krlst&lIInische 
Klumpen von Hesperidin, die sieh In Kalliauge mit gelber Farbe Hlsen. Von dem Stemparenchym der Inneren 
Fruchtwandtelle sind nur noch geringe Reate vorhanden. 

Das Pulver ist weiJ3liehgelb bls gelbIlehgrau, firbt sich mit KaliIauge lebhaft gelb und ist gekennzelehnet 
durch das derbwandige, farblose Parenchym, gelbe bls orangefarbene Epldermisfetzen, Elnzelkrlstalle von 
CalciumoxaIst, bOchstens sehr gerlnge Mengen kle1nkllrniger Stil.rke und spil.rlicbes Auftreten verholzter anger 
SplralgefliBe. 

Das Pulver darf diinnwandlges Stemparenchym nur In geringer Menge und griine Zelikomplexe (Cura~ao
und andere griinschalige Sorten) nlcht enthalten 

1 g Pomeranzenscbale darf naOO dem Verbrennen hiichstens 0,06 g Riickstand hinterlassen. 
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Pericarpium Citri. Citronenschale. Cortex Citri Fructus. Wie Bd. I, S.1032. 

Phenacetinum. Phenacetin. 
1m wesentlichen wie Bd. II, S. 406. 
Die Hochstga ben sind gestrichen. 

Phenolphthaleinum. Phenolphthalein. Vgl. Bd. I, S. 199 

Eigenschaften. Wei/.les Pulver. Smp. 255-260'. 

Phenolum. Phenol. Acidum carbolicum. Vgl. Bd. II, S.413. 

Erstarrungspunkt 39-41'. 
Die wisserige Losung (1 + 15) muB klar sein (Kresole); sle darf Lackmuspapler nur schwach roten. 
0,2 g Phenol diirfen belm Erhitzen auf dem Wasserbad keinen wigbaren Riickstand hinterlassen. 

Phenolum liquefactum. VerfHissigtes Phenol. Acidum carbolicum liquefactum. 
Prilfung. Dichte (20') 1,063-1,066. Die quantitative Phenolbestimmung der Germ. 5 ist durch folgende 

einfachere Probe ersetzt worden: 10 ccm verfliissigtes Phenol diirfen bei 20' durch Zusatz von 2,3 ccm Wasser 
nicht getriibt werden, miissen aber nach weiterem Zusatz von 0.5 ccm Wasser eine Triibung zeigen. Diese triibe 
Mischung mull nach Zusatz von 115 ccm Wasser eine Losung geben, die hochstens opalisierend getriibt sein darf. 

Anmerkung. Da die Losung des Phenols in 15 T. Wasser klar sein soU (s. 0.), soUte auch die Losung 
des verfiiissigten Phenols, wie Germ. 5 forderte, klar seln miissen. 

Phenyldimethylpyrazolonum. Phenyldimethylpyrazolon. Antipyrin (E. W.). 
1m wesentlichen wie Bd. II, S. 521. 
Die wisserige Losung (0,25 g + 5 ccm) dart durch 3 Tr. NatriumsulfidlOsung nicht verindert werden 

(Schwermetalle). Die Hochstgaben sind gestrichen. 

Phenyldi methylpyrazolonu m sal icyl icum. Phenyldimethylpyrazolonsalicylat. Sali
pyrin (E. W.). 
1m wesentlichen wie Bd. II, S. 523. Die Hochstgaben sind gestrichen. 
Aufbewahrung. Vorslchtlg, vor Licht geschiitzt. 

Phenylum salicylicum. Phenylsalicylat. Salol (E. W.). 
1m wesentllchen wie Bd. I, S. 208. 

Phosphorus. Phosphor. Vgl. Bd. II, S.426. 

Phosphorus solutus. Phosphorlosung. 
Gehalt 0,47-0,51 '/. Phosphor. 
194 T. fiiissiges Paraffin werden 10 Min. lang auf 150' erhitzt. Mit dem auf etwa 60' abgekiihlten fliis· 

sigen Paraffin wird 1 T. von den iuBeren Schichten befreiter, mit Flltrierpapier abgetrockneter Phosphor in 
einem gut verschlossenen Gefall so lange gesehiittelt, bis er sich vollstandlg gelOst hat. Nach dem Erkalten 
werden 5 T. Ather hinzugefiigt. 

Klare, fast farblose, olige Fliissigkelt, die nach Phosphor und nach Ather riecht. (Der Zusatz von Ather 
dlent zur Erhohung der Haltbarkeit.) 

Gehaltsbestimmung. Etwa 1 g Phosphorlosung wird in e!nem KBlbchen mit eingeriebenem Gias· 
stopfen genau gewogen, mit 20 ecm Ather und 10 cern Weingeist gemiseht, die Mischung 5 Min. lang mit 10 ccm 
'1,,·n·JodlOsung geschiittelt und mit '/,..n·NatriumthiosulfatlOsung bis zur Entfirbung versetzt. Nach Zu· 
satz von 3 g Natriumchiorid und 0,5 ccm PhenolphthaleinlOsung muB die Mischung fiir je 1 g PhosphorWsung 
bel der Titration mit If,,·n·Kalilauge bis zum Farbenumschiag 7,6-8,2 ccm mehr verbrauchen, als die gleiche, 
in 20 ccm Ather und 10 ccm Weingeist aufgelOste Menge der PhosphorlOsung nach Zusatz von 30 ccm Wasser 
und 3 g Natriumchlorid erfordert = 0,47-0,51'1, Phosphor (1 cern 'f,..n·Kalilauge = 0,621 mg Phosphor). 

Anmerkung. Bei dieser Bestimmung verliuft die Umsetzung nach folgender Gieichung: P + 3J 
+ 3H,O = 3HJ + HaPO,. Auf 1 At. P entstehen also 3 Mol. HJ und 1 Mol. Phosphorige Saure. Letztere 
wird nach Zusatz von Natriumchiorid als zweibasische Siure titriert, so daB auf 1 At. P 5 titrierbare H·At. 

kommen. Das Normalgewicht des Phosphors 1st dann 31~04 = 6,21, und 1 cern '/,,·n·Lauge = 0,021 mg P. 

Von dem Gesamtverbrauch an Lauge ist die in elnem zweiten Versuch ermittelte Menge abzuziehen, die fiir 
die in der Phosphorlosung infolge einer Oxydation bereits vorhandenen Menge Phosphorige Saure verbraucht wird. 

Au bewahrung. Sehr vorsichtig. Kiihl und vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. GroBte Elnzelgabe 0,2 g, Tagesgabe 0,6 g. 

Physostigminum salicylicum. Physostigminsalicylat. Eserinum salicylicum. 
1m wesentlichen wie Bd. II, S. 436. 
Abgabe. LosmIgen, die Physostigminsalicylat enthalten, diirfen nicht erhitzt werden. 

Physostigminum sulfuricum. Physostigminsulfat. Eserinum sulfuricum. 
1m wesentlichen wie Bd. II, S. 436. 
A b gab e. Losungen, die Physost!gminsulfat enthalten, diirfen nicht erhitzt werden 

Pilocarpinum hydrochloricum. Pilocarpinhydrochlorid. 
1m wesentlichen wie Bd. I S. 1531. 
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Pilulae. Pillen. VgI. Bd. II, S.489. 
Sind bestlmmte Blndemlttel nicht vorgeschrieben, so sind Hefeextrakt und elne M1schung gleicher 

Telle Glycerin und Wasser oder gepuIvertes Siillholz und gerelnlgter Siillholzsaft zu verwenden: sind Binde
mittel in unzurelchender Menge verordnet, so sind Hefeextrakt und eine Mischung gleicher Teile Glycerin 
und Wasser oder gepulvertes Siillholz und gerelnigter SuBholzsaft nach Bedarf zu verwenden. Die BlndemltteJ 
-sind in einer solehen Menge anzuwenden, dall, wenn nlehts anderes verordnet ist, die einzelne Pille ein Gewieht 
von 0,1 ghat. 

Pilulae aloeticae ferratae. Eisenhaltige Aloepillen. Wie Bd. I, S.351. 

Pilulae asiaticae. Arsenikpillen. 
0,1 g Arsenige Saure, 4,0 g Hefeextrakt, 3,0 g feln gepuIverter schwarzer Pfeffer, 3,0 g Glycerin, 1,0 g 

Wasser werden zu elner Masse verarbeitet, aus der 100 Pillen hergestellt werden. Zur Abgabe frisch zu be· 
Ifeiten. Jede Pille enthalt 0,001 g (1 rug) ArseuIge Saure. 

Anuendung. GroBte Einzelgabe 5 Stiick, Tagesgabe 15 Stuck. 

Pilulae Ferri carbonici Blaudii. Blaudsche Pillen. 
Wle Bd. I, S. 1257 unter Ersatz des EibischwurzelpuIvers durch Hefeextrakt. Die Pillen sind zur Ab

gabe frisch zu bereiten. 

Pilulae Jalapae. Jalapenpillen. 
7,5 g Jalapenseife, 2,5 g fein gepuIverte Jalapenwurzel werden mit Weingeist zu einer Masse verarbeitet, 

.aus der 100 Pillen hergestellt werden. Jalapenpillen sind vor der Aufbewabrung an einem warmen Ort aus
zutrocknen. 

Pilulae Kreosoti. Kreosotpillen. 
Kreosot 5,0 g, gepulvertes Siillholz 9,0 g, GIycerinsalbe 1,0 g. Fiir 100 Pillen. 

Pix betulina. Birkenteer. Oleum Rusei. VgI. Bd. I, S.668. 

Pril/ung. Schiittelt man 2 g Birkenteer mit 25 ecm Wasser 5 Min. lang kraftig durch, so mull das gelb
Uche Filtrat Lackmuspapier roten und in der Kalte ammoniakalisehe Silberlosung sofort reduzieren. 10 eem 
des Filtrats werden durch 3 Tr. verd. EisenchloridlOsung (1 + 9) rotlichbraun, durch 10 Tr. Kaliumdichromat
losung braun gefarbt und dann bald undurehsichtig getriibt. 

Pix Juniperi. Wacholderteer. Oleum Juniperi empyreumatieum. Oleum 
eadinum. VgI. Bd. I, S.1572. 
Pril/ung. Bel der Destillation von 100 ccm Wacholderteer miissen mindestens 50 ccm bis 300' iiber

gehen. _. SchiIttelt man 2 g Wacholderteer mit 25 cem Wasser 5 Min. lang kraftig durch, so mull das gelb
Uehe bis gelblichbraune Filtrat Lackmuspapier roten und ammoniakalische SilberlOsung In der Kalte sofort 
reduzieren. Versetzt man 10 ccm des Filtrats mit 3 Tr. verd. Eisenchloridlosung (1 + 9), so wird es rotIlch
braun bis violettbraun gefarbt. (1!bt man zu weiteren 10 eem des Filtrats 10 Tr. Kaliumdichromatlosung, so 
fli.rbt es sich gelbbraun bis rotlichbraun und wird bald undurchsichtig triibe. 

Pix liquida. Holzteer. 1m wesentlichen wie Ed. II, S. 478. 

Pix Lithanthracis. Steinkohlenteer. VgI. Bd.lI, S.479. 

Schiittelt man 1 g Steinkohlenteer mit 10 ecm Wasser 5 Min. lang kraftlg durch, so darf das Filtrat 
Laekmuspapier hOehstens schwach blauen. 

Placenta Seminis Lini. Leinkuchen. VgI. Bd.lI, S.89. 
Der mit siedendem Wasser hergestellte Auszug liefert ein sehlelmlges, fade sehmeekendes Filtrat. Der 

Auszug darf nicht ranzig sehmecken. - 1 g Leinkuchen darf nach dem Verbrennen hoehstens 0,06 g Riick
-stand hinterlassen. 

Plumbum aceticum. Bleiacetat. 1m wesentlichen wie Bd. II, S. 491. 

Podophyllinum. Podophyllin. 1m wesentlichen wie Bd.lI, S.507. 
1 g Podophyllin darf nach dem Verbrennen hOehstens 0,005 g Riickstand hinterlassen. 

'Potio Riverii. Rivierescher Trank. 
4 T. Cltronensiiure werden in einer Flasche in 190 T. Wasser gelOst; dann werden 9 T. Natrlumcarbonat 

in kIeinen Kristallen hinzugefiIgt und durch miilliges Umschwenken langsam gelOst; hierauf wird die Flasche 
verschlossen. Zur Abgabe frisch zu berelten. 

Pulpa Tamarindorum cruda. Tamarindenmus. Wie Bd. II, S.844. 

Pulpa Tamarindorum depurata. Gereinigtes Tamarindenmus. VgI. Bd.lI, S.844. 
Wlrd 1 g gerelnigtes Tamarindenmus verascht, der Riiekstand mit einigen Tropfen Salpetersiiure be

feuchtet, die Salpetersli.ure verdampft, der Riiekstand gegliiht und unter Erwarmen in 5 cem verd. Salzsiiure 
gelost, die Losung mit 3,5 eem Ammoniakfliissigkelt versetzt, so darf das mit verd. Essigsiiure sehwach an
gesiiuerte und mit Wasser auf 10 ccm aufgefiillte Filtrat mit 3 Tr. NatriumsuIfidlosung keine FiHlung geben. 
Eine etwa auftretende Farbung darf nicht dunkler sein als die einer Mischung von 1 cern KupfersuIfatl1isung, 
die in 1000 ccm 0,5 g KupfersuIfat enthiUt, 1 ccm verd. Essigsiiure, 8 eem Wasser und 3 Tr. NatriumsuIfid
losung (unzulassige Menge Kupfer). Die Beobachtung ist in zwei gleich weiten Problerrohren vorzunehmen. 

Pulvis aerophorus. Brausepulver. 
= Pulvls aerophorus angIicus der Germ. 6, s. Bd. II, S. 622. 
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ifulvis aerophorus laxans. Abfiihrendes Brausepulver. Wie Bd.lI, S.622. 

fulvis aerophorus mixtus. Gemischtes Brausepulver. 
- Pulvis aeraphoms Germ. 6, s. Bd. II, S. 622. 

Pulvis dentifricius. Zahnputzpulver. S. Bd. II, S.1066. 

Pulvis dentifricius cum Sapone. Seifen-Zahnputzpulver. s. Bd.lI, S.1066. 

Pulvis gummosus. Zusammengesetztes Gummipulver. Wle Bd. I, S. 1411. 

Pulvis Ipecacuanhae opiatus. Doversches Pulver. Pulvis Doveri P. I. 
Wie Bd. I, S. 1522. 

Pulvis Liquiritiae compositus. Brustpulver. Wie Bd. I, S.1365. 

Pulvis Magnesiae cum Rheo. 
Pulvis salicylicus cum Talco. 

Kinderpulver. Wie Bd. II, S. 108. 

Salicylstreupulver. Wie Bd. I, S.211 

Pyrogallolum. Pyrogallol. 1m wesentlichen wie Bd. II, S. 535. 

Radix Althaeae. Eibischwurzel. Vg!. Bd. I, S.357. 
Beim Befeuchten mit Ammoniakfliissigkeit fll.rbt slch die 8chnittfliche gelb. 
1 g Elbischwurzel dart nach dem Verbrennen hlichstens 0,07 g Riickstsnd hlnterlassen. 

'Radix Angelicae. Angelikawurzel. Vgl. Bd. I, S. 440. 
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Die Stirkekomer sind nur 2-4 /J. groB und hiufig zu vielen zusammengesetzt. Das Pulver dart Stiirke
Komer iiber 5 I' Durchmesser und verholzte mechanische Elemente nicht enthalten. - 1 g Angelikawurzel 
dart nach dem Verbrennen hochstens 0,14 g RiickBtsnd hlnterlassen. 

Radix Colombo. Colombowurzel. Vgl. Bd. I, S.1090. 
Bei der Mlkrosublimation erhilt man neben dunkelbraunen Massen nur ganz schwach gelblich gefll.rbte 

Sublimatlonstropfchen, aus denen slcb nach elniger Zeit sehr zahirelche, kleine, fast farblose Krlstslle ab
-scheiden. - 1 g Colombowurzel dart nach dem Verbrennen hochstens 0,09 g Riickstsnd hlnterlassen. 

Radix Gentianae. Enzianwurzel. Vgl. Bd. I, S.1346. 
Enzlanwurzelpulver darf kleinkornige Stiirke nur in sehr geringer Menge, iiber 20 I' greBe Stiirkekomer 

nicht enthalten: Steinzellen miissen fehien (KokosnuBschalen, Rumex-Wurzein, oberirdische TeUe der Stamm
pflanze usw.). 

Bei der Mikrosublimation mu/.! ein farbloses Sublimat entstehen, das slch in elnem Tr6pfchen Kalilauge 
nlcht mit rater Fll.rbung losen darf (Rumex-Wurzeln). - Wird 1 g grob gepulverte Enzlanwurzel zwelmal je 
1 Stunde lang mit je 25 ccm verd. Weingeist durch Erwirmen am RiickfluBkiihler ausgezogen, so miissen die 
vereinlgten Filtrate nach dem Abdampfen und Trocknen bel 100· mindestens 0,33 g Riickstand hlnterlassen 
{fermentlerte Wurzeln). - 1 g Enzlanwurzel dart nach dem Verbrennen hlichstens 0,05 g Riiokstand hinter
lassen. 

Radix Ipecacuanhae. Brechwurzel. Vgl. Bd. I, S.1515. 
Brechwurzel dart schianke, glatte, mit Mark versehene Stiicke (Wurzelstocke der Stammpflanze) sowie 

heller oder auch dunkel gefll.rbte, nicht wuIstig geringelte Wurzeln (fremde Beimengungen) nicht enthalten. 
Das Pulver mu/.! frel sein von Steinzellen (Wurzelstocke), weiten, echten GefiBen, Einzelkomern von 

Stiirke iiber 25 I" Durchmesser, Calciumoxalatdmsen und Farbstoffzellen (fremde Beimengungen). - 1 g Brech· 
wurzel dart nach dem Verbrennen hochstens 0,05 g RiickBtsnd hinterlassen. 

Gehaltsbestlmmung. 2,5 g fein gepulverte Brechwurzel iibergieBt man in einem Arznelglas mit 
25 gAther sowie nach kriftigem Umschiitteln mit 2 g Ammoniakfliisslgkelt und UU3t das flemisch unter hiufi· 
gem, kriftigem Umschiitteln eine halbe Stunde lang stehen. Nach Zusatz von 2 ccm Wasser schiittelt man 
die Mischung noch so lange, bls slch die itherische Schicht vollstindig geklirt hat, g!eBt 20 g der klaren Lo
sung (= 2 g Brechwurzel) durch ein Wattebiuschchen In ein Kolbchen, destilliert den Ather ab und erwiirmt 
auf dem Wasserbad bls zum Verschwinden des Athergemchs. Zu der Losung des Riickstsndes in 1 ccm Weln
gelst glbt man 5 ccm l/l.-n-Salzsiure und 5 ccm Wasser, ftigt 2 Tr. Methylrotlosung hinzu und tltriert mit 
l/l.-n-Kalilauge bls zum Farbenumschiag. Hierzu diirfen hochstens 3,40 ccm It..-n-Kalliauge verbraucht wer
den, so daB mindestens 1,60 ccm l/lO-n-Salzsiurf zur Sittigung der Alkaloide erforderlich sind = mindestens 
1,99·/. Alkaloide (1 ccm l/lO-n-Salzsiure = 24,82 mg Alkalolde, berechnet auf Emetin). 

Radix Levistici. Liebstiickelwurzel. Vgl. Bd.lI, S.82. 
Der Holzkorper, dem Sekretginge fehien, enthilt zahirelche, gewohnlich 40-80/" ausnahmsweiae bis 

160 I' welte, verholzte GefiBe. Die Stirkekomer slnd 6-161", bisweilen bls 20 fl groB und manchmal zu vielen 
zusammengesetzt. - 1 g Llebstockelwurzel dart nach dem Verbrennen hlichstens 0,085 g Riickstand hlnterlassen. 

Radix Liquiritiae. SiiBholz. Vg!. Bd. I, S.1362. 
1 g SiiBholz dart nach dem Verbrennen hlichstens 0,065 g Riickstsnd hlnterlassen. 

Radix Ononidis. Hauhechelwurzel. Vgl. Bd. II, S.308. 
Hauhechelwurzel dart etwa federldeldicke, stielmnde Stiicke nicht enthalten (StengelteUe). 
Bei der Mikrosubllmatlon erhlUt man sehr feine, melst gebogene oder gewundene Kristillchen oder fein

kornige Anfliige von farblosem Onokol; sle losen slch in einem Tropfchen Weingeist sofort auf. Beim Verdunsten 
der LOsung scheidet slch das Onokol in prlsmatlschen Kristallen wieder aus, die slch In elnem Tr6pfchen Schwe
felsi1ure mit roter Farbe lOsen. - 1 g Hauhechelwurzel darf nach dem Verbrennen hochstens 0,07 g Riick· 
-stand hinterlassen. 
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Radix Pimpinellae. Bibernellwurzel. Vgl. Bd.lI, S.449. 

Bei der Mikrosublimatlon entstehen Kristaliniidelchen oder wlnzige Kornchen von Pimpinellln neben 
kleinen Tropfchen. Bringt man auf das Sublimat 1 Tropfen PetroIather und laBt ihn verdunsten, so scheidet. 
sieh das Pimpinellin in gut ausgebildeten Kristalien neben Oltropfchen wieder aus. - 1 g Bibernellwurzel dart 
nach dem Verbrennen hochstens 0,065 g Riickstand hinterlassen. 

Radix Ratanhiae. Ratanhiawurzel. YgJ. Bd.II, S.551. 

Der kalt bereltete wasserige Auszug der Ratanhiawurzel muB dureh einige Tropfen verd. Eisenchiorid
IOsung (1 + 9) stark griin gefiirbt werden (gehaltarme Sorten). (Die Probe 1st sehr unbestimmt, da das Mengen
verMltnis iiir den Auszug nieht angegeben 1st. Man wlrd 5 ccm eines Auszuges 1 + 10 anzuwenden haben.} 
- 1 g Ratanhiawurzel darf Dach dem Verbrennen hOehstens 0,05 g Riickstand hInterJassen. 

Radix Saponariae. SeifenwurzeI. Vgl. Bd. II, S.65Z. 

Radix Sarsaparillae. SarsapariIIe. VgJ. Bd. II, S.659. 

Sarsaparillepulver dart verquol!ene Starke, Einzelkrlstalle, verholztes Parenchym, Kork, Stein-
7ellen, Sekretbehalter, Sekretmassen, Farbstoffschollen nicht enthalten. - 1 g Sarsaparille darf nach dem 
Verbrennen hochstens O,OS g Riickstand hinterlassen. 

Honduras-Sarsaparille entMlt oiters auch verkielsterte Starke. 

Radix Senegae. Senegawurzel. YgJ. Bd. II, S.68S. 
Senegawurzelpulver darf Bruchstiicke von Fasern, Stiirkekorner und Calciumoxalatkrlstalle nicht ent· 

halten (andere Wurzeln). - 1 g Senegawurzel darf nach dem Verbrennen hOchstens 0,05 g Riickstand hinter
lassen. 

Radix Valerianae. Baldrian. VgJ. Bd. II, S. S94. 
Baldrianpulver dart glatte, dlckwandige Fasern nur In geringer Menge, starkefreies Parenchymgeweb" 

(fremde Wurzeln, oberirdische Teile) und Calciumoxalatdrusen (Vincetoxicum) nleht enthalten. - 1 g Baldria!> 
dart nach dem Verbrennen hOchstens 0,15 g Riickstand hinterlassen. 

Resina Jalapae. Jalapenharz. VgJ. Bd. I, S.1535. 
Das zum Auswasehen des Harzes verwendete Wasser soll elne Temperatur von mindestens SO' haben. 
Eine Anreibung von 1 g Jalapenharz mit 10 g Wasser von SO' muB ein farbloses Filtrat geben (ungenii

gendes Auswaschen bei der Herstellung, Aloe). - Kocht man die Anreibung mit Wasser, so darf sie naeh dem 
Abkiihien dureh Jodlosung nieht blau gefarbt werden (Starke). -- 1 g :ralapenharz darf naeh dem Verbrennen 
hochstens 0,01 g Riickstand hinterlassen. 

Bestimmung der Saurezahl. Wird 1 g Jalapenharz unter Umsehiitteln in 25 eem Weingeist gelOst 
und mit 1 ccm weingeistiger '/,-n-Kalilange versetzt, so muB die Fliissigkeit Lackmuspapier blauen = S.-Z. 
hOehstens 2S. 

Resorcinum. Resorcin. 1m wesentlichen wle Bd.lI, S.555. 

Rh izoma Calami. Kalmus. VgJ. Bd. I, S.729. 
Das Pulver darf Stiirkekorner iiber 10 p GroLle, erhebliehere Mengen verholzter oder nieht verholzter Fasern 

und nennenswerte Mengen von Kristallen, besonders groBeren, nicht enthalten (Wurzeln oder Wurzelstocke VOn 
Althaea, Atropa, Dryopteris filix mas, Iris pseudaeorus). 

1 g Kalmus darf naeh dem Verbrennen hoehstens 0,06 g Riiekstand hinterlassen. 
10 g Kalmus miissen mindestens 0,25 g atherisehes 01 lIefern (s. S. 1292). 

Rhizoma Filicis. Farnwurzel. Vgl. Bd. I, S.1295. Stammpflanze Dryopteris fillx mas (L.) SCHOTT. 

Gehalt mindestens S'I, Extrakt mit elnem Gehalt desselben an Rohfilizin von mlndestens 25'1,. 
Gehaltsbestimmung. 50 g gepulverte Farnwurzel werden mit HIlle eines Scheidetriehters mit Ather 

perkollert (20 Tr. in der Minute), bls der Ather farblos abliiuft. Wird der Ather in einem gewogenen KOIbchen ab
destilllert, so mull der bei 100' getrocknete Riiekstand mindestens 4 g wiegen. 

b) Roh-Fillzinbestimmung. 8 g des atherischen Extraktes werden in 30 gAther geHist und mit einer 
Mischung aus 40 g Barytwasser und 20 eem Wasser ausgeschiittelt. Nach volliger Klarung der wassprigen Schieht 
werden 43J~ derselben (= 2 g Extrakt) in elnem zweiten Scheidetriehter mit 2 g Salzsiiure versetzt und dreimal mit 
je 20 eem Ather ausgesehiittelt. Werden die fIltrierten AtherlOsungen In elnem gewogenen Kolbehen abdestilliert, 
so muB der bel 100' getrocknete Riickstand mindestens 0,5 g betragen. 

1 g Farnwurzel darf nach dem Verbrennen hoehstens 0,04 g Riickstand hinterlassen. 

Rhizoma Galangae. Galgant. Ygl. Bd. I, S.1325. 

Galgantpulver darf !remde oder verkieisterte Starkekorner, KristaUe und Kork, sowle im Phloroglucin· 
Salzsaurepraparat rot gefarbte Teilchen nicht enthalten. (Letztere Forderung ist nicht erfiillbar, da die GefaBe 
sieh mit Phioroglucin-Salzsiiure rot farben.) 

1 g Galgant dar! naeh dem Verbrennen hiiehstens 0,06 g Riiekstand hinterlassen. 
10 g Galgant miissen mindestens 0,05 g atherisehes 01 lIefern (s. S. 1292). 

Rhizoma Hydrastis. Hydrastisrhizom. Vg!. Bd. I, S.14S6. 

Hydrastisrhizom dar,{ Reste oberirdiseher Teile nur in geringer Menge, Rhizome und Wurzeln mit weiB
licher oder brauner Bruchfliiche und solche mit nur von schmal en Markstrahien getrennten Leitbiindcln oder mit 
vollstandigem Holzrlng oder festem Holzkbrper nieht enthalten. 
, Das Pulver dart derbwandige Steinzellen, Krlstalle, GefaBe und Fasern mit farbloser Wandung und 
Starkekorner iiber 20 fl Durchmesser nicht enthalten. Ein mit einigen Tropfen einer Mischung von 1 T. Weingeist 
und 3 T. Schwefelsaure hergestelltes Priiparat darf rot gefiirbte Teilehen nieht erkennen lassen (Kurkumawurzel). 

1 g Hydrastisrhizom dart nach dem Verbrennen hochstens 0,06 g Riiekstand hinterlassen. 
Gehaltsbestimmung. Gehalt mlndestens 2,5 'I, Hydrastin. 4 g mittelfein gepulvertes Hydrastlsrhizom 

iibergieBt man in einem Arzneiglas mit 40 gAther und nach kriiftigem Umschiitteln mit 4 g Ammoniakfliissig
keit und liiBt das Gemiseh unter hauftgem, kriiftigem Umschiitteln elne halbe Stunde lang stehen. Nun fiigt 
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lIIlan 20 g Petroleumbenzin hinzu und sehiittelt einige Minuten lang. Naeh dem Absetzen gieLlt man die atherisehe 
Liisung moglichst vollstandig dureh ein Wattebausehehen in ein Arzneiglas und glbt 2 ecm Wasser hinzu. N aeh
-dem man das Gemiseh kr1iftig durehgesehuttelt hat, filtriert man naeh dem Absetzen 45 g der atherischen Losung 
(= 3 g Hydrastisrhizom) dureh ein troekenes, gut bedeektes Filter in ein KOlbehen und destilliert die Fliissigkeit 
bis auf einige Kubikzentimeter abo Nun gibt man 5 eem 1/1O-n-Salzsaure und 5 cem Wasser in das KOlbchen 
und erwarmt auf dem Wasserbad bis zum Verschwinden des Xthergeruchs, fiigt nach dem Erkalten 2 Tr. 
Methylorangelosung hinzu und titriert mit 1/IO-n·Kaliiauge bis zum Farbenumsehlag. Hierzu diirfen hoehstens 
3,04 eem '/lO-n-Kalilauge verbraueht werden, so daB mindestens 1,96 eem '/lO-n-Salzsaure zur Sattigung des 
Hydrastins erforderlich sind = mindestens 2,5'/, HydraBtin (1 cem l/wn·Salzsaure = 38,32 mg Hydrastin). 

Versetzt man die titrierte Flussigkeit naeh Zusatz von 1 ccm verd. Schwefelsaure mit 5 ccm Kalium
permanganatlOsung und schiittelt bis zur Entfarbung, so zeigt die Fliissigkeit eine blaue Fluoreszenz, die nach 
dem Verdiinnen mit Wasser auf etwa 50 ccm starker hervortritt. 

Rhizoma Iridis. Veilchenwurzel. Vgl. Bd.I, S.1524. 

Veilchenwurzelpulver darf Kork, Fasern und Steinzellen, sowie mit vaniilin-Salzsaure sich rotendes 
Parenchym nicht enthalten (andere Iris-Arten, sonstige fremde Beimengungen). 

1 g Veilchenwurzel darf nach dem Verbrennen hOehstens 0,05 g Riickstand hinterlassen. 

Rhizoma Rhei. Rhabarber. Vgi. Bd. II, 8.563. 

AuLler den WurzelstOcken sind jetzt auch die Wurzeln zugeiassen, (von Rheum paimatum L. var. 
tanguticum MAXBIOWICZ). Die Wurzel enthiilt das gieiche Grundgewebe, die Caldumoxalatdrusen und Starke
korner wie der Wurzelstock. Ihre Markstrahlen flihren gleichialls einen stark gelben Farbstoff. Die verhiiJtnis
maBig wenigen weiten N etzgefaLle sind ebenfalls unverholzt. 

Rhabarber liefert bei der Mikrosublimation gel be, zum Teil aus nadeiformigen Kristallchen bestehende 
Sublimate, die sieh in einem Tropfchen Kalilauge mit roter Farbe losen. 

Pril!ung. Rhabarber darf nicht brenzlich-rauchig riechen, nieht gallig-bitter und nicht schleimig 
sehmecken (minderwertige Sorten). 

Rhabarberpulver dad verholzte GefaBe, Fasern oder Parenchy:mzellen (Radix Liquiritiae, Amygdalae), 
iiber 35 ,u groBe Starkekorner (Mehle, fremde Starke), Kleisterklumpen (Kurkumawurzel) nicht enthalten; mit 
einer Misehung von 1 Tr. Weingeist und 3 Tr. Schwefelsaure befeuehtet, dad es rot gefilrbte TeUchen (Kurkuma
wurzel) nicht erkennen lassen. 

Nachweis von Rhaponticumwurzel wie Ed. II, S. 568 nach JUlLLET mit der Halfte der dort angegebenen 
Mengen. 

I g Rhabarber dar! nach dem Verbrennen, das ohne Zusatz von Sand auszufiihren ist, hoehstens 0,28 g 
Riiekstand hlnterlassen. Wird dieser Riickstand mit 5 cem verd. Salzsaure kurze Zeit erwiirmt, das Gemisch mit 
Wasser verdiinnt und filtriert, der Riickstand bis zum Verschwinden der ~auren Reaktion mit Wasser nach
gewaschen und mit dem Filter verbrannt. so darf sein Gewicht hochstens 0,005 g betrag~n. 

Rhizoma Tormentillae. TormentiIlwurzel. Vgl.Bd.II, S.874. 
Das Pulver 1st rotbraun und gekennzeichnet duroh groLle Mengen starkehaltiges Parenehym mit braunen, 

diinnen Zellwanden, Bruehstiieke der Gefiille und der Fasern, etwas Kork, Caleiumoxalatdrusen, durch die Starke 
und den Gerbstoffgehalt des Parenchyms. Dieses fiirbt sich mit verd. EisenchioridlOsUllg (1 + 9) griin, mit 
Vanillin-Salzsaure rot. 

1 g Tormentmwurzel dad nach dem Verbrennen hoehstens 0,06 g Riiekstand hinterlassen. 

Rhizoma Veratri. Weifle Nieswurz. VgI.Bd.II,8.903. 

Die Schnittfliiehe des Wurzelstoeks wird beim Befeuchten mit Schwefelsiiure zuerst orangegelb, dann 
ziegeirot. (Die~e Reaktion versagt oft.) 

1 g welLle Nieswurz darf nach dem Verbrennen hochatens 0,12 g R iickstand hlnterlassen. 

Rhizoma Zedoariae. Zitwerwurzel. Vgl. Bd. II, S.974. 

Zitwerwurzel darf gelb gefiirbte Stiicke von ahnliehem anatomischen Bau (Zingiber cassumunar)' nicht 
entbalten. 

Das Pulver dad im Was,erpraparat dickwandige Parenchymzellen, Kristalle lmd groBere, gelbe Parenehym
tetzen mit in Chloralhydratiosung IOsllchem Farbstoff, verkleisterte oder abweichend gestaltete Starkekorner, 
Steinzellen, verholzte Fasern und GefiiBe nieht erkennen lassen. 

I g Zitwerwurzel dar! nach dem Verbrennen hOchstens 0,07 II Riickstand hinterlassen. 
10 g Zitwerwurzel miissen mindestens 0,08 g atherisches 01 liefern (s. S. 1292). 

Rhizoma Zingiberis. Ingwer. Vgl. Bd. II, 8.994. 
Es wird jetzt ganz vom Kork befreiter Ingwer gefordert. 
Das Pulver darf auller den Fasern und GemBen andere derb- oder diokwandige Zelliormen (Olkuehen, 

spaniseher Pfeffer u. a.) nicht, verholzte Teilchen, ferner Starkekorner unter 10 f< (Reis) und iiber 30 f< (Cereallen, 
Kartoffeln u. a.) nur vereinzelt und solehe von scharfkantiger Gestalt (Mais) oder verkleisterte Starke (Kurkuma· 
wurzel), sowie Korkfetzen nicht enthalten. 

1 g Ingwer dar! naeh dem Verbrennen hOchstens 0,07 g Riiekstand hinterlassen. 
10 g Ingwer miissen mindestens 0,15 g iitherisches 01 liefern (s. S. 1292). 

Saccharum amylaceum 1). Traubenzucker. 
Es wird wasserfreier Traubenzueker gefordert. [a]D"o + 52,5 '. 
Priifung auf Schwermetalle mit N atriumsulfidlOsung. Sonst im wesentliehen wie Bd. II, S. 607. 
Aufbewahrung. In gut verschlossenen GefaBen. 

Saccharum Lactis. MiIchzucker. 
[a]D"o + 52,5 '. Priifung auf Schwermetalle mit NatriumsulfldlosUllg. Auf Rohrzucker: Wird eine Losung 

von 1 g Milchzucker in 9 ccm Wasser nach Zusatz von 0,1 g Resorcin und 1 cem Salzsaure 5 Min. lang gekocht 
so dar! die Fliissigkeit nur eine gelbe, aber keine rote FMbung annehmen. Auf EiweiLlstoffe (Casein): Wird die 
wiisserige Losung (0,5 g + 5 ecm) mit 1 cem Natronlauge und 1 Tr. KupfersulfatlOsung versetzt, so mull die 
Mischung schwach blau, nicht aber violett gefiirbt sein. Sonst wie Bd. II, S. 604. 

1) VgI. die FuBnote Bd. II, S.607. 
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Sal Carolinum factitium. KiinstUches Karlsbader Salz. Wie Bd. I, S.51O. 

Saccharin solubile. LiisUches Saccharin (Saccharin E. W.). o-Benzoesaure
suHinidnatrium. Vgl. Bd. I, S.126. 

Eigen.chatten. Farbiose, an der Luft verwitternde Krlstalle oder weiJle, kristallinische Stucke oder 
welJles, kristallinisches Pulver. Es 1st geruchlos oder zelgt elnen schwach aromatlschen Geruch. Es lost sich in 
etwa 1,5 T. Wasser, wenig In Welngelst. Die LOsung von 0,1 g in 1 Liter Wasser scinneckt noch deutlich silJl. 

E .. kennung. Wlrd die wlisserige Losung (0,5 g + 5 cem) mit 1 ccm Salzsiiure versetzt, 80 fiiJIt ein welJler. 
kristallinlscher Niederschlag aus. Belm Erhltzen 1m Porzellantiegel tritt Verkohlung eln. Laugt man die hinter
blelbende Asche mit Wasser aus und filtriert, so glbt das Filtrat nach dem AllBiuern mit Saizsiure mit Barium
nitratlosung einen Nlederschlag von Bariumsulfat. 

PriJ/ung. Die wasserige Losung (0,25 g + 5 ccm) darf Lackmuspapier kaum verandern und nach Zusatz 
von 1 Tr. Phenolphthalelniiisung kelne Rotfarbung zelgen (Sauren, AlkalIen). - Belm Erwarmen der wasserigen 
Liisung (0,25 g + 5 ccm) mit 1 ccm Natroniauge darf sich kein Ammoniak entwickeln (Ammoniumsaize). - Die 
wisserige Losung (0,25 g + 5 ccm) darf durch verd. Essigsiure innerhalb 1 Stunde nicht getrftbt werden (p-Sulf
aminobenzoesiure). - Wird die wlisserige Losung (0,25 g + 5 cem) mit 3 Tr. verd. Essigsiure sowie 1 Tr. Elsen· 
chloridlosung versetzt, so darf weder ein gelbHch-riitlicher Nlederschlsg (Benzoesiure) noch eine Vlolettfli.rbung 
(SaHcylsiure) entstehen. - Beim tl"bergleJlen von 0,2 g IOsHchem Saccharin mit 5 ccm konz. Schwefelsaure dilrfen 
slch kelne Gasblasen entwickeln (AIkaHcarbonate); wird das Gemisch 10 Min. lang anf etwa 50· erwirmt, so 
darf hiicbstens elne Braunfirbung auftreten (Zucker, fremde organische Stoffel. 

Saccharum. Zucker. 1m wesentHchen wie Bd. II. S.600. 

[a]))I.o. + 66,5°. Priifung auf Schwermetalle mit Natriumsulfidliisung (3 Tr. auf die mit 3 Tr. verd. Essig
siure angesiuerte L/lsung 0,25 g + 5 ccm Wasser). 

Salvarsanpraparate. Vgl. Bd. II, S. 676 u. f. 

Salvarsanpriparate diirfen nur in den Handel gebracht werden, nachdem sie elner staatlichen Priifung 
in dem Staats-Institut filr experimentelle Therapie in Frankfurt a. M. nach den erlassenen besonderen Bestim
mungen unterzogen und zum Verkauf zugelassen sind. 

Die Salvarsanpraparate werden in zugescinnolzenen Glasampullen in den Handel gebracht, und zwar in 
fester Form mit Ausnainne des SuifoxyIsalvarsans, das in L/lsung in den Verkehr gelangt. Die Ampullen und ihre 
Verpackungen tragen elne Aufschrift, die Angaben ilber die Herstellungsstitte, den Inhalt nach Art und Menge 
sowie die HersteHungsnummer enthilt. Die Aufschrlft tragt auJlerdem noch den Vermerk "StaatHeh gepriift" 
und Angaben fiber den Tag des Abschlusses der staatHchen Priifung. Die staatHehe Prftfung wird auf den Am
pullen durch einen Atzstempel gekennzelchnet, der um das Hoheltszeiehen des Staates, in dem die Herstellungs-
stitte gelegen ist, die Umschrift "Staatliche Kontrolle" zeigt. . 

Salvarsanpriparate einer bestimmten Herstellungsnummer, deren Einzlehung verfilgt wurde, diirfen nieht 
abgegeben werden. 

Aw/beUJOh'I"Ung. Sehr vorsichtlg, vor Licht geschiltzt, kiihI, aber frostfrei aufzubewahren. 
AuJler Saivarsan, Saivarsan-Natrium, Silbersaivarsan, Neosalvarsan une! NeosHbersaivarsan 1st noeh auf

genommen Sulfoxylsalvarsan, das nur in wisseriger LOsung (in Ampullen) in den Handel kommt. 

Sulfoxylsalvarsan (FABBWEBKE HOCHST) 1st das Natriumsalz der p-Arsenophenyldimethyl
amlnopyrazolonmethylensulfoxylsiure. 
DO .. 8tellung. Phenyldimethylnitropyrazolonarsinsiure wird reduzierl und das Reduktlonsprodukt mit 

1!'ormaldehydnatriumsulfoxylat umgesetzt. 
Eigenschoften. Gelbes Pulver, leieht IOsUeh in Wasser. Arsengehalt 20% • 1m Handel nur in wasseriger 

Losung, die In 100 cem 6 g Sulfoxylsalvarsan und 12 g Milchzucker enthlllt. Die Liisung ist gelb. 
E'l"lcennung. Wird 1 cem der Losung mit je 1 ecm Wasser und Bleiacetatlosung versetzt, so entsteht 

ein gelber NlederschIag. Der Nledersehlag wird abfiltrlert, mit 2 ccm Wasser ausgewaschen, in 2 cem n·'f,,-n-KaH
lauge gelOst und die Losung mit 3 ccm frisch bereitetem Bromwasser versetzt; die Mischung wird zunachst griin, 
dann blaJlrosa und schlleJlHeh unter Abscheldung von rotlichen Flocken gelb gefirbt. Wird die Mischung von 
10 Tr. Sulfoxylsalvarsanliisung, 10 Tr. Wasser und 2 cem konz. Schwefelsiure mit 10 Tr. konz. Wasserstoff· 
superoxydliisung versetzt und bls zur lebhaften Gasentwickiung erhitzt, 80 wird sie, notigenfalis nach weiterem 
Zusatz von elnigen Tr. konz. WasserstoffsuperoxydlOsung und noehmaiigem Erwirmen alimahlleh nahezu ent
firbt; bei vorsiehtigem Mischen mit 5 eem Natriumhypophosphitlosung seheidet slch eln brauner Nlederschlag von 
Arsen aus. - In der Mischung von 1 eem Sulfoxylsalvarsaniosung und 1 eem Wasser ruft 1 Tr. Salzsiure einen 
gelben Niederschlag hervor, der sieh nach welterem Zusatz von 1 eem Salzsiiure wieder lOst. Die belm Erhitzen 
der Mischung entweiehenden Dimpfe bliuen voriibergehend Kaliumjodatstlrkepapier (durch Schweflige Siure). 
Ein Teil der wieder erkalteten Losung wird dureh SOHIFFs Reagens allmihlieh rotviolett (Formaldehydnaehwels), 
der andere Teil der Mischung wird nach Zusatz einiger Tr. Natriumnltratlosung durch ilberschlisslge Natroniauge 
tief rot gefarbt. 

Aw/bewoh'I"Ung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Bel tertiirer Lues, Paralyse, metasyphllltischen Erscheinungen. Recurrens, Malaria ter

tlana, Framboesie. 

Santoninum. Santonin. 1m wesentliehen wie Bd. I, S.1013. 

PrilIung. Auf Alkaloide: 0,2 g fein zerriebenes Santonin werden mit 2 cem Wasser und 1 Tr. verd. 
Schwefelsiure etwa 5 Min. lang unter hiufigem Umschiltteln stehen gelassen. Das Filtrat darf nieht bitter 
scinnecken, nicht fluoreszleren und durch MAYERS Reagens nicht getriibt werden. Auf Artemisin: L&Jlt man 
die LOSUng von 1 g zerriebenem Santonin In 4 g Chloroform an der Luft bis zur starken Krlstallblldung verdunsten 
und erginzt dann das verdunstete Chloroform, so milssen sich die ausgesehledenen Kristalle wieder volikommen 
liisen (Artemisin blelbt ungeliist). 

Sapo glycerinatus liqui~us. FIiissige GlycerinseHe. 
50 T. Kaliseife werden In 9 T. Welngelst und 40 T. Glycerin unter Erwirmen auf dem Wasserbad geliiste 

die Mischung durch ein mit Wasser befeuchtetes, leinenes Tuch geseiht und 1 T. LavendelOl hlnzugefiigt.· Dl 
Seife 1st geib bls gelbbraun. 
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Sapo jalapinus. JalapenseHe. Wle Bd. I, S.1686. 

Sapo kalinus. KaUseHe. 1m wesentllehen wle Bd. II, S.643. 
Die Losung der Seife In Wasser oder Weingelst soIl Idar oder fast klar sein. 
Gehaltsbestimmung. Die Uisung von 2,5 g KaJlselfe In 50 g helBem Wasser wird In einem Arznelglas 

mit 6 cem verd. Schwefelsaure versetzt und 1m Waseerbad eo lange erwarmt, bie die ausgeechledenen Fettsauren 
Idar auf der wieserigen Fliissigkelt schwimmen. Der erkalteten FliiBBlgkeit setzt man 10 ccm Petrolither zu und 
echwenkt voreichtig um, bie die Fettsauren In dem Petrolither gelOst sind. Dann g1bt man die gesamte Fliieslg· 
keit In einen Scheidetrichter, spiilt das Arzneiglas zueret mit 10 ccm, dann mit 5 ccm Petrolither nach und schiittelt 
die 1m Scheidetrichter vereinigten Fliiesigkeiten nocbmals krii.ftig durch. Nach dem Absetzen der wisserigen 
Fliissigkelt liBt man diese moglichBt vollstlindig abflieBen, setzt zu der Petrolitheriosung 25 ccm Waeser hlnzu, 
schiittelt durch und laBt nach dem Absetzen die wieserige Fliissigkeit wieder moglichBt vollstindig abflieBen. 
Nun g1bt man zu der PetrolitherlOsung 1 g getrocknetes Natriumsulfat, schlittelt kriiitig durch, liBt noch eine 
halbe Stunde lang ruhIg stehen und fIltriert dann durch ein Wattebiuschchen In ein gewogenens KOlbchen. Den 
Scheldetrichter mit dem Natriumsulfat und das Wattebiu.qchchen spiilt man zwelmal mit je 5 ccm Petrolither 
nach und destiIliert die vereinlgten Petrolitherloeungen bei gelinder Wll.rme auf dem Wasserbad abo Der Riick
stand wIrd bel elner 75' ulcht iibereteigenden Temperatur getrocknet. Sein Gewicht muG mindestens 1 g be
tragen = mindestens 40 'I, Fettsiiuren. 

A nmer ku ng. Oxydlerte Leinolsauren, die in alter Kaliseife in grliBerer Menge enthalten sein klinnen, 
sind in PetroUtther unloslich. 

Sapo kalinus venalis. Schmierseife. Wle Bd. II, S.644. 
PriJ/ung. Die Lasung von 2,5g Schmiereelfe in 5 ccm helBem Wasser muB nach Zusatz von 5 ccm Wein

gllist klar blelben; sie darf auch nach Zusatz von 2 Tr. Salzsiure kelnen fiockigen Nlederechlag abscheiden (Starke
Idelster, Wasserglas, Harzseifen). 

Gehalt mindestens 40'1. Fettsauren. Gehaltsbestlmmung wie bel Kaliseife. 

Sapo medicatus. Medizinische Seife. Wle Bd. II, S. 641. 

PriJfung. Eine durch geIlndes Erwarmen hergestellte Losung von 1 g medizinischer Seife in 20 ccm 
Weingeiet dart nach Zueatz von 0,5 ccm '/,.-n·Salzsiure durch eiulge Tropfen Phenolphthaleiulosung nicht gerotet 
werden (mehr als 0,2 ·1. freies Alkali); die Mischung dart durch 3 Tr. Natriumsulfldilisung nicht verindert werden 
(SchwermetaIle). 

Scopolaminum hydrobromicum. Scopolaminhydrobromid. 
1m wesentllchen wle Bd. I, S. 658. 
r a]))IO 0 des was s erfre len Salzes = - 24,75 •. 0,2 g Scopolaminbydrobromid diirfen belm Trocknen bel 100 ~ 

hHchBtens O,025g an Gewicht verHeren - 12,5'1. Wasser. 
Abgabe. Uisungen, die Scopolaminhydrobromid enthalten, diirfen nicht erhltzt werden. 
Wird Hyosclnum hydrobromicum verordnet, so 1st Scopolaminhydrobromid abzugeben. 
GroBte Einzelgabe 0,001 g, Tagesgabe 0,003 g. 

Sebum ovile. Hammeltalg. Wle Bd. II, S.676. 

Sebum salicylatum. SaUcyltalg. Wie Bd. II, S.676. 

Secale cornutum. Mutterkorn. Secale cornutum P. I. Vgl.Bd.II, 8.678. 
PrlJIung. Wird zerldeinertes Mutterkom mit helBem Wasser iibergossen, so dart es keinen ammoniakall

schen oder ransigen Geruch zeigen. 
Gehal ts bestlmm ung. Gehal t mindestens 0,05 'I. wasseruniOsliche Mutterkomalkalolde; der Berechnung 

wlrd das Mol.-Gew. 600 zugrunde gelegt. 100 g grab gepulvertes Mutterkorn werden in elner Flasche von etwa 
1000 ccm Inhalt mit 4 g gebrannter Magnesia und 40 ccm Wasser vermischt. Nach Zusatz von 300 gAther liBt man 
dasGemiach unter hiufigem, kriftigem Umschiitteln 3 Stunden lang stehen, gibt 100 cern Wasser und nach welterem 
Urnechiitteln 10 g Traganth hInzu und schiittelt bls zurn Zusammenballen des Mutterkorns. Die AtherlOsung g1eBt 
man durch einen mit elnern Wattebiiuschchen verschlossenen Trichter in eln Arzneiglas von 500 cern Inhalt, setzt 
1 g Talk und nach 3 Min. langem Schiitteln etwa 20 ccm Waeser hlnzu, schiittelt kriftlg durch, liBt bis zur vHllIgen 
Kliirung stehen und filtriert die itherische LHsuug durch ein Faltenfllter von etwa 15 crn Durchrnesser. Zu 180 g 
des Filtrats (= 60 g Mutterkom) gibt man in elnem Scheidetrichter 50 ccm elner Mischung von 1 T. Salzsiure 
und 99 T. Wasser und schiittelt 3 Min. lang kriftig durch. Nach vollstiindiger ScheidungliBt man die ealzeaure 
LHsung in einen Kolben abflieLlen und wiederholt das Ausschiitteln In derselben Weise zunichBt mit 10 ccrn Wasser 
und damuf nochmals mit 20 ccrn der Mischung von Wasser und Salzsiure. 

Die vereinigten salzeauren Ausziige stellt man zur Entfemung der Hauptrnenge des gelosten Athere etwa 
20 Min. lang In Wasaer von 50', fIltriert sle nach dem Abkiihlen durch ein mit Wasser angefellchtetes Faltenfilter 
In ein Becherglas, wis<'bt Kolben und Filter zweimal mit je 5 ccm Wasser nach und vereetzt das kiare Ftltrat unter 
Umriihren voreichtlg mit 80 viel NatriumcarbonatIHsung (I + 0), daB die Fliissigkelt Lackmuspapler bliut und 
der entstehende Niederechlag sich nicht mehr verstarkt. Man steIlt zum Absetzen des Niederechlags 12 Stunden 
lang an elnen kiihlen Ort, fIltriert darauf durch ein glattes, gehirtetes Filter von 9 cm Durcbmesser und wascht 
den Niederechlag mit Wasser aus, bis das ablaufende Ftltrat nach dern Ansiuem mit Salpetersiure nach Zueatz 
von StlbernitratlHsung hochBtens eine Opaleszenz zeigt. 

Den noch feuchten Niederschlag spritzt man unter Verwendung von etwa 30 cem Waeser in einen weit
halsigen Kolben, fiigt 3 ccm l/t.-n-Salzsiure und 1\ Tr. MethylorangelHsung hlnzu und titriert mit '/,,-n-KaH
lauge bls zumFarbenumschiag. merzu diirfen MchBtens 2,5 cern '/lO-n-KaIilauge(FeinbiiretteI) verbraucht werden, 
so daB mindestens 0,5 ccm '/ .. -n-Salzsiure zur SAttlgung der vorhandenen AIkaloide erforderllch sind = min
destens 0,05 'I. wasseruniHsliche Mutterkornaikalolde (I ccrn '/,.-n-Salzsiure = 60 rug Alkaloide). 

Zu 10 cern der tltrierten Fliissigkeit g1bt man in einem Scheldetrichter einige Tropfen Natriumcarbonat
losung und 5 ccrn Esslgither hlnzu und schiittelt krMtig durch. Nach vHIliger Klirung liBt man die wisserige 
Fliissigkeit abflieBen. Fiigt man zu 1 ccrn der EssigitherIHsung 1 ccm Eeslgsaure und 1 Tr. verd. Eieenchlorid
losung (1 + 99) hInzu, so muLl sieh belm Unterschlchten mit konz. 8chwefelsiure an der Beriihrungefliche der 
beiden FUleslgkeiten eine komblumenblaue Zone bilden. 
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Semen Arecae. Areka8amen. VgI. Bd. I, S.524. 
Prilfung. Arekasamenpulver darf Starke nicht, Fasem der Fruchtwand und Pilzsporen nur In Spuren 

enthalten. 1 g Arekasamen darf nach dem Verbrennen hOchstens 0,025 g Riickstand hlnterlassen. 
Gehaltsbestlmmung. Gehalt mlndestens 0,4'1. Alkalolde, berechnet auf Arekolin (C.HlIO,N, Mol.

Gew. = 155,11). 8 g mittelleln gepulverten Arekasamen iibergieBt man in einem Arzneiglas von 150 ccm Inhalt 
mit 80 gAther, sowie nach krii.ftlgem Umschiitteln mit 4 g Ammonlakfliisslgkeit und schilttelt das Gemlsch 10 Min. 
lang kriftig durch. Nach Zusatz von 10 g getrocknetem Natrlumsulfat Bchiittelt man nochmalB 5 MIn. lang durch, 
gIeBt die ll.theriBche L6Bung Bofort nach dem Absetzen in ein Arzneiglas von 150 cem Inhalt, glbt 0,5 g Talk und 
nach 3 MIn. langem Schiitteln 2,5 ccm WaSBer hlnzu. NacMem man das Gemisch 3 MIn. lang durcbgeschiittelt 
hat, mBt man es bls zur Klirung stehen, flltrlert 50 g der ll.therischen L6sung (= 5 g Arekasamen) durch eIn 
trockenes, gut bedecktes Filter in eIn K61bchen und destlillert etwa zwei Drittel des Athers abo 

Den erkalteten Riickstand bringt man ineinenScheidetrichter, Bpillt das K61bchen dreimal mit je 5 ccmAther 
nach und gIbt 5 ccm '/,o-n-Salzsaure und 5 ccm WaSBer in den Scheidetrichter. Hierauf schiittelt man 3 MIn. 
lang, mBt die salzsaure Lasung nach volistii.ndlger Klirung in eIn K61bchen abflleBen und wiederholt das Aus
schiitteln noch drelmalin derselben Weise mit je 5 ccm Wasser. Nun setzt man zu der salzsauren L6sung 2 Tr. 
Methylrotlosung hInzu und titriert mit '/'o-n-Kalilange bls zum Farbenumschiag. Hierzu diirfen hOchstens 
3,71 ccm '/lO-n-Kalilauge verbraucht werden, so daB mlndestens 1,29 ccm '/,.-n-Salzsll.ure zur Sll.ttlgung der 
Alkalolde erforderlich sind = mlndestens 0,4 °/. Alkalolde (1 cem '/'o-n-Salzsll.ure = 15,511 mg Arekolin. 

Semen Colchici. Zeitlosensamen. VgI. Bd. I, S.1080. 
1 g'1leitlosensamen darf nach dem Verbrennen hOchstens 0,045 g Riickstand hinterlassen. 
Gehaltsbestimmung. Gehalt mlndestens 0,4°/. Colchlcln. 20 g mittelfein gepulverter Zeltlosen

samen werden in elnem Arzneiglas von 300 ccm Inhalt mit 200 ccm Wasser iibergossen und 1 Stunde lang bei 
50 ° bls 60' 1m Wasserbad erwll.rmt. Nach dem Erkalten und AbBetzen fiigt man zu 140 g der in ein Arznelglas 
von 300 ccm Inhalt abgegossenen wll.sserigen Fliissigkeit (= 14 g Zeitlosensamen) 14 g Bleiessig hInzu, schiittelt 
die Mischung 3 MIn. lang krll.ftlg durch und filtriert sie dureh ein trockenes Faltenfllter von 12 em Durchmesser 
in ein Arznelglas von 200 ccm Inhslt. Zu dem Filtrat glbt man 4 g zerrlebenes Natrlumphosphat schiittelt 3 Min. 
lang krll.ftig durch und filtriert die LHsung durch ein trockenes Faltenfllter von 12 cm Durchmesser. 110 g des 
FlItrats (= 10 g Zeitlosensamen) versetzt man in einem Scheidetrlchter mit 30 g Natrlumchlorld, gibt nach dessen 
L6sung 50 g Chloroform hlnzu und schiittelt die Mischung 5 Min. lang krll.ftig durch. Nach vollstll.ndlger Klirung 
filtrlert man die ChloroformiHsung durch ein klelnes, glattes, doppeltes Filter. 40 g dieser LHsung (~ 8 g Zeit
losensamen) mBt man in einem gewogenen K61bchen verdunsten und trocknet den Riickstand bel 70-80 ° bis 
zum glelchbleibenden Gewicht. Die Menge des Riickstandes muB mlndestens 0,032 g betragen = mlndestens 
0,4°/. Colchlcln. 

Last man diesen Riickstand In 5 Tr. konz. Schwefelsll.ure und fiigt ein K6mchen Kaliumultrat hlnzu, so 
treten beim Umschwenken blauviolette, rasch verblaSBende Schlieren auf. 

Anmerkung. Es gelingt nicht leicht, von dem ersten Auszug nach dem Absetzen 140 g abzugieBen. Man 
gieBt so viel wie m6glich ab, gibt den Rest auf ein Faltenfllter und ergll.nzt den abgegoSBenen Auszug mit dem 
Filtrat auf 140 g. 

Semen Foenugraeci. Bockshornsamen. VgI. Bd. II, S.877. 
Das Pulver darf Fasem und sonstlge verholzte Zeillormen, chlorophyllhaltige Zelien, Gefll.Be, Kristalie 

und iiber 10 f' greBe Stii.rkek6mer nicht, klelnere Starkek6mer nur in geringer Menge enthalten. 
1 g Bockshomsamen darf nach dem Verbrennen hOchstens 0,05 g Riickstand hlnterlassen. 

Semen Lini. Leinsamen. VgI. Bd. II. S.88. 
1 g Leinsamen darf nach dem Verbrennen h6chstens 0,05 g Riickstand hlnterlaSBen. 

Semen Papaveris. Mohnsamen. VgI. Bd. II, S. 386. 

Semen Sabadillae. Sabadill8amen. VgI. Bd. II, S.593. 
1 g Sabadillsamen darf nach dem Verbrennen h6chstens 0,08 g Riickstand hinterlassen. 

Semen Sinapis. Schwarzer Senf. VgI. Bd. II, S.741. 
Das Pulver dart Schalentellchen mit ungefll.rbten oder gelblichweiBen Palisaden (weiBer Senf), StArke und 

in einem mit 3 Tr. konz. Schwefelsaure und 1 Tr. Weingelst hergestellten Praparat rot gefll.rbte Tellchen (Kur
kumawurzel) nicht zeigen. 

1 g schwarzer Senf dart nach dem Verbrennen hOchstens 0,05 g Riickstand hlnterlassen. 
GehaltsbeBtlmmung s. Bd. II, S.743. 

Semen Strophanthi. Strophanthussamen. 
An Stelle der Samen von Strophanthus hispidus sind jetzt die Samen von StrophanthuB gratuB 

(WALLICH et HOOKER) FBANCHET offlzinell. Vgl. Bd.II, S.785. 
Priljung. Schwefelsiurepro be. Werden nlcht zu diinne, trockene Samenquerschnltte auf dem Objekt

trager mit 1 Tr. elner Mischung von 1 T. Wasser und 4 T. konz. Schwefelsaure bedeckt, so farben eie sich 
nach wenlgen Minuten rotlich; die FArbung geht allmahlich In Rot bls Rotviolett iiber. 

Wird eine kleine Menge des Pulvers auf dem Objekttrager mit 1 Tr. eines Gemisches von 1 T. Wasser und 
4 T. konz. Schwefelsaure bedeckt, so tritt nach elniger Zeit eine r6tliche FArbung auf: lebhaft griin gefArbte 
Teilchen dilrten nlcht vorhanden sein (andere Strophanthus-Arten). 

Das Pulver dart Haare oder Calclumoxalatkrlstalle nicht enthalten (andere Strophanthus-Arten). 
1 g Strophanthussamen dart nach dem Verbrennen Mchstens 0,07 g Riickstand hinteriassen. 
Gehaltsbestlmmung. Gehalt mind. 4°/. Strophanthin. 7 g mittelfeln gepulverter Strophanthussamen 

werden in einem gewogenen K6Ibchen von 150 cem 1 8tunde lang mit 70 g absolutem Alko\).ol am RiickfluBkiihler 
erhltzt. Nach dem JiJrkalten brlngt man mit absolutem Alkohol auf das urspriingllehe Gewicht nnd filtrlert durch 
ein gut bedeektes Faltenfllter von 10 em Durchmesser. 51,5 g des Filtrats (= 5 g Strophanthussamen) destilliert 
man In einem gewogenen K6lbchen bls auf etwa 1-2 gab, ergiinzt mit absolutem Alkohol auf 5 g und versetzt 
ohne Filtration unter Umschwenken mit 30 g Petroleumbenzin und, falls innerhalb elner halben Stunde kein Ab
BetzeR ertolgt ist, unter kriftlgem Umschiitteln mit 2-3 Tr. verd. Weingeist. Dann laBt man das K61bchen so lange 
stehen, bls der flocklge Nlederschlag fest an dem Boden des KOlbehens haftet, gIeBt die AlkohoI-Petroleumbenzln
mlschung vorsichtlg ab, wll.scht das K6lbchen unter gelindem Umschwenken zweimal mit Je 5 g Petroleumbenzin 
nach und liBt das schrig gestellte K61bchen an der Luft trocknen. Hierauf erwarmt man den Nlederschlag unter 
wiederholtem Umschwenken auf dem Wasserbad mit 10 cem Wasser, glbt zu der heiBen L6sung 5-6 Tr. Blelesslg 
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hinzu und erwarmt einige Minuten lang. Die heiBe Losung filtrlert man dureh eln glattes Filter von 6 em Dureh
messer in ein Kl:iIbehen von 50 eem Inhalt und waseht KOlbehen und Filter viermal mit je 5 g heillem Wasser naeh. In 
das warme Filtrat leitet man Sebwefelwasserstoff bls zur Sattlgung eln, erwii.rmt 2 Stunden lang auf dem Wasserbad, 
tiltrlert dureb ein glattes Filter von 6 em Durcbmesser In eine PorzellanRebale von 100 eem Inhalt und wasebt KOlb
chen und Filter zweimal mit 5 g heillem Wasser naeh. Die filtrlerte I,osung dampft man auf dem Wasserbad bls 
auf etwa 5 g ein, fiihrt sle in ein gewogenes zylindrlsches Glilschen von etwa 4 em Durcbmesser und 2 em HlIhe 
iiber, spillt die Porzellanschale dreimal mit je 1 g beiBem Wasser naeh und dampft auf dem Wasserbad bls auf etwa 
2-2,5 g ein. Nun lallt man zur Krlstallisation etwa 24 Stunden lang steben, bis das Gewiebt auf ungefabr 1 g 
zuriiekgegangen 1st, glellt die Mutterlauge vorslebtig ab und sehwenkt dreimal mit je 0,5 eem Wasser leiebt um 
und glellt die Wascbfliissigkeit vorsiehtig ab, so dall kein Verlust an Strophanthinkrlstallen entsteht. Der naeh 
2 stiindigem Troeknen bei 105 -110 0 hinterbleibende Riiekstand mull mindestens 0,2 g betragen = mindestens 
4 0 I 0 wasserfreles Strophanthin. 

Semen Strychni. BrechnuB. VgI. Bd. II, S.789. 
Belm Einlegen eines Endospermteilebens In einen Tropfen rauchende Salpetersaure fllrbt sieh der Inhalt 

der Zellen orangegelb. Das Pulver darf keine Starke enthalten (andere Samen). 
Gehaltsbestimmung. Gehalt mindestens 2,5 0/0 Alkaloide bereehnet auf Stryehnin (C"H"O,N,) und 

Bruoin (C"H .. O,N,); der Berechnung wird das Mql.-Gew. 364,2 zugrunde gelegt. 3 g mittelfein gepulverte Brech
null iibergiellt man in einem Arzneiglas mit 20 gAther und 10 g Chloroform, sowie nach kraftlgem U mschiitteln 
mit 3 g NatriumcarbonatlOsung und llillt das Gemisch unter haufigem, krilftigem Umschiitteln eine halbe Stunde 
lang stehen. Alsdann iiigt man 7 g Wasser hinzu, schiittelt einige Mlnuten kraftlg durch, filtrlert nach voll
standiger KJarung 20 g der Ather-Chloroformmischung (= 2 g Brechnull) durch eln trockenes, gut bedecktes 
Filter in ein K61bchen und destilliert etwa zwei Drlttel davon ab. Den erkalteten Ruckstand brlngt man in 
einen Scheldetrlchter, spillt das Kl:iIbchen einmal mit 5 ccm Chloroform und zweimal mit je 5 ccm Ather nach, 
gibt 5 ccm '/,,-n-Salzsaure und 5 ccm Wasser zu der Losung und schiittelt hierauf nach Zusatz von noch so 
viel Ather, dall die Ather-Chloroformmischung auf der sauren Flusslgkeit sehwimmt, 2 Min. lang kraftlg. Nach 
vollstandlger KJarung lilllt man die salzsaure Fliissigkeit in ein Kl:ilbehen abfllellen und wiederholt das Aus
sehiitteln noeh zweimal in derselben Weise mit je 5 eem Wasser. Nun tltriert man nach Zugabe von 2 Tr. 
MethyirotlOsung mit '/,o-n-Kalilauge bls zum Farbenumsehlag. Hierzu diirfen hochstens 3,62 eem '/,o-n-Kali' 
lauge verbraueht werden, so dall mindestens 1,38 eem '/,o-n-Salzsaure zur Sattlgung der Alkaloide erforderlieh 
sind = mindestens 2,5 010 Alkalolde (1 eem '/.o-n-Salzsaure = 36,42 mg Alkalolde, bereehnet auf Stryehnin 
und Bruein). 

Versetzt man 2 eem der tltrlerten Fliissigkeit mit 0,5 cem verd. Bromwasser (1 + 4), so farbt slch die LB
sung voriibergehend rot; nach weiterem Zusatz von 0,5 eem verd. Bromwasser entsteht eine milehiggelbe Trii
bung. Untersehiehtet man dieses Gemisch mit dem glelchen Raumteil konz. Sehwefelsaure, so entsteht an 
der Beriihrungsflache eine rotliehviolette Farbung, die slch beim Stehen der ganzen Losung mitteilt. 

Sera.· Sohutz- und Heilsera. 

Diphtherieserum. 
Auller dem Dlphtherleserum von Pferden oder Manltleren (s. Bd. II, S. 703) 1st auch Dlphtherleserum 

von Rindem oder Hammeln aufgenommen worden (s. Bd. II, S. 705). Dlphtherieserum, das von Rindem oder 
Hammeln gewonnen 1st, braucht nur 100 I.-E. in 1 ccm zu enthalten. Es wird hauptsachlich zur Schutzlmpfung 
verwendet. 

Meningokokken-Serum. Genickstarre-Serum. 
Blutserum von Pferden oder Manltleren, die mit Meningokokken Immunisiert sind. 
Meningokokken-Serum darf nur in den Handel gebracht werden, nachdem es durch das Staats-Institut iiir 

experlmentelle Theraple in Frankfurt a. M. auf seinen Wirkungswert, auf Unschadlichkeit, auf Kelmfrelhelt 
und auf den Gehalt an Konservierungsmitteln (Phenol oder Trikresol) gepriift und zum Verkauf zugelassen 
worden ist. 

Meningokokken-Serum wird in f1iissiger Form in Flaschchen, die mit Gummistopfen oder Gummikappen 
verschlossen sind, oder In zugeschmolzenen Glasampullen In den Handel gebracht_ Die Aufschrlft der Getalle 
und Imer Verpaekungen enthillt die Angaben iiber den Inhalt In Kubikzentlmetem und iiber die Wertlgkelt 
des Serums. 

Elnfaches Meningokokken-Serum mull im Komplementbindungsversuch mindestens den Titer 1: 100, 
1m bakterlotropen Problerrohrversuch mindestens den Titer 1 : 1000 haben. 

Meningokokken-Serum mit dem doppelten, dem 4fachen oder 8fachen Wertgehalt dieses Mindesttiters 
wlrd als 2faches, 4faches oder 8faehes Meningokokken-Serum bezeiehnet. 

Meningokokken-Serum kommt In Flasehchen oder Ampullen von 10 cem und 20 ccm In den Handel. 

Tetanus-Serum. Wle Bd. II S.707. Nach dem Nachtrag zum D. A.-B. 6, 1933 1st nur noch 500-
faches Tetanus-Serum In tliissiger Form mit mindestens 500 A.-E. in 1 ccm vorgeschrieben; in fester Form 
mull das Serum in 1 g mindestens 5000 A.-E. enthalten. 

Schweinerotlauf-Serum. 
Blutserum von Pferden oder Maultleren, die mit Sehweinerotlaufbazillen Immunisiert sind. Das Serum 

darf nUr in den Handel gebracht werden, nachdem es durch das Staats-Institut iiir experlmentelle Theraple in 
Frankfurt a. M. oder durch daB Hygienische Instltut der tierarztllchen Hochschnle in Berlin auf selnen Gehalt 
an Immunislerungseinheiten (= I.-E.), auf Unschildlichkeit, auf Keimfreiheit und auf den Gehalt an Konser
vierungsmitteln (Phenol oder Trikresol) gepriift und zum Verkauf zugelassen worden ist. 

Schweinerotlauf-Serum wird In f1iissiger Form In FlaRchchen, die mit Gummistopfen oder Gummikappen 
verschlossen sind, oder in zugeschmolzenen G1asampullen in den Handel gebracht. Inhalt 10 ccm oder memo 
Zum Gebrauch In der Tlerarzneikunde diirfen zum Verschllellen der Flaschchen Buch Korkstopfen verwendet 
werden. Die Aufschrlft der Gefalle und ihrer Verpackung enthalt die Angaben iiber den Inhalt in Kubikzenti
metem und iiber den Gehalt an I.-E. In 1 cem miissen mindestens 100I.-E. enthalten seln. 

Gefltigelcholera-Serum. 
Blutserum von Pferden oder von anderen Elnhufem, die mit Gefliigeicholerabazlllen Immunisiert sind. 

Angaben iiber staatllche Priifung \Vie bel Schweinerotlauf-Serum. 
Gefliigelcholera-Serum wird ill f1iissiger Form In Flaschchen, die mit KorkBtopfen verschlossen sind, oder 

In zugeschmolzenen Glasampullen in den Handel gebraeht. Inhalt 10 ccm oder memo Die AufBChrift der Ge
lalle und Imer Verpaekung enthalt die Angaben iiber den Inhalt in Kublkzentlmetem und iiber den Gebalt an I.-E. 

In 1 cem miissen mindestens 100 I.-E. enthalten seln. 
Hager, Handbuch II. 86 
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Sirupi. Sirupe. VgI. Bd. II, S.749. 

Neu ist die Vorschrift, daB die Slrlipe nach dem einmaligen Aufkochen mit frisch abgekochtem, noch heiJ3em 
Wasser auf das vorgeschriebene Gewlcht zu bringen und dann heiJ3 zu fIltrieren oder durchzuseihen sind. 

Sirupus Althaeae. Eibischsirup. 
2 T. grob zerschnittene, mit Wasser abgewaschene Eibischwurzel wild auf einem Filter mit 1 T. Weingeist 

und 45 T Wasser iibergossen und 1 Stunde lang be! Zimmertemperatur in der Weise ausgezogen, daJ3 die ab
Iaufende Fliissigkeit wiederholt auf das Filter zuriickgegossen wild. Aus 37 T. des auf diese Weise erhaltenen 
Auszugs wild mit 63 T. Zucker der Sirup bereitet. 

Der Sirup ist heiJ3 in dem Verbrauch angemessene GefaJ3e zu fiillen und luftdicht verschlossen aufzu
bewahren. 

Sirupus Aurantii. Pomeranzensirup. Sirupus Aurantii Corticis. 
Es werden feln zerschnittene Pomeranzenschalen verwendet, sonst wle Bd. I, S.1028. 

Sirupus Cerasi. Kirschsirup. VgI. Bd. I, S.900. 
P .. i1!ung. Bei der Priifung auf Stiirkezucker wild der Sirup mit medizinischer Kohle entfiirbt. Priifung auf 

Teerfarbstoffe: Well bei der friiheren Probe mit Amylalkohol auch reiner Kirschsirup eine Fiirbung geben 
kann, ist sie durch folgende Probe ersetzt worden: 

Werden 20 ccm Kirschsirup mit 60 ccm Wasser und 0,5 g Kaliumbisulfat versetzt und darauf mit einem 
etwa 15 cm langen Faden aus weiJ3er, entfetteter Wolle in einer Porzellanschale eine Viertelstunde lang auf dem 
Wasserbad erhitzt, so darf der Wollfaden nach dem Auswaschen mit Wasser nur schwach rtitlich gefarbt sein. 
Beim Befeuchten mit Ammoniakfitissigkeit muJ3 sich der Faden griinlich farben; eine Rotfiirbung darf nlcht be
stehen bleiben. 

Sirupus Cinnamomi. Zimtsirup. 
2 T. fein zerschnittener Ceylonzlmt werden 2 Tage lang mit 1 T. Weingelst und 10 T. Wasser bei 

Zimmertemperatur unter wlederholtem UmschtitteIn In einem verschlossenen GefaJ3 ausgezogen und hierauf 
ausgepreJ3t. Aus 8 T. der filtrierten Fliissigkeit wild mit 12 T. Zucker der Sirup bereitet. 

Sirupus Ferri jodati. Jodeisensirup. 1m wesentlichen wle Bd. I, S.1264. 

Zur Erhtihung der Haltbarkelt 1st jetzt ein Zusatz von 1 T. Citronensiiure auf 1000 T. des Sirups vor 
geschrieben. 

Sirupus Ferri oxydati. Eisenzuckersirup. Vgl. Bd. I S.1276. 
Herstellung. 100 g Eisenchioridltisung werden mit 2500 ccm Wasser verdiinnt und nach und nach unter 

Umriihren mit der filtrierten Ltisung von 70 g Natriumcarbonat in 1500 ccm Wasser derart versetzt, daJ3 bls nahe 
zum Ende der Fimung vor jedem neuen Zusatz die Wiederaufltisung des entstandenen Niederschlags abgewartet 
wird. Den Niederschlag liiBt man dann absetzen, zieht die iiberstehende, k1are und farblose Fliissigkeit sowelt 
wie moglich ab, sammelt den Nlederschiag In eInem leinenen Spitzbeutel und liiJ3t tiber Nacht abtropfen. Der 
Niederschlag wild mit einem Holzspatel abgestreift, mit 400 g Zucker und I) g Kaliumtartmt versetzt und auf 
dem Wasserbad erwiirmt, bis elne klare Losung entstanden 1st. Die halb erkaltete Losung wild dann mit einer 
Losung von 0,02 g Vanillin in einer Mischung von 2 g aromatischer Tinktur, 8 g Pomemnzentinktur, 2 g Zimt
tinktur und 8 Tropfen Essigather versetzt und mit Wasser auf 1000 g gebmcht. Ein A us waschen des Eisen
hydroxyds 1st wohl versehentlich nlcht vorgeschrieben; es wird in der unter Ferrum oxydatum saccharatum 
(Bd. I, s. 1274) angegebenen Weise ausgefiihrt 

Gehaltsbestimmung. Etwa 3 g Eisenzuckersirup werden In einem KOlbchen mit Glasstopfen genau 
gewogen und mit 10 ccm verd. Schwefelsaure auf dem Wasserbad bis zum vollstiindigen Verschwlnden der rot
braunen Farbe erwarmt. Nach dem Erkalten der Losung setzt man halbprozentige Kaliumpermanganatltisung 
bis zur schwachen, kurze Zeit bestehen bleibenden Rtitung hinzu. Nach wiedereingetretener Entfiirbung setzt 
man 2 g Kaliumjodid hinzu und liiJ3t 1 Stunde lang in dem verschlossenen Glase stehen. Zur Bindung des aus
geschiedenen Jods (Starkeltisung als Indikator) miissen fiir je 3 g Eisenzuckersirup 4,83-5,37 ccm " .. -n·Natrium
thiosulfatltisung verbraucht werden = 0,9-1·'. Eisen (1 ccm ",.-n-Natriumthiosulfatltisung = 5,584 mg Eisen. 

Sirupus Ipecacuanhae. Brechwurzelsirup. Wle Bd. I, S.1522. 

Sirupus Kalii sulfoguajacolici. Sulfoguajakolsirup. 
6 T guajakolsulfosaures Kalium werden in 86 T. Zuckersirup unter Erwarmen geltist und die Losung nach 

Zusatz von 3 T. Pomeranzeuflnldextrakt und 5 T, Weingeist filtrlert. 

Sirupus Li quiritiae. Siillholzsirup. 
Mit fein zerschnittenem SiiJ3holz wle Bd. I, S.1366. Der mit Weingeist versetzte eingedampfte Aus· 

zug wird nach dem Absetzen filtrlert. 

Sirupus Mannae. Mannasirup. Wie Bd. II, S.139. 

Abfiillung und Auibewahrung wle bel Sirupus Althaeae. 

Sirupus Menthae piperitae. Pfefferminzsirup. 
Wle Bd, II, S.162 mit fein zerschnlttenen Pfeifermlnzbliittern. 
Abfiillung und Aufbewahrung wle bei Sirupus Althaeae. 

Sirupus Rhamni catharticae. Kreuzdornbeersirup. Wie Bd. II, S.558, 

Sirupus Rhei. Rhabarbersirup. 
Wie Bd. II, S.570 mit in Schelben zerschnlttenem Rhabarber und Abseihen des Auszuges 

(ohne Ausdrticken). Abfiillen und Aufbewahrung wie bei Sirupus Althaeae. 
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Sirupus Rubi Idaei. Himbeersirup. Wie Bd. II, S.590. 
Priifung auf Teerfarbstoffe wie bei Sirupus Cerasi (S. 1362). Bei der Prlifung auf Starkesirup wird statt 

Tierkohle medizinische Kohle zur Entfarbnng verwendet. 

Sirupus Senegae. Senegasirup. Wie Bd. II, S.690 mit grob gepulverter Senegawurzel. 
Abfullen und Aufbewahrung wie bei Sirupus Althaeae. 

Sirupus Sennae. Sennasirup. 
Wie Bd. II, S. 695 mit mitteJfein zerschnittenen Sennesblattern und zerquetschtem Fenche!. 
Abfullen und Autbewahrung wie bei Sirupus Althaeae. 

Sirupus simplex. Zuckersirup. Wie Bd. II, S.601. 
Abfiillen und Aufbewahrung wie bei Sirupus Althaeae. 

Sirupus Thymi compositus. Thymian-Hustensaft. 
150 T. Thymian11uidextrakt und 3 T. Ammoniakfiiissigkeit werden gemischt; die Mischung wird mehrere 

Tage lang beiseitegestellt. Dann wird filtriert und die Losung von 6 T. Kaliumbromid, 6 T. Natriumbromid und 
3 T. Ammoniumbromid in 832 T. Zuckersirup hinzugefiigt. 

Solutio Natrii chlorati physiologica. Physiologische KochsalzlOsung. Vgl. Bd. II, S. 217. 
Eiue L5sung von 9 T. Natriumchlorid in 991 T. Wasser. Der Zusatz von Natriumcarbonat ist fortgefallen. 

Die L5sung muB nicht nur keimfrei sein, sondern auch v511ig klar, insbesondere auch frei von Schwebestoffen, 
die meist aus dem Glase stammen. 

Species aromaticae. Gewiirzhafte Krauter. Wie Bd. II, S.164. 

Species diureticae. Harntreibender Tee. Wie Bd. II, S.83. 

Species emollientes. Erweichende Krauter. Wie Bd. I, S.361. 

Species laxantes. Abfiihrender Tee. Wie Bd. II, S.697. 

Species Lignorum. Holztee. Wie Bd. II, 8.1400. 

Species nervinae. Beruhigender Tee. 
4 T. Bitterklee, 3 T. Pfefferminzblatter und 3 T. Baldrian werden grob zerschnitten gemischt. 

Species pectorales. Brusttee. Wie Bd. I, S. 361. 

Spiritus. Weingeist. 1m wesentlichen wie Bd. I, S,285 und 286. 
Dichte (20') 0,824-0,828. 
Priifung auf Methylalkohol und Aceton wie bei Alkohol absolutus (vgl. Bd. I, S. 295). 

Spiritus dilutus. Verdiinnter Weingeist. 
Dichte (20') 0,887-0,891. Sonst wie Bd. I, 8.287. 

Spiritus e Vino. Weinbrand. 
Gehalt mindestens 38 Vol.·'!. Alkoho!. 
Weinbrand muE den Bestimmungen des Weingesetzes vom 7. April 1909 in der Fassung des Gesetzes vom 

1. Februar 1923 und den dazu ergangenen Ausfuhrungsbestimmungen entsprechen; s. Ed. II, 8.911 •. 

Spirituosa medicata. Arzneiliche Spirituosen. 
Mit Ausnahme des Spiritus Aetheris nitrosi werden die arzneilichen Spirituosen nicht mehr durch Destil· 

lation, sondern durch ¥ischen oder Losen hergestellt. 

Spiritus aethereus. Atherweingeist. Wie Ed. I, S.310. 
Dichte (20') 0,800-0,804. 

Spiritus Aetheris nitrosi. VersiiBter Salpetergeist. Wie Bd. I, S.318. 
Dichte (20') 0,835-0,845. 
Wird die heWe Mischung von 2 ccm Ferrosulfatl5sung mit 2 ccm kon7,. Schwefelsaure uud 2 ccm versuEtem 

Salpetergeist uberschichtet, so tritt eine braune Zone auf. 

Spiritus Angelicae compositus. Zusammengesetzter Angelikaspiritus. 
3,2 T. Angelika51, 0,8 T. Baldrian51, 1 T. Wacholder51 und 20 T. Campher werden in 725 T. Weingeist 

gel5st. Die Losung wird mit 250 T. Wasser gemischt, die Mischung kraftig geschtittelt und nach mehrtagigem 
Stehen filtriert. Zusammengesetzter Angelikaspiritus ist klar und farblos. D i c h t e (20 0 ) 0,880-0,884. 

Spiritus camphoratus. Campherspiritus. Wie Bd. I, S.772. 
Es darf auch synthetischer Campher verwendet werden. Dichte (20') 0,879-0,883. 

Sp iritus Form icaru m. Ameisenspiritus. 
1 T. Ameisensaure (25'1.),14 T. Weiugeist, 5 T. Wasser. 
Dichte (20') 0,889-0,893. 
Gehaitsbestimmung. Gehalt annahernd 1,25'/. Gesamt·Ameisensaure, mindestens 0,85°!. freie 

Ameisensaure. (Der Rest ist als Ameisensaureathylester vorhanden.) 25 g Ameisenspiritus werden in einem 
Kolbchen aus Jenaer Glas nach Zusatz von 1 ccm Phenolphthaleinl5sung mit n·Kaliiauge neutralisiert. Hierzu 

86* 
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mussen mindestens 4,6 ccm n-KaliJauge verbraucht werden = mindestens 0,85'/, freie Amelsensiure. Die neu
trallslerte Fliissigkelt wird mit welteren 5 ccm n-KaIIlauge versetzt, elne balbe Stunde lang auf dem Wasserbad 
erhitzt und nach dem Erkalten mit n-Salzsiure bis zum Verechwlnden der Rotfirbung tltrlert. Der Gesamt
verbrauch an n-KalUauge, vermindert um den Verbrauch an n-Saizsiure, muf3 etwa 6,8 ccm betragen = an
nihemd 1,25'/, Gesamt-Ameisensiure (l'cern n-KalUauge = 46,02 fig Ameisensaure). 

Ameisenspirltus darf nicht In grof3eren Mengen vorratig gebalten werden. 

Spiritus Juniperi. Wacholderspiritus. 
Elne naoh mehrtigigem Stehen fIltrlerte Lllsung von 3 T. Waoholderlll in 747 T. Welngelst und 250 T. 

Wasser. Dichte (20') 0,877-0,881. 

Spiritus Lavandulae. Lavendelspiritus. 
Wle Wacholderspirltus. 3 T. Lavendellll, 747 T. Welngeist, 260 T. Wasser. Uichte (20') 0,877-0,881. 

Spiritus Melissae compositus. Karmelitergeist. 
Elne nach mehrt!1g1gem Stehen fIltrierte Losung von Cltronelllll und itherischen Muskatlll je 5 Tr., Zimtlll 

und Nelkenlil je 2 Tr. in 300 g Welngelst und 100 g Wasser. Dlchte (20 0 ) 0,877-0,881. 

Spiritus Menthae piperitae. PfeHerminzspiritus. 
1 T. Pfefferminzlll, "T. Welngeist. Dichte (20 0) 0,831-0,835. 

Spiritus russicus. Russischer Spiritus. 
2 T. grob gepulverter spanischer Pfeffer werden mit 5 T. Ammoniakfiiissigkeit und 75 T. Welngelst bei 

Zimmertemperatur unter wiederholtem Umschiitteln etwa 10 Tage laug stehengelassen. Dem durchgeselhten 
Auszug werden 2 T. Campher (natiirlicher oder synthetischer), 3 T. Terpentinm, 3 T. Ather, 2 T. Glycerln und 
nach der A ufIlisung des Camphers 10 T. Wasser zugesetzt. Die Mischung wird nach dem A bsetzen filtrlert. 

Spiritus saponato-camphoratus. FIiissiger Opodeldok. Wle Bd. II, S. 655. 
Es darf auoh synthetlscher Campher verwendet werden. 

Spiritus saponatus. Seifenspiritus. Wle Bd. II, S. 654. 

Spiritus Saponis kalini. Kaliseifenspiritus. Wle Bd. II, S.655. 

Spiritus Sinapis. Senfsplritus. 1m wesentlichen wie Bd. II, S.747. 
Dichte (20 0) 0,828-0,882. 
Senfspiritus dar! nicht In grllJ3erer Menge vorritig gebalten werden. 

Stibium sulfuratum aurantiacum. Goldschwefel. Vgl. Bd. II, S.775. 
PrlJ/unfl. 0,5 g Goldschwefel miissen mch In einer Llisung von 1,5 g kristallislertem Natrlumsulfld In 

50 ccm Wasser fast kIar llisen. 
Werden 0,5 g Goldschwefel In 5 cem rohe Salpetersiure allmihlich elngetragen, und wird das Gemisch 

auf dem Wasserbad zur Trockne elngedampft, der Riickstand sodann mit 5 ccm verd. Salzsiure ausgezogen, so 
diirfen 2 cern des Filtrats mit 4 cern N atrlumh,vpophosphitillsung bel viertelstundigem Erhitzen 1m s1edenden 
Wasserbad keine dunklere Farbung annehmen (Areen). - Wlrd 1 g Goldschwefel mit 20 ccm Wasser geschiittelt, 
so dar! das FlItrat durch Silbernitratillsung (Salzsiure) und nach dem Verdiinnen mit Wasser auf die fiinffache 
Menge durch Barlumnltratillsung (Schwefelsiure) hOchstens schwach getriibt werden. 

Stibium sulfuratum nigrum. SpleBglanz. Wle Bd. II, S.773. 

Strophanthinum. g-Strophanthln. Vgl. Bd. II, S.786. 
Farblose, glanzende Kristalle oder weif3es, kristallinisches Pni:ver von bltterem Geschmack, Jijslich In 

etwa 100 T. kaltem, lelchter In helf3em Wasser und In Welngelst. Die wasserige Ulsung verandert Lackmuspapler 
nlcht und dreht nach links. FUr elne l % lge wasserige Lllsung 1st, berechnet auf wasserfreles g-Stropbanthln, 
[a]])IOo = - 30'. 

Schmelzpunkt unscharf; bei 100' getrocknetes g·Stropbanthln s1ntert bel etwa 185 0 und erwelcht 
bei etwa 200 o. 

Kristallwassergebalt nicht unter 20,5"0 und nicht iiber 22"0' Sonet wie Bd. II, S.787. 
GrllJ3te Einzelgabe 0,001 g, Tagesgabe 0,005 g. 

Strychninum nitricum. Strychninnitrat. 1m wesentlichen wie Bd. II, S.793. 

SUCCUS Juniperi inspissatus. Wacholdermus. Wle Bd. I, S.1570. 
Priifung auf Kupfer wie unter Extracta, Bd. II, S.1322 angegeben. 

SUCCUS Liquiritiae. SiiBholzsaft. Vgl. Bd. I, S.1366. 
Priifung auf Kupfer wie unter Extracta, Bd. II, S.1322 angegeben. 
Gebalt an In Wasser unillslichen Tellen wie nach Germ. 5 = 25 0,.; vgl. Bd. I, S. 1867. Der wasserunllisliche 

Antell darf 1m ChioralhydratprAparat kelne ianggestreckten, kompaJ3nadelartigen Calclumoxaiatkristalle zeigen. 
Letztere zelgen das Vorbandenseln vonMastlcogna, elnem Extrakt aus Atractylis gummifera an, das In Slzllien 
zur VerfiIschung des Sftf3holzsaftes dient. 

Succus Liquiritiae depuratus. Gerelnigter SiiBholzsaft. Vgl. Bd. I, S.1368. 
Prftfung auf Kupfer wie unter Extracta, Bd. II, S.1322 angegeben. 

Sulfonalum. Sulfonal. 1m wesentlichen wie Bd. II, S.806. 
Llislich in etwa 10 T. (statt 15 T.) siedendem Wasser, in 100 T. (statt 135 T.) Ather. 
GrllJ3te Elnzelgabe 1,0 g. Tagesgabe 2,0 g (auf die HiI.fte herabgesetzt). 
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Sulfur depuratum. Gereinigter Schwefel. Vg!. Bd. II, S.810. 
Pro be auf Selen und Arsen. Wird 1 g gereinigter Schwefelln einer Porzellanschsle mit 10 ccm roher 

Salpetersaure auf dem Wasserbad eingedampft und der Riickstand mit 5 ccm Salzsaure ausgezogen, so dar! eine 
Mischung von 2 ccm des Filtrats und 3 ccm NatriumhypophosphitlOsung bei viertelstiindigem Erhitzen im sieden· 
den Wasserbad weder elne rote (Selen), noeh eine braune Farbung (Arsen) annehmen. 

Anmerkung. Die Misehung dar! iiberhaupt keine Veranderung in der Farbung zeigen. 

Sulfur praecipitatum. GefiUlter Schwefel. Vgl. Bd. II, S.811. 
Priifung auf Selen und Arsen wie bei Sulfur depuratum. 

Sulfur sublimatum. Sublimierter Schwefel. Vg!. Bd. II, S.809. 

Suppositoria, Globuli. Suppositorien. Stuhlzapfchen. Vaginalkugeln. 
1m wesentllehen wie Bd. II, S. 818. 

Suprarenin. Suprarenin (E. W.). Vg!. Bd. II, S.825. 
1 g Suprarenin entsprieht 1,2 g Suprareninhydroehiorid oder 1,3 g Suprarenlnborat oder 1,82 g Suprarenin

bitartrat. 
Die handelsiibliehe Losung des Suprarenins entMlt 1,2 g Suprareninhydroehlorid (= 1 g Suprarenin) In 

1000 eem physiologiseher Koehsalzlosung. Zur Erhohung der Haltbarkeit 1st der Losung ein Konservierungs
mittel zugesetzt. 

Losungen des Suprareninhydrochiorids miissen klar sein und diirfen hoehstens eine leieht rotliehe Farbung 
zeigen. Sie diirfen Laekmuspapier nur sehwaeh roten. 

Losungen, die Suprarenin enthalten, diirfen nieht erhltzt werden. 

Tabulettae. Tabletten. Vgl. Bd. II, S.830. 

Talcum. Talk. Vgl. Bd. II, S. 116. 
Talk dar! sieh beim Gliihen im Probierrohr hOchstens sehwaeh grau oder gelblichgrau farben. 

Tannalbin. Tannalbin (E. W.). Vg!. Bd. I, S.238. 
Bel der Probe mit Pepsin sollen 50 bls 57,5 010 ungelost blelben. Aschengehalt hOehstens 0,8°10. 

Tannigen. Tannigen (E. W.). Vg!. Bd. I, S.236. 
Bel der Erkennungsprobe mit Bleiaeetat sind auf 0,5 g Tannigen 5 cem (statt 2 cern) Natronlauge zu 

verwenden. 

Tannoform. Tannoform (E. W.). Vg!. Bd. I, S.237. 
E .. kennung. Neue Probe: Werden 0,2 g Tannoform mit 20 cern Wasser und 5 Tr. Salzsaure einige MinuteD 

lang gesehiittelt und 5 eem des Filtrats mit 2-3 Tr. EisenehloridlOsung versetzt, so entsteht elne griine Fiirbung. 
Erwarmt man 10 cern des Filtrats mit ammoniakaliseher SilberlOsung, so tritt Reduktlon unter Abseheldung eines 
dunkel gefiirbten Niedersehiags ein. 

Tartarus depuratus. Weinstein. 1m wesentliehen wie Bd. I, S.244. 
Prilfung. Auf Arsen. Wird die erwarmte Losung von 1 g Weinstein in 2 eem Salzsaure naeh Zusatz von 

2 Tr. Bromwasser unter Erwarmen gelOst, mit 3 eem NatriumhypophosphitlOsung versetzt, so dar! die Mischung 
bei viertelstiindigem Erhitzen im siedenden Wasserbad keine dunklere Farbung annehmen. 

Gehaltsbestlmmung. Zum Neutralisieren (Phenolphthalein) der heWen Losung von 2 g Weinstein in 
100 eem Wass~r miissen mindestens 10,5 cern n-Kalilauge verbraueht werden = mindestens 99 010 Kalium
bitartrat (1 cem n-Kalilauge = 188,14 mg Kaliumbitartrat). 

Tartarus natronatus. Kaliumnatriumtartrat. 1m wesentlichen wie Bd. I, S.247 
Priifung auf Arsen wie bei Tartarus depuratus. 

Tartarus stibiatus. Brechweinstein. 
Gehalt mindestens 99,5 010 C,H,O,SbK + 'I. H20. MoL-Gew.333,9. 
Prlifung. Auf Arsen. Die Losung von 1 g Breehweinstein in 2 eem Salzsaure darf naeh Zusatz von 4 eem 

Natriumhypophosphitlosung bei vierteistiindigem Erhitzen 1m siedenden Wasserbad keine dunklere Farbung 
annehmen. 

Gehaitsbestimmung. Wie Bd. II, S.771. Fiir 0,5 g Brechweinstein miissen mindestens 29,S cern 
'llO-n-Jodiosung verbraucht werden (1 cern 'l,o-n-JodlOsung = 16,695 mg C,H.O,SbK + 'I. H20). 

Tela depurata. Verbandmull. Vg!. Bd. II, S.1001. 

Terebinthina. Terpentin. Vg!. Bd. II, S.452. 
Terpentln entMlt 70-S5 '10 Harz und 30-15 010 Terpentlnol. 
Prulung. 10 g Terpentin werden mit Wasserdampf destilliert, bis etwa 250 cern iibergegangen sind. Das 

Destlllat wird naeh Zusatz von 50 g Natriumehiorid dreimal mit je 25 cern Petrolather ausgesehiittelt. Die ver
einigten Petrolatherausziige werden dureh ein troekenes Filter In ein vorher gewogenes KOlbchen filtriert und 
durch Destlllation vom PetroIather befreit. Das Gewieht des zuriickblelbenden, vollig farblosen Oles muG min
destens 1,5 g betragen. 

Terpinum hydratum. Terpinhydrat. 1m wesentliehen wie Bd. II, S.850. 

Theobromino-natrium salicylicum. Theobrominnatriumsalicylat. Diuretin (E. W.). 
V gl. Bd. I, S. 721. 
Prlifung auf Coffeln. Wird die Losung von 0,5 g Theobrominnatriumsalicylat in 5 cern Wasser und 

5 cem Natroniauge mit 10 cern Chioroform ausgesehiittelt und der Verdunstungsriickstand des Chioroforms in 
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;)inem Porzellansehiilchen mit 10 Tr. Wasserstoffsnperoxydliisnng nnd 1 Tr. Salzsaure erneut zur Trockne ver' 
dampft, so darf der Riickstand nieht gelbrot sein und sieh belm Befeuchten mit 1 Tr. Ammoniakfliissigkelt nur 
sehr sehwach purpurrot fiirben (Coffein). - Der zuJiissige Wassergehalt ist von 10 '/0 auf 5 'I, herabgesetzt. 

Gehaltsbestimmung. Etwa 0,3 g Theobrominnatriumsalicylat werden in einem Mellkolbchen von 
100 cern genau gewogen, in 10 ccm Wasser geliist und mit 1 ccm Essigsaure versetzt. Dann fiigt man 50 ccm 
'/1O·n·;Todlosung, 5 g Natriumchlorid und 5 ccm verd. Salzsaure hinzu. Nach einstiindigem Stehen fiillt man 
mit Wasser bis zur Marke auf, schiittelt gut urn und filtriert durch ein Faltenfilter von 9 cm Durchmesser. 
Die ersten 30 ccm des Filtrats werden verworfen. 50 ccm des Filtrats werden mit '/,o·n-Natrillmthiosulfatliisung 
bis zur Entfiirbung titriert. Hierbei miissen fiir je 0,15 g Theobrominnatriumsalicylat mindestens 14,7 ccm 
'/1O-n-JodWsung verbraucht werden, so daB zum Zuriicktitrieren hochstens 10,3 ccm '/to-n-Natriumthiosulfat
Wsung erforderlich sind = mindestens 44°/0 Theobromin (1 ccm '/1O-n-JodlOsung = 0,0045 g Theobromin). 

Au/bewahf'ung. Vor Licht geschiitzt. 

Theophyllinum. Theophyllin. Vgl. Bd. II, S.859. 

Ef'kennung nnd PTufung. Wlrd Theophyllin In einem Porzellantiegel auf der Asbestplatte erhitzt, so 
schmilzt es zu elner griingelben Flilssigkeit nnd sublimiert. 

0,01 g Theophyllin lOst sich in 1 ccm verd. Ammoniakfiiissigkeit (1 + 9) lelcht nnd ohne Fiirbnng auf; 
glbt man zu dieser Losung 4 Tr. Silbernitratliisung, so entsteht eine gallertartige Ausscheidnng, die slch nach 
Zusatz von 3 ccm Salpetersiiure wieder vollstandig lOst (Chloride). - 1 ccm der wasserigen Losung (1 + 199) 
darf weder sofort durch Bromwasser noch durch J odlosung getriibt, noch durch N atriumsulfidliisnng (Schwer 
metalle) oder Bariumnitratliisung (Sulfate) verandert werden. - 0,01 g Theophyllin muJ3 sieh in 1 ccm konz. 
Schwefelsiiure nnd in 1 ccm Salpetersaure ohne Fiirbnng IOsen (Alkaloide). Wassergehalt bis 10°/0' 

Aulbewahmng. Vor Licht geschiitzt. 

Thymolum. Thymol. 1m wesentllchen wie Bd. II, S.867. SchmeIzpunkt 50-51 ° 

Tinoturae. Tinkturen. VgI. Bd. II, S.869 u.t 

Das Ausziehen der Drogen solI an einem vor unmittelbarem Sonnenlicht geschiitzten Ort erfolgen. Die 
Dauer des Ausziehens ist von 8 Tagen auf 10 Tage heraufgesetzt worden. 

PTufung. Bei den meisten Tinkturen ist die Bestimmnng der Alkoholzahl vorgeschrieben, die in 
folgender Weise ausgefiihrt wird: 

Zur Bestimmnng der AlkohoIzahI von Tinkturen bedient man sich des zur Bestimmung des Siedepunkts 
S. 1283 beschriebenenApparats mit dem Siedekolben"2 und angeschIossenemKiihler. Hierbei wird das untere Ende 
des Kiihlers mit einem VorstoJ3, dessen oberer Teil bei 1,3 cm lichter Weite 2,5 em und dessen nnterer Teil bei 0,5cm 
Iichter Weite 15 cm lang ist, derart verbunden, daJ3 der absteigende Teil des VorstoJ3es senkrecht steht. Die Ver
bindung erfolgt mit Hilfe elnes Gummlschlauches, der iiber das weitere Ende des VorstoJ3es und das Kiiblrohr 
gezogen wird, so daJ3 letzteres In den VorstoJ3 h1neiuragt. In den Siedekolben wird zur Verhiitung des Siedeverzugs 
eln Sledestiibchen (oder Stiickchen von porosem Ton) gegeben. Als Vorlage dient eln in '/10 ccm elngeteilter Glas
zylinder von 25 ecm Inhalt. 

In dem Sledekoiben werden, sofern nicht besondere Vorsehriften gegeben sind, 10 g der zu priifenden 
Tlnktur, auf der Tarierwage moglichst ge'lau gewogen, mit 5 g Wasser versetzt. Dann wird der mit einem 
Korkstopfen verschlossene Aufsatz ohue Thermometer auf den Siedekolben gesetzt und mit dem Kiihler ver
bnnden. Darauf wird mit schwach exzentrisch gestellter Flamme das In der Mitte der Asbestplatte befindliche 
Drahtnetz derart erhitzt, daJ3 es in seiner ganzen Ausdehnung rotgliihend wird. Bei beginnendem Sieden ist die 
Hohe der Flamme so elnzustellen, daJ3 die Fliissigkeit gleichmaJ3ig und stark siedet. Bei den mit verd. Weingeist 
bereiteten Tinkturen sind etwa 11 ccm, bei den mit Weingeist bereiteten etwa 13 ccm, bei Tinctura Opii croeata 
und Tinctura Opii simplex etwa 9 ccm abzudestillieren. 

Das in dem Glaszylinder aufgefangene Destillat wird zur Abscheidnng des Alkohols (als Alkoholhydrat, 
C2H,OH + H20) mit so vlel Kallumcarbonat kriiftig durchgeschiittelt, daJ3 eine mindestens 0,5 em hohe 
Schicht von Kallumcarbonat nngelOst blelbt. Bel den mit verd. Weingeist bereiteten Tinkturen sind etwa 6-7 g 
- bei den Opiumtinkturen etwas mehr -, bel den mit Weingeist bereiteten Tinkturen etwa 3-4 g Kalium
carbonat erforderlich. Wird zu reichlich Kaliumcarbonat zugesetzt, so flndet keine scharfe Scheidnng der 
Fliisslgkeiten statt. In diesem Faile ist mit einigen Tropfen Wasser erneut durchzuschiitteln, bis bei ruhigem 
Stehen elne seharfe Seheldung eintritt. 

Nach dem Abkiihlen auf 20° durch halbstiindiges Einstellen in Wasser von 20° wird die Anzahl Kubik
zentimeter der oberen, alkoholischen Schleht abgelesen = Alkoholzahl. Durch Multiplikation der Alkohol
zahl mit 7,43 erhiilt man den Alkoholgehalt der Tinktur in Gewiehtsprozenten. 

Durch das Kaliumcarbonat wird dem abdestillierten Alkohol-Wassergemisch der groJ3te Teil des Wassers 
entzogen; es scheidet sich Athylalkoholhydrat, C2H,OH + H20 ab, das mit der gesiittigten wiisserigen Kalium· 
carbonatlOsung nicht mischbar ist. 

Zur Priifung auf Methylalkohol und auf Aceton wird die bei der Bestimmung der Alkoholzahl er
haltene, alkoholische Schlcht erneut in dem Apparat der Destillation unterworfen. Die ersten 2 ccm dieses De· 
stillats werden dann zu den nachstehenden Priifungen verwendet: 

a) Priifung auf Methylalkohol. 1 ccm des Destillats wird mit 4 ccm verd. Schwefelsiiure gemischt. 
Die Mischnng wird unter guter Kiihlling nnd stetem Umschiitteln nach nnd nach mit 1 g fein zerriebenem Kalium
permanganat versetzt. Sobald die Violettfiirbnng verschwunden ist, wird durch eln k1eines, trockenes Filter 
filtrlert nnd das melst schwach rotlich gefiirbte Filtrat einlge Sekunden lang schwach erwiirmt, bis es farblos ge
worden ist. N ach dem Erkalten gibt man mit einer Pipette 3-5 Tr. der Fliissigkeit zu 0,5 ccm einer frisch be
reiteten und gut gekiihlten Losnng von 0,02 g kristallislertem Guajakol in 10 ccm konz. Schwefelsaure, die sich 
auf elnem auf weWer Unterlage ruhenden Uhrglas befindet, indem man dabei die AusfluJ30ffnung der Pipette der 
Oberfliiche der Guajakollosung soweit wie moglich niihert. Innerhalb 2 Min. darf keine rosarote Farbung eintreten 
(Formaldehyd, der aus dem Methylalkohol durch Oxydation entsteht). 

Nach H. MATTHES kann das Guajakol sehr gut durch 0,04 g guajakolsulfonsaures Kalium ersetzt 
werden. 

b) Priifnng auf Aceton. 1 ccm des Destillats wird mit 1 ccm Natronlauge und 5 Tr. Nltroprussid
natriumiosung versetzt. Hierbei darf keine Rotfiirbung auftreten, die nach sofortigem Zusatz von 1,5 ccm verd. 
Essigsiiure In Violett iibergeht (Aceton). 

Die Herstellungsvorschrlften fiir dle folgenden Tlnktllren sind, wenn nicht anders angegeben, ab· 
gesehen von der Verliingernng der Verfahrensdauer auf 10 Tage, die gleichen, wie die in Bd. I u. II bel den eln· 
zelnen Drogen angefiihrten. 

Tinotura Absinthii. Wermuttinktur. Alkoholzahl nicht unter 7,5 = 55,7 Gew.-o/o Alkohol. 
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Tinctura Aloes. Aloetinktur. 
Alkoholzahl nieht unter 9,5 = 70,6 Gew.-'/, Alkohol. 

Tinctura Aloes composita. Zusammengesetzte Aloetinktur. 
Alkoholzahl nieht unter 7,7 = 57,2 Gew.-% Alkohol. 

Tinctura amara. Bittere Tinktur. 
Alkoholzahl nieht unter 7,5 = 55,7 Gew.-o/. Alkohol. 

Tinctura Arnicae. Arnikatinktur. 
Alkoholzahl nleht unter 7,7 = 57,2 Gew.-ofo Alkohol. 

Tinctura aromatica. Aromatisehe Tinktur. 
Alkoholzahl nicht unter 7,7 = 57,2 Gew.-% Alkohol. 

Tinctura Aurantii. Pomeranzentinktur. 
Alkoholzahl nicht unter 7,4 = 55 Gew.'I. Alkohol. 

Tinctura Benzoes. Benzoetinktur. 
Alkoholzahl nieht unter 9,0 = 66,9 Gew.-% Alkohol. 

Tinctura Calami. Kalmustinktur. 
Alkoholzahl nlcht unter 7,7 = 57,2 Gew.-% Alkohol. 

Tinctura Cantharidum. SpanisehfIiegentinktur. 
1 T. grob gepulverte Spanische Fliegen, 10 T. Aceton, 0,1 T. Weinsiure. 
Gehaltsbestlmmung. 60 g Spanlschfiiegentinktur dampft man auf dem Wasserbad in einem kleinen 

K61bchen bls auf etwa 2 g ab und entfemt die letzten Antelle des Acetons ohne Erwil.rmen durch Einblasen von 
Luft. Den Riickstand nlmmt man mit 20 g Chloroform auf und fiigt 40 gAther sowie 3 g getrocknetes Natrium
sulfat hInzu. Naeh halbstiindigem Stehen flltriert man 50 g der Ather-Chloroformmisehung (= 50 g Spanlseh
fiiegentinktur) durch ein trockenQs, gut bedecktes Filter in eln gewogenes KijJbehen und verfahrt dann weiter wie 
unter Cantharides S. 1314 angegeben. Das Gewieht des Cantharidins muB m1ndestens 0,035 g betragen = min
destens 0,07°fo Cantharidin. 

Tinctura Capsici. Spanisehpfeffertinktur. 
Alkoholzahl nlcht unter 10,8 = 80,25 Gew.-of, Alkohol. 

Tinctura Catechu. Cateehutinktur. 
Alkoholzahl nicht unter 7,3 ~ 54,2 Gew.-of, Alkohol. 
Bei der Bestimmung der Alkoholzahl werden 10 g Cateehutinktur, 5 cem Wasser und 5 cem Bleiacetat-

16sung (um das Sehilumen zu verhindem) destilliert. 

Tinctura Chinae. Chinatinktur. 
Alkoholzahl nicht unter 7,3 = 54,2 Gew.-of. Alkohol. 
Gehaltsbestimmung. 20 g Chinatinkturdampft man nach Zusatz von 1 g Salzsaure in einem gewogenen 

KijJbchen von etwa 100 ccm Inhalt im siedenden Wasserbad auf 5 g ein, fiigt zu dem Riickstand nach dem Er
kalten 15 g Chloroform sowie nach kr8.ftlgem UmsehiItteln 2,5 g Natronlauge hinzu und schiittelt das Gemisch 
10 MIn. lang emeut dureh. Alsdann fiigt man 25 gAther und nach kr8.ftigem Umschiitteln 1 g Traganth hInzu. 
Naehdem man wiederum einige Minuten lang durchgeschuttelt hat, filtriert man 30 g der klaren ather-Chloro
formmischung (= 15 g Chinatinktur) durch ein Wattebiuschchen In ein KijJbchen, fiigt 10 cem Weiugeist hlnzu 
und dampft die Mischung bis zum Verschwinden des !ther-Chloroformgemehs abo Titration wie bel Cortex ChInae 
S.1318. Es mussen m1ndestens 3,59 cem 'f.o-n-Salzsiure verbraucht werden = m1ndestens O,74'f, Alkaloide. 

Tinctura Chinae composita. Zusammengesetzte Chinatinktur. 
Alkoholzahl nlcht unter 7,3 = 54,2 Gew.-·f. Alkohol. 
Gehaltsbestlmmung. Wie bel Tinctura Chlnae. Mlndestens 1,80 cem '/.o-n-Salzsiture = mindestens 

0,37'/0 Alkaloide. 

Tinctura Cinnamomi. Zimttinktur. 
Alkoholzahl nieht unter 7,5 = 55,7 Gew.-'f. Alkohol. 
Destillation von 10 g Zimttinktur und 10 cem BlelaeetatUisung, vgl. Tinct. Cateehu. 

Tinctura Colchici. Zeitlosentinktur. 
Alkoholzahl nlcht unter 7,7 = 57,2 Gew.-of. Alkohol. 
Gehaltsbestimmung. 100 g Zeitlosentlnktur dampft man in einem gewogenen Kolben von etwa 

250 eem Inhalt im siedenden Wasserbad auf 20 g eln, bringt die LBsung naeh dem Erkalten mit Wasser auf ein 
Gewieht von 95 g, fiigt 5 g Bleiessig hinzu, schiittelt die Mischung 3 MIn. lang kriftlg durch und filtriert sie durch 
ein troekenes Faltenfllter von 12 cm Durchmesser In ein Arznelgias von 150 ccm Inhslt vollkommen abo Zu dem 
FIltrat gibt man 2 g zerriebenes Natriumphosphat, schiitteit 3 Min. lang kriftlg durch und filtriert die LBsung 
durch ein trockenes Faltenfilter von 10 cm Durchmesser. 80 g des FIltrats (= 80 g Zeitlosentinktur) werden 
weiter behandelt wie unter Semen Colchlel S. 1360 angegeben. 40 g des Chloroformauszuge (= 64 g Zeitlosen
tlnktur) miissen m1ndestens 0,026 g Colchleln hinterlassen = m1ndestens 0,04 0 f o. Die Bestimmung, daB Tinctura 
Colchlel abzugeben 1st, wenn Vinum Colchici verordnet 1st, ist fortgefallen. 

Tinctura Colocynthidis. Koloquinthentinktur. 
Alkoholzahl nlqht unter 11,5 = 85,45 Gew.-'f, Alkohol. 
Bel der Destmation werden 0,5 g GerbBiw:e zugesetzt zur VerhIndemng des Schitumens. 
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Tinctura Digitalis. Fingerhuttinktur. 
1 T. Flngerhutbliitter, 10 T. absoluter Alkohol. 
Flngerhuttinktur ist aus den In der Apotheke vorriitigen FingerhutbHlttern herzustellen. 
Au!bewahrung. In braunen, gut verschlossenen Flaschen. 
Abgabe. Wird Tinctura Digitalis mit einem Zusatz wie tltrata oder normata verordnet, so ist Tine

tura Digitalis abzugeben. 

Tinctura Ferri ch lorati aetherea. Atherische Chloreisentinktur. Wie Bd. I, S. 1286. 

Tinctura Ferri pomati. Apfelsaure Eisentinktur. 
Das verwendete Zimtwasser wird nicht mehr durch DestiIIatlon hergestellt (vgl. S. 1307). 

Tinctura Gallarum. Galliipfeltinktur. 
AlkohoIzahl nicht unter 6,5 = 48,3 Gew.·'I, Alkohol. 

Tinctura Gentianae. Enziantinktur. 
Alkoholzahl nicht unter 7,3 = 54,2 Gew.·'I, Alkohol. 

Tinctura Ipecacuanhae. Brechwurzeltinktur. 
Alkoholzahl nicht unter 8,0 = 59,4 Gew.·'I, Alkohol. 
Gehaltsbestimmung. 20 g Brechwurzeltinktur dampft man in einem gewogenen KOIbchen von etwa 

100 ccm Inhalt im sledenden Wasserbad auf 6 g ein, fUgt zu dem Riickstand nach dem Erkalten 25 gAther hlnzu, 
schiittelt kraftig durch und versetzt das Gemlseh mit 2 g Ammonlakfliissigkeit. Nun schiittelt man die Fliissigkeit 
einige Minuten lang und liiBt sie unter hiiufigem, kraftigem Umschiitteln eine halbe Stunde lang stehen. NaclJ. 
Zusatz von 0,5 g Traganthpulver sehiittelt man die Mischung noch so lange, bis slch die iitherisehe Schicht voll
stiindig geklart hat und filtriert 20 g der klaren Losung (= 16 g Brechwurzeltinktur) durch ein Wattebiiuschehen. 
Weiter wie bel Radix Ipeeaeuanhae S. 1355. Zur Bindung der Alkaloide mussen mindestens 1,25 cern '/,.-n·Salz
saure verbraucht seln = mindestens 0,194'1, Alkaloid. 

Die Vorsehrift, daB fUr Vinum Ipeeaeuanhae Tlnctura Ipecaeuanhae abzugeben 1st, ist fortgefallen. 

Tinctura Jodi. Jodtinktur. 
7 T. Jod und 3 T. Kaliumjodld werden in 90 T. Weingeist ohue Erwiirmen gellist. 
Belm Erwii.rmen auf dem Wasserbad hinterliiBt sie einen sehwarzbraunen Ruckstand, der bei starkerem 

Erhltzen Joddiimpfe ausstoBt und schlieBlieh weW wird. Dlchte (20') 0,898-0,902. 
Pril!ung. Zur PrUfung auf Methylalkohol und Aceton werden 10 g Jodtinktur mit 3 g einer wasse

rigen Natriumthiosuifatlosung (1 + 1) versetzt; die Misehung wird ohue Zusatz von Wasser in der S. 1366 be
schrlebenen Weise einer einmaligen DestiIIation unterworfen. Die ersten ubergehenden 2 cern werden zur 
Prfifung verwendet. 

Gehaltsbestlmmung. Gehalt 6,8-7"1, freies Jod und 2,8-3'1, Kaliumjodid. Bestimmung des
Gehalts an freiem Jod. Etwa 2g Jodtinktur werden in einem KOIbchen mit Glasstopfen genau gewogen und 
nach Zusatz von 5 cern Wasser mit '/,.-n-Natrlumthiosulfatllisung titriert (ohne Indikator), bis die Flftssig
keit farblos ist. Hierbel ist nach Zugabe der ersten 5 ccm '/1O-n-NatriumthiosulfatJOsung der Inhalt des KOIb
chens kraftig durchzuschutteln. Fur ie 2 g Jodtlnktur mussen 10,7 bis 11,0 ccm '/,.-n-Natriumthiosulfat
JOsung verbraucht werden, = 6,8 bis 7'1, freies Jod (1 ccm '/lO-n-NatriumthiosulfatJOsung = 12,692 mg Jod). 

Bestimmung des KallumjodidgehaIts. Die nach der Titration des freien Jods erhaltene farblose 
Flussigkeit wird in einen Scheidetrichter gegeben und das KOIbchen zweimaI mit ie 10 ccm Wasser nach
gespfilt. Die vereinigten Flfisslgkeiten versetzt man mit 16 ccm Chloroform und nach kriiftigem Umschut .. 
teln mit 20 cem verd. Sehwefelsiiure und 5 ccm Wasserstoffsuperoxydilisung, schuttelt leicht durch und laBt 
45 Minuten lang stehen. Dann schuttelt man etwa 1 Min. lang kraftig durch, liiBt das Chloroform in ein 
Kolbchen mit Glasstopfen flieBen, spfiIt mit etwa 5 ccm Chloroform sogleich nach und schutteIt noch zwei
mal mit ie 10 ccm Chloroform kraftig aus. Zu den vereinigten Chloroformauszugen gibt man etwa 20 ccm 
Wasser und titriert mit '/,.-n-Natriumthlosulfatllisung ohne Indikator unter haufigem kraftigem Umschiit
teln, bis die Chloroformschicht viillig farblos ist. Nach Abzug der fUr die Bestimmung des Gehalts an freiem 
Jod verbrauchten ccm '/lO-n-Natriumthiosufatllisung mussen ffir je 2 g Jodtinktur 3,37 bis 3,61 ccm '/,.-n
Natriumthiosulfatllisung verbraucht werden = 2,8 bis 3'1, Kaliumiodid (1 cem '/,.-n-Natriumthiosulfat
llisung = 16,602 mg Kaliumjodld). 

Au!bewahrung. Vor Lleht geschiitzt. 
Anwendung. GroBte Einzelgabe 0,2 g, Tagesgabe 0,6 g. 

Tinctura Lobeliae. LobeIientinktur. 
Alkoholzahl nieht unter 8,0 = 59,4 Gew.-'I, Alkohol. 

Tinctura Myrrhae. Myrrhentinktur. 
Alkoholzahl nicht unter 10,2 = 75,8 Gew.-'I, Alkohol. 

Tinctura Opii benzoica. Benzoesaurehaltige Opiumtinktur. 
Statt Harzbenzoesiiure 1st synthetische Benzoesiiure zu verwenden. 
Alkoholzahl nicht unter 7,4 = 55 Gew.-'I, Alkohol. 

Tinctura Opii crocata. Safranhaltige Opiumtinktur. 
Gehalt 0,98-1,02'1, Morphln. 
Alkoholzahl nicht unter 3,5 = 26,0 Gew.-'I, Alkohol. 

Tinctura Opii simplex. Einfache Opiumtinktur. 
Gehalt 0,98-1,02'1, Morphin. Alkoholzahl nleht unter 3,5 = 26 Gew._% Alkohol. 
Gehaltsbestlmmung wie Bd. II, S.325 mit der Halfte der dort angegebenen Mengen. Das Morphln, 

wird In 10 ccm '/,.-n-Salzsaure gellist und der trbersehuB nach Zusatz von 2 Tr. Methylrotlosung mit '/,.-n-Kali
lauge zurUektltriert. Es durfen nlcht mehr als 3,13 und nicht weniger als 2,85 cem '/,.-n-KallIauge verbraucht 
werden, so daB mindestens 6,87 und hochstens 7,15 ccm '/,.-n-Salzsiiure zur Sattigung des Morphins erforderllch· 
sind = 0,98-1,02'1, Morphin. . 
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Tinctura Pimpinellae. Bibernelltinktur. 
Alkoholzahl nleht unter 7,3 = 54,2 Gew.-'/o Alkohol. 

Tinctura Ratanhiae. Ratanhiatinktur. 
Alkoholzahl nleht unter 7,4 = 55,1 Gew.-o/o Alkohol. 
Bel der Destlllstion werden 5 cem Blelaeetatl1isung zugesetzt. 

Tinctura Rhei aquosa. Wisserige Rhabarbertinktur. 
Wle Bd. II, S. 571 mit In Sehe1ben zersehnlttenem Rhabarber und Zusatz von 1 01. Borax. Das verwendete 

Zlmtwasser wlrd nlcht mehr dureh Destlllstion hergestellt (s. S. 1307). 

Tinctura Rhei vinosa. Weinige Rhabarbertinktur. 
Wle Bd. II, S. 572 mit m Sche1ben zerschnlttenem Rhabarber und fein zerschnlttenen Pomeranzenschalen. 

Ti nctura Sci Ilae. Meerzwiebeltinktur. 
Alkoholzahl nlcht unter 6,8 = 50,5 Gew.-o/o Alkohol. 
Bel der Destlllstion werden 0,5 g Gerbsliure zugesetzt. 

Tinctura Strophanthi. Strophanthustinktur. 
1 T. grob gepulverter Strophanthussamen (von Strophanthus gratus s. S. 1360) wlrd zunlichst durch 

Petroleumbenzln im Perkolator entfettet, getrocknet und mit 10 T. verd. Wemgelst ausgezogen. 
Alkoholzahl nlcht unter 7,5 = 55,7 Gew.-o/o Alkohol. 
Gehaltsbestlmmung. Gehalt 0,39-0,41°/0 wasserfreies g-Strophanthln. 50 g der Tlnktur dampft 

man m emem gewogenen Ki!lbchen von etwa 100 ccm Inhalt 1m sledenden Wasserbad auf 5 gem, fiigt zu dem 
Riickstand 10 g heiBes WaBser hlnzu, versetzt die he1Be FliisBlgkelt mit 15 Tr. Blelessig und erwlirmt noch ein1ge 
Minuten lang. Die he1Be LliBung flltrlert man durch em giatteB FUter von 6 em DurchmeBBer In eln Klilbchen 
von 50 cem Inhalt und WliBcht Ki!lbchen und FUter vlermal mit je 5 g helBem WaBBer nacho Darauf Elnieiten 
von Sehwefelw&BBerstoff und we1tere Behandlung wle bel Semen Strophanthl (B. S. 1360). Es miissen 0,195-0,205 g 
= 0,39-0,41 0/0 Strophanthin gefunden werden. 1st der Gehalt hOher, BO wlrd er durch Verdiinnen der Tlnktur 
mit verd. Welnge1st auf 0,4 010 e1ngeBte1lt. 

An_dung_ GrOBte Emzelgabe 0,5 g, Tagesgabe 1,5 g. 

Tinctura Strychni. BreehnuBtinktur. 
Alkoholzahl nlcht unter 7,5 = 55,7 Gew.-o/o Alkohol. 
Gehaltsbestlmmung. Gehalt 0,246-0,255 0/0 Alkaloide, berechnet auf Stryehnln und Brucm; der 

Berechnung wlrd das Mol.-Gew. 364,2 zugrunde gelegt. 20 g der Tlnktur dampft man nach Zusatz von 1 g verd. 
Schwefelsiiure m e1nem gewogenen K1ilbchen von etwa 100 ecm Inhalt 1m sledenden Wasserbad auf 5 gem, fiigt 
zu dem Riickstand nach dem Erkalten S g Chloroform, sowle nach krliftlgem Umsehiitte1n 0,5 g Natronlauge 
und 3 g Natriumcarbonatiiisung hlnzu und schiittelt 5 Min. lang krliftlg durch. Alsdann glbt man 17 gAther hlnzu 
und sehiittelt noehmals 5 Min. lang. Nach Zusatz von 1 g Traganthpulver sehiittelt man hierauf noch so lange, 
bls sich die Ather-Chloroformschicht vollstlindig gekllirt hat, gleBt 20 g der kiaren LliBung (= 16 g Tmktur) durch 
e1n Wattebiuschchen In e1n Ki!lbchen und destllHert bis auf elnlge KUbikzentlmeter abo Nun glbt man 5 ccm 
'/lO-n-Salzsiure und 5 cem Wasser in das Ki!lbchen, erwlirmt auf dem Wasserbad bis zum Verschwlnden des Ather
Chloroformgeruehs, fiigt nach dem Erkalten 2 Tr. Methylroti1isung hinzu und tltrlert mit 1/,0-n-Kalliauge bis zum 
Farbenumsehlag. Aus der Anzahl der verbrauchten Kubikzentlmeter 1/'0-n-Salzsiure erglbt slch durch Multi
pHkatlon mit 3,642 und Division durch 16 der Aikaloldgehalt In 100 g der Tinktur. 1st der Gehalt hliher als 
0,255°/0' so wlrd er dureh Verdiinnung der Tlnktur mit verd. Wemgeist auf 0,25 0/, elngeste1lt. Bel der Gehalts
bestlmmung der elngestellten Tlnktur diirfen nieht mehr als 3,92 und nleht weniger als 3,88 ccm 1/,0-n-KalUauge 
verbraueht werden, so daB mlndestens 1,08 und h1ichstens 1,12 ccm '/,,-n-Salzsiure zur Sattlgung der Alkaloide 
erforderHch sind = 0,246-0,255'1, Alkaloide (1 ccm '/ .. ·n·Salzsaure = 36,42 mg Alka.lolde). 

Tinctura Tormentillae. Tormentilltinktur. 
1 T. grob gepulverte Tormentillwurzel, 5 T. verd. We1nge1st. Die Tlnktur 1st rotbraun und schmeckt zu· 

sammenzlehend. 
Alkoholzahl nleht unter 7,7 = 57,2 Gew.·'/o Alkohol. 
Zur Bestlmmung der Alkoholzahl werden 25 g Tormentilltlnktur mit 15 eem WaBBer und 10 g Ble1acetat

l1isung vermlscht und durch em trockenes, glattes Fllter flltriert. 20 g des FUtrats (= 10 g Tormentilltlnktur) 
werden der Destlllation unterworfen. 

Tinctura Valerianae. Baldriantinktur. 
Alkoholzahl nleht unter 7,5 = 55,7 Gew.-'I, Alkohol. 

Tinctura Valerianae aetherea. Atherisehe Baldriantinktur. 
5 ccm itherlsehe Ba.ldriantlnktur miissen belm Schiitteln mit 5 ccm Ka.llumacetati1isung 2-2,5 cem 

itherische Fliisslgkelt absondem. 

Tinctura Veratri. Nieswurztinktur. 
Alkoholzahl nlcht unter 7,7 = 54,2 Gew.-o/o Alkohol. 

Tinctura Zingiberis. Ingwertinktur. 
Alkoholzahl nlcht unter 7,7 = 57,2 Gew.-o/o Alkohol. 

Tragacantha. Traganth. Vgl. Bd. II, S.874. 
PrG/ung_ In emem mit elnedM1schung von gle1ehen Te1len Weingeist und Jodliisung hergestellten Pri

parat diirfen andere a.ls die rundllchen Stirkek1imer von 6-10 ft, ausnahmswe1se bls 20 f' Durchmesser (fremde 
Stirke), sowle gelbbraune, rotbraune oder vlolettbraune Schollen oder Komer (Dextrin) nlcht vorhanden sem. 

Wlrd 1 g Traganthpulver In emer Re1bschale mit 2 ccm Wemgelst angerieben und dann nache1nander 
zwelmal mit je 10 eem Wasser gut verr1ihrt, so muB elne gallertartlge Masse entstehen, die nach e1ner Vlertelstunde 
belm Ne1gen der Relbschale keme flleBende Bewegung mehr erkennen iaBt. Nach Zusatz von welteren 30 ccm 
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Wasser muB die Masse eben gieBbar werden. Wird diese Masse mit 2 g weingeistiger Benzidlnlosung (1 + 49) ver· 
mischt, so darf nach 6-12 Stunden keine blanlichgraue Verfarbung eintreten (arabisches Gummi). 

1 g Traganth darf 'nach dem Verbrennen hochstens 0,035 g Riickstand hinterlassen. 
Zur Herstellung des Pnlvers wird Traganth bei einer 50 0 nicht iibersteigenden Temperatur getrocknet. 

Traumaticin. Guttaperchallisung. Wie Bd. I, S.1415. 

Triturationes. Verreibungen. Vgl. Bd. II, S.1026. 

Tropacocainum hydroch loricum. Tropacocainhydrochlorid. 
1m wesentlichen wie Bd. I, S. 1049. Bei der Probe mit konz. Schwefelsaure wird nur 0,01 g des Salzes ver

wendet, ebenso bel der Probe mit Kaliumpermanganat. 

Tubera Jalapae. Jalapenwurzel. 1m wesentlichen wie Bd. I, S.1532. 
Das Pnlver darf verholzte Fasern in groBerer Menge nicht enthalten (Holzer, Orizabawurzel). 

Tubera Salep. Salep. Vgl. Bd. II, S. 618. 
1 T. des Pulvers gibt beim Kochen mit 50 T. Wasser einen nur leicht gefarbten, geschmacklosen, nach dem 

Erkalten ziemlich steifen Schleim, der slch mit Jodlosung blau farbt. 
Das Pnlver darf unverkleisterte Starke nicht enthalten (fremde Stiirkearten). 
1 g Salep darf nach dem Verbrennen h6chstens 0,03 g Riickstand hinterlassen. 

Tuberkuline. Vgl.Bd.II, S.720u.f. 
AuBer dem Alt-Tuberkulin KOCH und Trockentuberkulin KOCH sind jetzt auch Albumosefreies 

Tuberkulin oder Tuberknlin A.-F. und Bovo-Tuberkulin KOCH oder Perlsuchttuberkulln und die aus 
dlesen fliissigen Tuberknlinen hergestellten Trockentuberkuline aufgenommen worden. Aile Tuberkuline 
diirfen nur in staatlich anerkannteu und unter staatlicher A ufsicht stehenden Herstellungsstatten hergestellt 
werden und nur nach staatlicher Priifung durch das Staats-Institut fiir experimentelle Therapie in Frankfurt a. M. 
in den Handel gebracht werden. 

Fill die Herstellung der Verdiinnungen und L6sungen gelten die fiir Alt-Tuberknlin Bd. II, S.721 ge
machten Angaben. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, kiihl, aber frostfrei, vor Licht geschiitzt. 

Unguenta. Salben. Vgl. Bd. II, S.881. 

Unguentum Acidi borici. Borsalbe. Wie Bd. I, S.128. 

Unguentum Argenti colloidal is. Silbersalbe. Wie Bd. I, S.533. 

Unguentum basilicum. Klinigssalbe. Wie Bd. I, S.897. 

Unguentum Cantharidum pro usu veterinario. Spanischfliegensalbe fUr tierarzt· 
lichen Gebrauch. 
2 T. mittelfein gepulverte spanische Fliegen werden mit 2 T. ErdnuB6l und 2 T. Benzoeschmalz 2 Stunden 

lang auf dem Wasserbad In einer bedeckten 8chale unter wiederholtem Umriihren erwarmt; dann werden 1 T. 
gelbes Wachs und 2 T. Terpentin zugesetzt. Dem geschmolzenen und wieder halb erkalteten Gemisch setzt man 
1 T. gepnlvertes Euphorblum hinzu und riihrt bis zum Erkalten. 

Unguentum cereum. Wachssalbe. Wie Bd. I, S.827. 

Unguentum Cerussae. BleiweiBsalbe. Wie Bd. II, S.496. 

Unguentum Cerussae camphoratum. Campherhaltige BleiweiBsalbe. WieBd. II, S.496. 

Unguentum contra Scabiem. Kratzesalbe. 
1 T. sublimierter Schwefel, 1 T. Birkenteer, 2 T. Schweineschmalz, 2 T. Kaliseife. 

Unguentum diachylon. Bleipflastersalbe. 
2 T. Bleipflaster, 3 T. welBes Vaselin. 1m iibrigen wie Bd. II, S.503. 

Unguentum Glycerini. Glycerinsalbe. 
10 T. Weizenstarke werden mit 15 T. Wasser angeriihrt und hierauf 100 T. Glycerin zugesetzt. 2 T. 

Traganth werden mit 5 T. Weingeist angerieben und dem Gemisch hinzugefiigt. Dann wird unter Umriihren 
so lange erhitzt, bis der Weingeistgeruch verschwunden und eine durchscheinende Gallerte entstanden ist. 

Unguentum Hydrargyri album. Quecksilberprazipitatsalbe. 
Die Salbe wird jetzt mit frisch gefalltem, noch feuchtem Quecksilberprazipitat hergestellt. 
27 T. Quecksilberchlorid werden in 540 T. warmem Wasser ge16st und die filtrierte Losung nach dem Er

kalten unter U mriihren mit so viel Ammoniakfliissigkeit vermischt, daB diese ein wenig vorwaltet; hierzu sind 
etwa 40 T. erforderlich. Der Niederschlag wird auf einem gewogenen, glatten Filter aus gehartetem Filtrier
papier gesammelt und nach dem Ablaufen der Fliissigkeit allmahlich mit 240 T. Wasser ausgewaschen. Unter 
LichtabschluB IltBt man sodann v611ig abtropfen, neigt den Trlchter zur Seite und Hiflt durch leichtes Klopfen 
das Filter zusammenfallen. Zwischen Filtrierpapier wird hierauf der Niederschlag soweit abgepreBt, daB sein 
Gewicht 75 T. betragt. Der noch feuchte Niederschlag wird dann mit 50 T. Wollfett und 125 T. welBem Vaselin 
verrieben. • 

Unguentum Hydrargyri cinereum. Quecksilbersalbe. 
Wie Bd. I, S. 1446 mit OlivenOl an Stelle des Erdnu136Ies. Auch unter der Lupe diirfen keine Quecksilber' 

kiigelchen erkennbar sein. 
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Unguentum Hydrargyri flavum. Gelbe Quecksilbersalbe. 
Die Salbe wird jetzt mit frisch gefiilltem, noch feuchtem Quecksllberoxyd hergestellt. 
19 T. Queeksilberchlorid werden in 380 T. warmem Wasser gelost und die fiItrierte, auf etwa 30' abge· 

geklihlte Losung aIImahlich unter UmriIhren in eine MiBchung von 54 T. Natronlauge (15'/,) mit 270 T. Wasser 
eingegossen. Das Gemiseh wird unter haufigem U mrlihren und vor Licht geBchiitzt etwa 1 Stunde lang stehen· 
gelassen. Der Niederschlag wird auf einem gewogenen, glatten Filter aus gehartetem Filtrierpapier gesammelt 
und nach dem Ablaufen der Fliissigkeit mit Wasser von etwa 30' ausgewaschen, bis das Waschwasser nach dem 
Ansauern mit Salpetersaure durch Silbernitratl1isung hochstens noch opalisierend getriibt wird. Unter Llcht
abschlull lallt man sodann voIIig abtropfen, neigt den Trichter zur Seite und lallt durch leichtes Klopfen das Filter 
zusammenfaIIen. Das Filter bringt man nun auf eine Lage Filtrierpapier oder Zellstoff, die auf einer GIasplatte 
ausgebreitet ist, schlagt es vorsichtig auseinander und IiiBt durch leichtes Klopfen auf die Unterseite der GIasplatte 
das Wasser moglichst wegsaugen, bis sich der Niederschlag von dem Filter lost. Den Niederschlag nimmt man 
mit einem Spatel moglich.~t voIIstandig von dem Filter ab, verreibt ihn mit 60 T. WolIfett und 20 T. weiBem 
Vaselin und steIIt die Mischung bedeckt an einen dunklen Ort. Das Filter wird bei 100' getrocknet, gewogen und 
so die noch anhitngende Menge Quecksilberoxyd festgesteIIt. Diese Menge wird von den aus 19 T. Quecksilber
chlorid zu gewinnenden 15 T. Quecksilberoxyd in Abzug gebracht und die Salbe dann durch Zugabe von weiBem 
VaseIin auf das 20fache Gewicht der rechneriseh ermittelten Menge von tatsachlich vorhandenem QuecksiIber
oxyd gebracht. 

Unguentum Hydrargyri rubrum. Quecksilberoxydsalbe. Wie Bd. I, S.1472. 

Unguentum Kalii jodati. KaIiumjodidsalbe. Wie Bd. II, S.19. 

Unguentum leniens. Kiiblsalbe. Wie Bd. I, S.897. 

Unguentum molle. Weicbe Salbe. Wie Bd. I, S.266. 

Unguentum Plumbi. Bleisalbe. 
1 T. Bleiesslg, 9 T. weiche Salbe (statt Paraffinsalbe). Die Salbe ist gelbIieh. 

Unguentum Plumbi tannici. Bleitannatsalbe. Wie Bd. II, S.506. 

Unguentum Rosmarini compositum. Rosmarinsalbe. Wie Bd. II, S.587. 

Unguentum Tartari stibiati. Brecbweinsteinsalbe. Wie Bd. II, S.772. 

Unguentum Zinci. Zinksalbe. 
1 T. rohes Zinkoxyd, 9 T. Benzoesch.malz. 

Urethanum. Uretban. Athylurethan. 
1m wesentlichen wie Ed. II, S. 890. Fiir die Priifung ist die wasserige LOBung 1 + 9 zu verwenden. Hochst· 

gaben sind nicht angege ben. 

Vanillinum. Vanillin. 
1m wesentlichen wie Bd. II, S. 902. Die kalt gesattigte wasserige Losung gibt nach Zusatz von BIelacetat· 

liisung einen weiBen Niederschlag, der in heillem Wasser l1islich ist. 
Priifung auf Acetanilid durch die IsonltriIprobe. Erwarmt man 0,1 g Vanillin mit 5 ccm KaIiIauge, 

gibt darauf einige Tropfen Chloroform hinzu und erwarmt nochmals, so darf sieh kein Isonitrilgeruch entwickeln. 

Vaselinum album. Weilles VaseIin. 
Smp. 35-45 '. Geschmolzenes Vaselin ist griinlich. 
Prllfung. Schwefelsaureprobe mit 3 g Vaselin und 6 g konz. Schwefelsaure. Neue Probe: Werden 

10 g weiBes VaseIin mit 10 Tr. Kaliumpermanganatlosung (1: 100) 5 Min. lang in einer bls zum Schmelzen des 
Vaselins erwarmten Reibschale gemischt, so darf die Kaliumpermanganatlosung ihre violette Farbe nicht ver
Iieren (fremde organische Stoffel. 1m iibrigen wie Bd. II, S. 278. 

Vaselinum flavum. Gelbes Vaselin. Vaselin. 
Smp.35-45°. 
Prllfung. Werden 5 g gelbes Vaselin mit 20 g siedendem Weingeist gesehuttelt, so darf der Weingeist nicht 

gefarbt werden (Teerfarbstoffe) und mull nach Zusatz von 2 Tr. Phenolphthaleinl1isung farblos bleiben (Alkalien), 
dagegen nach darauffolgendem Zusatz von 0,1 ccm '/..-n-KaIiIauge gerotet werden (Sauren). 

Die Schwefelsaureprobe ist gestrichen. Probe mit Kaliumpermanganat wie bei weillem Vaselin. 
1m iibrigen wie Bd. II, S. 278. 

Veratrinum. Veratrin. Vgl. Bd. II, S.595. 
Gemisch der beiden isomeren Alkaloide Cevadin und Veratridin (C"H"O.N). 
P'I'u!ung. Wird 0,1 g Veratrin mit 5 ccm Wasser gekocht, so darf das Filtrat nur etwas scharf, aber 

nicht bitter schmecken und Lackmuspapier nur schwach blauen (fremde Alkaloide, Alkalicarbonat). 
0,2 g Veratrin durfen nach dem Verbrennen keinen wagbaren Riickstand hinteriassen. 
Weitere Proben sind nicht aufgenommen. 

Vinum. Wein. Wie Bd.lI, S.91O. 
Die Untersuchung des Weines ist nach der vom Reichsminlster des lunern unter dem 9. Dezember 1920 

bekauntgegebenen "Anweisung zur chemischen Untersuchung des Weines" vorzunehmen. 

Vina medicata. Mediziniscbe Weine. 
Medlzlnische Weine sind Arzneizubereitungen, die durch Losen oder Mischen von ArzneimitteJn mit We,n 

bergestelit werden. Wlrd Xereswein oder ein anderer Dessertwein verwendet, so ist dieser zuvor, wenn notlg, 
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mit 10 ccm einer durob Erwirmen berelteten wisserigen LIIsung von weiLlem Lelm (1 + 9) auf je lOOt) ccm Weln 
zu versetzen, die Miscbung mebrm&le gut durchzuschftttein und nach mebrtigigem Steben zu filtr1eren. 

Medlzlnlscbe Welne sind mit AUBnahme von Campherwein kIar abzugeben. 
Anmerkung. Die Angabe, da8 die Bebandlung des Weines mit Le1m1l1sung (zur Beseitlgung der Gerb

siure) wenn nlltlgerfolgen soli, ist sehrunbestlmmt. Bel Pepslnweln 1st die Entfernung der Gerbsiure zweck· 
miBlg, bet Condurangoweln 1st sle zulisslg (s. Bd. I, S.1095). Ob sie bel Cblnaweln bel der verinderten 
HersteHung dleses Priparats nlltlg oder zweckmi81g 1st, ist fragllcb. 

Vinum camphoratum. Campherwein. Wie Bd. I, S.778. 
Es d&rf aueh syntbetlscher Campber verwendet werden. 

Vinum Chinae. Chinawein. 
5 T. Cblnafluidextrakt, SO T. Xeresweln, 1 T. Pomeranzentlnktur werden gemischt; die Mischung wird 

naeh 1 Wocbe filtriert. In dem Filtrat werden 15 T. Zucker und 0,1 T. CltronenBiure unter Schlitteln gelilst. 
Cbinaweln 1st rotbraun und schmeckt bitter. 

Vinum Condurango. Kondurangowein. 
10 T. Kondurangofluidextrakt, SO T. Xeresweln, 1 T. aromatlsche Tlnktur werden gemlscbt; die Mischung 

wlrd na.cb 1 Woche fIItrlert. In dem Filtrat werden 9 T. Zucker unter Schlitteln gelilst. 
Kondurangoweln ist braungelb und rlecht und schmeckt nach Kondurangorinde. 

Vinum Pepsini. Pepsinwein. Wle Bd. II, S.396. 

Yohimbinum hydrochloricum. Yohimbinhydrochlorid. C"H .. O.N,. HCl, Mol.-Gew.390,7. 
Vgl. Bd. II, S.973. 
Eigenschalten. Wei8es, bltterschmeckendes Krlstallpulver. Es Iilst slch in etwa 100 T. Wasser von 20' 

lelchter in hel8em Wasser und In hei8em Welngelst; die Lilsungen verindem Lackmuspapler nicht oder rilten es 
nur schwacb. Es dreht den poJarislerten Lichtstrahl nach rechts. Fiir elne l°'oige wisserige Lilsung des bel 100 0 

getrockneten Yohlmblnhydrochlorlds 1st [alD .. " = + 103 bls 104 0 • 

Erlcennung. Versetzt man die wisserige LIIsung (0,05 g + 5 ccm) mit einlgen Tropfen Natriumcarbonat
lilsung, so scbeldet Blcb ein wel8er, f10ckiger Nlederschlag ab, der nach dem Abflltrieren, AUBWascben mit wenig 
Wasser und Trocknen 1m Exslkkator bel 280--235 0 schm1lzt. - 0,01 g Yohlmblnhydrochlorid Iilst slch In 1 ccm 
Schwefeisiure unter Entwicklung von Chlorwasserstoff ohue Firbung. Ziebt man e1n Kilmchen Kalium
dichromat durob die Lilsung, so entsteben violette Sehlleren, die schnell In Schleferblau libergehen; schlle8l1cb 
1st die Lilsung schmutzlg griin gefarbt. Werden e1nIge :Milligramm Yohlmblnhydrochlorld mit 2-8 Tr. rauchender 
Salpetersiure versetzt, so farbt slcb das Salz vorlibergehend dunkelgriin und lilst sich dann mit gelber Farbe; 
versetzt man dlese Lilsung mit 2 cern we1ngelstiger Kalilange, so entsteht neben elner Ausscbeldung von Kalium
nitrat eine klrschrote Firbung. 

Prll/ung. 0,2 g Yohlmbinbydrochlorid dlirfen durch Trocknen bel 100 0 hilchstens 0,004 g Gewicbt ver
Ueren und nacb dem Verbrennen kelnen wagbaren Rlickstand binterlassen. 

Avfbewahrung. Vorslchtig. 
Anwendung. Gril8te Elnzelgabe 0,03 g, Tagesgabe 0,1 g. 

Zincum chloratum. Zinkchlorid. Vgl. Bd. II, S.980. 
PriJIung. Bel der Probe a auf Zlnkoxychlorid sind 2 Tr. Salzsiure (25 "'0) statt 1 Tr. verd. Salzsiure zu 

verwenden. - Die Misehung von 10 ecm der wilsserigen Lilsung (1 + 9) und 10 cem Ammonlakfllisslgkelt mnB 
k1ar und farblos seln (Elsen, Aluminium, Kupfer); sle darf dureh NatriumphosphatJlIsung nicbt verindert werden 
(Calcium, Magnesium) und mu8 mit 1 Tr. Natriumsulfldlilsung e1ne rein wel8e Fallung geben, die auch nach dem 
AnBiuern mit verd. EssigBiure kelne andere Firbung zelgen darf (fremde Schwermet&ile). 

Zincum oxydatum. Zinkoxyd. Vgl. Bd. II, S.9S4. 
Darstellung. Elne filtrierte Lilsung von 11 T. krist. Natriumcarbonat In 100 T. Wasser wlrd in e1ner 

Porzellansch&le zumSleden erhltzt und allrnihllch unter welteremErhltzen und unter Umrlibren mit der fIItrierten 
LIIsung von 10 T. Zlnksulfat In 40 T. Wasser versetzt. Wird von der liber dem ausgesehledenen Nlederschlag beflnd· 
lichen Fllisslgkelt Lackmuspapler nicht mehr gebliut, so mgt man noch etwas Natriumcarbonat h1nzu und erhitzt 
von neuem.. Sobald der Nlederschlag slch abgesetzt hat, wAseht man Ibn e1nIge Male durch Dekantieren mit 
Wasser aus, brlngt Ibn dann auf eln le1nenes Selhtueh und wascht ihn noeh so lange aus, bls die ablaufende Flliss!g· 
kelt duroh Barlumnltratlilsung nicht mehr verandert wlrd. Das so erh&ltene baslsche Zinkcarbonat wird abo 
gepre8t, getrocknet und unter zeltwe1Jlgem Umrlibren geglftht, bis elne Probe nach dem Erk&iten sieh in verd. 
Sehwefelsiure ohue Aufbrausen lllst. 

Prlllung. 1m wesentHchen wie Bd. II, S.984. Bel der Probe I auf fremde Schwermet&iie sind die 5 Tr. 
Sehwefeiwasserstofiwasser durch 1 Tr. Natriumsulfldlllsung zu ersetzen. - Probe auf Arsen: Elne Llisung von 
0,5 g Zlnkoxyd In 5 cern Natriumhypophosphltlilsung darf bel vlertelstlindlgem Erhltzen 1m sledenden Wasser
bad kelne dunklere Firbung annehmen. 

Zincum oxydatum crudum. Rohes Zinkoxyd. 1m wesentllchen wie Bd. II, S.985. 
Bel der Probe mit K&lIumjodldlllsung (auf Blel) darf Blch auch belm Belben der Wandung des Problerrohrs 

mit e1nem Glasstab keln Bleljodld ausschelden. Probe auf Arsen wie bei Zineum oxydatum mit 0,1 g rohem 
Zlnkoxyd. 

Zincum sulfuricum. ZinksuUat. 1m wesentllehen wie Bd. II, S.990. 
Bel der Probe auf fremde SchwermetaJle sind die 5 Tr. Schwefelwasserstofiwasser durch 1 Tr. Natrium

sulfldlilsung zu ersetzen. - Probe auf Arsen: Ein Gemlsch von 1 g Zinksulfat und 3 cem Na.trlumhypophosphlt
illsnng d&rf nach viertelstlindlgem Erhitzen 1m sledenden Wasserbad kelne dunklere Farbung annehmen (Arsen
verblndungen). 
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Arzneistoffe, die wahrend des I. Druckes des Werkes in den Verkehr 
gekommen sind. 

Abasin (I. G. FARBENINDUSTRIE LEvERKusEN) ist Acetyldiiithylbromacetylcarbamid, 
die Acetylverbindung des Adalins (s. Bd. I, S.802), (C2Hs)2CBr. CO·NH·CO·NH· OC.CH3 • 

Mol.-Gew_ 279. 
Eigenschajten. WeiBes Kristallpulver, Smp. 109°, geruchlos, Geschmack etwas 

bitter. Schwer loslich in Wasser, leicht loslich in Alkohol und Essigather. 
Erkennung. Beim Erhitzen am ausgegliihten Kupferdraht gibt es eine griine Flam

menfarbung. Wird 1 g Abasin mit 10 ccm Natronlauge erhitzt, so tritt der Geruch des Am
moniaks auf. Wird die Halfte der alkalis chen Fliissigkeit mit Salpetersaure angesauert und 
mit SilbernitratlOsung versetzt, so entsteht ein Niederschlag von Silberbromid. Die andere 
Halfte der alkalis chen Fliissigkeit gibt nach dem Ansauern mit Schwefelsaure und Zusatz 
von Weingeist beim Erhitzen den Geruch des Essigathers. 

Prilfung. Werden 0,2 g Abasin mit 10 ccm Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat 
Lackmuspapier nicht roten und durch Bariumnitratlosung nicht verandert werden. Beim 
Verbrennen darf es hochstens 0,1 g Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Ais Schlafmittel zu 0,25-0,5 is dreimal taglich. 

Acidolamin Agfa (I. G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGES. F. ANILINFABRIKATION, Berlin). 
Pastillen mit je 0,3 g Hexamethylentetramin und 0,8 g Betainhydrochlorid (s. 
Acidol, Bd. I, S. 111). WeiBe, in Wasser losliche 1,1 g schwere Pastillen. Beim Kochen mit 
Wasser tritt Formaldehydgeruch auf. Nach "Obersattigung dieser Losung mit Natronlauge tritt 
beim erneuren Aufkochen Geruch nach Ammoniak auf. Die wasserige Losung reagiel't auf Kon
gopapier sauer und gibt bei Gegenwart von Salpetersaure mit Silbernitrat einen Niederschlag 
von Silberchlorid. 

Anwendung. Ais Harndesinficiens und Blasenantisepticum. Nicht anzuwenden bei 
Hyperaciditat. In Wasser gelOst schluckweise in einer hal ben Stunde. 

Adonigen (CHEM. PHARM. AKT.-GES. Bad Homburg) enthalt die wirksamen Stoffe von 
Adonis vernalis ohne storende Nebenstoffe. Anwendung. Als Herzmittel. 

Adsorgan (CHEM. FABRIK V. HEYDEN, Radebeul) ist eine Mischung von 40% Silargel (s. S.1389), 
10% Silber kohle (Argocar bon, s.S.1374) und 50% gezuckertem Kakao. Anwendung. 1-2Tee
!offel mehrmals taglich bei Magen- und Darminfektionen. 

Afuron (PrcOSAN, PINK u. Co., Berlin-Charlottenburg 2) enthalt Kaliumpentasulfid, K 2SS' 

zu 5% gelost in Wasser und Glycerin oder in Glycerinsalbe. Anwendung. Bei Furunkulose, 
Bartflechte und anderen Hautkrankheiten. 

Agit (CHEM. FABR. v. HEYDEN, Radebeul). "Oberzuckerte Tabletten mit Calciumsali. 
cylat, Calciumlactat und Acetylsalicylsaure. Anwendung. Bei Grippe usw. mehr· 
mals taglich 3 Tabletten. 

Alacetan (CHEM. FABR. ALBERT C. DUNG, Freiburg i. B.) ist basisches Aluminiumacetat

Jactat, CHaCH(g~)ggg>AI OR. weiBes kristallinischesPulver, Geruch schwach nachEsBigsaure, 

Geschmack siiBlich-zusammenziehend. Loslich in 2 T. Wasser. Die Losung gibt die Reaktionen 
·der Essigsaure, der Milchsaure und der Aluminiumsalze. Anwendung. Wie Aluminiumacetat
IOBung. 

Albroman (SANABO-CHINOIN, FABR. CHEM. U. PHARM. PROD., Wien I u. Ujpest) wird 
.als Isopropylbromacetylcarbamid bezeichnet. Es ist die gleiche Verbindung wieBrom
'Ural (s. Bd. I. S.255). 
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Aljodan (SANABO-CHINOIN) ist Jodathylallophanat oder Allophansaurejodathyt
ester, NH2CONH.CO·OCHgCH.J. Mol.-Gew. 258. 

Eigenschajten. WeiBes, geschmackloses Pulver, Smp. 110-192° unter Zersetzung_ 
Wenig loslich in Wasser, leichter in Weingeist. Jodgehalt 49%. 

Erkennung. Beim Erhitzen mit Natronlauge tritt der Geruch des Ammoniaks auf; 
wird die Mischung angesauert, mit Chloraminlosung versetzt und mit Chloroform geschiittelt, 
so wird dieses durch das ausgeschiedene Jod violett gefarbt. 

Anwendung. Wie andere Jodverbindungen. Einzelgabe 0,25-1,0 g, Tagesgabe 
0,75-3,0 g. 

Alucetol (GEHE u. Co., Dresden) besteht aus AluminiumacetatIactat. In Tabletten 
zu 1,0 g. An wendung. In wasseriger Losung wie Aluminiumacetatlosung. 

Anaestheform (DR. E. RITSERT, Frankfurt a. M.) ist das dijodparaphenolsulfon
saure Salz des p-Amino benzoesaureathylesters (des Anasthesins), C6HsJa(OH)SOsH. 
NH2C6H,COOC2Hs. Mol.-Gew. 574. 

Eigenschajten. WeiBes, geruchloses, schwach bitterschmeckendesPulver, Smp.225°. 
Fast unloslich in Wasser, Ather und fetten Olen, leicht los1ich in Weingeist, in 50 T. 
Glycerin. Auf der Zunge und an den Lippen erzeugt es Gefiihllosigkeit. 

Erkennung. Schmelzpunkt. Beim Erhitzen im Probierrohr entwickelt es Joddampf. 
Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Ais schmerzstillendes, zugleich antiseptisch wirkendes Mittel in 

Streupulvern, Salben, Urethralstabchen, Suppositorien und Vaginalkugeln. 

Arcanol (CHEM. FABR. VORM. E. SCHERING, Berlin) ist eine Mischung von gleiohen Teilen 
Atophan-Methylester und Aoetylsalioylsaure. In Tabletten zu 1 g. Anwendung. 
Bei Erkii.ltungskrankheiten. 

Argocarbon, Silber-Kohle (CHEM. FABR. V. HEYDEN, Radebeul) ist pflanzliohe Kohle 
mit 0,5% Silber. 

Anwendung. Ais antiseptisohes Wundstreupulver, innerlich bei Entziindungsvor
gangen im Magendarmkanal, mehrmals taglich einen TeelOffel voll in Wasser. 

Arsen-Elektroferrol (CHEM. FABR. V. HEYDEN, Radelbeul) ist eine durch elektrisohe Zer
staubung hergestellte kolloide Eisenlosung mit einem Zustaz von kolloidem Arsen. 
Eisengehalt 0,05% , Arsengehalt 0,025% . In Ampullen zu 5 com. Anwendung. 
0,2-1,0 com intravenos bei Bluterkrankungen. 

Arsen-Protoferrol, Arsen-Eisen-Tabletten Heyden (CHEM. FABR. V. HEYDEN, Rade
beul). Tabletten mit je 0,01 g kolloidem Eisen und 0,004 g kolloidem Arsen. 

Arsen-Triferrol (GEHE u. Co., Dresden) enthalt eine phosphorhaltige Arseneisen ver
bin dung der Paranuoleinsaure. Eisengehalt 0,3 % , Arsengehalt 0,002%. In Flasohe:r: 
zu 300 g. Anwendung. Ais blutbildendes Mittel und Stomaohioum. 

Artosin (C. F. BOEHRINGER u. BOHNE, Mannheim-Waldhof) ist cx-Phenylcinchonylanthr
anilsaure, CZSHS6N20a. Mol.-Gew.368. 

Darstellung. Duroh Einwirkung von Phenyloinchonins8.ureohlorid (oder 
-bromid) auf Anthranilsaure. 

Eigenscha/ten. WeiBlichgelbes krista1linisches Pulver, geschmaoklos, Smp. 226°. 
Schwer loslich in Wasser, sehr leioht lOslioh in Weingeist, Aceton und verd. Alkalilauge. 
1m Handel in Tabletten zu 0,3 g. 

Anwendung. Bei Gioht und anderen Ersoheinungen der harnsauren Diathese. 3 bis 
6 mal taglich 1 Tablette. 

Asuntol (I. G. FARBENINDUSTRIE HOECHST) ist ein dem Naganol (so S. 1384) in seiner che
misohen Zusammensetzung nahestehendes Praparat. WeiBes geruch- und gesohmaokloses Pulver. 
Anwendung. In der Tierheilkunde gegen Hamoglobinurie der Rinder. 

Atophanyl. (CHEM. FABR. VORM. E. SOHERING, Berlin) ist eine Losung, die 10% Ato
phannatrium und 100/ 0 Natriumsalicylat enthalt. Anwendung. Intravenos und in
tramuskular bei rheumatischen Erkrankungen. Der Losung fiir die intramuskulare An
wendung ist eine Ampulle mit Novooainlosung beigegeben. 

Atoxatropin ist eine neue Bezeiohnung fur Novatropit (s. S. 1385). 
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Auligen (c. F. BOEHRINGER und SOHNE, Mannheim. Waldhof) ist Bisiihylxanihogen, 
CzH50. C. S - S.C.OCaHs oder CaS,(OCzH 5)g MIG 332 I W unl" Ii h Pul S S ' 0.- ew. . n asser os c es ver, 

loslich in 50 T. Weingeist, leicht losIich in Ather und in fetten Olen. Smp.280- Anwendung. In 
Salben mit 2---6% und anderen Zubereitungen gegen Hautkrankheiten. 

Aurocollargol, GoldsilberUisung Heyden (CHEM. FABR. V" HEYDEN, Radebeul), ist eine 
durch elektrische Zerstaubung hergestellte Losung von kolloidem Gold und kolloidem Sil
ber. Goldgehalt 0,006%, Silbergehalt 0,06%. In Ampullen zu 5, 10 und 20 ccm. Anwen
dung. Intravenos 5-10 ccm (bis 20 ccm) bei septischen Erkrankungen. 

Aurophos (I. G. FARBENINDUSTRIE L. CASSELA, Frankfurt a. M.) ist eine Natrium-Gold
verbindung einer aminoarylphosphinigen Saure und der Thioschwefelsaure. 1m Handel in 
sterilen Losungen mit einem Gehalt von 0,1% , 0,25%, 0,5%, 1,0%' 2,0% und 2,5% der 
25% Gold enthaltenden Verbindung. 

Anwendung. Bei Tuberkulose, Lupus, Psoriasis, intravenos in steigenden Gaben 
von 0,001-0,l. 

Avertin (I. G. FARBENINDUSTRIE, Elberfeld) ist Tribromiihylalkobol, CBraCHgOH. Mol.
Gew.273. 

Eigenschajten. Farblose Kristaile, Smp.79-800. In Wasser von 35--40° unzersetzt 
loslich; beim Erhitzen auf erhebIich hohere Warmegrade tritt Abspaltung von Bromwasserstoff 
und Bildung von Dibromacetaldehyd ein. 1m Licht und in weingeistiger Losung tritt ebenfalls 
Zersetzung ein. 

Anwendung. Als Rectalnarcoticum, als Einlauf zu 0,1 g auf 1 kg Korpergewicht. Bei 
der Herstellung der Losung ist Zersetzung durch hoheres Erhitzen unbedingt zu ver
meiden.· Die Losung soli nicht langer als 12 Stunden aufbewahrt werden. 

Betilon (AUGUSTE-VIKTORIA-ApOTHEKE, Berlin) wird bezeichnet als das Natrium
salz des Schwefelsaurehalbesters des mandelsauren Benzyls von der Formel 
COH5CHgO· OC~HC6H5 + H20 

OSOsNa 
DaTstellung. Durch Einwirkung von Schwefelsaure auf Mandelsaurebenzylester 

und '(jberflihrung der entstandenen Saure in das Natriumsalz. 
Eigenschajten. WeiJ3e geruchlose, etwas bitter schmeckende Kristallschuppen, 

loslich in Wasser, Weingeist und Aceton. Die Losungen sind neutral. 
ETkennung. Wird die wasserige Losung mit Bariumchloridlosung versetzt, so entsteht 

ein kristallinischer Niederschlag, der nach dem Umkristallisieren aus heiJ3em Wasser bei 
300 schmilzt. Beim Erwiumen mit Natronlauge tritt der Geruch des Benzylalkohols auf. 

Anwendung. Bei MenstruatiollBstorungen, Asthma, Angina pectoris. In Kapseln zu 
0,25 g drei- bis viermal taglich ~der subkutan zu 2 ccm der wasserigen Losung 1 : 10. 

Bismophanol (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist eine lO%ige Emulsion von phenyl
cinchoninsaurem Wism ut in Flaschen zu 11 ccm. 1 ccm = 0,02 g Bi. Anwendung. 
Bei Syphilis intram uskular, a uch zusammen mit Sal varsan. 

Bisuspen (CHEM. FABR. V. HEYDEN, Radebeul) ist eine Suspension von basischem 
Wismutsalicylat in 01. 1 ccm entspricht 0,06 g Wismut. Bisuspen flir Kinder enthalt 
in 1 ccm 0,012 g Wismut. Anwendung. Gegen Syphilis 0,5-1 ccm intramuskular (meist 
intraglutaal). 

Blennargon (CHEM. FABR. SCHLEIOH, Berlin) ist Kaliumsilbertbiosulfat, KaAg(SgOs)z 
+ HzO. Mo1.-Gew. 467. Gehalt an Silber rund 23%. In Tabletten mit einem Gehalt von 
je 0,1 g. In Wasser leicht lOslich. Die wasserige Losung (0,1 + 5 ccm) wird durch Natrium
sulfidlosung schwarz gefallt. Mit verd. Salzsaure gibt die Losung nur eine weiJ3liche Trii
bung durch Abscheidung von Schwefel, aber keine 'Fallung von Silberchlorid. Jodlosung 
wird entfarbt unter Abscheidung von Silberjodid. 

Aujbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Bei Gonorrhoe in Losungen 0,1 bis 0,3: 100. 

Bulbocapnin (E. MERCK, Darmstadt) ist ein Alkaloid aus Corydalisarten, C1,H190 4N 
oder ClsHla(OHla(OCHa)N. Es findet Anwendung als Hydrochlorid oder Phosphat; 
letzteres ist nur in wasseriger Losung im Handel. 

Eigenschajten. Freies Bulbocapnin ~st ein weiJ3es Pulver, Smp. 200°, unlOslich 
in Wasser, schwer lOslich in Weingeist und Ather, leicht loslich in Chloroform und verd. 
Alkalilauge. Das Hydrochlorid ist ein weiJ3es, kristallinisches Pulver, leicht lOslich in Wasser 
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und Weingeist. Die wasserige Losung dreht rechts, [OC]D20 0 etwa + 2000, bestimmt in 10/oiger 
Losung. 

Erkennung. Es lost sich in konz. Schwefelsaure mit gelbroter Farbe, die beim Erhitzen 
in Violett, Braun und Braunschwarz iibergeht. In konz. Salpetersaure lost es sich mit rot· 
brauner Farbe. Mit ERDMANNS Reagens gibt es eine Blaufarbung, mit FROHDES Reagens 
Dunkelblaufarbung. Die weingeistige Losung wird durch wenig Jodlosung griin, dann 
schwarz gefarbt. 

Anwendung. Bei Tremor verschiedener Ursache, das Hydrochlorid innerlich in Ta· 
bletten zu 0,1 g, das Phosphat in 10 0/oiger Losung subcutan zu 1 ccm. 

Cadmiol (CHEM. FABR. V. HEYDEN, Radebeul) ist eine Suspension von Cadmium· 
salicylat in 01 mit Zusatz von 0,5% Acoinbase. 1 ccm = 0,05g Cadmium. Anwendung. 
Zusammen mit Neosalvarsan gegen Syphilis. Zweimal wochentlich 0,5-1 ccm intramuskular. 

Calcium-Diuretin (KNOLL A.- G., Ludwigshafen a. Rh.) ist Theobromin-Calcium
salicylat_ 

Da'l'stellung. Durch Zusatz von Calciumchloridlosung zu einer Losung von Theo
brominnatrium und Natriumsalicylat. 

Eigenschaften. WeiJ3es Pulver, in Wasser schwer loslich. Gehalt an Theobromin 
etwa 48% , an Salicylsaure etwa 38% , an Calcium etwa II 0/0' 

E'I'kennung. Wird eine Anschiittelung von Calciumdiuretin mit Eisenchloridlosung 
versetzt, so farbt sich die Mischung violett. Das bei der Gehaltsbestimmung erhaltene Theo
bromin gibt die Murexidreaktion (s. Bd. I S. 1070). 

Pmfung. 2,0 Calcium-Diuretin werden mit 10 ccm heiJ3em Wasser angeriihrt, 
mit einigen Tr. Lackmustinktur versetzt und siedend heiJ3 mit n-Salzsaure bis zur Rotfarbung 
titriert_ Hierzu werden etwa 5,4 ccm verbraucht. Nach dem Erkalten wird mit verdiinnter 
Ammoniakfliissigkeit neutralisiert und nach 3 Stunden das ausgeschiedene Theobromin auf 
einem Goochtiegel gesammelt, dreimal mit 5 ccm Wasser gewaschen, getrocknet und gewogen. 
Sein Gewicht soIl mindestens 0,82 g betragen. 

Aufbewah'I"Ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als Diuretikum wie Theobrominnatriumsalicylat (s. Bd. I, S. 722), 

mehrmals taglich 1-2 Tabletten (0,5-1,0). 

Calcium Sandoz (SANDOZ u. CO., Niirnberg) ist gluconsaures Calcium, [CH2(OH)' CH(OH) 
. CH(OH)' CH(OH)' CH(OH)' COO]2Ca. Anwendung. In der Kalktherapie, innerlich, auch 
intramuskular, subcutan und intravenos. 

Camagol (CHEM. FABR. VORM. E. SOHERING, Berlin), Tabletten mit Calcium- und 
Magnesi umsalzen. 

Campher-Gelatinetten (KNOLL A. - G. Ludwigshafen a. Rh.) sind Tabletten aus einer 
Glycerin-Gelatinemasse, in der Campher kolloid gelost ist. Jede Tablette enthalt 0,1 g 
Campher. Die Tabletten sind mit reiner Gelatinemasse iiberzogen, so daB der Campher
gesehmack nicht hervortritt. Der Uberzug ist durch Formaldehyd fiir den Magensaft schwer 
liislich gemacht, so daB die Tabletten erst im Darm geliist werden. 

Anwendung. Als Herz- und GefaBmittel. Dreimal taglich 1-3 Stiick. Die Verab
reichung von 3 Stiick ruft eine Campherwirkung hervor, die einer Injektion von 1 ccm 
20 0/ oigem Campherol gleich ist. Campher-Papaveringelatinetten enthalten auBerdem 
noeh je 0,04 Papaverin. 

Canadrast (I. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN) ist synthetisches Hydrastininhydro
chlorid in Tabletten zu 0,025 g und in Ampullen mit 1,2 ccm einer wasserigen Losung 2: 100. 
(Vgl. Liquidrast, Bd. I, S.1493.) 

Carbo medicinal is Ingelheim (C. H. BOEHRINGER SOHN, Nieder-Ingelheim a. Rh.) 
ist im Darmsaft kolloid losliehe Kohle. Auch in Tabletten zu je 0,25 g. 

Cardiazol (KNOLL A.-G. Ludwigshafen a. Rh.) ist PentamethylentetrazoI, 
CH2 - CH2 - CH2 

I ",N - N , Mol.-Gew. 138. 
CH2 -CH2 -c( II 

"N-N 

Da'l'stellung. Durch Einwirkung von Stickstoffwasserstoffsaure auf Cyklo
h exanon unter Stickstoff- und Wasserabspaltung. 
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Eigenschaften. WeiBes kristallinisches Pulver, Smp. 56-58°. Sehr leicht los. 
lich in Wasser und den meisten organischen Losungsmitteln; die Losungen reagieren neutral. 
Die wasserigen Losungen konnen ohne Zersetzung sterilisiert werden, sie sind unbegrenzt 
halt bar. 

ETkennung. Gibt man zu einer wasserigen Cardiazollosung eine kalt gesattigte Queck. 
silberchloridlOsung im tiberschuB, so scheidet sich sofort eine Quecksilberchloridverbindung 
des Cardiazols vom Schmelzpunkt 175° kristallinisch ab; sie ist in kaltem Wasser auBerst 
schwer lOslich (1: 800), laBt sich aber aus heiBem Wasser oder Weingeist umkristallisieren. 

PTufung. Beim Erhitzen darf es hochstens 0,1% Riickstand hinterlassen. 
Anwendung. 1nnerlich sowie subcutan und intravenos, mehrmals taglich 2 Tabletten 

mit 0,05 g Cardiazol unzerkaut mit Wasser; je naoh Bedarf aIle 2-3 Stunden 1 Ampulle 
mit 0,1 g Cardiazol. Es ist indiziert fiir den Gesamtindikationsbereioh des Camphers, vor dem 
es sich durch wesentliche Vorziige, namentlich duroh schnellere Resorption, auszeichnet. 

Casbis (I. G. FARBENINDUSTBlE L. CASSELLA, Frankfurt a. M.) ist eine Suspension von nach 
besondern Verfahren dargestellten Wismuthydroxyd in saurefreiem OlivenoI. Anwendung. 
Bei allen Stadien der Lues intraglumal. 

Caseocamphol (CHEM. FABR. V. HEYDEN, Radebeul) ist eine Emulsion von Campheroi 
naoh LENZMANN. Starke I 10% , Starke II 15% Campher. In Ampullen zu 1 ccm. An
wendung. Als Excitans. 

Choleflavin (I. G. FARBENINDUSTBlE L. CASSELLA u. HOECHST) enthalt Trypaflavin, Pa· 
paverin, Podophyllin und Pfefferminzol in Pillen. Anwendung. Bei Gallenleiden. 

Cholinium chloratum medicinale Merck (E. MERCK, Darmstadt) ist synthetisch dar. 
gestelltes Choliniumchlorid, CaH1,ONCl. :Mol.-Gew.139,5. 

Eigenschaften. Lange farblose KristaIlnadeln, die an der Luft leicht zerflieBen_ 
Leioht loslich in Wasser und Weingeist. Smp.243 0• 

ETkennung. Beim Erhitzen mit Natronlauge tritt der Geruoh des Trimethylamins 
auf. Die wasserige Losung gibt mit NESSLERS Reagens einen gelben Niederschlag, mit 
Silbernitratlosung einen Niederschlag von Silberohlorid. 

Anwendung. Zur Steigerung der normalen Bewegungsformen des Verdauungskanals 
bei Magen- und Darmlahmungen, intravenose 1nfusionen von 0,6 g, gelost in 240 oom 
physiologischer N atriumohloridlosung. 

Cibalgin (GES. F. CHEM. IND., Basel, CIBA, Berlin) ist eine Misohung von 3 T. Dime
thylaminophenyldimethylpyrazolon und 1 T. Dial (s. Bd. I, S.81O) in Tabletten 
zu 0,2 g und in Lbsung mit 0,2 gin 1 com. Anwendung. Gegen Sohmerzen aIler Art. 

Coffetylin (CHEM. FABR. V. HEYDEN, Radebeul). Tabletten mit je 0,45 g Aoetylin (Ace
tylsalicylsaure) und 0,05 g Coffein. An wend ung. Als Analgetikum 2-6 Tabletten taglich. 

Compral (I. G. FARBENINDUSTBlE LEVERKUSEN) ist eine Verbindung von Voluntal 
(s. S. 891) mit Pyramidon, (CUHllON.)N{CHs). + CClaCH.O. OC.NH.. Mol.-Gew.423,7. 

Eigenschajten. WeiBes, kristallinisohes, bitter sohmeokendes Pulver. Smp.75-76° 
unloslich in Wasser, leicht loslich in Weingeist, Ather, Aceton und Essigather. 

ETkennung. Eine Ansohiittelung von 0,5 g Compral mit 1000m Wasser wird durch 
Eisenchloridlosung tief blauviolett gefarbt. Beim Erhitzen von Compral mit Natronlauge 
tritt der Geruoh des Ammoniaks auf; wird die Fliissigkeit mit Salpetersaure iibersattigt, 
so entweiohtKohlendioxyd, und die Fliissigkeit farbt sich blau; auf weiterenZusatz von Silber
nitratlosung entsteht ein Niedersohlag von Silberchlorid. 

AujbewahT'Ung. Vor Licht gesohiitzt. 
Anwendung. Als schmerzstillendes Mittel zu 0,5-1,0 g, notigenfalls mehrmals 

taglioh. 

Corodenin (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist eine wasserige Losung, die in 100 oom 0,3 g 
8-Athoxychinolin-5-sulfonsaure, neutralisiert mit 0,15g Natriumtetraborat, und 
0,02 g Suprareninhydrochlorid enthalt. Die Losung ist gelb; sie kommt in Flaschchen zu 
5 ccm in den Handel. Anwendung. Bei Augenerkrankungen, die mit starker Liohtscheu verbun
den sind, bei Filmaufnahmen zum Sohutz der Augen gegen ultraviolette Strahlen. 

Cotargit (DR. VOSWINKEL, Berlin) ·ist eine Verbindung von Cotarninhydroohlorid 
mit Eisenohlorid. Rubinrote Kristalle, Smp. 104-105°. In Wasser leioht loslioh. 

AufbewahTUng. Vorsioh tig. 
Anwendung. Als Hamostatikum. 

Hager, Handbuch IT. 87 
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Cuprex neu (E. MERCK, Darmstadt) ist eine farblose und fast geruchlose Losung einer 
organischen Kupferverbindung, die in gleicher Weise wie Cuprex (s. S. 1112) Anwendung 
findet. 

Cuprocollargol, KupfersilberUisung Heyden (CHEM. FABR. v. HEYDEN, Radebeul), ist 
eine durch elektrische Zerstaubung hergestellte Losung von kolloidem Kupfer und kol
loidem Silber. Kupfergehalt und Silbergehalt je 0,05%. Anwendung. Bei septischen 
Erkrankungen intravenos 5 bis 10 bis 20 ccm taglich oder jeden 2. Tag. 

Cyclohexanol, Hexahydrophenol, Hexalin (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz), CeHllOH. Mol.
Gew.100. 

Da'l'stellung. Durch Anlagerung von Wasserstoff an Phenol mit Hille von fein ver
teiltem Nickel als Katalysator. 

Eigenschajten. Farblose Fliissigkeit. Sdp. 160-170°, spez. Gew. etwa 0,950 
(15°). Entflammungspunkt etwa 68°. Geruch campherahnlich. In Wasser wenig lOslich. 

Anwendung. Als Losungsmittel wie Amylalkohol, besonders fiir Kunstharze und 
schwer losliehe Naturharze, wie ungesehmolzener Kopal und fiir Kautschuk. Die Ester, 
Cyclohexanolformiat (HexaUnformiat) und Cyclohexanolacetat (Hexalinacetat) werden 
wie die entspreehenden Ester des Amylalkohols als Losungsmittel fiir Nitrocellulose und 
Celluloid verwendet. 

Cyclotropin (CHEM. FABR. VORM. E. SCHERING, Berlin) ist eine wasserige Losung, die 
40% Urotropin, 16% Natriumsalieylat und 4% Coffein-Natriumsalieylat ent
hUt. Anwendung. Bei Cystitis und Pyelitis 1 Ampulle (5 ccm) intravenos. 

Decholin (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist das Natriumsalz der Dehydroeholsaure, 
C2sHssOsCOONa. 

Eigenschaften. WeiBes, amorphes Pulver, leicht lOslich in Wasser, schwerer in 
Alkohol. Die wasserige Losung ist sehwaeh alkalisch und schmeekt rein bitter. 

An'Wendung. Zur Behandlung von Erkrankungen der Leber und Gallenwege. 
Intravenos in 5 oder 20 0/ oiger Losung in die Cubitalvene. Ampullen zu je 10 eem. 

Demalgon (SANABO-CHINOIN, Wien I) solI eine Additionsverbindung aus 3 Mol. 
Dimethylaminophenyldimethylpyrazolon (Pyramidon) und 2 Mol. Bromdiathyl
acetylcarbamid (Adalin) sein. Wahrscheinlich ist es ein Schmelzgemisch von Pyramidon 
und Adalin, dessen gelbliehe Farbe auf eine dureh Oxydation erfolgte Zersetzung eines 
Teils des Pyramidons zuriickzufiihren ist. Anwend ung. Als Analgetikum. 

Desencin (I. G. FARBENINDUSTRIE HOCHST) ist p-Jodllthoxy-benzoesBurebenzylester, 
JC2H,OC6H,COOCHaCeH5' mit einem Zusatz von 5% Pseudosulfimidbenzoesl1ureazid, 
C6H,SOsNCNs· 

Eigenschajten. WeiBes, fein kristallinisches Pulver, fast unloslich in Wasser: 
schwer lbslieh in Weingeist, leichter in Ather, leieht in Chloroform und heiBem Weingeist. 
Jodgehalt 31,6%. 

E'I'kennung. Wird 0,1 g Desencin mit 10 Tr. konz. Schwefelsaure kurze Zeit im Wasser
bad erwarmt, so tritt nach dem Verdiinnen mit 5 "em Wasser auf Zusatz von Starkelosung 
Blaufarbung ein. Beim Kochen einer Misehung von 0,1 g Desencin, 5 cem verd. Schwefel
saure und 0,1 g Kaliumpermanganat tritt der Geruch nach Benzaldehyd auf. Kocht man 
0,2 g Desencin mit 5 ccm n-Kalilauge 1 Minute lang und filtriert nach dem Erkalten, so 
wird das mit verd. Salzsaure schwach angesauerte Filtrat durch 1 Tr. Eisenehloridlosung 
rot gefarbt. Fiigt man weiter 1 ccm konz. Wasserstoffsuperoxydlosung hinzu, kocht auf 
und versetzt die Misehung, sobald die Gasentwicklung nachgelassen hat, mit einigen Tr. 
Bariumchloridlosung, so entsteht eine weiBe Triibung. 

Prifung. Die Losung von 0,5 Desencin in 5 ccm heiBem Weingeist muB klar sein 
und darf angefeuchtetes Lackmuspapier nicht verandern. - 1 g Desencin wird mit 20 ccm 
Wasser geschiittelt. Je 5 ccm des Filtrats diirfen durch 3 Tr. Natriumsulfidlosung (Schwer
metalle), durch Bariumchloridlosung (Sulfate) und durch SilbernitratlOsung (Chloride) 
nicht verandert werden. - Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinter· 
lassen. 

An'Wendung. Bei sog. essentieller Hypertonie, also einer Reihe verschiedener Zu
stande, die sich durch die Natur und die Lokalisation des tonisierenden Reizetl von einander 
unterscheiden. Aber auch bei den zentralen Hypertensionen und bei den peripheren Druck
steigerungen Bowie bei sekundaren und genuinen Schrumpfnieren mit hohen Druckwerten 
kann es ohne Gefahr versucht werden. Gaben: 0,25--0,5 g zwei- bis dreimal taglich. 
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Digitalispraparate. 
Digiclarin (SANABO-CHINOIN, Wien I) ist ellle Digitaliszubereitung, die aIle wirk

samen Bestandteile der Fingerhutblatter enthalten solI. 
Digitaletten (CHEM. FABR. ZYMA, Erlangen) sind mit Hefe und Hefeextrakt her

gestellte Tabletten, die je 0,05 g Fingerhutblatterpulver (titriert) enthalten. 
Digotin (GEHE u. Co., Dresden) ist eine Losung von reinem Digitoxin:das nach 

dem Verfahren von KILIANI gewonnen und in eine losliche Form iibergefuhrt ist. In Fla
schen zu 7,5 und 15 ccm, in Ampullen zu 1,1 ccm. auch in Tabletten. 

Digitalis-Exclud-Zapfchen (DR. RUD. REISS, Berlin NW 87) sollen samtliche 
Digitalisglykoside in reinster Form enthalten und angewandt werden, wenn innere oder 
intramuskulare Anwendung von Digitalispraparaten nicht moglich ist. Ein Zapfchen ent
spricht 0,075 g FoI. Digitalis. 

Gitapurin (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist ein Fingerhutblatterpraparat, das die 
wirksamen Glykoside der Gitalin- und Digitaleinfraktion unverandert enthalt, aber frei 
ist von Digitonin und nur Spuren von Digitoxin enthaIt. 1m Handel in Tabletten und in 
Losung in Ampullen. 

Liquidigit (LABORATORIUM KosA, Hofgeismar) ist eine fliissige Digitaliszubereitung, 
iiber deren Zusammensetzung nichts Naheres bekannt ist. 

Pandigal (P. BEIERSDORF u. Co. A.-G., Hamburg) ist ein nach Patenten von Prof. 
Mannich-Frankfurt hergestelltes Praparat. Es enthaIt die gesamten Glykoside der Fingerhut
blatter, ist frei von Saponinen und Ballaststoffen und biologisch eingestellt. 1m Handel in 
Tabletten und Losung, 10-12 Tabletten oder 5-6 ccm Losung = 1 g Folia Digitalis titrata. 

Verodigen (C. F. BOEHRINGER u. BOHNE, Mannheim-Waldhof) kommt auch in einer 
Verreibung mit Milchzucker, 1: 125 in den Handel. 1 g der Verreibung = 1 g Folia 
Digitalis, vgI. Bd. I, S. 1182. 

Dilaudid (KNOLL A. - G., Ludwigshafen a. Rh.) ist Dihydromorphinonhydrochlorid, 
C17H190sN.HCI. MoI.-Gew. 321,5. Morphinon ist ein Oxydationsprodukt des Morphins, 
in dem die CHOH-Gruppe zur Ketongruppe oxydiert ist. Dihydromorphinon ist das 
entsprechende Oxydationsprodukt des Dihydromorphins. 

Eigenschaften. WeiJ3es, kristallinisches Pulver, loslich in Wasser und Weingeist. 
unloslich in Ather. 

Erkennung. Wird die wasserige Losung mit Ammoniakfliissigkeit versetzt, so scheidet 
sich Dihydromorphinon kristallinisch aus, das nach dem Auswaschen und Trocknen bei 
259-260° schmilzt. Mit Silbernitratlosung gibt die mit Salpetersaure angesauerte Losung 
von Dilaudid einen Niederschlag von Silberchlorid. 

Priifung. 0,02 g Dilaudid miissen sich in 5 ccm konz. Schwefelsaure ohne Farbung 
losen; die Losung darf sich nach Zusatz von 1 Tr. Eiaenchloridlosung beim gelindenErwarmen 
nicht blau farben (Morphin). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Morphin; es wirkt mindestens dreimal so stark wie dieses. Anfangs

gabe 1,25 mg (1/2 Tablette); spater 2-2,5 mg. Auch mit Scopolaminzusatz (in Ampullen). 

Diocain (GES. F. CHEM. IND., Basel, CIBA, Berlin) ist p-Dialloxyathenyldiphenylamidin
hydrochlorid, 

,j"N ·C6H40.CH2 ·CH: CHa 
CH3~ + HCl. Mol.-Gew.359,5. 

"NH. C6H,O· CHa' CH: CHa 

Eigenschajten,Erkennung undPriifung. Kleine, far blose KristaIle, Sm p.152--153 o. 
Schwer loslich in kaltem Wasser (2: 100), leichter in heiJ3em Wasser und in Weingeist, un
lOslich in Ather. Die wasserige Losung ist neutral oder ganz schwach alkaliach. Alkalien 
oder Ammoniak acheiden aua der Loaung die freie Base ab, die nach dem UmkristalIisieren 
aus absolutem Alkohol bei 85-860 schmilzt. Die wasserige Losung gibt mit Silbernitrat
losung eine Fallung von Silberchlorid. Wird die wasserige Losung mit Kaliumpermanganat
lOsung versetzt, so wird diese unter Abscheidung eines braunen Niederschlages entfarbt. 
Eine Mischung der wasaerigen Losung mit Bromwasser wird bald farblos (Unterschied von 
Holocain). 0,1 g Diocain darf beim Verbrennen keinen Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. V orsich tig. 

Anwendung. Ais Anasthesierungsmittel in der Augenheilkunde in wasseriger Lo
sung 2: 100. Die Losung kann auch mit Suprarenin versetzt werden. 

87* 
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Dommopon (SANABO-CHINOIN, WienI) iet ein dem Pantopon li.hnlichee Opiumalkaloid
praparat. 

Dormalgin (J. D. RIEDEL, A.-G., Berlin-Britz) iet eine Verbindung (Schmelzgemisch 1) 
von Butylbrompropenylmalonylcarbamid, 

C,HXO-NH" 
/CO (vg1. Pernocton, S.1386) 

CaH,B O-NH 
und Dimethylaminodimethylphenylpyrazolon (Pyramidon). 

Eigenschaften. Feines, gelbliches Pulver, Geechmack bitter. Schwer ltielich in 
Wasser, leicht loslich in Weingeist und Ather. 

Erkennung. Eine Anschiittelung von 0,5 g Dormalgin mit 10 ccm Wasser wird durch 
EisenchloridlOsung veiIchenblau gefii.rbt. Am ausgegliihten Kupferdraht erhitzt fii.rbt es 
die Flamme griin. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als schmerzstillendes Mittel innerlich, rektal und intramuskulli.r. Ee iet 

in Tabletten, Stuhlzii.pfchen und Losung im Handel. 

Eldoform (I. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN) iet eine Verbindung von Gerb
sii.ure mit Hefe. 

Eigenschaften und Erkennung. Graubrii.unliches, amorphes Pulver, geruchlos, 
fast geschmacklos, in Wasser und verdiinnter Sii.ure kaum lOslich, in alkalihaltigem Wasser 
teilweise loslich. Beim Erhitzen auf dem Platinblech tritt der Geruch nach verbrennendem 
EiweiLl auf. Das Filtrat der Wii.sserigen Anschiittelung fli.rbt eich auf Zusatz von Eieenchlorid
losung blauschwarz. 

Anwendung. Ais Darmadstringens, besonders auch bei Darmerkrankungen der 
Sauglinge und Kinder. 0,5-1,0 g drei- bis viermal tii.glich. Es passiert den Magen unver
li.ndert und wird erst im alkalischen Darmsaft zerlegt. 0,5-1,0 g als Einzelgabe. 

Embial (E. MERCK, Darmstadt) ist eine Losung einer organischen Wismutverbin
dung in 01. 1 ccm der Losung enthli.lt 0,07 g Bi. 

Anwendung. Gegen Syphilis, intramuskulli.r aHe 3-4 Tage 1 ccm. 12-20 Injek
Honen im ganzen. Bei Sii.uglingen wird Embial mit 1 % Bi angewandt. 

Ephedrin Merck (E. MEROK, Darmstadt) ist synthetiech dargestelltes Ephedrinhydro
chlorid (vgl. Bd. I, S. 1206), CSH 6CH{OH)CH{NHCHa)CHa·HC1. Mol.-Gew.201,5. 

Erkennung. Die wii.sserige Losung (0,1 g + 10 ccm) gibt nach dem Ansauern mit 
Salpetersaure mit SilbernitratlOsung einen Niederschlag von Silberchlorid. Wird die wii.sse
rige Losung (0,5 g + 20 ccm) mit 0,5 ccm Kaliumferricyanidlosung und mit Natronlauge 
versetzt, so tritt der Geruch des Benzaldehyds auf. 

Anwendung. Innerlich und subcutan bei Asthma. bronchiale, zu 0,025-0,05-0,1 g 
oder 1 ccm der Losung 5: 100. Die Wirkung gleicht teilweise der des Adrenaline. 

Ephetonin (E. MERCK, Darmstadt) ist Phenylmethylaminopropanolhydrochlorld oder 
inaktives Ephedrin, CSH 6CH{OH)CH{CHa)NHCHs ·HCl. Mol.-Gew.201,5. 

Eigenschajten. WeiLles kristallinisches Pulver, Smp. 186-188°, loslich in 2 T. Wasser, 
in etwa 40 T. Weingeist. Die wli.sserige Losung ist gegen Lackmus neutral. 

Erkennung. Die wii.sserige Losung (0,2g + 1 ccm) gibt nach Zusatz von Natronlauge 
durch Abscheidung der Base erst eine milchige Triibung, dann Abscheidung von oIigen 
Tropfen, die bald kristallinisch erstarren. Die iiber Schwefelsii.ure getrockneten Kristalle 
schmelzen bei 76-78°. Wird die wll.sserige Losung (0,2 g + 1 ccm) mit Natronlauge und lccm 
KaIiumferricyanidlosung versetzt, so tritt der Geruch des Benzaldehyds auf. - Wird die 
wasserige Losung (0,2 g + 8 ccm) mit 1 Tr. Kupfersulfatltisung (2%ig) und etwas Natron
lauge versetzt, so tritt eine violette FlI.rbung ein, die beim Schiitteln mit Ather zum Teil 
in diesen iibergeht. - Die mit Salpetersii.ure angeeii.uerte Losung (0,2 g + 5 ccm) gibt mit 
Silbernitratlosung einen Niederschlag von Silberchlorid. 

Pmfung. Die wii.sserige Losung (0,2 g + 1 ccm) darf durch Ammoniakfliissigkeit 
und durch Natriumcarbonatlosung nicht getriibt werden. - 0,02 g Ephetonin muLl eich in 
1 ccm konz. Schwefelsaure ohne Farbung losen. - Die wli.sserige Losung (0,2 g + 5 ccm) 
darf nach Zueatz von Salzsll.ure durch Bariumchloridlosung nicht verll.ndert werden (Sulfate). 
- Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsich tig. 
Anwendung. Wie Ephedrin (Asthma, Hypertonie). 
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Eucalyptosan (CHEM. FABR. V. HEYDEN, Radebeul) ist eine Emulsion von Euca
lyptusol (25%) mit Caseosan (s. Bd. I, S. 868) nach LENZMANN. In Ampullen zu 1 ccm. 

Anwendung. Bei chronischen Bronchitiden, eiterigen und putriden Prozessen 
der Bronchien oder Lunge, intravenos 0,4-0,8 ccm. 

Eufin (C. F. BOEHRINGER u. SOHNE, Mannheim-Waldhof) ist Kohiensaurediiithyiester 
CO(OC2H 5)2' Mol.-Gew. U8. 

Darstellung. Durch Einwirkung vonChlorkohlensaureathylester, ClCOOC2H 5, 

auf Athylalkohol in Gegenwart von Dialkylanilin. 
Eigenschaften. Farblose, leicht fliichtige Fliissigkeit, spez. Gew. 0,976, Sdp. 126°. 

Schwer IBslich in Wasser, mischbar mit fetten Olen. 
Priifung. Schiittelt man in einem mit konz. Schwefelsaure gereinigtem Glas 

5 ccm Eufin mit 5 ccm konz. Schwefelsaure erne halbe Stunde lang haufig durch, so dad 
hochstens eine schwach gelbe Farbung auftreten (fremde organische Stoffel. Schiittelt man 
20 ccm Eufin in einem Scheidetrichter mit 10 ccm Wasser eine Minute lang, so dad das durch 
ein angefeuchtetes Filter abfiltrierte Wasser blaues Lackmuspapier nur schwach roten und 
durch Silbernitratlosung nicht verandert werden (Salzsaure). 

Anwendung. Als Anasthetikum in der Zahnheilkunde. Als Schnupfenmittel, wobei 
die Dampfe in die Nase gezogen werden oder ein mit Eufin getranktes Wattebauschchen 
moglichst hoch in die Nase geschoben wird. 

Fermentdiagnostikum (1. G. FARBENINDUSTRIE KALIE u. Co., Biebrich a. Rh.) ist eine LB
sung von Glycyltryptophan. Es dient zur Diagnose des Magencarcinoms. Diese Anwendung 
beruht auf der Feststellung eines nur bei Carcinom im Magensaft vorkommenden Fermentes, das 
Glycyltryptophan spaltet. Das abgespaltete Tryptophan wird in dem ausgeheberten Magensaft 
durch eine Probe mit Bromdampf nachgewiesen. Es kommt in den Handel in Flaschchen, deren 
1nhalt fiir eine Probe ausreicht. Jedem Flaschchen ist eine Gebrauchsanweisung beigegeben. 

Gardan (1. G. FARBENINDUSTRIE HOECHST) ist eine Mischung von 60,3% Novalgin (s. Ed. II, 
S. 528) und 39,7% Pyramidon in Tabletten zu 0,5 g. Anwendung. Als Antipyretikum, Anal
getikum und Antirheumatikum 3 bis 4mal taglich eine Tablette wenn Schmerzen auftreten. 

Germanin (I. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN) oder BAYER 205 ist das Natriumsalz 
einer Car bamid-di-m-amino benzol-m -amino-p-methy I benzoyl-l-naph thy lamino-
4,6,8-trisulfonsaure. 

Eigenschaften. WeiBes, lockeres Pulver, leicht lOslich in Wasser. 
Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Bei Trypanosomen-Erkrankungen. Intravenos und subcutan in 10%iger 

Losung. Zur Herstellung der Losung streut man das Pulver auf die Oberflache des Wassers, urn 
Klumpenbildung zu vermeiden. Die Losungen konnen im Wasserbad ohne Nachteil kurze Zeit 
sterilisiert werden, oder man stellt sie mit sterilem Wasser her. Sie sind langere Zeit haltbar, 
doch werden sie besser jeweils frisch hergestellt. 

G1ysanin (CHEM. FABR. VORM. E. SCHERING, Berlin) ist ein nach besonderem Verfahren 
gereinigtes Glycerin. An wen dun g. Ais unspezifischer Reizkorper. 

Gyneclorina (CHEM. FABR. V. HEYDEN, Radebeul). Parfiimierte Tabletten aus Chlora
min (s. S. 1316). 

Hexeton (1. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN) ist ein 3-Methyl-5-isopropyl-
2-cyclohexenon, 

CH-CO 

CHaC< )CH2 Mol.-Gew.152, 

CH2-CH-CsH 7 

gelost in Natriumsalicylatlosung. Anwendung. Intravenos wie Campher 1 ccm, sub
kutan 2 ccm. 

Icterosan (CHEM. FABR. VORM. E. SOHERING, Berlin) ist eine wasserige 10%ige 
Losung von Atophannatrium mit einem Zusatz von 0,16% {J-Eucain in Ampullen. 
Anwendung. Intravenos und intramuskular bei ikterischen Erkrankungen. 

Imetal ,(1. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN) ist ein Tierheilmittel gegen Maujre in jeder 
Form. Uber die Zusammensetzung werden keine .Angaben gemacht. Es kommt in Form 
einer Salbe in den Handel. 
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Isacen (F. HOFFMANN-LA ROCHE u. CO., Basel) ist DiacetylbisoxyphenyIisatin, 
C = (CaH,O· COCHa)2 

CeH,< )CO Mol.·Gew. 401. 

NH 

WeiBes kristallinisches Pulver, Smp. 242°. 1m Handel in Kornern, die 0,005g Isaoen 
enthalten. Anwendung. Als Abfiihrmittel zu 2-3 Kornern. 

Jod-Elarsontabletten (I. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN) sind Tabletten mit je 
0,0041 g Elarson (s. Bd. I, S. 580) = 0,5 mg As und 0,065 g Kali umj odid. 

Aufbewah7'ung. Vorsichtig. 
Anwendung. Gegen Skrophulose, exsudative Diathese, Hilusdriisen.Tuberkulose, 

chronische Neuralgie, Arteriosklerose, Struma, Bronchialasthma. Erwachsene 3mal taglich 
1-3 Tabletten, Kinder 3mal tiglich 1-2 Tabletten in steigenden und fallenden Dosen. 

Jodipin 40% (E. MERCK, Darmstadt) ist jodiertes Sesamol mit einem Gehalt 
von 40% Jod (vgl. Bd. I, S.1553). 

Eigenschaften. Braunllch gelbes 01, spez. Gew. 1,370-1,372. 
Pmfung. Eine Losung von 1 ccm Jodipin in 10 ccm Chloroform solI nach Zusatz 

von einigen Tropfen Phenolphthaleinlosung durch einen Tropfen 1/IO•n.Kalilauge gerotet 
werden. Werden 5 ccm Jodipin mit 25 ccm Petrolather geschiittelt, so darf keine Triibung 
eintreten. Geha1tsbestimmung s. Bd. I, S.1553. 

Anwendung. Zur subcutanen Jodinjektionsbehandlung der Syphilis und zur ront
genographischen Darstellung der Bronchien, des Riickenmarkkanals, der Harnwege und der 
Blase. 

Jodisan (I. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN) ist eine 20%ige wasserige LOsung von 
Hexamethyldiaminoisopropanoldijodid, (CHs)aJN. CHs· CH(OH). CH •. N J(CHs)s. Mol.· 
Gew.430. 

Da7'sfellung. Durch Umsetzen von Dichlorhydrin, CH1Cl.CH(OH).CH2Cl, mit 
Dimethylamin entsteht Tetramethyldiaminoisopropanol, (CHs).NCHz·CH(OH). 
CHaN(CHs).' an das Methyljodid angelagert wird. 

E7'kennung und Pmfung. Wird die wasserige Losung mit Salzsaure und Chlor· 
aminlosung versetzt und mit Chloroform geschiittelt, so wird letzteres durch das abgeschie. 
dene Jod violett gefarbt. - Die Losung gibt mit Bleiacetatlosung einen gelben Niederschlag 
von Bleijodid, mit PikrinsaurelOsung einen gelben Niederschlag, der aus dem Pikrat der Base 
besteht. - Die wasserige Losung darf Lackmuspapier nicht verll.ndern und durch Barium· 
nitratlosung (Sulfate) und Natriumsulfidlosung (Schwermetalle) nicht verandert werden. 

Anwendung. Zur parenteralen Jodtherapie und in allen Fallen, in denen innerliche 
Jodanwendung nicht angezeigt ist. Subkutan, intramuskul1l.r und intravenos. 1 ccm der 
Losung = 0,118 g Jod. 

Kohle-Compretten M. B. K. (E. MERCK, Darmstadt, C. F. BOEHRINGER u. BOHNE, 
Mannheim-Waldhof und KNOLL A.- G., Ludwigshafen) enthalten je 0,25 g, versilberte 
Kohle.Compretten je 0,1 g Carbo medicinalis MERCK. 

Kohle-Granulat Merck (E. MERCK, Darmstadt) ist Carbo medicinalis MERCK 
in gekornter Form. Anwendung. Wie gepulverte medizinische Kohle, 'besonders bei Magen. 
und Darmerkrankungen und Vergiftungen. 

Kohle-Granulat-Stibe ist Kohlegranulat in gepreBter Form fiir veterinll.rmedizi
nische Zwecke bei Retentio secundinarum, Metritis, Fluor albus. 

Kresival (I. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN) ist ein Sirup, der 6% kresolsulfon
saures Calcium enthalt. 

Eigenschajten. Hellbraune, klare, aromatisierte, sirupartige, in jedem Verh1l.ltnis mit 
Wasser mischbare Fliissigkeit. 

E7'kennung und pmfung. Mit Eisenchloridlosung entsteht eine intensive Blauf1l.rbung, 
mit Ammoniumoxalatlosung eine starke weiBe Fallung. 

Die Fliissigkeit muB klar sein, aromatisch schmeoken und darf keinen Geruoh oder Ge
schmack nach freiem Kresol zeigen. 

Mit verd. Schwefelsll.ure darf keine, mit Bariumnitrat nur eine schwache Triibung auftreten. 
Anwendung. Bei Influenza, Bronchitis, Pneumonie, Tuberkulose, Grippe und 

postgripposen Katarrhen, ferner bei exsudativer Diathese der Kinder. Mehrmals tiglioh 
1/.-1 EBlOffel (Kindern 1/2-1 Teeloffel). 
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Luminaletten (I. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN und E. MERCK, Darmstadt) sind 
Luminaltabletten zu 0,015 g Luminal. (Luminal s. Bd. I, S.810). Anwendung: bei 
chronisch spastischen Zustanden, Asthma bronchiale, Angina pectoris, Migrane. 

Menthol synthetisch (SCHIMMEL u. Co., Miltitz bei Leipzig) wird aus einem Bestandteil 
eines nicht angegebenen atherischen Oles dargestellt. 1m Gegensatz zu dem aus Thymol oder aus 
dem in vielen Eucalyptusiilen vorkommenden Piperiton, C1oH1SO, synthetisch dargestellten 
inaktivem Menthol ist das neue synthetische Menthol linksdrehend, wenn auch schwacher als das 
naturliche Menthol. Der Schmelzpunkt des synthetischen Menthols liegt um 350, er ist also nied
riger als der des natiirlichen Menthols (43-44°). 1m Geruch und Aussehen ist das neue synthe
tische Menthol von dem natiirlichen kaum zu unterscheiden. Die pharmakologische Unter
suchung hat ergeben, daB das synthetische Menthol keine schadlicheren Wirkungen hat als das 
natiirliche. 

Mercutin (CHEM. FABR. VORM. E. SCHERING, Berlin) ist eine innige Verreibung von 
Quecksilber mit Talkpulver mit einem Gehalt von 10% und 50% Quecksilber in 
Packungen von 8 und 4 g. Anwendung. Wie graue Quecksilbersalbe. 

Mesurol (I. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN) ist eine 20%ige, mit Olivenol hergestellte 
Emulsion des basischen Wismutsalzes eines Dioxybenzoesauremethyl
athers (einer Guajakolcarbonsaure), CsH 3(OCHa)(OH)COOBiO [1, 2, 3]. Mol.-Gew. 391,1. 

Darstellung. Durch Erhitzen von Guajakolcarbonsaure, CaHa(OCH3)(OH) 
COOH [1, 2, 3] mit Wismuthydroxyd. 

Eigenschaften und Erkennung. Das Wismutsalz kann nach dem Verdiinnen des 
Oles mit Ather abfiltriert werden. Nach dem Auswaschen mit Ather und Trocknen ist es ein 
gelblich graues Pulver, unloslich in Wasser und organischen Losungsmitteln. Der Wismutgehalt 
betragt 54%, In Wasser aufgeschlammt wird es durch Natriumsulfidlosung schwarz gefarbt. 
Kocht man das Wismutsalz mit n-Natronlauge, filtriert und versetzt das Filtrat mit verd. 
Salzsaure, so scheidet sich die Monomethyldioxybenzoesaure (Guajakolcarbonsaure) kristallinisch 
aus, Smp. 152°. 

Anwendung. Als Antisyphilitikum l/a-1 ccm intramuskular. 

Methylhexalin (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz) ist ein Gemisch der drei isomeren Methyl
cyclohexanole oder Hexahydrokresole, CSH lO(CH3)OH. Mol.-Gew. 114. Hexalin s. S.1378. 

Darstellung. Durch Anlagerung von Wasserstoff an die Kresole. 
Eigenschaften. Farblose Fliissigkeit, Sdp. zwischen 165 und 185°. 1m iibrigen 

ist es dem Cyclohexanol sehr ahnlich. 
Anwendung. Wie Cyclohexanol, besonders auch als Zusatz zu Seifen, Fleckenentfer

nungsmitteln, Schuhcremen, Bohnermassen. 

Mitigal (I. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN) ist Dimethylthianthren oder Dimethyl
diphenylendisulfid, CHS,C6H3,S2,C6Hs·CH3' Mol.-Gew. 244. 

Darstellung. Aus Toluol durch Erhitzen mit Schwefel und Aluminiumchlorid. 
Eigenschaften. Zahes, gelbes, fast geruchloses 01. Sdp. 150-230° ~ei 5 mm 

Druck. Unloslich in Wasser, verd. Sauren und Alkalilauge, loslich in absolutem Alkohol, 
Aceton und Chloroform. 

Erkennung. Unterschichtet man Mitigal mit konz. Schwefelsaure, die mit etwas Sal
petersaure versetzt ist, so farbt sich die Saure violett; beim Erhitzen der Mischung tritt der 
Geruch des Schwefeldioxyds auf. 

Anwendung. Bei allen parasitaren Hautkrankheiten, besonders Scabies und bei 
Ekzemen. 

Myo-Salvarsan (I. G. FARBENINDUSTRIE HOECHST) 1st das Natriumsalz der m-Diamino
p-dioxyarseno benzoldimethansulfonsaure, C12H100aAsaNa· (CHaSOaNa)2' 

Darstellung. Durch Einwirkung von Formaldehydbisulfit-Natrium auf m-Diamino-p
dioxyarsenobenzol. 

Eigenschaften und Brkennung. Gelbes Pulver, leicht loslich in Wasser, unloslich 
in Alkohol undAther. Arsengehalt 18,5-19,5%. Die wasserige Losung ist gelb und rotet Lackmus
papier. Die wasserige Losung (0,1 g + 5 ccm) gibt nach Zusatz von 5 Tr. Salzsaure (25%) beim 
Erwarmen einen gelben Niederschlag, der sich beim Aufkochen wieder lost. Die dabei entweichenden 
Dampfe blauen Kaliumjodatstarkepapier voriibergehend. - 10 Tr. der erkalteten, wieder ge
triibten Fliissigkeit farben 5 ccm einer frisch bereiteten O,l% igen Losung von Phoroglucin in 
n-Kalilauge braunlichrot. - Verdiinnt man weitere 10 Tr. der Fliissigkeit mit 5 ccm Wasser, 
setzt 5 Tr. Natriumnitritlosung und iiberschiissige verd. Natronlauge hinzu, so entsteht eine tief 
rote Farbung. - Wird eine Mischung aus 1 ccm der Myo-Salvarsanlosung, 2 ccm konz. Schwefel-
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siture, 1 Tr. Ferrosul£atlosung (1: 10) und 10 Tr. konz. Wasserstoffsuperoxydlosung bis zur leb
haften Gasentwicklung erwarmt, so tritt in kurzer Zeit nahezu vollstandige Entfarbung ein; 
nach dem Verdiinnen mit dem gleichen Raumteil Wasser entsteht auf Zusatz von Zinnchloriir
Wsung allmahlich ein brauner Niederschlag. 

Anwendung. Wie die iibrigen Salvarsanpraparate, besonders intramuscular und subcutan. 

Nadisan (KALLE u. Co., Biebrich a. Rh.) war ein Gemisch basischer Wismutsalze 
mit bismutylweinsaurem Natrium. C,H6 0 11NaBia. Nicht mehr im Handel. 

Naganol (I. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN) ist ein fiir die Tierheilkunde bestimmtes weniger 
reines Germanin (Bayer 205), das zur Unterscheidung von dem reinen Germanin mit einem 
roten Farbstoff versetzt ist. Feines rotliches Pulver, leicht loslich in Wasser; die Losung ist rot 
gefarbt. Anwendung. Bei Trypanosomen-Erkrankungen der Tiere. 

Necaron Ingellieim (C. H. BOEHRINGER SOHN, Niederingelheim) ist eine Verbindung 
von 1 Mol. Silberkaliumcyanid mit 1 Mol. Kaliumcholat. 

Da1'stellung. Durch Fallung einer wasserigen Losung der Komponenten mit Alkohol 
oder Aceton. 

Eigenschajten. Farbloses, kristallinisches Pulver, das schwach nach Blausaure 
riecht. Leicht loslich in Wasser, schwer lOslich in Alkohol urid Aceton, unlOslich in Ather. 

E1'kennung. Beim Ansauern der verdiinnten wasserigen Losung faUt Silbercyanid 
und Cholsaure aus (Vorsicht! Blausaureentwicklung), die durch Auskochen mit Alkohol 
getrennt werden konnen. 

P1'iijung. Bestimmung des Silbergehaltes, der sich aus der Formel zu 16,7% be
rechnet. 

Au/bewah1'ung. Vorsich tig in dicht geschlossenen Glasern. 
Anwendung. Als Antigonorrhoikum in Form von 1njektionen und 1nstillationen mit 

1: 2000 beginnend und aUmahlich auf 1: 1000 ansteigend, zu JANETschen Spiilungen 
1 : 10000. 

Neo-Reargon (C. A. F. KAHLBAUM, Berlin-Adlershof) ist eine Silberverbindung eines 
An thrachinongly kosides. 

Eigenschajten und E1'kennung. Feines rotbraunes Pulver, in Wasser mit wein
roter Farbe loslich; die Losung ist schwach alkalisch. Unloslich in Weingeist und Ather. 
Wird die wasserige Losung (0,5 g + 10 ccm) mit 1 ccm Salzsaure versetzt und erhitzt, so 
faUt Silberchlorid aus. Wird die Mischung eine halbe Stunde lang erhitzt, so reduziert das 
Filtrat Fehlingsche Losung. 

Aujbewah1'ung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Bei Gonorrhoe in Losungen von 0,5-5%, Die Losungen sind kalt her

zusteUen. 

Ninhydrin (1. G. FARBENINDUSTRIE HOCHST) ist Triketohydrindenhydrat, 
/CO",-

C6H''''-CO/C(OH)2' Mol.. Gew. 178. 

Eigenschajten. Farblose Kristalle, in Wasser und Weingeist leicht lOslich. Die 
wasserige Losung reduziert Fehlingsche Losung beim Erwarmen. 

Anwendung. Es dient nach ABDERHALDEN und H. SCHMIDT ala Reagens auf EiweiB
stoffe und deren Abbauprodukte, Peptone, Polypeptide, oc-Aminosauren, mit denen es eine Blau
farbung gibt. Zu et.wa 1 ccm der zu priifenden Losung gibt man 1-2 Tr. einer Losung von 0,1 g 
Ninhydrin in 30-40 ccm Wasser und erhitzt kurze Zeit zum Sieden; beim Abkiihlen tritt die Blau
farbung ein. Die zu priifende Losung muB neutral sein; bei Gegenwart von Sauren wird die Far
bung mehr oder weniger rotlich oder sie bleibt aus; in alkalischer Losung tritt keine Farbung ein. 
Nach ABDERHALDEN kann es auch zur Diagnose der Schwangerschaft dienen. 

Noctal (J. D. RIEDEL, Berlin.Britz) ist Isopropylbrompropenylbarbitursaure, 

CaH)c/CO-NH",-
" /CO. Mol.-Gew. 189. 

CaH,Br "CO-NH 

Eigenschajten. Farblose KristaUe, Smp. 178°, Geschmack schwach bitter. Schwer los
lich in Wasser, Chloroform und Benzol, leicht in Weingeist und Aceton. Es lost sich in verd. Alkali
lauge, Natriumcarbonatlosung und Ammoniakfliissigkeit unter Bildung von Salzen. 

E1'kennung. Am ausgegliihten Kupferdraht erhitzt farbt es die Flamme griin. Beim 
Schmelzen mit Atzkali wird Ammoniak entwickelt. Mit Natriumcarbonat versetzte Kalium
permanganatlosung wird durGlh Noctal entfarbt. 
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Priifung. Beim Schiitteln von 0,1 g Noctal mit 1 ccm Salpetersaure darf keine Fiirbung 
auftreten. Werden 0,5 g Noctal mit 10 ccm Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat durch Silber
nitratlosung nicht verandert werden. Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinter
lassen. 

Aufbewahrung. V orsich tig. 
Anwendu1lg. AlB Schlafmittel zu 0,1 g (1 Tablette), notigenfalls mehr. 

Novatropin (SANABO-CHINOIN, Wien I) ist Homatropinmethylbromid, C16HZI03N(CH3)Br. 
Mol.-Gew. 370. 

Eigenschaften. WeiBes, kristallinisches Pulver, leicht loslich in Wasser und Weingeist. 
Smp. 1800 unter Zersetzung. 

Erkennung und Priifung. Wie bei Atropinmethylbromid (Bd. I, S. 648). 
Aufbewahrung. Sehr vorsichtig. 
Anwendung. Wie Atropin und Homatropin in Einzelgaben von 0,001--0,0025-0,01 (!) g, 

Tagesgaben von 0,005-0,05 (!) g. 

Novatropit (Dr. LABOSCHIN A.-G. Berlin NW 21) ist ebenfalls Homatropinmethylbromid. 

Odylen (I. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN) ist eine Mischung von 80% Mitigal (s. S. 1383) 
und 20% Neguvon (s. S. 1037). Anwendung. In der Tierheilkunde gegen Raude und andere 
parasitare und nichtparasitare Hautkrankheiten. 

Ossophyt (C. F. BOEHRINGER u. SOHNE, Mannheim·Waldhof) ist Natriumglykokollphos
phat. Anwendung. Bei schwerheilenden Knochenbriichen werden zweimal wochentlich 5 ccm 
der 4% igen Losung in der Nahe der Bruchstelle eingespritzt. 

Pallicid (C. F. BOEHRINGER u. SOHNE, Mannheim-Waldhof) ist Natriumbismutyltartrat, 
NaOOC·CHO(BiO)·CHO(BiO)·COOBiO + 2HzO. Mol.-Gew.877. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Wismuthydroxyd auf Natriumbitartrat. 
Eigenschaften. WeiBes, fein kristallinisches Pulver, Geschmack schwach siiB, in Wasser 

loslich; die Losung ist neutral oder schwach alkalisch. 
Erkennung und Priifung. 1 g Pallicid muB sich in 10 ccm Wasser klar IOsen, die Losung 

mull auch beim Kochen klar bleiben. Wird die Losung mit viel Wasser versetzt, dem etwas Ammo
niumchlorid zugesetzt wurde, so entsteht ein weiBer Niederschlag. Die wasserige Losung gibt mit 
Calciumchloridlosung einen weiBen Niederschlag von Calciumbismutyltartrat, mit Natriumsulfid
losung einen schwarzen Niederschlag von Wismutsulfid. 

Anwendung. Bei allen Stadien der Syphilis intra venos in wasseriger Losung und intra
glutaal in oliger Suspension. - In der Veterinarmedizin dient die olige Suspension zur Behand
lung der Stuttgarter Hundeseuche. 

Pankrophorin (C. A. F. KAlILBAUM, Berlin-Adlershof) enthalt die tryptischen und lipatischen. 
Enzyme des Pankreas mit Zusatz von Diastase. Anwend ung. Bei Ernahrungsstorungen, Diinn
darmkatarrhen, Pankreaserkrankungen. Dreimal taglich 2--3 Tabletten. 

Paranoval (I. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN) ist eine Mischung von Veronalnatrium 
und wasserfreiem Dinatriumphosphat zu gleichen Teilen in Tabletten. per Zusatz von 
Natriumphosphat verdeckt den Geschmack des Veronalnatriums. 

Erkennung. Die Tabletten werden in wenig Wasser gelOst. Das mit Salpetersaure an
gesauerte Filtrat scheidet Veronal aus, das nach dem Umkristallisieren aus Alkohol durch den 
Schmelzpunkt (1910) und die fiir Veronal bekannten Reaktionen erkannt werden kann. 

Das nach dem Abfiltrieren des Veronals erhaltene salpetersaure Filtrat wird mit einer Losung 
von molybdansaurem Ammonium versetzt und erwarmt, wobei sich der gelbe Niederschlag von 
phosphormolybdansaurem Ammonium ausscheidet. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Wie Verona!' Als Schlafmittel 1 Tablette (O,5g). 

Pavon Ciba (GES. F. CHEM. IND., Basel) ist ein konzentriertes Opiumpraparat, das 
die Alkaloide im gleichen Verhaltnis enthalt wie sie im Opium vorkommen. I g Pavon = 2 g 
Opium. 

Darstellung. D. R. P. 326081. Opium wird zunachst mit Wasser und der Riickstand 
mit einer Mischung von Alkohol und Ameisensaure ausgezogen. Aus dem letzten Auszug werden 
Alkohol und iiberschiissige Ameisensaure durch Destillation unter vermindertem Druck und die 
ausgeschiedenen Harz- und Fettstoffe durch Filtrieren entfernt. Das Filtrat wird mit dem wasse
rigen Opiumauszug vereinigt und das Gemisch eingedampft. 
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Aufbewahrung. Vorsiehtig. 
Anwendung. Bei Sehmerzzustanden zu 0,02 g (= 1 Tablette oder 1 Ampulle oder 20 Tr. 

der 2%igen Losung). Grollte Einzelgabe 0,075 g, Tagesgabe 0,25 g. 

Pernocton (J. D. RIEDEL, Berlin.Britz) ist eine 10%ige wasserige Losung des Natrium· 
salzes der sec. Butyl./1.brompropenylbarbitursaure. Letztere hat di~ Formel: 

CH3CH~(CH8)CH",,- /CO - NH) 

/~ CO. 
CsH,Br CO - NH 

In Ampullen zu 2,2 cern. Anwendung. Ais injizierbares Sehlafmittel und Beruhigungsmittel. 

Phanodorm (I. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN und E. MERCK, Darmstadt) ist Cyclo. 
hexenyliithylbarbitursiiure, 

C2H5'v,/CO - NH) 
/v",,- CO. Mol.·Gew. 236. 

C6HU CO - NH 

Es unterscheidet sich vom Luminal (s. Bd. I, S. 8lO) durch Anlagerung von 4 H·atomen 
an den Benzolkern. 

Eigenschaften. Weilles, geruchloses, bitter ~?hmeckendes Pulver, Smp. 173°. Sehr 
schwer loslich in kaltem Wasser, leicht in Weingeist und Ather. Aus der Losung in heillem Wasser 
kristallisiert es in Bla ttchen. 

Erkennung. Beim Schmelzen mitXtzkali entweicht Ammoniak. Die erkaltete Schmelze 
lost sich in verd. Schwefelsaure unter Kohlendioxydentwicklung und Auftreten eines eigenartigen, 
aromatischen Geruches. 

Prilfung. 0,2 g Phanodorm miissen sich in 3 ccm verd. Natronlauge und in 3 ccm Natrium· 
carbonatlOsung klar lOsen. - Wird 1 g Phanodorm in 10 ccm Wasser geschiittelt, so darf das mit 
Salpetersaure versetzte Filtrat durch BariumnitratlOsung (Sulfate) und Silbernitratlosung (Chlo. 
ride) nicht verandert werden. - Beim Erhitzen mull es sich bis auf einen aullerst geringen Anflug 
von Kohle verfliichtigen, beim Gliihen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Ala Schlafmittel bei Agrypnien aller Art, auch bei Schlaflosigkeit und Un· 
ruhezustanden psychisch Erregter. - Ais Sedativum bei Neurasthenie, Hysterie, Erregungszu. 
stii,nden, Konvulsionen, Seekrankheit, Hyperemesis gravidarum, Tremor bei Paralysis agitans 
und multipler Sklerose. Einzelgabe: 1/2-2 Tabletten (zu 0,2 g). 

Plasmochin (1. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN und H6cHST) ist eine Alkylamino. 
6.methoxychinolinverbindung. Die Formel ist nicht angegeben. 

Eigenschaften und Erkennung. Feinkorniges gelbes, fast geschmackloses Pulver, 
in Wasser sehr schwer loslich (0,03: 100), ziemlich leicht lOslich in Weingeist. 1m Magensaft lost 
es sich unter Bildung des Hydrochlorids. 0,01 g Plasmochin gibt mit 10 ccm konz. Schwefelsaure 
aine gelbe Losung. In siedendem Wasser sintert es zusammen. 

Anwendung. Als Malariaheilmittel 3-5 mal taglich 0,02 g. Bei tropischer Malaria wird 
es zusammen mit Chinin angewandt: Plasmochin compositum in iiberzuckerten Tabletten 
mit je 0,01 g Plasmochin und 0,125 g Chinin. 

Protoferrol (CHEM. FABR. V. HEYDEN, Radebeul) ist kolloides Eisen (vgl. Bd. I, S. 1245) 
in Tabletten. 

Protargol granulatum (I. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN) ist eine gekornte Mischung von 
1 T. Protargol und 2 T. Carbamid. Es ist in Wasser sehr leicht loslich und dient zur raschen 
Herstellung von Protargollosungen. Anwendung. Wie Protargol. 

Psicain (E. MERCK, Darmstadt) ist das Bitartrat des d-Pseudo-Cocains, C17H 210,N ·C4H60 6, 

Mol.·Gew. 453. 
Nach den Forschungsergebnissen WILLSTATTERS iiber den inneren Aufbau der Cocain

molekel sind 12 Isomere des Cocains moglich: 4 linksdrehende, 4 rechtsdrehende und 4 optisch 
inaktive Formen, von denen je zwei einer N ormalreilie und einer Pseudoreilie angehoren. In ge· 
meinsamen Arbeiten der Chemischen Fabrik E. MERCK und WILLSTATTERS ist es gelungen, 6 der 
moglichen Isomeren synthetisch zu gewinnen, darunter ein rechtsdrehendes Pseudococain. 
Das saure, weinsaure Salz dieses rechtsdrehenden Pseudococains ist das Psicain. 

Eigenschaften. Weilles, kristallinisches Pulver, das sich in 4 T. Wasser, etwas schwerer 
in Alkohollost. Die wasserige Losung rotet Lackmuspapier, schmeckt bitter und bewirkt auf der 
Zunge eine langdauernde Unempfindlichkeit. Die wasserige Losung dreht rechts, [OC]D •• o = + 43°, 
bestimmt in wasseriger Losung 5 g: 100 ccm. Psicainlosungen sind beirn Erhitzen sehr bestandig 
und konnen daher durch Kochen entkeimt werden. 
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ETkennung. Die Losung von 0,1 g Psicain in 1 ccm Wasser gibt mit Salzsaure oder Sal
petersaure eine weiBe, kristallinische Fiillung. In der wasserigen, mit Salzsaure angesauerten Lo
sung (0,01 g + 1 ccm) ruft Quecksilberchloridlosung einen weiBen, schmierigen, Jodlosung einen 
braunen Niederschlag, Natronlauge eine olige Ausscheidung hervor, die in Alkohol oder Ather 
leicht loslich ist. Die Losung von 0,1 g Psicain in 0,5 ccm Wasser gibt nach Zusatz von 5 Tr. Ka
liumacetatlosung allmi!.hlich eine kristallinische Ausscheidung von Kaliumbitartrat. 

Wird 0,1 g Psicain mit 1 ccm konz. Schwefelsaure 5 Minuten lang auf etwa 1000 erwarmt, 
so tritt nach vorsichtigem Zusatz von 2 ccm Wasser der Geruch des Benzoesauremethylesters auf. 
Wird die Losung von 0,05 g Psicain.in 5 ccm Wasser mit 5 Tr. Chromsaurelosung (I : 20) versetzt, 
so entsteht durch jeden Tropfen ein gelber Niederschlag, der sich beim Umschwenken der Losung 
wieder lost; nach Zusatz von 1 ccm Salzsaure findet dauernde Ausscheidung eines gelben Nieder
schlages statt. 

Priijung. 0,1 g Psicain darf mit 1 ccm konz. Schwefelsaure keine Farbung geben. - Die 
Anschiittelung von 0,1 g Psicain mit 1 ccm Salpetersaure darf ihre weiBe Farbe nicht verandern. -
Die Losung von 0,1 g Psicain in 5 ccm Wasser und einigen Tr. verd. Schwefelsaure solI nach Zu
satz von 5 Tr. Kaliumpermanganatlosung (I : 1000) einige Minuten violett gefarbt bleiben. - Wird 
die Losung von 0,1 g Psicain in 80 ccm Wasser mit 2 ccm eines Gemisches von einem T. A=oniak
fliissigkeit und 9 T. Wasser versetzt, so darf bei ruhigem Stehen innerhalb einer Stunde keine Trii
bung entstehen. Werden alsdann die Wandungen des Glases mit einem Glasstab unter zeitweiligem 
Umschiitteln gerieben, so darf keine flockig-kristallinischeAusscheidung stattfinden, und die Fliissig. 
keit muB vollkommen klar bleiben (Unterschied von natiirlichem Cocain). Psicain darf beim Ver· 
brennen hOchstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Anwendung. Wie des Cocains, wenn dessen Ersatzpraparate wegen ungeniigender 
anasthetischer Kraft und unzureichender Tiefenwirkung nicht ausreichen, vor allem also zur 
Oberflaohen- und Schleimhautanasthesie, bei Untersuohungen und Eingriffen in der Nase, 
Rachen, Hals und Kehlkopf, ferner bei Gastroskopien, sowie bei Untersuohungen und Ein· 
griffen in die Harnrohre und Blase. Gaben im allgemeinen wie bei Cooainhydrochlorid. 

In der Rhino.Laryngologie in 5-10%iger Losung, in der Urologie in 1-2%iger Lo· 
sung, in der Ophthalmologie in 2%iger Losung, sonst in l/,-I%iger Losung. 

Amphiolen Aether cum Oleo Olivarum et Psicsin M. B. K. (E. MERCK, Darmstadt, 
C. F. BOEHRINGER u. SOHNE, Mannheim·Waldhof und KNOLL A.·G., Ludwigshafen) enthalten 
j~ 0,5 g Olivenol und Ather und 0,01 g Psicain. Anwendung. Bei Bronchitis, besonders der nach 
A thernarkosen auftretenden. 

Psicobenyl (DR. R. U. O. WElL, Frankfurt a. M.) ist eine Emulsion von Psicain und 
Anil.sthesin in Paraffinol. Anwendung. Bei schmerzhaften Halserkrankungen. 

Psiconsl (DR. SPEYERU. VON KARGER, Berlin S 59) ist eine Losung von Psicain{0,75%) 
mit N e bennierenextrakt in physiol. Natriumchloridlosung. In Ampullen mit 1 und 5 ccm. 

Ouinisal (C. F. BOEHRINGER u. SOHNE, Mannheim·Waldhof) ist bisslicylosslicylssuresChinin 
(das Chininsalz des Diplosals, S. Bd. I, S. 215). CBO~02Na{Cl,H1005)2' Mol.-Gew.84O. 

Eigensehajten. WeiBes, kristallinisches Pulver, Geschmaok schwach bitter. Schwer 
loslich in Wasser, leicht loslich in Weingeist und Ather. Schmelzpunkt 1500, bei 115° erweicht es. 

E'I'kennung. Wird 0,1 g Quisinal durch Kochen mit 2 ccm n·N atronlauge zerlegt, und das 
Gemisch mit 4 ccm n·Schwefelsaure und 10 ccm Wasser versetzt und filtriert, so entsteht auf Zu. 
satz von 1 Tr. Eisenchloridlosung zum Filtrat eine violette Farbung. - Schiittelt man 0,1 g Quini
sal mit 2 ccm verd. Schwefelsaure und filtriert, so zeigt das Filtrat .uf weiteren Zusatz von 10 ccm 
Wasser eine starke blaue Fluorescenz. Durch Zusatz von etwas Bromwasser und weiteren Zusatz 
von Ammoniakflilssigkeit im V'berschuB tritt Griinfarbung ein. 

Aufbewah'I"Ung. VQr Licht geschiitzt. 
Anwendung. Bei Grippe, Rheumatismus, Neuralgien drei- bis fiinfmal taglich 0,25-0,5 g. 

Rivanol (I. G. FARBENINDUSTRIE HOCHST) ist jetzt 2-Athoxy-6,9-diaminoscridin-Laktst, das 
erheblich leichter loslich ist als das Hydrochlorid. Vgl. Bd. I, S. 458; in der dort ange· 
gebenen Formel ist HCI durch CHaCH(OH)COOH zu ersetzen. 

Eigensehajten. Gelbes, fein kristallinisches Pulver, allmahlich loslich in etwa 15 T. 
Wasser, in 110 T. Weingeist, in 9 T. heiBem Wasser. Die Losungen sind gelb und fluorescieren. 

E'I'kennung. Wird die wasserige Losung (0,1 g + 5 ccm) mit einigen Tr. Natriumnitrit· 
losung und verd. Salzsaure versetzt, so farbt sie sich kirschrot. Die wil.sserige Losung 0,1 g + 5 ccm 
gibt mit 1 ccm Natronlauge einen gelben Niederschlag. Werden 5 cern der Losung 0,1: 100 mit 
3 Tr. l/lO·n.Jodlosung versetzt, so entsteht eine tief blaugriine Ausscheidung, die auf Zusatz von 
Weingeist wieder verschwindet. 

PrU/ung. Eine Losung von 0,5 g Rivanol in 2000m heiBem Wasser darf weder durch 
3 Tr. Natriumsulfidlosung eine dunklere FArbung annehmen (Schwermetalle), noch nach Ansauern 
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mit verd. Salzsaure durch Bariumchloridlosung getriibt werden (Sulfate). - Versetzt man die 
Losung mit iiberschiissiger Natronlauge, so darf das Filtrat beim Kochen keinen Ammoniak
gerucb: entwickeln (Ammoniumsalze). - Eine Anreibung von 0,2 g RivanoI mit 3 ccm Wasser und 
5 ccm Natriumhypophosphitlosung dan nach viertelstiindigem Erhitzen im Wasserbad keinen 
grauen Farbenton zeigen (Arsenverbindungen). - DaB Filtrat einer mit 5 ccm verd. Schwefel
saure versetzten Losung von 0,5 g Rivanol in 10 ccm Wasser dan beim Erwarmen keinen Geruch 
nach Fettsauren zeigen und durch Silbernitratlosung hochstens opalisierend getriibt werden. -
Beim Verbrennen darf es hochstens 0,1 % Riickstand hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Ais Tiefen· und Flachenantiseptikum, vgl. Bd. I, S. 458. 
Rivanolpastillen (DR. E. RITSERT, Frankfurt a. M.) dienen zur Desinfektion von Mund 

und Hals, bei Halsentziindungen usw., indem man sie im Munde Iangsam zergehen IaBt. Sie diinen 
nicht verwechselt werden mit den viel starkeren Rivanoltabletten der Farbwerke Hochst. 

Salabrose (CHEM. WERKE GRENZACH, Grenzach u. Berlin) ist Tetraglycosan. Anwendung. 
Als Kohlenhydratnahrung fiir Diabetiker. Taglich 50-100 g in die Speisen verriihrt. 

Salvamin IC. A. F. KAHLBAUM, Berlin-Adlershof) ist das Hydrochlorid des Gallussaure-

CH· CH2NH2 • HOI [2] 

aminoathanollaktons [1,6,5] (OH)806H( )0 Mol.-Gew.247,6. 

00[3] 

Eigenschaften unt! Erkennung. WeiBes Pulver, lOslich in 7 T. Wasser von 200, 
unlOslich in Weingeist und Ather. Es gibt die Farbenreaktionen der Gallussaure. 

Anwendung. Bei Heufieber und Asthma bronchiale 3 bis 4 mal taglich 2 Tabletten 
zu je 0,05 g (Kinder 1 Tablette). Beim Einnehmen ist Wasser nachzutrinken. 

Salyrgan (I. G. FARBENINDUSTRIE HOCHST) ist eine sterile lO%ige Losung einer komplexen 
Quecksilberverbindung des Allylamids des salicylessigsauren Natriums, 

NaOOCCH20. 06H,. CONH. CHa• CH· CH20CHa 
I 

HgO.OCOHa· 

Darstellung. Durch Einwirkung von Quecksilberacetat und Methylalkohol auf 
das Allylamid der Salicylessigsaure, HOOC·CH2 • OC6H,00NHCaH 5, und Uberfiihrung der 
entstandenen Quecksilberverbindung in die Natriumverbindung. An die Allylgruppe wird Methyl
alkohoI und -HgOOCCHa angelagert. 

Eigenschaften. Fast weiBes, fein~istallinisches Pulver, lOslich in 1 T. Wasser, 2 T. 
Methylalkohol, 3 T. Weingeist, unlOslich in Ather; die Losungen blauen Lackmuspapier. 

Erkennung. Die Losung von 0,5 g Salyrgan in 5 ccm Wasser gibt auf Zusatz von 5 ccm 
Ameisensaure einen kasigen weiBen Niederschlag, der bei viertelstiindigem Kochen sich teilweise 
wieder lost unter Abscheidung von Quecksilber. Aus der heiB filtrierten Fliissigkeit scheidet 
sich beim Erkalten das Allylamid der Sallcylessigsaure kristallinisch ab (Smp. 120-121 0). 

Prilfung. Die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) muB klar sein; sie darf durch 3 Tr. N~trium
sulfidlosung nicht sofort verandert werden (Quecksilberionen). - Wird die wasserige Losung mit 
Salpetersaure versetzt, so darf das Filtrat durch BariumnitratlOsung (Sulfate) und Silbernitrat
losung (Chloride) nicht verandert werden. - Wird die wasserige Losung (1 g + 10 ccm) mit verd. 
Schwefelsaure und das Filtrat mit 1 Tr. Kaliumpermanganatlosung versetzt, so dan die Rotfar
bung nicht sofort verschwinden (unveranderte Allylverbindung). 

Quecksilberbestimmung. Wie bei Hydrargyrum salicylicum (s. Bd. I, S. 1478), Queck
silbergehalt 36,2-36,7%. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung Zur intravenosen oder intramuskularen Behandlung aller Formen der Sy

philis, auch zusammen mit Salvarsanpraparaten. Bei Oedem, Hydrops usw. als Diuretikum. In
jektionsmenge 1/2-2 ccm. 

Septamid (CHEM. FABR. v. HEYDEN, Radebeul) ist p-Toluolsulfonchloramidmagnesium, 
CHaC6H,S02N(CI). Mg. (CI)N . 02SC6H,CHs. (V gl. Chloramin, Bd. I, S. 664.) 

Eigenschaften. WeiBes, schwach nach Chlor riechendes Pulver, schwer loslich in 
kaltem Wasser, in 50 T. heiBem Wasser. 

Erkennung. Wie Chloramin. Wird die wasserige Losung mit verd. Schwefelsaure versetzt, 
und der entstehende Niederschlag abfiltriert, so gibt das Filtrat nach Zusatz von Ammoniak
fliissigkeit mit Natriumphosphatlosung einen Niederschlag von Ammoniummagnesiumphosphat. 
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Anwendung. Wie Chloramin in der Wundbehandlung bei Fisteln, Abszessen; zur Hande
desinfektion in wasseriger Losung 1 :100. Aueh in Streupulver mit Bolus alba und Talcum und 
5% Septamin. 

Sideroplen (DR. G. HENNING, Berlin-Tempelhof) ist das Natriumsalz einer komplexen 
Ferridweinsaure, C,H20eFeNa + 5 H 20. In Tabletten zu 0,25 g und in Losung in Ampullen 
zu I,I'ccm. An wend ung. Bei Bleichsucht innerlich und intraglutaal. 

Silargel (CHEM. FAllRIK V. HEYDEN, Radebeul) ist sehr fein verteilte Kieselsaure, auf der 
Silberchlorid niedergesehlagen ist. Silbergehalt 0,50/0, Anwendung. Zur Behandlung in
fizierter Wunden, Brandwunden, Ekzeme, Fluor albus u. a. 

Siliquid (C. F. BOEHRINGER U. SOHNE, Mannheim-Waldhof) ist eine wasserige Losung von 
Kieselsaure ohne Zusatz von Sehutzkolloiden. Gehalt 0,250/0 Si02• 

Darstellung. Durch Losen von Kieselsaure in verd. Ammoniakfliissigkeit und Entfernung 
des Ammoniaks durch Verfliichtigung. 

Eigenschaften. Klare, farblose Fliissigkeit, die Lackmuspapier nicht verandert, ge
schmacklos. 

Erkennung. Werden 5 cem Siliquid mit 2 ccm Natronlauge versetzt, so scheidet sich nach 
einiger Zp;t ein amorpher Niederschlag aus. 

Priifung. Die Losung muB aueh beim Erwarmen klar bleiben; sie darf durch Natrium
sulfidlosung (Schwermetalle) und nach Zusat'l von Salpetersaure durch Silbernitratlosung (Chloride) 
nicht verandert werden. 

Anwendung. Bei indurativer Lungentuberkulose und akuten Infektionskrankheiten, 
besonders Typhus abdominalis, intravenos 1-2-1" ccm in 3tagigen Abstanden, oder innerlieh 
5-10 Tropfen. 

Sipon (I. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN). Suppositorien aus Kakaobutter, die ein 
basisches Wismutsalz der Dijodadipinsaure (5%), Cycloform (s. Bd. I, S. 121) (10%) 
und Gerbsaure (l00/0) enthalten. Anwendung. Bei Hamorrhoiden. 

Solganal (CHEM. FABR. VORM. E. SCHERING, Berlin) ist das Natriumsalz der 4-
Sulfonmethy lamino -2-a uromer ka pto benzol-I-sulfonsaure, 

/S03Na 
CsHa--SAu 

"NHCH2SOaNa 
Eigenschaften und Erkennung. WeiBes Pulver, leieht loslich in Wasser, unloslich 

in organischen Losungsmitteln. Die gesattigte wasserige Losung ist gelbbraun gefarbt; sie wird 
dureh Alkohol gefallt, nicht aber durch Sauren und AIkalien. Goldgehalt 36,5%. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Bei Lungentuberkulose, Streptokokkensepsis, multipler Sklerose, Syphilis, 

intravenos. In Ampullen und Lbsungen von verschiedenem Gehalt (0,05-1,0 g). 

Somnifen (F. HOFFMANN-LA ROCHE u. CO., Basel) ist eine Losung, die in 1 ccm die Di
athylaminsalze von 0,1 g Diathylbarbitursaure und 0,1 g Isopropylpropenylbarbitur
saure (richtiger Isopropylallylbarbitursaure) enthalt. Vgl. Bd. I, S.81O und Allional Bd. II, 
S.528. In Flasehen zu 12 cem (als Tropfen zu nehmen) und in Ampullen (intramuskular und 
intravenos). 

Sorbismal Agfa (AKTIENGES. F. ANLINFABR., Berlin) war eine Suspension von feinst 
verteiltem Wismut in 01. Nicht mehr im Handel. 

Spasmyl (GEHE U. CO., Dresden) ist eine Losung von Campher (25%) in Isova
leriansaure benzy lester, (CHa)zCHCH2CO. OCH.CsH 5 (75%). Olige Fliissigkeit, in geharteten 
Gelatineperlen. 

Anwendung. Ais Spasmolytikum bei spastischer Obstipation, bei Darmkrampfen und 
Gallenkoliken, bei Dysmenorrhoe mit Krampfschmerzen, bei Krampfen der Bronchial- und Ge
faBmuskulatur, bei Blasentenesmen infolge Cystitis oder Blasenspiilungen. Bis zu 6 Perlen 
taglich, bei kurzer Behandlung bis zu 12 Perlen taglich. 

Spiroci d (I. G. FARBENINDUSTRIE HOCHST) ist 4 - oxy-a -acetylaminophenylarsinsiiure, 
CsHa(OH)(NHOCCHa)AsOaH2 [4, 3, 1]. Mol.-Gew.275 

Darstellung. 4-0xy-3-Nitrophenylarsinsaure wird reduziert und die entstandene Amino· 
verbindung durch Acetylierung in die Acetylverbindung iibergefiihrt. 

Eigenschaften. WeiBes, geruchloses, kristallinisches, in Wasser und Weingeist schwer, 
in Natronlauge, Natriumcarbonatlosung und Ammonia.kfliissigkeit leicht losliches Pulver. Die 
wasserige Losung rotet blauea L~ckmuBpapier. 
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Erkennung. Wird 0,1 g Spirocid in einer Porzellanschale dreimal mit je 1 ccm rauchender 
Salpetersaure auf dem Wasserbad abgedampft und der Riickstand in 5 cem Wasser gelost, so gibt 
die Losung mit Magnesiamischung eine weIDe Flillung. Wird diese abfiltriert, mit verd. Ammo
niakfliissigkeit gewaschen und in verd. Salzsli.ure gelOst, so gibt die Losung nach Zusatz von Na
triumhypophosphitlosung beim Erhitzen eine braune Ausscheidung von Arsen. - Kocht 
man 0,1 g Spirocid mit 5 ccm verd. Schwefelsaure einige Minuten lang, so tritt der 
Geruch nach Essigsaure auf. Versetzt man die nach dem Erkalten filtrierte Fliissigkeit mit 
einigen Tropfen Natriumnitritlosung, so entsteht eine Gelbfarbung, die nach dem Alkalisieren 
mit Natriumcarbona:t durch eine kleine Menge Resorcin in Rot umschlagt. - Eine Losung von 
0,05 g Spirocid in 0,2 ccm n-Natronlauge und 0,8 ccm Wasser wird durch einige Tr. Chlorkalk
losung rotlichbraun gefarbt. 

Prilfung. Die Losung von 0,5 g Spirocid in 5 ccm Ammoniakfliissigkeit muB klar sein 
und dar£ mit je 5 ccm Ammoniumchlorid- und Magnesiumsulfatlosung innerhalb 2 Stunden keine 
Ausscheidung zeigen (Arsensaure). - Werden 0,5 g Spirocid in einem Glasstopfenglas mit 9 ccm 
Wasser und 1 ccm Salzsaure 1 Minute lang geschiittelt, so darf in dem Filtrat weder durch 
Schwefelwasserstoffwasser eine Veranderung (Arsenige Saure, Schwermetallsalze), noch durch 1 Tr. 
Kaliumdichromatlosung eine Rotfarbung eintreten (4.0xy.3.aminophenylarsinsaure). - Der 
filtrierte Auszug von 0,2 g Spirocid mit 5 ccm Wasser darf nach dem Ansauren mit verd. Salpeter
saure durch Silbernitratlosung hOchstens schwach opalisierend getriibt werden (Chloride). 

Bestimmung des Arsengehaltes. Wie beiNatrium arsanilicum (so Bd.l, S.573) oder wie 
Bd. II, S.1343. Arsengehalt annahernd 27%. 

Au!bewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Zur innerlichen Darreichung bei Syphilis und anderen der Arsentherapie 

zuganglichen Erkrankungen: Framboesie, Amobendysenterie, PLAUT·VINCENTsche Angina. 
Anamie, Hauterkrankungen usw. AlIe 2 Tage 3-4 Tabletten (zu 0,25 g) 

Striaphorin (C. A. F. KAB:L:BAUM, Berlin.Adlershof) besteht aus getrocknetem Corpus striatum 
in Tabletten. Anwendung. Bei Parkinsonscher Krankheit 3mal taglich 1 Tablette. 

Styptopyrin (DR. KARL THOMA, Winnenden in Wiirttemberg) solI eine Verbindung von 
Aminodimethylphenylpyrazolon mit Benzoyl.Cotarnin sein. 

Eigenschajten. Schwach gelb gefarbte Kristallnadeln, geruch- und geschmacklos, 
kaum loslich in Wasser und in Ather, sehr leicht loslich in Weingeist. Smp.175 0. 

Aujbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. AlB blntstillendes Mittel bei Menstrual· und Puerperalblntnngen. 

Synthalin (SCHERlNG-KAB:L:BAUM A.·G., Berlin) ist ein aminoalkyliertes Gnanidin deri vat. 
In seiner Wirkung zeigt es weitgehende "Obereinstimmung mit Insulin. Es wird bei Diabetes 
mellitus innerlich angewandt, anch zusammen mit Insulininjektionen. In Tabletten zn 10 nnd 
25 mg. Magen. nnd Darmstorungen, die als Nebenwirkungen auftreten konnen, Bollen durch eine 
gleichzeitige Darreichung von Decholin (s. S. 1378) behoben werden konnen. 

Synthalin-B (SCHERlNG-KAHLBAUM A.·G., Berlin) ist Dodekamethylendiguanidin. 
hydrochlorid HOI· NH •• C: (NH). NH· {CHIlI., NH· C: (NH). NH •. Hel in Tabletten zu 
5 mg. Es wird besser vertragen als Synthalin. 

Tetrophan (J. D. RIEDEL, Berlin.Britz) ist ein Abkommling einer Chinolincarbonsaure. 
Die Zusammensetzung ist aus der angegebenen Formel C1sH1SNO. nicht ersichtlich. 

Eigenschajten. Fein kristallinisches, gelbliches Pulver, Smp. 247-2480. Geschmack 
schwach bitter. In Wasser und organischen Losungsmitteln so gut wie unloslich. Es ist eine schwache 
Saure und loslich in verd. Alkalilauge. 

Anwendung. Wirkt strychninartig. Bei Tabes dorsalis, cerebraler Form der multiplen 
Sklerose, Polyneuritis, Lahmungen nach Diphtherie, Apoplexie, Encephalitis lethargica, echter 
Parkinson, amyotrophischer Lateralsklerose, Syringomyelie, Harntraufeln im Altcr bei AusschluB 
organischer Veranderungen, peripheren Muskelerkrankungen. Beginnend mit 2mal taglich 0,05 oder 
1 mal taglich 0,1, bei guter Vertraglichkeit steigend bis 2mal taglich 0,1 in Tabletten. 

Theominal (I. G. FARBENlNDUSTRlE LEVERKUSEN) ist eine Mischung von Theo bromin und 
Luminal in Tabletten. Jede Tablette enthaIt 0,3 g Theobromin und 0,03 g Luminal. 

Tonophosphan (I. G. FARBENINDUSTRIE L. CASSELLA, Frankfurt a. M.) ist das sauro Natrium
salz der 5.Methyl.l-dimethylamino.4.phosphinigen Saure, 

CHa) /OH 
C8H8'P~ + 3 H20. Mol.·Gew.275. 

{CHe).N ONa 
Feine weIDe Blattchen, leicht loslich in Wasser. Gehalt an Phosphor (organisch gebunden) etwa 
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11 %. Die mit wenig Salzsaure versetzte wiissenge Losung (1: 100) gibt auf Zusatz von 
Natriumnitrit zuerst eine rotliche Fiirbung, die bei weiterem Zusatz in Dunkelrot iibergeht. 
Anwendung. Als Stoffwechselstimulans und Kriiftigungsmittel subcutan l/S bis 1 ccm der 
l%igen oder 2%igen Losung (Tonophosphan forti us). 

Tracumin (ATHENSTAEDT u. REDEKER, Hemelingen bei Bremen) ist das Kupfersalz des 
sauren Malonsiiuretrichlor bu tylesters, 

(CHaMCCla)CO. OCCHsCOO. Cu· OOCCHsCO. OC(CCla)(CHa)s' 
Eigenschajten. Leichtes, blaugriines Pulver, geruch- und geschmacklos, unloslich 

in Wasser und Weingeist, loslich in Chloroform, Benzol und fetten Olen. In Ammoniakfiiissigkeit 
lost es sich mit blauer Farbe. 

AufbewahTUng. Vorsichtig. 
Anwendung. In der Augenheilkunde, besonders bei Trachom. 

Transargan (DR. G. HENNING, Berlin-Tempelhof) ist Silber-NstriumthiosuUat, AgsS20a 
+ 2NasSsOa + 2HsO. 

Eigenscha/ten und Erkennung. WeiBliches Pulver, in Wasser schr leicht loslich. 
Die wiiBserige Losung gibt mit Natriumchloridlosung keine Fiillung. Mit Natriumsulfidlosung gibt 
die Losung einen schwachen Niederschlag von Silbersulfid; Jodlosung wird entfiirbt unter Aus
scheidung von Silberjodid. 

Au/bewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Bei Gonorrhiie und Blasenerkrankungen. 0,1-20/oige Lo.ungen. 

Triphal (I. G. FARBENINDUSTRIE HOCHST) ist aurothiobenzimidszolcsrbonssures Nstrium~ 
HN 

[2.3] Au· s.c( N )c.HaCOONa[6] + 2HsO. Mol.-Gew.448. 

Darstellung. Durch Einwirkung von Goldhalogenid auf Thiobenzimidazolcarbonsiiure 
und Dberfiihrung der entstandenen Aurothiobenzimidazolcarbonsiiure in das Natriumsalz. 

Eigenschaften. Hellgelbes, lockeres Pulver, leicht loslich in Wasser und erwiirmtem 
Glycerin, unIoslich in Weingeist und Ather. Die wiiBserige Losung ist schwach alkalisch. 

Erkennung. Werden 3 ccm einer wiisserigen Triphallosung (0,05: 10) mit 2 ccm 33%iger 
Natronlauge und 2 Tr. Zinnchloriirlosung zum Sieden erhitzt, po scheidet sich Gold als Spiegel abo 
- Kocht man ein Gemisch aus 3 ccm der Triphallosung, 1 ccm Natronlauge und 3 Tr. frisch 
bereiteter Phenylhydrazinhydrochloridlosung (0,1: 1), so tritt eine Blaufiirbung auf, die im auf
fallenden Licht rotlich erscheint. - 3 Tr. NESSLERS Reagens rufen im Rest der Triphallosung 
ein bestiindiges lebhaftes Gelb hervor. - Siiuren bewirken in Triphallosungen eine FiilIung, die 
sich in iiberschiissigem Alkali wieder lost. - Der Auszug des Gliihriickstandes von Triphal mit 
verd. Salzsaure gibt die Natriumflammenfarbung und mit Bariumchloridlosung einen weiBen 
Niederschlag; der Gliihrest besteht aus reinem Gold. 

Priijung. Die Losung von 0,1 g Triphal in 1 ccm Wasser muB klar sein; wird sie mit 
2 ccm Wasser verdiinnt und nach Zusatz von 0,5 ccm n-Salzsiiure filtriert, so darf das Filtrat durch 
Natriumsulfidliisung nicht veriindert werden (fremde SchwermetalIe). - Das Filtrat einer mit 
einigen Tropfen verd. Salpetersiiure angesiiuerten Triphallosung (0,1 g + 5 ccm) dar! durch Silber
nitrat- und durch Bariumnitratliisung hiichstens schwach getrilbt werden (Halogenide, Sulfate). 
- Versetzt man eine Liisung von 0,05 g Triphal in 5 ccm Wasser mit 3 Tr. Natriumnitrit
losung, 3 Tr. Salzsiiure und soviel einer Liisung von 0,01 g p-Naphthol in 5 ccm verd. Natronlauge 
(1 + 2), bis die SiiurefiilIung wieder gelost ist, so darf keine Rotfiirbung entstehen (diazotierbare 
Aminoverbindungen). 

AufbewahTUng. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Intraveniis, zur spezifischen Goldbehandlung von Tuberkulose, Lupus 

erythematoides U. Psoriasis. 

Tutocain (I. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN) ist p- Aminobenzoyl-r·dimethylamino
a, fJ -dimethyl- n - propanol- Hydrochlorid, 

NHsC.H4CO. OCH(CHa)' CH(CHa)' CHs' N(CHa)s' HCI. 
Eigenschaften. Schwach gelblich wei Bes, fast geruchloses kristallinisches Pulver, 

Smp. 213-215°. Leicht liislich in Wasser, schwer in Weingeist. Die lO%ige wA.sserige Liisung 
ist farblos, gegen Lackmuspapier neutral. Auf der Zunge ruft es vOriibergehende Unempfindlich
keit hervor. 

Erkennung und Priijung. Kalilauge scheidet aus der etwa 500 warmen, wiisserigen 
Liisung ein gelbliches 01 abo Die wasserige Losung gibt mit Quecksilberchloridlosung einen weiBen, 
mit Jodliisung einen braunen Niederschlag, mit Silbernitratliisung einen Niederschlag von Silber-
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chlorid. Wird eine Losung von 0,1 g Tutocain in 5 ccm Wasser mit 2 Tr. Salzsaure, darauf mit 
2 Tr. NatriumnitritlOsung versetzt und das Gemisch in eine Losung von 0,2 g p.Naphthol in 1 ccm 
Natronlauge und 9ccm Wasser eingetragen, so entsteht ein scharlachroter Niederschlag.- Versetzt 
man eine Losung von 0,1 g Tutocain in 5 ccm Wasser und 3 Tr. verd. Schwefelsaure mit 1 Tr. 
l/lO·n.Kaliumpermanganatlosung, so mull die violette Farbe des Permanganats sofort verschwinden. 
- 0,1 g Tutocain mull sich in 1 ccm Salpetersaure (25 0/ 0) farblos losen. - Die wasserige Losung 
darf durch Natriumsulfidlosung nicht verandert werden. 

Anwendung. Ais reizloser Ersatz fiir Cocain. Konzentrationen etwa wie bei diesem. 

Urosemin (Phys •. chem. Labor. H. ROSENBERG, Freiburg i. Br.) ist eine Aufschwemmung von 
sehr fein verteilter Harnsaure in Wasser mit einem Zusatz von Cocain und Adrenalin in 
Ampullen zu 2ccm. Anwendung. Subcutan bei Gicht. 

Verophen (I. G. FARBENINDUSTRIE LEVERKUSEN) ist eine Mischung von Veronal und 
Phenacetin (aa 0,25 je Tablette). Anwendung. Ais Schlafmittel und Antineuralgicum 
1-2 Tabletten. 

Vigantol (1. G. FARBENlNDUSTRIE LEVERKUSEN u. HOEcHsT, E. MERCK, Darmstadt) ist mit 
ultravioletten Strahlen bestrahltes Ergosterin. Das Ergosterin, das in Pilzen vor· 
kommt und aus Hefe gewonnen wird, erhalt, wie WINDAUS nachgewiesen hat, durch diese Be· 
strahlung die antirachitischeWirksamkeit des Lebertrans, die auf das Vorhandensein des Vita. 
mins D zuriickgefiihrt wird. Es war bekannt, dall mancherlei Nahrungsmittel durch Bestrahlung 
mit ultraviolettem Licht antirachitisch wirksam werden. Man nahm zuerst an, dall durch diese 
Bestrahlung eine Aktivierung des in tierischen und pflanzlichen Stoffen vorkommenden Chole· 
sterins und verwandter Stoffe bewirkt werde. Reines Cholesterin wird aber durch diese Be· 
strahlung nicht wirksam, sondern der Trager dieser Wirkung ist ein Begleitstoff, der dem Chole· 
sterin in einer Menge bis zu 1/60 0/0 anhaftet. Dieser Begleitstoff, das Provitamin, ist entweder 
das Ergosterin oder ein diesem sehr nahe verwandtes Sterin. Das nach dem Verfahren VOn WINDAUS 
dargestellte Vigantol iibt in einer Menge von 1 mg die gleiche antirachitische Vitaminwirkung 
aus wie 20 g Lebertran. Es kommt in den Handel in 10 /oiger Losung in Olivenol und in Schokolade. 
pastillen zu je 2 mg. 

Anwendung. Bei Kindern 2-4 mg taglich. In schweren Fallen Mnnen bis zu 10 mg 
taglich gegeben werden. 



Sach verzeichnis. 
(Die Seitenzahlen ohne Bandangabe beziehen sleh' auf Band 1.) 

A 
Aachener Bad 607 
- Kaiserquelle, kiinstl. Salz 

510 
Aalhorn-beeren II 628 
- -blatter II 628 
- -bliiten II 627 
- -rinde II 629 
Abaca 1377 
Abalak II 63 
Abanon 198 
Abasin II 1373 
Abc-Kraut II 755 
Abdampfen II 1159 
Abdampfruckstand, Bestim-

mung 58 
Abdampfschalen II 1159 
Abecedaire II 755 
Abelmoschus moschatus 85 
Abelmoschuskiirner 85 
Aberraute 585 
AbfUhr-limonade II 110 
- -pillen 354, 1536 
- - Pfarrer Kneippsche 355 
- -pulver, Hoffmanns II 574-
- -tee, Salzburger II 698 
- - Medico, blutreinigen-

der II 699 
- -trank fUr Kinder II 140 
Abflillen von Arzneimitteln 

II 1217 
Abies balsamea 611, II 454 
- canadensis 611, II 454 
- Fraseri II 454 
- pectinata II 454 
Abijon II 716 
Abkochung, Zittmannsche II 

662 
Abkochungen 1167 
Abkiirzungen VIII-XI 
Abolitionstropfen 356 
Abortin II 728 
Abortoform II 727 
Abosan II 726 
Abrastol II 204 
Abrotanol-Pastillen II 169 
Abrus 85 
Abschwachen von Negativen 

II 1118 
Abschwachungsliisungen II 

1118 
Absinthe 581 
Absinthin 582 

Hager, Handbueh U. 

AbsinthOl, Schweizer 584 
Absoluter Alkohol 284 
Absonderungsgifte II 732 
Absor bent Cotton Wool II 999 
- Gauze II 1001 
Abwehrstoffe II 731 
Abwiegemaschine, automa-

tische II 1225 
Acacia 86, 1404 
- Bark 87 
- catechu 872 
- farnesiana 86 
- giraffae 86 
- senegal 1404 
- suma 872 
Acajoubaum 437 
Aceta 213 
Acetal 89 
Acetaldehyd 87 
Acetalum 89 
Acetaminoathylsalicylsaure 

II 411 
Acetanilid 447, II 1299 
- Nachweis im Harn II 1249 
Acetanilidum 447, II 1299 
Acet-p-anisidid II 412 
Acetas aethylicus 311 
- kalicus 106 
-Kalii 106 
- natricus 108 
- Natrii 108 
- potassicus 106 
Acetate basique de plomb 

dissous II 493 
- d'ammonium 105 
- - dissous 105 
- d'argent 534 
- de baryum 628 
- de cuivre 1142 
- d'ethyle 311 
- de magnesium II 105 
- de potassium 106 
- de sodium 108 
- de zinc II 978 
- neutre de plomb II 491 
Acet-p-bromanilid 448 
Acetessigester 312 
Acetessigsaure, Nachweis im 

Harn II 1243 
- -athylester 312 
Acetic Acid 95 
- Ether 311 
Acetin 1360 

Acetinblau 460 
Acetinum 1360 
Acetmethylanilid 449 
Acetocaustin III 
Acetoform 1429 
Acetogen 104 
Acetole aromatique 103 
- de colchique 1082 
- de scille II 671 
Acetollack 883 
Acetolum salicylicum 207 
Aceton 90, II 1299 
- Nachweis im Harn 

II 1234 
- quantitative Bestimmung 

im Harn II 1244 
Acetonal-Hamorrhoidalzapf-

chen 211 
Acetonchloroform 998 
Acetondauerhefe 1232 
Acetonkollodium 882 
Acetonum purissimum 90 
Acetophenon 91 
Acetopyrin II 522 
Acetospirin 213 
Acetozon 126 
Acet-p-phenetidid II 406 
- -phenetidinum II 406 
- -phenylamid 447 
Acetyl.aminoazotoluol 452 
- -p-aminophenylarsinsau-

res Natrium II 1342 
- -p-aminophenylum salicy

licum 209 
- -p-aminosalol 209 
- -p-athooxyphenylurethan 

II 408 
- -cellulose 883 
- -chlorid 109 
- -p-kresotinsaure 148 
- -nirvanol 812 
- -p·oxyphenylathylure-

than II 891 
- -p-phenetidid II 406 
- -phenetidine II 406 
- -phenolphthalein 201 
- -phenylhydrazin II 424 
- -salicoyltheobromin 724 
- -salicylic Acid 213 
- -salicylsaure 213, II 

1300 
- -salicylsauremethylester 

215 



1394 Acetylsalicylsiurephenylester - Acidum carbolicum crudum 

Acetyl-salicylsaurephenyl-
ester 215 

- -salo1215 
- -tannin 236 
Acetylen 92 
-, gelostes 93 
-, Reinigungsmittel 93 
- -chloride 94 
- -tetrachlorid 94 
Acetylin 213 
Acetylum chloratum 109 
Acetysal 213 
Acetum 99, 101, II 1299 
- Angelicae compositum 

442 
- anglicum 775 
- aromaticum 103, II 163 
- Belladonnae 642 
- britannicum 105 
- camphoratum 772 
- Cantharidini 789 
- Cantharidis 789 
- carbolisatum II 416 
- Colchici 1082 
- concentratum 98 
- Convallariae 1101 
- cosmeticum II 1051 
- dentifricium 1056 
- Digitalis 1183 
- Eucalypti 1213 
- fumale 660 
- Ipecacuanhae 1523 
- Lavandulae II 77 
- Lobeliae II 99 
- Mylabridum 786 
- Opii II 322 
- - compositum II 322 
- plumbicum II 493 
- pontificale 380 
- PumilionisDubelleIIl052 
- purum 101 
- pyrolignosum crudum102, 

II 1299 
- - depuratum 103 
- - rectificatum 103, 

II 1299 
- radicale 97 
- Rubi idaei II 591 
- Rutae II 593 
- Sabadillae II 594, II 1299 
- saturninum II 493 
- Scillae II 671 
- scilliticum II 671 
- stomachicum 1056 
- suffitorium 660 
- vulnerarium Romanum 

380 
Acheier II 913 
Achelblatter 521 
Achelkraut 521 
Achibromin 256 
Achijodin 1554 
Achillea atrata II 178 
- herba rotae II 178 
- millefolium II 177 

Achillea moschata II 178 
- nana II 178 
- nobilis II 178 
- ptarmica II 178 
Achras sapota 1416 
Acid Camphor Mixture II 329 
- Infusion of Roses II 583 
- - - Cinchona 937 
- Potassium Tartrate 244 
- - Sulphate 956 
- Quinine Hydrochloride 

949 
- Sodium Tartrate 247 
Acide acetique 95 
- - crystallisable 97 
- - dilue 98 
- acetylsalicylique 213 
- agarique 327 
- arsenieux 555 
- arsenique 562 
- azotique 176 
- - dilue 181 
- - fumant 181 
- - officinal 179 
- - ordinaire 178 
- benzoique Ill, 112 
- borique 127 
- bromhydrique 153 
- camphorique 130 
- carbonique 131 
- - dissous 136 
- chlorhydrique 155 
- - dilue 159 
- - officinal 157 
- - ordinaire 158 
- chlorique 138 
- cinnamique 138 
- citrique 142 
- cyanhydrique 160 
- - dilue 161 
- fluorhydrique 168 
- formique 148 
- gallique 151 
- glycerophosphorique 193 
- hydrofluosiliciq ue 171 
- hypophosphoreux 172 
- iodhydrique 1544 
- iodique 1545 
- lactique 173 
- metaphosphorique 192 
- monochloracetique 110 
- oleique 182 
- osmique II 372 
- oxalique 184 
- pMnique II 413 
- phosphoreux 198 
- phosphorique 187 
- - officinal 188 
- phthalique 198 
- picrique II 420 
- pyrogallique II 535 
- pyrophosphorique 192 
- quinique 974 
- salicylique 202 
- succinique 223 

Acide sulfanilique 450 
- sulfhydrique II 815 
- - dissous II 817 
- sulfureux dissous 232 
- sulfurique 224 
- - alcoolise 230 
,- - dilue 227 
- - fumant 228 
- - officinal 225 
- - ordinaire 227 
- stearique 222 
- tartriq ue 242 
- trichloracetique 110 
- urique 250 
- valerianique officinal 251 
Acidimetrie, Indikatoren 71 
Acidol III 
Acidolamin Agfa II 1373 
Acidolpepsin II 395 
Acidum aceticum 95, 97, 98, 

II 1299 
- - anhydricum 109 
- - aromaticum 104 
- - bisdilutum 101 
- - camphoratum 104 
- - concentratum 97 
- - dilutum 98, II 1299 
- - glaciale 97 
- acetyloparacresotinicum 

148 
- acetylosalicylicum 213, 

II 1300 
- aethylosulfuricum 323 
- agaricinicum 327, II 1300 
- aminoaceticum HI 
- aminobenzoicum (ortho) 

119 
- - (para) 120 
- anisicum 463 
- arsenicicum 562 
- arsenicosum 555, II 1300 
- - technicum 557 
- arseniosum 555 
- arsenosum 555 
- auricum 601 
- azoticum 176 
- barbituricum 807 
- benzoicum 111, 112, 

II 1300 
- - artificiale 112 
- - e Resina sublimatum 

113 
- - e Toluolo 112 
- - syntheticum 112 
- boricum 127, II 1300 
- - solutum 128 
- boroglycerinatum 128 
- borosalicylicum 210 
- borussicum 160 
- camphoricum 130 
- - anhydricum 131 
- carbazoticum II 420 
- carbolicum II 413, II 1353 
- - camphoratum II 416 
- - crudum 1114, II 415 



Acidum carbolicum jodatum - Ackermelisse 1395 

Acidum carbolicum jodatum 
II 416 

- - liquefactum II 414, 
II 1353 

- carbonicum 131 
- - solutum 136 
- carminicum 1053 
- - cathartinicum II 694 
- chinicum 974 
- chlorhydricum 157 
- - concentratum 157 
- chloricum 138 
- chloronitrosum 181 
- chromicum 1004, II 1300 
- chrysophanicum 466 
- - crudum 467 
- cinnamylicum 138 
- citricum 142, II 1300 
- - saccharatum II 620 
- copaivicum 616 
- cresotinicum 147 
- - crudum 147 
- cresylicum 1114 
- cyanhydricum medicinale 

161 
- diaethylbarbituricum 807, 

II 1301 
- dichloraceticum 110 
- dijodparaphenolsuHoni-

cum 1558 
- dijodsalicylicum 1557 
- dipropylbarbituricum 809 
- dithiosalicylicum 217 
- elainicum 182 
- embelicum 1194 
- ferrohydrocyanicum 165 
- formicicum 148, 149, 

II 1301 
- fumaricum 1323 
- gallicum 151, II 1301 
- gallotannicum 233 
- glycerinoboricum 128 
- glycerinophosphoricum 

193 
- hippuricum 119 
- hydriodicum dilutum 1544 
- hydrobromicum 153 
- - Fothergill 154 
- hydrochloratum 157 
- - crudum 158 
- - dilutum 159 
- hydrochloricum 155, 157, 

II 1301 
- - concentratum 157 
- - crudum 158 
- - dilutum 159, II 1301 
- - fumans 159 
- - pro analysi, arsenfrei 

159 
- hydrocinnamylicum 140 
- hydrocyanatum 161 
- hydrocyanicum 160 
- - dilutum 161 
- hydrofluoricum 168 
- hydrojodicum 1544 

Acidum hydrosiliciofluori
cum 171 

- hyperosmicum II 372 
- hypophosphorosum 172, 

173 
- - dilutum 173 
- jodicum 1545 
- - anhydricum 1545 
- jodotannicum 1543 
- kakodylicum 569 
- korylicum 964 
- lacticum 173, II 1301 
- meconicum II 331 
- metaphosphoricum 192 
- molybdaenicum II 179 
- monochloraceticum 110 
- muriaticum 157 
- - dilutum 159 
- a-naphthylaminosuHoni-

cum II 205 
- nitrico-nitrosum 181 
- nitricum 176, 179, 180, 

II 1302 
- - concentratum 179 
- - - purum 179 
- - crudum 178, II 1302 
- - dilutum 181 
- - fumans 181, II 1302 
- - pro analysi 181 
- nitrohydrochloratum 181 
- nitrohydrochloricum 181 
- - dilutum 182 
- nitroxanthicum II 420 
- nucleinicum II 252 
- oleicum 182 
- oleinicum 182 
- - venale 183 
- osmicum (osminicum) 

II 372 
- ossium 192 
- oxalicum 184 
- - depuratum 186 
- - technicum 186 
- a-oxynaphthoicum II 205 
- oxyphenylsuHonicum 

II4lU 
- paraeresotinicum 147 
- phenolsuHonicum II 419 
- phenylaethylbarbituricum 

II 1302 
- phenylchinolincarbonicum 

II 1302 
- phenylo-propionicum 140 
- phosphoricum 187, 188, 

191, II 1302 
- - anhydricum 193 
- - concentratum 188 
- - dilutum 188 
- - ex ossibus 192 
- - glaciale 192 
- phosphorosum 198 
- phthalicum 198 
- - anhydricum 198 
- picricum II 420 
- picrinicum II 420 

Acidum picronitricum II 420 
- pyrogallicum II 535 
- pyrophosphoricum 192 
- rosolicum 457 
- salicylicum 202, II 1302 
- salicylosalicylicum 215 
- salicylosum 217, II 624 
- santoninicum 1013 
- scytodepsicum 233 
- silicicum 218 
- - naturale praeparatum 

218 
- - praecipitatum 218 
- - pultiforme 218 
- - via humida paratum 

218 
- sozojodolicum 1558 
- sozolicum II 419 
- spiricum 202 
- stearicum 222 
- stearinicum 222 
- stibicum II 770 
- stibiosum II 768 
- succinicum 223 
- succinylosalicylicum 215 
- suHanilicum 450 
- suHhydricum II 815 
- suHosalicylicum 217 
- suHuricum 224, 225, 

II 1302 
- - alcoholisatum 230 
- - anglicum 227 
- - anhydricum 230 
- - aromaticum 230, 1022' 
- - concentratum 225 
- - - purissimum 225 
- - crudum 227, II 1303 
- - - dilutum 228 
- - dilutum 227, II 1303 
- - fumans 228 
- - purissimum 225 
- suHurosum 231, 232 
- - anhydricum 231 
- - dilutum 233 
- tannicum 233, II 1303 
- tartaricum 242, II 1303.. 
- - saccharatum II 620 
- thioaceticum 109 
- thymicum II 867 
- trichloraceticum 110, 

II 1303 
- - liquefactum 111 
- uricum 250 
- valerianicum 251 
- vanadinicum II 898-
- zooticum 160 
Acipenser-Arten 1507 
Acitrin 981 
- compositum 981 
Acker-graswurzel 329 
- -holderbeeren II 629 
- -kraut 328 
- -lattichbliiten 1235 
- -Ieinkraut II 87 
- -melisse II 157 

S8* 
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Acker-minze 328, 11511 
- -rautenkraut 1322 
- -roschen 277 
- -veilchen 11967 
- -zichorie 11847 
Acocanthera 257 
Acoin II 412 
Acoinol II 412 
Acomatol II 359 
Aconite Leaves .258 
- Root 257 
Aconitin, amorphes 262 
-, deutsches 262 
-, franzosisches 263 
- Hottot und Liegeois 263 
- -hydrobromid 262 
- -hydrochlorid 262 
-, kristallisiertes 261, 262 
- -nitrat 262 
- -salbe 264 
- -salicylat 262 
-, salpetersaures 262 
- -verreibung 264 
Aconitinum amorphum 262 
- anglicum 263 
- crystallisatum 261 
- - e Radice japonica 263 
- Duquesnel 263 
- gallicum 263 
- germanicum 262 
- hydrobromicum crystalli-

satum 262 
- hydrochloricum crystalli

satum 262 
- nitricum crystallisatum 

262 
-, Pseudo ('P)- 263 
- salicylicum crystallisatum 

262 
Aconitknollen 257 
Aconitum ferox 259 
- Fischeri 259 
- luridum 259 
- napellus 257 
- palmatum 259 
- vulgare 257 
Acopyrin II 523 
Acor boracicus 127 
Acorns II 543 
Acorus calamus 729 
Acorus Root 729 
Acraconitin 263 
Acridin 457 
Acridinfarbstoffe 457 
Acteae racemosa 1009 
Actol 537 
- -Mull 111019 
- -Tabletten 538 
- -Watte 111019 
Adalin 806, II 1303 
Adamon 141 
Adamwurzel 346 
Ade-Biskuits 200 
Aden-Gummi 1405 
Adeps balsamicus 275 

Ackerminze' --'- AthyHormiat 

, Adeps benzoatus 275, 111303 
- Butyri 705 
- cum Benzoino 275 
- induratus 275 
- Lanae 264 
- - anhydricus264, 111303 
- - crudus 268 
- - cum Aqua 266 
- - hydrosus 266 
- praeparatus 268 
- saponaceus II 887 
- suillus 268, II 1303 
- viridis 275 
AdMsioDSschmiere fiir Traib-

riemen II 464 
Adhaesol II 888 
Adhesive Plaster II 503 
Adiantum 276 
Adigan: 1185 
Adikafett II 677 
Adipocera cetosa 908 
Adler, Nachweis von Blut im 

Harn II 1246 
Adonidin 278 
Adonis 277 
- -fluidextrakt 278 
Adorin 1314 
Adrenalin II 826 
- -Cocain-Tabletten II 827 
- -Inhalant 11827 
Adrenin II 826 
Adrenochrom II 365 
Adsella-Champagnermilch 

591 
Adsorgan II 1373 
Adurol 111117 
...:... -Entwickler 111118 
Aegle Marmelos 635 
Aerugo 1142 
- crystallisata 1142 
Aesco-Chinin 959 
Aesculap-Bitterwasser 508 
Aesculin 279 
- -losung 111116 
- -saure 279 
Aesculo-Bade-Extrakt 

Fliigge 280 
4esculus hippocastanum 278 
Athacol 1394 
Aethal 909 
Athana187 
Athano1282 
Athansaure 95 
Athanthiolsaure 109 
Aether 306, 310, II 1303 
- acetico-aceticus 312 
- aceticus 3ll, 111304 
- aethylicus 306 
- alcoholicus 310 
- alcoholisatus 310 
- anaestheticus 316 
- - Koenig II 272 
- benzoicus 117 
- bromatus 313, 111304 
- butyricus 315 

Aether cantharidatus 786 
- chloratus 315, II 1304 
- - Aran 316 
- chloroformiatus Weigel 

311 
- cocoinicuB 317 
- cum Spiritu 310 
- formicicus 317 
- gelatinosus 311 
- hydrochloricus 315 
- - chloratus 316 
- jodatuB 1550 
- Jodi 1543 
- methylatuB 311 
-, methylierter 311 
- muriaticus 315 
- nitricus alcoholicus 318 
- nitrosus 318 
- - spirituosus 318 
- pelargonicus 322 
- Petrolei II 271 
- Pini silvestris II 462 
- pro narcosi 309, 111303 
- purissimus 310 
- spirituosus 310 
- - camphoratus 773 
-, Sterilisation 111201 
- sulfuricus 306 
- therebinthinatus 11458 
-, wasser- und alkohoHreier 

310 
- valerianicus 322 
Atherisches 01, Bestimmung 

in Drogen II 1292 
Aetherolea 11261 
Aetheroleum Santali orienta-

lis 11637 
Atherweingeist 310, 111363 
Athin 92 _ 
Aethiops antimonialis -1480 
- cretaceus 1445 
- martialis 1273 
- mercurialis 1479 
- mineralis 1479 
- - stibiatus 1480 
- narcoticus 1479 
- vegetabilis 1322 
Aetho-Methyl 316 
Aethone 318 
Athoxycoffein 1074 
Athoxydiaminoacridinlactat 

111387 
p-Athoxyphenylcarbamid 

11409 
Athrol 1213 
Athyl-acetat 311 
- -ather 306 
- -alkohol 282 
- -benzoat 117 
- -benzoyl-Ecgonin 1050 
- -bromid 313, 111304 
- -butyrat 315 
- -carbinol II 514 
- -chlorid 315, 111304 
- -formiat 317 



Athylglykolsil.urementholester - Alcohol amyIicus purus 1397 

!thyl-glykolsaurementhol-
ester II 167 

- -hydrocuprein 972 
- -hydroxyd 282 
- -jodid 1550 
- -morphin-hydrochlorid 

11336, 1304 
- - salzsaures II 336 
- -morphinum hydrochlo-

chloricum II 336, 1304 
- -narceinhydrochlorid 

11349 
- -narceinum hydrochlori-

cum II 349 
- -nitrit 318 
- -orange 452 
- -orthoformiat 318 
- -phenylbarbitursaure 810 
- -schwefelsaure 323 
- -urethan 11890, 111371 
- -valerianat 322 
!thylen 280 
- -athenyldiamin 11473 
- -bromid 280 
- -chlorid 281 
- -glycol 361 
Aethylenum 280 
- bromatum 280 
- chloratum 281 
- tetrajodatum 1551 
!thyliden-chlorid 282 
- -diathylather 89 
- -milchsaure 173 
- -Urethan II 890 
Aethylidenum 280 
- chloratum 282 
Aethylis Bromidum 313 
- Carbamas II 890 
- Chloridum 315 
Aethylium 282 
- acetico-aceticum 312 
- aceticum 311 
- benzoicum 117 
- bromatum 313 
- butyricum 315 
- chloratum 315 
- cocoinicum 317 
- formicicum 317 
- jodatum 1550 
- nitrosum 318 
- orthoformicicum 318 
- pelargonicum 322 
- phthalicum 198 
- valerianicum 322 
!tz-ammon 387 
- -baryt 631 
- -flussigkeit 1151 
- -kali II 11, 12 
- -, gereinigtes II 12 
- -, rohes II 11 
- -kalk 750, II 1313 
- - als Trocknungsmittel 

752 
- -, reiner 750 
- -natron II 220, 221 

!tz-natron, gereinigtes II 220 
- -, rohes II 220 
- -paste, Dupuytrens 559 
- -salbe, Coopers 560 
- -stein II 11 
- -stifte 603, 604 
- - Liovets 1151 
- -sublimat 1451 
Adonigen II 1373 
Afenil 742 
African Pepper 795 
Afridiwachs 899 
Afridol 1482 
Afridolseife II 65:1 
Afuron II 1373 
Agar-Agar 324, II 1304 
-, Ceylon 326 
-, Java 326 
-, Makassar 326 
Agar sterilisatus 326 
Agarase-Tabletten 326 
Agaric Acid 327 
- blanc 327 
- de chene 1323 
- purgatif 327 
Agaricin 327, II 1300 
- -saure, 327 II 1300 
Agaricus albus 327 
- chirurgorum 1323 
- praeparatus 1323 
- quercinus 1323 
Agartang 324 
Agathin II 424 
Agglutinine II 731 
Aggrecolin II 727 
Aggressine II 731 
Agit II 1373 
Agobilin 1238 
Agomensin II 360 
Agonoplasmin 719 
Agresta II 969 
Agrimonia eupatoria 328 
Agrimony Leaves 328 
Agropyrum repens 329 
Agt-Stein II 805 
Aguma II 751 
Agurin 722 
Aguttan 978 
Ahlbeerblii.tter II 577 
Ahlbeeren II 577 
Aich-Metall 1139 
Airelle rouge II 893 
Airol 1565. II 1310 
- Bestimmung m Verband-

stoffen II 1014 
- -mull II 1014 
- -paste 1565 
Aitken, Pilulae tonicae 955 
Airys Calming-Pastills 465 
Ajacin 1171 
Ajacol 1394 
°Ajaconin 1171 
Ajowan-friichte 856 
- -01 856 
Akajuniisse 437 

Akaroidharz II 971 
Akaziengummi 1404, 1405 
- -rinde 87 
Akkumulatoren II 1128 
- Behandlung II 1129 
Akremninseife II 491 
Ak-Stein II 805 
Alabastergips 766 
Alacetan II 1373 
Alanin- Quecksilber 1450 
Alant 1424 
- -campher 1425 
- -01 1425 
- -saureanhydrid 1425 
- -wein 1426 
- -wurzel 1424 
- - -extrakt 1425 
Alantolacton 1425 
Alantol-Essenz 1426 
Alaun 377, II 1304 
- -bad 607 
-, entwasserter 379 
-, gebrannter 379 
-, konzentrierter 376 
- -molken II 56 
-, neutraler 378 
-, romischer 378 
-, roher 378 
- -stifte zum !tzen 381 
- -wurzel 1350 
Albargin 544, II 1304 
- -flecken II 1099 
- -seifen 545 
Albedo Fructus Aurantii1027 
Albertol II 20 
- -Tabletten 1084 
Alberts Remedy 1084, II 20 
Albespeyres Pflaster 788 
Albin-Zahnpaste II 1073 
Alboferrin 1293 
Albrechtsche Pillen 682 
Albroman II 1373 
Albulactin II 59 
Albumen 330 
- Ceti 908 
- Ovi 330 
- - siccum 330 
- Sanguinis 332 
Albumintannat 237, 238 
Albuminum tannicum 238 
Albumose-milch II 59 
- -silber 542, II 1307 
Albumosen, Nachweis in Fae-

ces II 1259 
- - im Harn II 1238 
- -seife Unna II 653 
Alcarnose 848 
Alcohol 282, 286 
- Aceti 90 
- absolutus 284, II 1304 
- aethylicus 282 
- amylicus 421, 422 
- - crudus 421 
- - purissimus 422 
- - purus 421 



1398 Alcohol Anisi ammoniaca.le - ~penkriuteressenz 

Alcohol Anisi ammoniacale 
390 

- benzylious 665 
- oetylious 909 
- oinnamylious II 804 
- Coohleariae 1055 
- Cortiois Citri 1035 
- dehydratum 284 
- dilutum 2!:i7 
- isopropylious II 514 
- ligni II 172 
- Melissae II 157 
- methylious II 172 
- propylious II 514 
- Sulfuris 820 
Alooholio Eye-Wash II 587 
Alooo1282 
- absolu 284 
- amylique 421 
- oamphre 772 
- ethylique 284, 286 
- de menthe de Rioqles 

11165 
- methylique II 172 
Alooolat aromatique ammo-

niaoal 390 
- de ooohlearia 1055 
- - - oompose 1056 
- de Fioravanti 1024 
- de Garus 355 
- de lavande II 76 
- de melisse oompose 11157 
- - - jaune II 158 
- de therebenthine oompose 

1024 
- de theriao oompose 442 
- vulneraire II 77 
Alooolatum vulnerarium 1177 
Alooolatura Aooniti 260 
- Aurantii 1029 
- Citri 1034 
- Pulsatillae 11521 
Alooolature d'aoonit 260 
.....:. d'anemonepulsatillell521 
- de oitron 1034 
- de oresson de Para II 755 
- d'orange 1029 
- vulneraire II 77 
AlcooIe de bois de Panama 

11546 
- de oigue 1097 
- de oooa 1043 
- de gentiane 1349 
- d'helIebore blano II 905 
- de matioo II 144 
- de noix vomique II 797 
- d'orange amere 1029 
- de polygala II 691 
- de ranort oomposee 1057 
- de rhubarbe II 571 
- de savon II 654 
- de soammonee II 669 
- de soille II 672 
- de sene II 696 
- d'essence de citron 1035 

Alooole de vanille II 902 
Alcooles II 869 
Alcomocorinde 333 
Alcopon II 354 
Aldehyd 87 
Aldehydum formicicum 1307 
Alembrotsalz 1455 
Aleudrin II 891 
Aleuronat 332 
Alexander, Vioformsalbe 

1563 
Alexin II 716 
Alexine II 731 
Alfenide 1140 
Alformin 370 
Alga amylaoea 326 
- Carragaheen 852 
- ceylanica 326 
- corsioana 1427 
- Helminthoohorton 1427 
- spinosa 326 
- vesiculosa 1321 
Algal 371 
Algaroba 729 
Algarobilli 729 
Algin 1358 
Algooratin II 407 
Alibour, Aqua ophthalmica 

1150 
Alikolin-Tabletten 1080 
Alizarin 465 
- -gelb C II 536 
- -tinte II 1086 
Aljodan II 1374 
Alkaliblau 457, II 1083 
Alkalifleuken II 1099 
Alkalimetrie, Indioatoren 71 
Alkaloide 334 
-, quantitative Bestimmung 

341 
- , toxikologisoher Nachweis 

338 
Alkaloidea oomposita Opii 

11354 
Alkaloidreagentien, allge-

Alkoholverband 297 
Alkoholometrie 287 
Alkola-Tabletten II 798 
Allasch, russischer 305 
Allendorfs Wildunger Tee 

11403 
Allergie II 731 
Allergin II 723 
Allerheiligen-Rotlauf-PuIver 

774 
Allermannsharnisch 346 
Alllhn, Bestimmungvon Trau-

benzuoker II 614 
Allional II 528 
Allium cepa 346 
- sativum 345 
- victorialis 346 
Allizol II 1104 
Allocain 122 
Allophansaure-Santalolester 

11639 
Allosan II 639 
Allotropin 1430 
Allradium II 550 
Allspice II 447 
Allyl-guajacol 861 
- -isorhodanid II 745 
- -isosulfocyanid II 745 
- -phenol 464 
- -senfol II 745, II 1349 
- -thiocarbamid 812 
- -thioharnstoff 812 
Allylum isosulfooyanatum 

11745 
Almatein 1422 
Almen, Nachweis von Blut 

im Ham II 1246 
- Reagens auf EiweiB II 

1237 
Almond Mixture 420 
- Oil 417 
Almonds 410, 417 
Aloe 347, II 1304 
- oapensis 347 
- -elixier, saures 352 

meine 334 
Alkanna tinctoria 343 
- -papier 918 

, - -extrakt 350, 111322 
-, gereinigte 350 

- Root 343 
- -rot 344 
- -wurzel 343 
Alkannin 344 
Alkapton, Nachweis im Harn 

II 1249 
Alkekenge 345 
Alkekengi officinarum 345 
Alkermesbeeren II 438 
- -korner 1050 
- -saft 1052 
- -wurzel 343 
Alkohol 282 
-, absoluter 284, II 1304 • 
- -bimssteinsene II 653 
- -Cellit 297 
- -silbersalbe 297 

- lucida 347 
- -pillen 353 
- -, eisenhaltige 351 
- purifioata 350 
- soluta 352 
- -tinktur 351, II 1367 
- -, zusammengesetzte 

351, 111367 
Aloes 347 
- du Cap 347 
- liquide 352 
Aloes Pill 352 
Aloin 349, 350 
Alophen 200 
Alpacoa 1140 
Alpenknoblauch 634 
Alpenkrauteressenz, Sohwei

zer 584 



Alpenkra.utertee II 697, 700 
-, Ha.berlands 1236 
Alpenranken 1189 
Alpers' Reagens a.uf EiweiB 

II 1237 
Alpha-Cerebrin II 362 
Alpha.-Naphtholum II 204 
Alpinia calcarata 1325 
- galanga 1326 
- officinarum 1325 
- zingiberina 1325 
Alpraute 585 
Alsam 581 
Alsei 581 
Alsidium helminthochortos 

1427 
Alsol 367 
- -Creme 367 
Alstonia Bark 1186 
- scholaris 1186 
Altannol 236 
Altelorie II 74 
Althaea officinalis 357 
- rosea II 128 
Althaein 592 
Althee-bla.tter 358 
- -bliiten 359 
- -paste 359 
- -saft 360 
- -salbe 360 
- -wurzel 357 
Altonaer Tropfen 356 
Alt-Schadensalbe II 980 
Alt-Tuberkulin II 715, 720 
- - Koch II 722 
- -, II 722 
Altwurzel 1424 
Alucetol II 1374 
Alum 377 
Alumen 377, II 1304 
- ammoniacale 379 
- ammoniatum 379 
- chromicum 1004 
- concentratum 376, 378 
- cubicum 378 
- cupricum 1150 
-- exsiccatum 379 
- neutrale 378 
- plumosum II 117 
- pro usu veterinario 378 
- romanum 378 
- ustum 379 
Alumina hydrata 370 
Aluminii Sulfas 376 
Aluminium 362 
- -acetat, basisches 365, 367 
- Acetate Solution 365 
- -acetatlactat II 1373 
- -acetatlosung 365, II 1337 
- acetico-tartaricum 366 
- - - solutum 367 
- aceticum 365 
- - solutum 365 
- -acetotartrat 366 
- - losung 367, II 1337 

Alpenkrautertee - Ambrose 

Aluminium-Acetotartrate So-
lution 367 

- -Amalgam 364 
-, amalgamiertes 364 
-, ameisensaures 370 
- Ammoniumsulfuricum379 
-, basisch-formaldehyd-

schwefligsaures 370 
-, - -gallussaures 370 
-, - -gerbsaures 235 
-, - -schwefelsaures 377 
-, bor-ameisensaures 368 
- -borat 368 
- boricum 368 
- boro-formicicum 368 
-, borweinsaures 369 
- -bronzen 1140 
- -carbid 369 
- chlorat 369 
- chloratum 369 
- - crystallisatum 369 
- chloricum 369 
- -chlorid 369 
- - -Wsung 369 
- -, wasserfreies 369 
- -, wasserhaltiges 369 
-, chlorsaures 369 
- dijodparaphenolsulfoni-

cum 1558 
- fluoratum 170 
- -£luorid 170 
- -formiat 370 
- formicicum 370 
- -gallat, basisches 370 
-, gerbsaures 235 
- -Hexamethylentetramin, 

essigcitronensaures 1429 
- -Hydroxyd 370 
- -, kolloides, 371 
- hydroxydatum 370 
- -Kalium paraphenolsul-

fonicum II 420 
- -Kaliumsulfat 377 
- -Kalium sulfuricum 377 
- -lactat 371 
- -lacticum 371 
- -legierungen 363 
- -messing 1139 
-, milchsaures 371 
-, milchweinsaures 371 
- naphtholdisulfonicum 371 
-, naphtholdisulfonsaures 

371 
- naphtholsulfonicum 371 
-, olsaures 372 
- -oleat 372 
- oleinicum 372 
- Oxide 372 
- -oxyd 372 
- oxydatum 372 
- -paraphenolsulfonatII419 
- paraphenolsulfonicum 

II 419 
- -salicylat 203 
- -, basisches 204 

1399 

Aluminium salicylicum 203 
-, schwefelsaures 376 
- -silikate 373 
- sozojodolicum 1558 
- subaceticum 365 
- subgallicum 370 
- -sulfat 376, II 1304 
- -, basisches 377 
- sulfocarbolicum II 419 
- sulfuricum 376, II 1304 
- Sulphate 376 
- -tannat, basisches 235 
- tannicum 235 
- -verbindungen 364 
Alumnol 371 
Alum Root 1350 
Alun de potassium 377 
- desseche 379 
Alundum 373 
Alutan 370, 371 
Alvatunder 1048 
Alvonal II 606 
Alyons Aqua oxygenata 182 
- Salbe 182 
Alypin 118 
- hydrochloricum II 1304 
- -chlorid II 1304 
- -nitrat 118, II 1305 
- nitricum II 1305 
Amalgame 1443 
Amandes ameres 410 
- douces 417 
Amaranth II 1081 
Amarellen 900 
Amari dulces 1189 
Amasira II 574 
Ambaree-Fibre 85 
Ambarum 381 
Amber 381 
- gris 381 
- -gries 381 
- -kraut II 851 
Amboina-Kino II 30 
Ambozeptor II 731 
-, hii.molytischer II 730 
Ambra 381 
- alba 908 
- ambrosiaca 381 
- cinerea 381 
- -Essenz II 1076 
- £lava (citrina, gialla) 

II 805 
-, graue 381 
-, grisea 381 
- -holz II 636 
- liquida II 804 
- maritima 381 
- -Tinktur 381 
- vera 381 
Ambre gris 381 
- jaune II 804 
Ambrettekorner 85 
Ambrine 878 
Ambroisie de Mexique 923 

Ambrose 923 



1400 Ameisen - Ammonium sulfoichthyolicum 

Ameisen 1316 
- -eier 1316 
-, Mittel gegen II 1104 
- -puppen 1316 
- -saure 148, 149, II 1361, 

1363 
- - -amid 151 
- -saureathylester 317 
- -spiritus 150 
- -, brauner 1316 
- -tinktur 1316 
Amenta Lupuli II 99 
Amenyl 1491 
American Ceder Leaves 11863 
- Consumption Cure 346 
-- Hellebore Root II 904 
- Hemp Root 468 
- Horsemint II 181 
Amiant II 117 
Amidol II 1117 
- -Entwickler II 1118 
- -, getrennter II 1118 
Amidon 428 
- de bIe 428 
- de mais 428 
Aminoacet-p-phenetidid, 

citronensaures II 410 
- - -hydrochlorid II 409 
- -, salicylsaures II 410 
Aminoacetyl-p-phenetidin 

11409 
Aminoazobenzol 451 
- -rot 453 
Aminoazotoluol 452 
- medicinale Agfa 452 
Aminoazo-p-naphthol 453 
Aminobenzoesaure 119, 120 
- -athylester 120 
- -isobutylester 121 
- -methylester 119 
- -propylester 121 
Aminobenzol 445 
p-Aminobenzoyldiathyl-

aminoathanol-Hydro
chlorid 121 

Aminobernsteinsauremon-
amid 592 

Aminoessigsaure 111 
Aminoform 1428 
m-Amino-p-oxybenzoesii.ure-

methylester 123 
p-Aminophenol-Entwickler 

111117 
Amiral 1238 
Ammenpulver 465, 1307 
Ammentee 1307 
Ammi officinal 856 
Ammonia 384, 388 
Ammoniaca 389 
Ammoniac Gaz 384 
Ammoniacum 382, II 1305 
- and Mercury Plaster 383 
- depuratum 383 
- Mixture 384 
Ammoniak 384 

Ammoniakalaun 379 
Ammoniakflussigkeit 387, 

388, II 1338 
-, anisolhaltige 390 
-, weingeistige 391 
Ammoniakgas 384 
Ammoniakgummi 382, II 1305 
Ammoniakpfiaster 383 
Ammoniakweinstein 246 
Ammonia Liniment 389 
Ammoniaque 387 
- dilutle 388 
- officinale 389 
- ordinaire 389 
Ammoniated Glycyrrhizin 

1365 
- Mercury 1475 
- Tincture of Ergot II 684 
- - of Guaiac 1401 
- - of Opium II 325 
- - of Valeriana II 897 
Ammonii Bromidum 391 
- Carbonas 393 
- Chloridum 395 
- Jodidum 397 
- Nitras 399 
- Valerianas 253 
Ammonium 384 
- -acetat 105 
- - -losung 105 
- aceticum 105 
- -alaun 379 
- -Aluminiumsalicylat 204 
- -arsenat 562 
- arsenicicum 562 
-, arsensaures 562 
- aurichloratum 601 
- -aurichlorid 601 
-, baldriansaures 253 
- -benzoat 115 
- - -losung 116, 1115 
-, benzoesaures 115 
- benzoicum 115 
- -bicarbonat 394 
- bicarbonicum 394 
- bisulfuratum 401 
- bromatum 391, II 1305 
- - effervescens II 621 
- -bromid 391, 111305 
- -carbonat 393, II 1305 
- -, brenzliches 394 
- - -losung 395 
- - -, brenzliche 395 
- - - fur die Analyse 394 
- -, neutrales 394 
- carbonicum 393, II 1305 
- - neutrale 394 
- - pyro-oleosum 394 
- chloratum 395, II 1305 
- - ferratum 1286 
- -chlorid 395, II 1305 
- -citrat 145 
- - -losung 145 
- citricum 145 
- citronensaures 145 

Ammonium dijodparaphenol-
sulfonicum 1558 

- -disulfid 401 
-, doppeltkohlensaures 394 
-, embeliasaures 1194 
- embelicum 1194 
-, essigsaures 105 
- fluoratum 170 
- -fluorid 170 
- hydricum solutum 388 
- hydrobromicum 391 
- hydrochloricum 395 
- hydrojodicum 397 
- hydrosulfuratum 400 
-, ichthyolsulfonsaures 

II 282 
- jodatum 397 
- >-jodid 397 
- - -Kerzchen Dieterich 

398 
-, kohlensaures 393 
- -molybdii.nat II 180 
- - -lOsung mit Salpeter-

saure II 180 
- molybdaenicum II 180 
-, molybdansaures II 180 
- -nitrat 399 
- nitricum 399 
- -oxalat 186 
- oxalicum 186 
-, oxalsaures 186 
- -persulfat 402 
- persulfuricum 402 
- -phosphat 399 
- phosphoricum 399 
-, phosphorsaures 399 
- picrinicum II 422 
- picronitricum II 422 
- -pikrat II 422 
-, pikrinsaures II 422 
- -Quecksilberchlorid 1455 
- rhodanatum 167 
- -rhodanid 167 
- - -losung, l/lO-n- 74 
- -salicylat 204 
- salicylicum 204 
-, salicylsaures 204 
-, salpetersaures 399 
- -salze 391 
-, saures harnsaures 251 
-, schwefelsaures 401 
- sesquicarbonicum 393 
-- siliciofluoratum 171 
-- -siliciofluorid 171 
- sozojodolicum 1558 
- -succinatlosung 224 
- -sulfat 401 
- -, rohes 402 
- -sulfhydrat 400 
- sulfhydricum 400 
- -sulfid 400 
- sulfocyanatum 167 
- -sulfocyanid 167 
- sulfoichthynatum II 285 
- sulfoichthyolicum II 282 



Ammonium sulfothyolicum - AnhydrooxymercurisalicylsiLure 1401 

Ammonium sulfothyolioum 
II 285 

- sulfuratum 400 
- sulfurioum 401 
- sulfurioum orudum 402 
- Sulphate 401 
- Sulphide 400 
- -thioacetat 109 
- thioaoetioum 109 
- Thiocyanate 167 
- tumenolioum II 286 
-, tumenolsulfonsaures 

II 286 
-, iibersohwefelsaures 402 
- -uranat II 889 
- uranioum II 889 
-, uransaures II 889 
- -urat 251 
- urioum 251 
- -valerianat 253 
- - -16sung 253 
- valerianioum 253 
- - solutum 253 
- Zinnohlorid II 763 
Ammonsalpeter 399 
Amnesin II 351 
Amomum melegueta 825 
Ampferwurzel II 592 
Amphiolen Aether oum Oleo 

Olivarum etPsicain II 1387 
Amphoin 719 
Amphotropin 1430 
Ampullae 402 
Ampullen 402 
- -Wasser 489 
Ampuva 489 
Amrad-Gummi 1406 
Amselbeeren II 557 
Amygdalae amarae 410 
- duloes 417, II 1305 
- virides II 478 
Amygdalin 413 
Amygdalus oommunis 410 
Amylaoetat 422 
Amylalkohol 421, 422 
-, gereinigter 421 
-, reiner 422 
-, tertiarer 424 
Amylen 425 
- -hydrat 424, II 1305 
- -, carbaminat 425 
-, Carbaminsaureester 425 
- -, Isovaleriansaureester 

253 
- -chloralum 988 
Amylene Hydrate 424 
Amylenum 421, 425 
- hydratum 424, II 1305 
Amylic Alcohol 421 
Amylis Nitris 423 
Amylium 421 
- aceticum 422 
- nitrosum 423, II 1305 
- salioylicum 206 
- valerianicum 424 

Amyljodoform 1541 
Amylnitrit 423, II 1305 
Amyloform 1312 
Amylogen 434 
Amyloxydhydrat 421 
Amylsalioylat 206 
Amylum 426 
- Avenae 430 
- Batatae 433 
- Cannae 432 
- Curcumae 432 
- Erythronii 433 
- Hordei 428 
- jodatum 1541 
- - solubile 1541 
- Lentis 430 
- Maidis 428 
- Manihot 432 
- Marantae 432 
- Musae 430 
- Oryzae 430, II 371, 1306 
- Phaseoli 430 
- Pisi 430 
- Sagi 433 
- Secalis 428 
- Solani 430 
- solubile 434 
- Tritioi 428, II 1306 
Amylvalerianat 424 
Anacamptis pyramidalisII618 
Anacardia occidentalia 437 
- orientalia 437 
Anacardium occidentale 437 
- officinarum 437 
Anacyolus offioinarum II 530 
- pyrethrum II 530 
Anadoll oriental II 1052 
Anaemin 1293 
Anaemosemilch 1293, II 59 
Anaeroben-Serum II 706 
Anaestheform II 1374 
Anaesthesin 120 
Anastyl 316 
Anagyris foetida 438 
Analgen 979 
-, Naohweis im Ham 

II 1249 
Analgesine II 521 
Anamirta cocoulus 1053 
- panioulata 1053 
Anamylbrot 333, II 383 
Ananas-ii.ther 315, 323 
- -essenz 439, 516 
- sativus 438 
- -sirup 517 
- -, kiinstlicher 439 
Ananassa sativa 438 
Anaphylaxie II 731 
Anaphylaxine II 732 
Anarkotin II 349 
Anatherin-Mundwasser 

II 1069 
Anchusa tinotoria 343 
Anderson, Pilulae 353 
Andolin II 476 

Andomkraut, weiJles II 140 
Andropogon arundinaoeus439 
- oitratus 1156 
- murioatus 439 
- nardus 1155 
- sacoharatus 439 
- sorghum 439 
- sq uarrosus 439 
- tartarious 439 
Anemone pulsatilla u_ andere 

Arlen II 520 
Anesin 998 
Aneson 998 
Anestyle-Bengue 316 
Anetho1463 
- -Chinin 941 
Anetholum 463 
Anethum graveolens 439 
- soya 440 
Angelioa anomala 442 
- arohangelioa 440 
- levistioum II 82 
- offioinalis 440 
- -essig 442 
- -krautol 442 
- -01 II 1347 
- Root 440 
- -samenol 441 
- -spiritus, zusammen-

gesetzter II 1363 
- -tinktur 442 
- -wurzel 440, II 1355 
- - -01 441 
Angerers Sublimatpastillen 

1454 
Angiers Emulsion II 280 
Angina-Pastillen 1047 
- - Blooh 1048 
- - Neumeier 1048 
- -Tabletten 1048 
Angioneurosin 1359 
Angipasten 1048 
Angostura 442 
- Bark 442 
- -Bitter 302 
- -essenz 444 
- -rinde, eohte 442 
- -rindenol 443 
Angraeoum fragrans 1234 
Angriffstoffe II 732 
Anhalonium Lewinii 444 
Anhalter Wasser 862 II 458 
Anhalts-geist 862 
- -wasser 862 
Anhydride arsenieux 555 
- ohromique 1004 
- phosphorique 193 
Anhydro-Hydroxymerkuri

salioylsaure II 1334 
Anhydroorthosulfaminben

zoesaure 124 
Anhydrooxymerouribrenz

kateobinacetsaure 1483 
Anhydrooxymerourisalioyl

siure 1477 



1402 Anhydrooxymethylendiphosphorsaure - Antipyrin 

Anhydrooxymethylendiphos
phorsaure 197 

Anhydrous Sodium Arsenate 
565 

Anilin 445 
- -blau 457, II 1083 
- -braun 454 
- -chlorhydrat 446 
- -farbenflecken II 1099 
- -farbstoffe 451 
- -gelb 451, 452, II 1081 
- -hydrochlorid 446 
- -kopiertinten II 1087 
- -nitrat 447 
-, salpetersaures 447 
- -salz 446 
-,- salzsaures 446 
- -schreibtinten II 1087 
-, schwefelsaures 447 
- -sulfat 447 
- -tinten II 1086 
- -wasser 446 
Aniline 445 
Anilinum 445 
- hydrochloricum 446 
- nitricum 447 
- sulfuricum 447 
Anilipyrin II 523 
Animal Charcoal 816 
Animal Oil II 927 
Animasa II 368 
Anis 461, II 1330 
- -aldehyd 463 
- -bonbons II 602 
- -branntwein 300 
- etoile 1511 
- -fenchelbonbons II 602 
- -honigbonbons II 602 
- -liquor 390 
- -01 462, II 1347 
- -saure 463 
- -saft 464 
- -spiritus 464 
- -tinktur 464 
- vert 461 
- -wasser 464 
Anisated Powder of Rhu

barb and Magnesia II 574 
Anise 461 
- Powder, compound 

II 573 
- Water 464 
Anisotheobromin 723 
Anisum 461 
Anleimmaschinen II 1227 
Annidalin 1555 
Annihilator 742 
Annuel Mercury II 171 
Anodyne, Hoffmanns 310 
Anodynin II 521 
Anogon 1482 
Anona odorata 778 
Anorrhal 1424 
Anotto II 356 
Anserine vermifuge 924 

Antacidin 755 
Antacrid Tincture 1400 
Antektrol II 726 
Antemesin 120 
Antennaria dioeca 1372 
Anthemis nobilis 912 
Anthion II 24 
Anthodia Cinae 1010 
Anthophylli 859 
Anthrachinon 465 
Anthranilsaure 119 
- -sauremethylester 119 
Anthranol 465 
Anthrarobin 466 
Anthrasol II 482 
Anthrasolin II 482 
Anthriscus cerefolium 902 
Anthron 465 
Anthrophore 603 
Antiagglutinine II 732 
Antialbolzen 519 
Antiarthrin II 625 
- -pillen 280 
Antibacterin 129 
Antibenzinpyrin II 273 
Antiberiberin II 371 
Anticancrin II 712 
Anticilloid 544 
Anticohol 356 
Anticollamin 115 
Antidecubin II 1020 
Antidiabethefe 1233 
Antidiabeticum, Bauers II 90 
-, Siegers II 199 
Antidiabetine 1233 
Antidiphtheric Serum II 703 
Antidiphtherin II 716 
Antidol II 529 
Antidotum Arsenici 558, 1286 
Antidysentericum, indisches 

1386 
-, Kohler 1386 
Antidyspeptic Pills 1524, 

II 798 
Antielektron II 273 
Anti-Endotoxine II 732 
Antiepileptique Uten II 5 
Antifebrin 447, II 1299 
Antiferment-Serum II 712 
- -Tabletten II 574 
Antiformin II 225 
Antigen II 730 
Antigene II 732 
Antigrippepillen 643 
Antikamnia 448 
Antikatarrhpastillen II 691 
Antikesselstein-kuchen II 464 
- -mittel 873 
Antikorper II 732 
Antileprol 1420 
Antiluetin II 773 
Antimalaria-Pillen 963 
Antimellin II 829 
Antimeristem II 716 
- -Streupulver II 716 

Antimoine II 764 
Antimon II 764 
- -arsenat 565 
- -blute II 769 
- -briketts II 777 
- -butter II 767 
- -, flussige II 768 
- -chlorid II 767 
- -chlorurlosung II 768 
- -gelb II 771 
- -glas II 776 
- -jodur II 768 
- -oxyd II 768 
- -, braunes II 769 
- -, schweiBtreibendes 

II 770 
- -oxyjodid II 768 
- -pentasulfid II 775 
- -safran II 768 
- -trioxyd II 768 
- -trisulfid II 773 
- -, rotes II 774, 775 
- und Zinn, Trennung II 765 
- -zinnober II 775 
Antimonial Powder II 769 
Antimonic Sulphide II 775 
Antimonigsaureanhydrid 

II 768 
Antimonii et Potassii Tartras 

II 771 
- Oxydum II 768 
Antimoniotartrate acide de 

potassium II 771 
Antimonious Sulphide II 773 
Antimonium crudum II 773 
- nigrum purificatum 

II 774 
- sulphuratum II 775 
Antimonum tartaratum 

II 771 
Antimony II 764 
Antimonyl-Anilintartrat 

II 773 
- -Kaliumtartrat II 771 
- -Kalium, weinsaures 

II 771 
Antimorphin II 340 
Antimosanlosung II 777 
Antimyceton II 209 
Antineon II 664 
Antinervin, Radlauer 448 
Antineurasthin II 80 
Antinonnin lU9 
Antinosin 1561 
Antiperiodic Pills II 573 
- Tincture with Aloes II 571 
- - without Aloes II 570 
Antiphlogin II 529 
Antiphlogistin 374, 1358 
Antiphymatol II 723 
Antiputrol lU7 
Antipyonin II 208 
Antipyreticum compositum 

II 525 
Antipyrin II 521 



Antipyrin, Nachweis im Ram 
II 1249 

Antipyrinum acetylosaJicyli
cum II 522 

-- cum coffeino-citricum 
II 526 

-- effervescens II 621 
-- salicylicum II 523 
Antirheumatin 172, 212 
Antirheumin 172 
--, Heims 211 
Antirheumol 210 
Antisclerosin II 218 
Antisepsin 448 
Antiseptic Solution 128 
Antiseptin II 992 
Antiseptol 971 
Antispasmin II 349 
Antisputol 1314 
Antistaphin 1430 
Antistreptokokken-Serum 

Marmorek II 712 
Antisudorin 1005, II 1073 
Antitaenia 1131, 1301 
Antitaenin 1302 
Antitetanic Serum II 707 
Antithermalin 1358 
Antithyreoidin Moebius 

II 712 
-- -- pro injectione II 712 
-- -Tabletten II 712 
Antitoxine II 732 
Antituman 1341 
Antitussin II 712 
-- Verveij II 866 
Antityphusextrakt II 368 
Antivom 120 
Antodyne II 418 
Antofles 859 
Antorin 129 
Ants 1316 
Anurie II 1227 
Anusol-salbe 1560 
-- -stuhlzapfchen, Ersatz 

II 987 
-- -zapfchen 1560 
-- --, Ersatz 642 
Any tin II 284 
Anytole II 284 
Anwachsol 911 
Apenta 502 
Aperitol 201 
Apfelather 323 
A pfelextrakt, eisenhaltiges 

1267, II 1323 
Apfelin 519 
ApfelkwaB 518 
Apfelol424 
Apfelpede 514 
Apfelsinen 1031 
-- -ather 323 
-- -essenz 516 
-- -schalen 1031 
-- -- -01 1031 
- -sirup 517 

Antipyrin -- Aqua Carmelitarum 

Aphanizon II 1101 
Aphidon II 1112 
Aphisan II 1112 
Aphthinin II 726 
Aphthisinsirup 1396 
Apiol II 402 
Apnol II 400 
Apochin 961 
ApocodeinhydrochloridII 346 
Apocodein, salzsaures II 346 
Apocodeinum hydrochlori-

cum II 346 
Apocynsmarin, neu 469 
Apocynum cannabinum 468 
Apollinaris 502 
Apollopulver II 876 
Apolysin II 408 
Apomorphin-hydrochlorid 

II 340,1306 
-- -losungen, haltbare II 342 
-- -methylbromid II 342 
--, salzsaures II 340, 1306 
Apomorphine Hydrochloride 

II 340, 1306 
Apomorphinum hydrochlo-

ricum II 340,1306 
-- methylobromatum II 342 
Aponal 425, II 891 
Apozema Corticis Granati 

1385 
-- laxativum II 696 
-- Sarsaparillae compositum 

II 664 
-- purgans II 139 
-- sudatorium 1401 
Apozeme blanc 1411 
-- de cousso II 34 
-- d'ecorce de racine de 

grenadier 1385 
-- de salsepareille compose 

II 664 
-- laxatif II 696 
-- purgatif II 139 
-- sudorifique 1401 
Apozemes 1167 
Appel, Suppenwiirze 848 
Apperts Verfahren der Sterili-

sation II 1205 
Appollonienkraut 258 
A ppretur fiir Lederzeug II 

1091 
Aprikosen-ather 323 
-- -baum II 516 
-- - -gummi 1407 
-- .kernol 417, 420 
Apricot Water II 516 
Apyonin 454 
Apyrinstarke 434 
Apyron 214 
Aqua 469 
-- Absinthii 583 
-- acidula simplicior 508 
-- aetherata 311 
-- -- camphorata 311 
-- alcalina effervescens 508 

1403 

Aqua albuminata 332 
-- aluminosa composita 380 
-- amara Meyer 507 
-- Ammoniae 388 
- -- fortior 389 
-- Ammonio-camphorata 

389 
-- ammonio-hydrargyrica 

1454 
- Amygdalae amarae 413 
- Amygdalarum amararum 

413, II 1306 
-- -- - artificialis 416 
- -- - diluta 417 
-- -- -- spirituosa 413 
-- amygdalata 417 
- Anethi 440 
- Anhaltina 862, II 458 
-- Anisi 464 
- anodyna Pragensis 389 
-- antephelidica II 1056 
-- Anthos II 587 
-- antiscorbutica Sydenham 

1056 
-- Apiastri II 157 
- -- rectificata II 157 
-- Armoraciae 1057 
-- aromatica (spirituosa) 

1176 
-- Asae foetidae 589 
-- -- -- composita 589 
-- Aurantii Corticis 1027 
-- - Florum 1027 
- Balsami Copaivae 615 
-- balsamica Jackson 1041 
-- Barytae 632 
-- benedicta II 738 
-- -- composita Carmichael 

754 
-- bisdestillata sterilisata 

488 
-- Bredfeldii II 583 
-- bromata 695 
-- bromoformata 694 
-- Bryoniae 696 
-- -- composita 697 
-- - spirituosa 696 
-- Calami 731 
-- Calcariae 754 
-- -- composita 754 
-- Calcis composita 754 
-- -- saccharata 755 
-- Camphorae 772 
-- camphorata 772 
-- capucinica 1467 
-- carbolisata II 415 
-- -- prodesinfectioneIl415 
-- Carbonei sulfurati Du-

jardin-Beaumetz 821 
-- carbonica alcalina 508 
-- -- bromata 508, II 5 
-- -- ferruginosa 508 
-- carmelitana II 157 
-- -- crocata II 158 
-- Carmelitarum 1023 



1404 Aqua ca.rutinativa - Aqua vulneraria Thedeni 

Aqua oarminativa 856, 913 
- - regia 857, 913 
-- Carvi 857 
-- Ca~ophylloTIlln 862 
- Casoarillae 865 
- Castorei 872 
- oephalioa Caroli Quinti 

1023 
- Cerasorum 417, 900 
- - spirituosa 900 
- Chamomillae 911 
- - oonoentrata 911 
- - romanae 913 
- Chlorali hydrati tannata 

986 
- ohlorata 1000 
- ohloroformiata 996 
- Chloroformii 996 
- Cinnamomi 1021, II 1307 
- - simplex 1021 
- - spirituosa 1021 
- Citri Cortiois 1034 
- Coohleariae 1056 
- ooelestis 1150 
- ooerulea 1150 
- ooloniensis II 1077 
- oommunis 469 
- oontra perniones 182, 

II 1058 
- - pruritum II 8 
- Coriandri 1107 
- Cortiois Citri 1034 
- oosmetioa alba II 1055 
- - kalina II 1056 
- - Kummerfeldi II 1052 
- - orientalis 420 
- - Walther II 1056 
- oresolioa 1114 
- orinalis II 1061 
- - oum Chinino II 1062 
- o~staIlina 250 
- oupro-ammoniaoata 1150 
- dentifrioia adstringens 

II 1069 
- - amerioana II 1069 
- -- antiseptioa II 1069 
- - oarbolisata II 1069 
- - Chinolini II 1069 
- -- oum Cooa II 1070 
- -- oum Euoalypto II 1070 
- -- Dr. Hoffmann II 1070 
- - Rutherford II 1070 
- destillata 485, II 1306 
- - sterilisata 489 
- digestiva Fegl 755 
- Dippelii II 298 
- di Rabel 230 
-- divina externa 1150 
- empyreumatioa Dippelii 

II 298 
-- Ferri nervina 507 
- Ferro-Caloea Terlik 759 
- ferruginosa aerata 508 
- Foeniouli 1306, II 1307 
- foetida antihysterica 589 

Aqua fontana 469 
- formalinata 1314 
- fortis 179 
- Fruotus Quercus Rade-

macheri II 543 
- Gemmorum Pini II 451 
- gingivalis 873 
- - Burowi 368 
- - Jackson 1401 
- - regia 1056 
- - Sohleioheri II 1070 
- Goulardi II 494 
- haemostatioa 379 
- - Monsel 241 
- - Neapolitana 241 
- haemostyptioa 379 
- Hamamelidis 1423 
- - e Cortioe 1423 
- Hungarioa II 587 
- Hussoni medioinalis 1389 
- hydrosulfurata II 817 
- Hyssopi 1507 
- lIlioii anisati destillata 

1512 
- imperialis 250 
- Jodi 1541 
- Kreosoti II 36 
- Laotuoae sativae II 66 
- - virosae II 66 
- Laurooerasi II 72 
- - duplex (triplex) II 72 
- Lavandulae II 77 
- Liquiritiae 1363 
- Lithii oarbonioi 508 
- Matioo II 144 
- Melissae II 157 
- - reotifioata II 157 
- Mellis II 153 
- Menthae orispae II 165 
- - piperitae II 162, 

II 1307 
- - - oonoentrata (de-

oemplex) II 162 
- - - rectifioata II 162 
- - - spirituosa II 162 
- - viridis II 165 
- merourialis nigra 1461 
- Naphae 1027 
- Neroli 1027 
- nigra 1461 
- nitrogenata 508 
- nitrosa oamphorata 772 
- N uoum vomioarum Rade-

maoheri II 794 
- ophthalmica Alibour 1150 
- - Behni II 992 
- - Conradi II 327 
- - - 11992 
-- - Helvetius 1150 
- - Horstii II 992 
- - Neumeisteri II 992 
- - Odhelius 1150 
- - Romershausen 1306 
- - Sichel 1151 

Aqua ophthalmioa Yvel1150 
- Opii II 323 
- oxygenata 508, 1497 
- - Alyon 182 
- Oxygenii 508 
- ozonisata 508 
- Pagliari 379 
- perlata II 108 
- Persioae Foliorum II 516 
- Petroselini II 401 
- phagedaenioa (£lava) 1454 
- - nigra 1461 
- phenolata II 415 
- pioea II 480 
- Piois II 480 
- - demulsiva II 481 
- Pimpinellae Anisi 464 
- Plumbi II 493 
- - Goulardi II 494 
- - spirituosa II 494 
- plumbioa II 493 
- Pruni armenioae II 516 
- - maorophyllae II 516 
- purgans II 119 
- Pyrolei Pini II 480 
- Quassiae Rademaoheri 

II 539 
- Quininae II 1062 
- Rabel 230 
- Radiogeni pro Balneo 

II 550 
- redestillata sterilisata 488 
- Rosae II 581, 1307 
- Rosmarini II 587 
- Rubi idaei II 589 
- - - deoemplex II 589 
- Rutae II 593 
- salina purgans II 238 
- Salviae II 626 
- Sambuoi II 628 
- saturnioa II 493 
- sedativa Raspail 389 
- Serpylli II 738 
- - composita II 738 
- silicata 222 
- Stryohni Rademaoheri 

II 7!J4 
- styptioa 1151, II 992 
- - Weber 377 
- sulfhydrioa II 817 
- sulfurosa artifioialis II 

236 
- - (diluta) 233 
- Terebinthinae II 455 
- Tiliae II 869 
- - reotifioata (ooncen-

trata) II 869 
- Valerianae II 896 
- vegeto-mineralis II 494 
- Vitae 297, 937 
- - germanica 1536 
- vitriolioa ooerulea 1151 
- vulneraria spirituosa 583 
- - spirituosa II 77 
- - Thedeni 231 



Aqua. vulneraria. vinoBa - Arrowroot Bombay- 1405 

Aqua vulneraria mosa II 77 
- weimarensis II 813, 992 
- Zeozoni 279 
Aquae aromaticae 490, II 

1306 
- - concentratae 491 
- cosmeticae II 1052 
- destillatae aromaticae 490 
- minerales 492 
Aquariumkitt II 1096 
Aqueous Tincture of Rhu-

barb II 571 
Arabellawasser 508 
Arabic Gum 1404 
Arabinose, Nachweis im Harn 

II 1243 
Arabisches Gummi 1404 
Arachis hypogaea 519 
Arachissamen 520 
Araometer 5 
- Balling u. Brix 8 
- Becksches 8 
- Cartier 8 
Aralia giseng 1351 
- quinquefolia 1351 
Aran, Aether anaestheticus 

316 
- Aether ohloratus 316 
Arariba 466 
Araroba 466 
- purifie 466 
Arbosan II 1112 
Arbutin 522 
Arbutus uva ursi 521 
Arcanol II 1374 
Archangelioa offioinalis 440 
Arohyl II 64 
Arotium-Arten II 69 
Arctostaphylos glauoa 522 
- offioinalis 521 
- uva ursi 521 
Areca oateohu 524 
- Nut 524 
- siehe auoh Araka 
Arecolinum 525 
- hydrobromioum 526, 

II, 1307 
Areoovetrol IT 1048 
Areginal II 1112 
Areka-Alkaloide 525 
Arekaidin 526 
Arekain 526 
Areka-null 524 
- -samen 524 II 1360 
Arekolin 525 
- -hydrobromid 526 II 1307 
Arenaria rubra oampestris 

II 754 
Aresin II 1112 
Argaldin 545 
Argatoxyl 574, 580 
Argent 527 
- en feuilles 531 
- proteinique 542 
Argentamin 545 

Argentan 1140 
Argenti Cyanidum 536 
- Iodidum 536 
. - Nitras 538 
- Nitras fusus 540 
- Oxidum 542 
Argentol 545 
Argentum 527 
- aoetioum 534 
- arsanilioum 574 
- oaseinioum 534 
- ohloratum 535 
- - Rademacher 536 
- oitrioum 535 
- oolloidale 531, II 1307 
- cyanatum 536 
- eosolioum II 38 
- fluoratum 536 
- foliatum 531 
- dijodparaphenolsulfoni-

oum 1558 
- jodatum 536 
- lactioum 537 
- nitricum 538, II 1307 
- - oum Argento ohlorato 

540 
- - oum Kalio nitrico 540, 

II 1307 
- - orystallisatum 539 
- - fusum 538 
- - mitigatum 540 
- nucleinicum 541 
- oxydatum 542 
- praeoipitatum 531 
- proteinioum 542, II 1307 
- sozojodolioum 1558 
- sulfurioum 544 
- vivum 1439 
Argilla 373 
- hydrata 370 
- pura 370 
- rubra 375 
Argobol545 
Argocarbon II 1374 
Argoohrom 461 
Argoferment 532 -
Argoflavin 459 
Argoplex 541 
Argo-Maiszuoker II 607 
Argonin 534 
Argulan 1482 
Argyrol 546 
Arhovin II 868 
Arioyl572 
Arillus Myristioae II 188 
Aringsche Pinselung II 287 
Aristochin 961 
Aristol 1555 
- -mull II 1014 
- -salbe 1556 
Aristoloohia serpentaria II 737 
Arlt, Balsamum ophthalmi-

cum 622 
Armoise 584 
- aurone 585 

Army Root 468 
Arnenknollen 586 
Arnioa 547 
- Flowers 547 
- montana 547 
- Root 548 
- Jelly 549 
- -papier 916 
- Plaster 549 

. - -bad 607 
- -bhiten 547, II 1327 
- - -01 549 
- -gallerte 549 
- -glycerin 549 
- -haarol II 1059 
- -heftpflaster 1509 
- -klebtaffet 549 
- -kraut 548 
- -pflaster 549 
- -tinktur 549, II 1367 
- -, weiBe 550 
- -watte II 1014 
- -wurzel 548 
- - -0] 549 
Arnotan 742 
Arnoudons Griin 1003 
Aromatio Camphor Mixture 

II 77 
- Cascara II 560 
- Elixir 1030 
- - of Glyoyrrhiza 1364 
- - - Licorice 1364 
- Fluid-Extraot 1022 
- - - of Cascara Sagrada. 

II 561 
- Powder 1022 
- - of Chalk with Opium 

II 330 
- Sirup 1030 
- - of Blaokberry II 591 
- Sulphuric Acid 230, 231 
- Syrup of Rhubarb II 570 
- - - Senna II 695 
- Tincture 1022 
- - of Rhubarb II 571 
- Vinegar 103 
- Waters 490 
- Wine of Coca 1043 
- - - Erythroxylon 1043 
Aromatique 303 
Aronknollen 586 
- -kraut 587 
- -stab, gefleckter 586 
- -wurzel 586 
Arquebusade, weiBe 583, 

II77 
Arrak 301 
- -essenz 302 
- -punsohessenz 304 
Arrhenal 567 
Arrowroot, afrikanisches 432 
- Bahia- 432 
- Bermudas- 432 
- -biscuit 434 
- Bombay- 432 



1406 Arrowroot, brasilianisches - Asperge 

Arrowroot, brasilianisches 
432, 433 

- Indian- 432 
- J amaika- 432 
- Malabar- 432 
- Neu-Siidwales- 432 
-, ostindisches 432, 1153 
- Para- 432 
- Portland- 587 
- Queensland- 432 
- Rio- 432 
- Sierra Leone- 432 
- Tellicherry- 432 
- St. Vincent- 432 
-, westindisches 432 
Arsacetin 574, II 1342 
Arsalyt 580 
Arsamon 568 
Arsan 580 
Arsanamin 580 
Arsen 550 
- -bestaubungsmittel 

Hochst II 1112 
- -Cupretta II 1112 
-, Nachweis, 550 II 1249, 

1290 
- -eisenessenz 1275 
- -eisen-Tabletten Heyden 

555, II 1374 
- -elektroferrol II 1374 
- -ferratin 580 
- -ferratose 580 
- -gegengift 558 
- -glas, gelbes 567 
- -, rotes 567 
- -grasvertilger II 1112 
- -Kupferlosung II 1111 
- -marsinal 1275 
- -protoferrol II 1374 
- -rubin 567 
- -saure 562 
- -triferrin 580 
- -triferrol 581, II 1374 
- -trijodid 566 
- -trioxyd 555 
- -, rohes 557 
- -trisulfid 566 
- -, kolloides 567 
- -verbindungen, Nachweis 

im Harn II 1249 
- -, organische 567 
- -verstaubungsmittel 

II 1112 
Arsenas binatricus 564 
- kalicus 563 
- natricus 564 
- Natrii 564 
Arsenate de sodium officinal 

564 
Arseni Trioxydum 555 
Arseniate de fer 563 
Arsenic Acid 562 
Arsenicum album 555 
- - technicum 557 
- rubrum 567 

Arsenige Saure 555, II 1300 
Arsenigsaureanhydrid 555 

II 1300 
Arsenii Iodidum 566 
Arsenik, gelber 567 
-, roter 567 
-, schwarzer 550 
-, weiBer 555, 557 
Arsenik-pillen 560, II 1354 
- -Salicyl-Cannabis-Pflas-

termull 211, 1203 
- -seife 580 
Arsenious Acid 555 
- Anhydride 555 
- Iodide 566 
- Sulphide 566 
Arsenium 550 
Arsenogen 580 
Arsenohyrgol 568 
Arsenum 550 
- jodatum 566 
- metallicum 550 
- sulfuratum citrinum tech-

nicum 567 
- - flavum 566 
- - rubrum 567 
Arsinyl 567 
Arsoferrin 581 
Arsojodin 581 
Arsotropin-Tabletten 581 
Arsycodile-Praparate 570 
Arsylin 580 
Artamin 981 
Artemisia 581 
- abrotanum 585 
- absinthum 581 
- arborescens 586 
- campestris 586 
- cina 1010 
- dracunculus 586 
- frigida 585 
- glacialis 586 
- herba alba 585 
- mutellina 586 
- pontica 586 
- spicata 586 
- vallesiaca 5g6 
- vulgaris 584 
Arterenol II 827 
Arteriose 1293 
Arthigon II 716 
Arthriticin II 472 
Artopan II 557 
Artosin II 1374 
Arum maculatum 586 
- -starke 587 
Arzneibiicher, homoopa-

thische II 1022 
Arzneiflecken, Entfernung 

von II 1099 
Arzneikefir II 58 
Arzneimittel, biochemische 

II 1031 
-, homoopathische II 1021 
-, Sterilisation II 1201 

Arzneipflanzen, Anbau von 
II 1I31 

-, Einsammeln und Ernten 
II 1I34 

-, Trocknen' und Aufbe-
wahren II 1139 

Arzneisalze, brausende 11 620 
Arzneistabchen 603 
-, elastische 604 
- aus Gelatinemasse 604 
- aus Gummimasse 604 
- aus Kakaool 603 
-, lOsliche 605 
Arzneiweine II 914 
Arzneizigaretten 1008 
Arzneizigarren 1008 
Asa foetida 587, II 1308 
- - depurata (colata) 589 
- - in granis 588 
- - in lacrimis 588 
- - in massis 588 
- - amygdaloides 588 
- odorata 657 
Asam 587 
Asant 587, II 1308 
-, gereinigter 589 
- -01 590 
- -pflaster 589 
- -tinktur 590 
- -wasser 589 
- -, zusammengesetztes 

589 
-, wohlriechender 657 
Asaprol II 204 
Asarum arifolium 591 
- Blumei 591 
- canadense 591 
- europaeum 590 
- Root 590 
- Sieboldi 591 
Asbarg 1I71 
Asbest II 1I7 
- -fi1terrohren II 614 
- -papier 921 
- -pappe 921 
AschantinuB 520 
Aschengehaltbestimmung 58 
Ascherwurz 1I72 
Ase fetide 587 
Asellan-Emulsion II 301 
Asellomaltyl II 125 
Asepsin 448, II 716 
Aseptol II 419 
Asferrin 581 
Asferryl 581 
Ashs Amalgam 1444 
Asiphyl 574 
Asklerosin II 218 
Asklerosol-Tabletten 512 
Asparagin 592 
Asparagus ascendens 592 
- lucidus 592 
- officinalis 592 
Asparamid 592 
Asperge 592 



Asperula odorata - Aurum colloidale 1407 

Asperula odorata 593 
Asphalintee II 199 
Asphalt 595 
- -lack II 1091 
- -01, atherisches 595 
-, reiner 595 
-, syrischer 595 
Asphaltum 594 
- syricum 594, 595 
Aspidinolfilicinum Oleo solu-

tum II 1308 
Aspidinolfilizinol II 1308 
Aspidium athamanticum 1302 
- cristatum 1296 
- dilatatum 1297 
- filix femina 1297 
- - mas 1295 
- lobatum 1296 
- marginale 1302 
- montanum 1296 
- rigidum 1296 
- spinulosum 1296 
Aspidosperma quebracho 

blanco II 540 
Aspiphenin 214, II 407 
Aspirin 213, II 1300 
-, loslich 214 
Aspirochyl 574 
Aspirophen II 410 
Asplenium filix femina 1297 
Aspochin 961 
Asposal 213 
Assanol 1532 
ABmanns Keuchhustenmit-

tel II 1030 
Asterol 1482 
Asthma-carbontabletten 1164 
- -Cure 1165 
- -inhalationsmittel, Ein-

horns 648 
- -kegel 1165 
- -kerzchen 1164 
- -krauter 1163 
- -kraut 1164, II 1330 
- - Plones 1165 
- -mittel, Schafers 1165 
- - Tuckers 648 
- -pillen, amerikanische 

384, 1165 
- -pulver, Martindales 1165 
- -raucherpulver Vesuv, 

Hoffmanns 1166 
- -Remedy, Langells 1165 
- -salbe, Stanges 1165 
- -spezialitaten 1164 
- -tropfen II 99, 328 
- - Richters 1164 
- -zigaretten Bier-Freres 

1165 
- - Grimaults 643 
- - Plauts 1008 
- - Wiener 1008 
Asthmasan-Tee 1165 
- -Zigarillos 1165 
Asthmatol 1048, 1165 

Asthmolysin 1165, II 362 
Astibulin II 727 
Astmol 1165 
Astonin 568 
Astragalus-Arten II 874 
Astrangwurzel 1512 
Astrolin II 523 
Astropine 213 
Asuntol II 1374 
Asurol 1483 
Athenstaedts Eisentinktur 

1293 
Athyrium filix femina 1297 
Atlas-Cedern61 1573 
Atochinol 981 
Atofixil 574 
Atophan 980, II 1302 
-, Nachweis imHarn II 1249 
Atophanyl II 1374 
Atoxatropin II 1374 
Atoxikokain 122 
Atoxyl 572 
- -Blaudkapseln 1293 
- -Chinakapseln 581 
- -Eisentabletten 581 
- -Eisenwasser 581 
- -Quecksilber 574 
Atrabilin II 827 
- -schnupfpulver II 827 
Atractylis gummifera II 1364 
Atrinal 649 
Atropa belladonna 636 
Atrophor 145 
Atropin 643 
-, baldriansaures 647 
- -borat 647 
- -brommethylat 648 
- -methylbromid 648 
- -methylnitrat 649 
- -salicylat 647 
-, salicylsaures 647 
- -schwefelsaure 649 
-, schwefelsaures 645 
- -sulfat 645, II 1308 
- -valerianat 647 
Atropina 643 
Atropinae Sulphas 645 
Atropine 643 
- Sulphate 645 
Atropinum 643 
- boricum 647 
- methylobromatum 648 
- methylonitricum 649 
- salicylicum 647 
- sulfuricum 645, II 1308 
- valerianicum 647 
Atroscin 654 
- -hydrobromid 655 
Atroscinum 654 
- hydrobromicum 655 
Attar of Roses II 583 
Attichbeeren II 629 
- -wurzel 830 
Attigkraut 358 
Attritin 212 

Atyroxyl 574 
AuMpine 463 
-, kristallisiertes 463 
Audibert, Collutorium anti-

scorbuticum 1401 
Aufgiisse 1167, II 1335 
-, kalte 1170 
Augen -balsam, Augsburger 

1473 
- -, Hamburger 1473 
- -essenz, Romershausens 

1306 
- -geist, Wiesbadener II 158 
- -kraut 922 
- -salbe, Schweissingers 

1473 
- -, Unzers 1473 
- -, weiBe II 986 
- -, zusammengesetzte 

rote 1473 
- -schnupftabak 1526 
- -tabak, Hufelandscher863 
- -tropfen, Sterilisation 

II 1201 
- -trost, Kneipps 1306 
- -wasser 129 
- -, Conradisches II 327 
- -, Buflebs 1307 
- -, Dr. Graefes II 992 
- -, Dr. Whites II 992 
- -, gelbes, zusammenzie-

hendes II 992 
- -, griines 1150 
- -, Mollersches 1307 
- -wol 129 
Augsburger Augenbalsam 

1473 
- Tee 361 
Auligen II 1375 
Aulin II 1112 
Auramin 0 454, 455 
Aurantia-Collodium II 1116 
Aurantiae immaturae 1025 
Aurantii Cortex expulpatus 

(mundatus, siccatus) 1026 
Aurichlorid 599 
Aurichlorwasserstoff 599 
Aurihydroxyd 601 
Auri et Sodii Chloridum 599 
Aurikeln II 514 
Aurin 457, 1389 
-, roter 886 
Auripigment 566, 567 
Aurocantan 792 
Aurochin 963 
Aurocollargol II 1375 
Auro-Natrium chloratum 599 
- - - crystallisatum 600 
Aurophos II 1375 
Aurum 595 
- alcoholisatum 597 
- chloratum 599 
- - acidum (flavum) 599 
- - neutrale (fuscum) 599 
- colloidale 597 



1408 Aurum foliatum - Bakterien-Vaccinen, polyvalente 

Aurum foliatum 596 
- hydroxydatum 601 
- -Kalium bromatum 601 
- - cyanatum 601 
- musivum II 764 
- oxydatum 601 
- praecipitatum 597 
- pulveratum 597 
- tribromatum 601 
Ausfiillen von Ballonen II 

1217 
Ausschlagsalbe, Schiitzes 

1476 
Austernschalen, geschlii.mmte 

737 
- -mixtur 738 
Australian Pepper II 472 
Autan 1314 
Autenriethsche Salbe 11772 
- - gegen das Durchliegen 

II 506 
Autochromplatten II 1121 
Autoform 1314 
Autoklaven II 1159 
Autolysate II 732 
Automobil-Benzin 11271, 

273 
Auto-Vaccine II 716 
Auxilintabletten II 199 
Auxilium Medici 1499 
Ava-PfefferwUl'zei 11471 
A vellanae mexicanae 706 
A vena orientalis 602 
- sativa 602 
-.-- venenata II 1109 
Axonge 268 
- benzoinee 275 
Axungia benzoata 275 
- Pedum Tauri II 677 
- Porci 268 
Ayapana 1216 
Ayers Cathartic Pills 356 
Azinblau 460 
Azodermin 452 
Azodolen 1562 
Azofarbstoffe 451 
Azolitmin 1164 
- -papier 918 
Azorubin S II 1081 
Azosaurerubin 2 B II 1081 
Azotate basique de bismuth 

officinal 680 
- d'aconitine 262 
- d'ammonium 399 
- d'argent 538 
- de baryum 630 
- de bioxyde de merCUl'e 

1465 
- - - - - dissous 1466 
- de bismuth neutre 674 
- de cuivre 1146 
- de pilocarpine 1532 
- de plomb II 498 
- de potassium II 21 
- de sodium II 227 

Azotate de strychnine II 792 
- merCUl'eux 1466 
Azote II 249 
Azoteprotoxyd II 251 
Azotite d'amyle 423 
- de potassium II 22 
- de sodium II 229 
Azurin II 1111 

B 
Baarschs Salbe 790 
Bablah 87 
Baccae Alkekengi 345 
- Aquilolii 1509 
- AUl'antii immatUl'ae 1025 
- Colocynthidis 1086 
- Cubebarum 1126 
- domesticae II 557 
- Halicacabi 345 
- Jujubae II 996 
- Juniperi 1568 
- - tostae 1569 
- Lauri II 73 
- Mezerei II 177 
- Mori II 182 
- Myrtilli II 198 
- Oxycocci II 893 
- Ribium II 577 
- Rubi idaei II 589 
- Sambuci II 628 
- Solani racemosi II 438 
- - vesicarii 345 
- Sorbi aucupariae II 752 
- Spinae cervinae II 557 
- Vitis idaeae II 893 
Bachbungenkraut II 907 
Bacillenaufschwemmungen 

11730 
Bacilli 603 
- Acidi tannici 604 
- - - elastici 605 
- Argenti colloidalis 534 
- - nitrici 605 
- - - nallales 541 
- - - urethrales 541 
- Camphorae 605 
- caustici 605 
- Jodoformii 605 
- Liquiritae anisati 1370 
- medicamentosi BouiIhon 

605 
- medicati 603 
- Olei Cacao 605 
- Protarguh solubiles 544 
- Zinci sulfurici solubiles 

II 992 
Bacillol 1117 
Bacillus -Coli -Vaccine 

II 715 
Backhaus Kindermilch II 59, 

256 
Backhefe 1231 
Backpulver 248 
-, Remingtons 249 
-, Wiener 249 

Bacterine II 717 
Bactoform 1314 
Bactyrilobium fistula 868 
Bad, Aachener 607 
-, Alaun- 607 
-, alkalisches 607 
-, aromatisches 607 
-, arsenikalisches 607 
Badekrauter 609 
Baden-Badener MineralsaIz-

pastillen 512 
Bade-schwamm II 756 
- -seife, aromatische II 651 
- -spiritus 609 
- -tabletten 610 
- -, Mack 610 
- -, Sandow 610 
- -, Sedlitzkys 611 
Badiane 1511 
Badpraparat Radium R.-E. 

II 550 
Bader 606 
-, Tee zu aromatischen 609 
- -seile, Aachener 607 
Bael Fruits 635 
Barengalle 347 
- oklee II 155 
- -kraut 521 
- -lauchOl 346 
- -traube 521 
- - -blii.tter 521, 

II 1330 
- -wUl'zel 1426 
Barlapp-kraut II 102 
- -samen II 102 
- -sporen II 102, 1340 
Bii.rme 1231 
Baermin 1232, 1233 
Bafum II 1112 
Bahia-Arrowroot 432 
Baies d'airelle II 198 
- de genievre 1568 
- d'hieble II 629 
- de laurier II 73 
- de myrtille II 198 
- de raisin de bois II 198 
- de SUl'eau II 628 
BailleuI, EmplA.tre de 895 
Bain alcalin 607 
- de sublime corrosil 608,609 
- dit de Bareges 608 
- suifure liquide 608 
- de Vichy 608 
Bains 606 
Bakelit II 63 
Baktanat 817 
Bakteriamie II 732 
Bakterien, Farbung II 1274 
-, Ziichtung II 1274 
Bakterienantigene, poly-

valente II 716 
Bakterienpraparate II 700 
Bakterien-Prazipitine II 732 
Bakterien-Vaccinen, poly-

valente II 716 



Bakteriologische Untersuchungen - Barium aceticum 1409 

Bakteriologische Unter-
suchungen II 1270 

Bakteriolysine II 731, 732 
Bakteriophagen II 732 
Bakteriotropine II 632 
Bakuchi Water II 516 
Balata 1415 
Balaustia 1386 
Balderbrackenwurzel II 894 
Baldrian II 894, 1356 
- -ather 322 
- -extrakt II 896 
- -fluidextrakt II 896 
- -iiI II 896, 1349 
- -saure 251 
- - -amylester 424 
- - -kreosotester II 38 1369 
- -sirup II 897 
- -tinktur II 897, 1369 
- -, atherische II 897, 
- -wasser II 896 
- -wein II 898 
- -wurzel II 894 
Ballayi Cornu 1075 
Balling, Araometer 8 
Ballone, AbfUllen, II 1217 
Ballonelement, Meidingers 

111126 
Ballota 606 
Ballote, sibirische 606 
-, wollige 606 
Balm Leaves II 156 
Balnea medicata 606 
Balneum alcalinum 607 
- Arnicae 607 
- aromaticum 607 
- baretginense 608 
- ferruginosum fortius 609 
- - mitius 609 
- gelatinosum 608 
- Glycerini 608 
- Hydrargyri bichlorati 608 
- Sodae 607 
- sulfuratum 608 
- - liquidum 608 
- sulfurosum 608 
-- vichiense 608 
Balsam, Bengues schmerz-

stillender II 169 
-, Friarscher 659 
-, Genfer 775 
-, Harlemer II 458 
-, indischer 619 
-, Jerusalemer 659 
- -kraut II 165 
-, Lithauer 668 
-, Lockwitzer II 455 
- mit Stahl 617 
-, Oehmescher 623 
- of Copaiba 612 
- - Fir 611 
- - Gilead 611 
- - Peru 619 
- - Storax II 801 
- - Tolu 624 

Hag e r. Handbuch II. 

Balsam-pappel II 513 
-, peruanischer 619 
-, Potsdamer 442 
-, Rigaer II 77 
- -saft 622 
-, schmerzstillender II 168 
-, schwarzer 619 
- -silbertropfen II 458 
- -tanne II 454 
-, Turlingtons 660 
-, Wiener 357, 623 
Balsamischer Manual 623 
Balsamo-Schwefelbad 611 
Balsamum aceticum cam-

phoratum 312 
- adstringens Richard 231 
- africanum 615 
- americanum 624 
- Arcaei 1194 
- - liquidum 1194 
- aromaticum aethereum 

622 
- Bilfinger 391 
- brasiliense 612 
- canadense 611 
- Capivi 617 
- Caryophyllorum 862 
- Cativo 612 
- cephalicum Scherzer 622 
- Chironis 622 
- Commendatoris 659 
- contra perniones II 1058 
- - - suecicum II 1058 
- Copaibae 612 
- Copaivae 612, II 1308 
- - africanum 615 
- - ceratum 615 
- - gelatinosum Van de 

Walle 615 
- - inspissatum 616 
- - siccum 616 
- Copalyvae 612 
- digestivum 442 
- Dipterocarpi 617 
- divinum 442 
- Eustachii 624 
- Fioravanti 1024 
- Friarii 659 
- Garganae 617 
- Gurjunae 617 
- haemostaticum Warren 

231 
- Hardwickiae 618 
- hierosolymitense 659 
- Ichthyoli II 287 
- indicum album II 804 
- - nigrum 619 
- - siccum 624 
- italicum 622 
- Lobkowitz 622 
- Locatelli 622 
- mammale 622 
- mammillare 622 
- Mentholi compositum 

II 168, 1308 

Balsamum Methylii salicylici 
compositum II 168 

- Nucistae II 192, 193 
- odontalgicum 773 
- ophthalmicum Arlt 622 
- - hamburgense 1473 
- - St. Yves 1473 
- Opodeldoc II 655 
- - liqnidum II 655 
- Pagliano 240 
- parisiense 616 
- peruvianum 619, II 1308 
- - artificiale 621 
- - nigrum 619 
- rigense II 77 
- samaritanum II 261 
- traumaticum 659, 660 
- vimariense 789 
- vitae asiaticum 1512 
- - Fritz 622 
- - hamburgense 1512 
- - Hoffmanni 621 
- - hollandicum 1194 
- vulnerarium 622, 659 
- Saponis camphoratum 

II 656 
- Storacis liquidum II 801 
- styracinum II 801 
- Styracis liqnidum II 801 
- Sulfuris II 90 
- - Rulandi II 458 
- - terebinthinatum 11458 
- Terebinthinae II 452, 653 
- - communis 11452 
- tolutanum 624, II 1309 
- tranqnillens 1163 
- tranquilli 1504 
Bambergers Lupinapulver 

II 120 
Bananenii.ther 323 
Bananenstarke 430 
Banda-Macis II 188 
Bandoline II 1061 
Bandwurmkapseln, Kiichen-

meisters II 29 
Bandwurmmittel 1301 II 29 
-, Bloch 1386 
-, Genfer II 34 
-, Jungclaussens 1131 
BandwurmnuB 524 
Bandwurm-Tritol 1301 
Baptisia alba 627 
- Root 626 
- tinctoria 626 
- -wurzel 626 
Baradiol 634, II 1124 
Barbados-Aloe 348 
Barbaloin 350 
Barbery Root Bark 666 
Barbitone 807 
Barbitursaure 807 
Barellas Magenpulver II 211 
Barium 627 
- -acetat 628 
- aceticum 628 

89 



1410 Bariumbromat - Beatricelikor, Schleitners 

Barium-bromat 628 
-- bromatum 628 
-- bromicum 628 
-- -bromid 628 
--, bromsaures 628 
-- -carbonat 628 
-- -- fUr die Analyse 629 
-- --, natiirliches 629 
-- carbonicum 628 
-- -- nativum 629 
-- -- pro analysi 629 
-- -chlorat 630 
-- chloratum 629, II 1309 
-- -- pro analysi 630 
-- chloricum 630 
- -chlorid 629, II 1309 
-- -- fUr die Analyse 630 
--, chlorsaures 630 
-- -chromat 1006 
-- chromatum 1006 
--, chromsaures 1006 
--, essigsaures 628 
-- Hydroxide 631 
-- -hydroxyd 631 
-- -- -losung 632 
-- --, wasserfreies 632 
-- hyperoxydatum 632 
-- -hypophosphit 630 
-- hypophosphorosum 630 
-- jodatum 630 
-- -jodid 630 
--, kohlensaures 628 
-- -nitrat 630 
-- nitricum 630 
-- Oxide 631 
-- -oxyd 631 
-- oxydatum 631 
- -- hydricum 631 
-- -- -- crystallisatum pro 

analysi 632 
-'- -- -- siccum 632 
-- -peroxyd 632 
-- peroxydatum (anhydri-

cum) 632 
-- -- hydricum 633 
-- -peroxydhydrat 633 
-- -platincyaniir II 488 
-- platinocyanatum II 488 
--, salpetersaures 630 
--, schwefelsaures 634 
--, schwefligsaures 635 
-- -sulfat 634, II 1123, 1309 
-- --, technisches 634 
-- -sulfhydrat 633 
-- -sulfid 633 
-- -sulfit 635 
-- sulfuratum 633 
-- sulfuricum 634, II 1123, 

1309 
-- -- technicum 634 
-- sulfurosum 635 
-- Sulphate 634 
-- -superoxyd 632 
-- unterphosphorigsaures 630 
-- -verbindungen 627 

Barley Pearl 1438 
Barkers Post Partum Pills 

1505 
Barm 1231 
Barmenit II 209 
Barol II 1112 
Barosma betulinum 697 
-- crenatum 697 
-- crenulatum 697 
-- serratifolium 697 
Barotine 1010 
Barral's Reagens auf EiweiJ3 

II 1237 
Barras II 462 
Barthelsche BenzinlOtlam pe 

II 1156 
Barthelscher Benzin brenner 

II 1156 
Bartwachs II 1061 
Bartwichse, ungarische 

II 1061 
Barutin 724 
Baryta caustica sicca 631 
-- hydrica crystallisata 631 
-- usta 631 
Baryte 631 
Barytgelb 1006 
-- -hydrat 631 
Basedowsan II 712 
-- -wasser 632 
Bashams Mixture 1248 
Basicin 959 
Basilicon Ointment 897, 

II 464 
Basilicumsalbe 897 
-- -kraut II 257 
-- -01 II 258 
Basiligenkraut II 257 
Basol 1117 
Basolin II 1112 
Bassiaol II 677 
Bassorin II 876 
Bastard Croton Bean 1537 
Bastardsafran 853 
Bastlers Choleratropfen 465 
Batatenstarke 433 
Batemans Pectoral Drops 

II 331 
Bathengelkraut II 851 
Baths 606 
Batjang-Muskat II 194 
Batterien, galvanische 

II 1125 
Bauchspeicheldriise II 359 
Baudots Hiihneraugen

pflaster II 1056 
Bauernfreude, Viehmastpul-

ver II 1049 
Bauerntabak II 244 
Bauers Antidiabeticum II90 
-- Krampftropfen II 897 
-- Tinctura antispasmodica 

224 
Baumann-Orffsches Krauter

nahrpulver II 699 

Baumflechte II 520 
Baumhaselniisse 1108 
Baumleim II 1110 
Baummalvenbliiten II 128 
Baummoos II 520 
Baumol II 260 
-- weiJ3es II 261 
Baumwachs 894, II 464 
--, fhissiges 894, II 464-
Baumwolle 1374, 1375 
-- --, gereinigte, hydrophile 

II 999 
Baumwoll-gewebe, w-asser-

dichte II 1002 
-- -samen 1373 
-- -- -01 1373 
-- -webstoffe II 1000 
-- -wurzelrinde 1373 
-- -- -- -extrakt 1374 
-- -- -- -fluidextrakt 1374 
Baume Chiron (deLausanne) 

622 
-- d' Arcaeus 1194 
-- de Canada 611 
-- du chevalier Laborde 

442 
-- de copahu 612 
-- de dipterocarpe 617 
-- de feuillet 1144 
-- de Fioravanti 1024 
-- de Fourcroy 442 
-- de gurjun 617 
-- de Metz 1144 
-- de Milano II 1052 
-- de muscade II 193 
-- de Perou 619 
-- de Tolu 624 
-- de vie de Hoffmann 621 
-- nerval II 193 
-- opodeldoch II 655 
-- stomachique II 193 
-- Tranquille 1504 
Baumesche Grade 7 
Baunscheidts 01 1218 
Bavarol 1117 
Baynilla II 899 
Bayol 1215, II 448 
Bayrum II 449 
-- -haarwasser II 1062 
-- --, schaumend II 1062 
Bazin, Pilulae arsenicales 563 
--, Sirupus antisyphiliticus 

1456 
--, Solutio arsenicalis 562 
Bean Clover 438 
-- magnum 1538 
-- Trefoil 438 
Beans II 402 
Bearberry Leaves 521 
Bearbind II 752 
Beasly, Vinum Aloes com

positum 356 
Beatin II 37 
Beatricelikor, Schleitners 

1326 



Bebeerin II 241 
Bebirin II 241 
- -hydrochlorid II 241 
-, salzsaures II 241 
-, Bchwefelsaures II 241 
- -sulfat II 241 
Bebirinum II 241 
- hydrochloricum II 241 
- sulfuricum II 241 
Bebirurinde II 241 
Becker, Pulvis contra tae-

niam II 761 
Becksches Araometer 8 
Becks Wismutpaste 682 
Beech 1234 
- Oil 1234 
Beecham Pills II 996 
Beef Juice 859 
- Iron Wine 848 
- Suet II 677 
- Tonic, Coldens 848 
Beer 903 
Beerenweine II 914, 964 
Bede-Kur gegen Gallen-

steine II 238 
Beguin, Spiritus Sulfuris 401 
Behen51 II 182 
BehennuB II 181 
Behenwurzel 886 
Behrings Diphtherieheilmittel 

II 703 
BeifuB 584 
-, bitterer 581 
- -kraut 584· 
-, pontischer 586 
-, r5mischer 586 
-, roter 586 
- -wurzel 585 
Beinasche 759 
Beinschaden-Indian II 455 
Beinschwarz 819 
Beinwellwurzel 1100 
BeiBbeere 794 
Beize fUr Arbeitstische, 

schwarze II 1084 
- fiir Metall 1141 
- fiir Geweihe II 1084 
Beizen II 1084 
Bejeans Gichtmittel II 20 
Bela 635 
- -fluidextrakt 636 
- -friichte 635 
Belebungstropfen 1023 
Beli 635 
Bell, Pilulae tonicae 955 
Belladonna 636 
- -alkaloide 643 
- -blatter 636 
- -kautschukpflaster 1202 
- Leaves 636 
- Ointment 642 
- Plaster 638 
- Root 642 
- Suppositories 642 
- -wurzel 642 

Bebeerin - Benzylacetat 

Bellenknospen II 513 
Belichtung, photographische 

II 1122 
Belloform 1314 
Bellostsche Fliissigkeit 1467 
Beluga 1507 
Belzer, Pilulae vitae 353 
Benedikten-kraut 1037 
- -wurzel 857 
Benediktiner Zahnelixier 

II 1070 
Bengal Quince 635 
Bengalische Flammen II 

1103 
- Lichter II 1103 
- Ziindhiilzer II 1103 
Bengue, Anestyle 316 
-, Menthol Dragees II 169 
-, schmerzstillender Bal-

sam II 169 
Bengen, Unguentum sapo-

salicylatum 212 
Beniform 1151 
Benne Oil II 739 
Benjoin 657 
Benningsen, Emplastrum 

antarthriticum 774 
- ,Gichtpflaster 774 
Benno-Pillen 1350 
Bennut II 181 
Benzacetin II 411 
Benzaldehyd 655, II 1309 
- -cyanhydrin II 1309 
Benzanalgen 979 
Benzanilid 449 
Benzene 661 
Benzenum 661 
Benzidin 657 
Benzin II 273 
- -brande in Waschereien 

II 273 
- -brenner, Barthelscher 

II 1156 
- -Jodcatgut II 1005 
- -15tlampe, Barthelsche 

II 1156 
Benzine 661 
Benzinoform 822 
Benzinum II 273 
- Lithanthracis 661 
- Petrolei II 272, 1310 
- purificatum II 272 
Benzoas lithicus efferves-

cens II 621 
- natricus 116 
- Natrii 116 
- - cum Coffeino 1072 
Benzoate d'ammonium 115 
- de lithium II 92 
- de magnesium II 105 
- de mercure 1450 
- de naphthyle II 203 
- de sodium 116 
Benzoatet Lard 275 
Benzoe 657, II 1310 

1411 

Benzoe-fettpuder II 1054 
-, fliissige 660 
- -harz 657 
- -51 660 
- -Salicyl-Vaselin, Lassars 

211 
Benzoesa ure Ill, II 1300 
- -athylester 117 
- -benzylester 119 621 
- -Campher 773 
- -guajacolester 1392 
- -heftpflaster 1509 
- -methylester 117 
- -mull II 1014 
- -naphthylester II 203 
- -pastillen gegen Hei-

serkeit 115 
-, sublimiert aus Harz 113 
- -sulfinid 124 
- -sulfinidnatrium II 

1358 
- -sulfonimid 124 
- synthetische 112 
- -watte II 1014 
Benzoe-schmalz 275, II 1303 
- -streupulver 660 
- -talg II 676 
- -tinktur 659, II 1367 
- -, atherische 659 
- -, zusammengesetzte659 
Benzoguajacol 1392 
Benzoic Acid 111 
- - Lozenges 115 
Benzoinum 657, 659 
Benzojodhydrin 1552 
Benzol 661 
- -Anytol II 284 
Benzolinar 663, II 1101 
Benzolum 661 
Benzonaphtol II 203 
Benzophenol II 413 
Benzophenoneid 454 
Benzosalin 216 
Benzosol 1392 
Benzosulphinidum 124 
Benzoyl-acetylperoxyd 126 
- -athyldimethylaminoiso-

propanol 117 
- -athyltetramethyldia

minoisopropanol 118, 
II 1304 

- -aminoessigsaure 119 
- -anilin 449 
- -eugenol 862 
- -glykokoll 119 
- -guajacol 1392 
- -naphthol II 203 
- -peroxyd 126 
- -salicylsauremethylester 

216 
- -trimethyloxypiperidin-

hydrochlorid II 474 
- -tropin 1049 
Benzozon 126 
Benzyl-acetat 665 
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1412 Benzylalkohol - Bilival Ingelheim 

Benzyl-alkohol 665 
- -morphinhydrochlorid 

II 339 
Benzylium 665 
- aceticum 665 
- benzoicum 119 
- cinnamylicum 140 
Berberin 666 
-, bromwasserstoffsaures 

667 
- -hydrobromid 667 
- -hydrochlorid 667 
-, kohlensaures 667 
-, salpetersaures 667 
-, salzsaures 667 
-, schwefelsaures 667 
-, phosphorsaures 667 
Berberinium-bromid 667 
- -carbonat 667 
- -chlorid 667 
- -nitrat 667 
- -phosphat 667 
- -sulfat 667 
Berberinum 666 
- carbonicum 667 
- hydrobromicum 667 
- hydrochloricum 667 
- nitricum 667 
- phosphoricum 667 
- sulfuricum 667 
Berberis aquifolia 666 
- vulgaris 666 
Berberitze 666 
Berberitzenwurzelrinde 666 
Berg, Species galactopoeae 

1307 
Bergamiol II 86 
Bergamottol 1031 
Bergfieberwurzel 1346 
Bergflachs II 117 
Bergkiimmel 439 
Bergmanns Kaupastillen 

II 868 
- Kaupraparate 1080 
- Magenkautabletten II 120 
- Sauerstoffbader 607 
- Ventrozon II 120 
Bergmelisse II 157 
Bergminze II 157 
Bergol II 90 
- schwarzes II 275 
- weiBes II 275 
Bergpech 595 
Bergsalbei 585 
Bergsanikel II 450 
Bergrot 1273 
Bergwolle II 117 
Bergwurzel, Schweizer II 996 
Bergwurzelblumen 547 
Berkam-Gummi 1405 
Berkefeld-Filter 470,111179, 

1198 
Berlinerblau 1261 
-, lasliches 1262 
-, technisches 1262 

Bermudas Arrowroot 432 
Bernegau, Butyrum Colae 

1079 
-, Cola-Malzextrakt 1079 
-, Essentia Cacao 716 
-, Natrium boro-salicylicum 

212 
-, Tabulettae Colae 1080 
Bernstein II 805 
- -kitt II 1096 
- kolophonium II 806 
- -lack II 1091 
- -01, gereinigtes II 805 
- -saure 223 
- - -imid 224 
-, schwarzer 595 
- -tinktur II 806 
Bertolin II 246 
Bertramwurzel, deutsche 

II 530 
-, ramische II 530 
- -tinktur II 530 
Beruhigungspulver II 968 
-, gelbes II 108 
Beruhigungstee 1371 
Beschlag fiir glaserne Retor-

ten und Kolben II 1098 
Besenginster 1344 
- -bliiten 1344 
- -kraut 1345 
Besenkiefer II 453 
Besinge, schwarze II 198 
Bestuscheff, Tinctura nervina 

1286 
Beta-Eucain II 474 
- - -laktat II 475 
- -, milchsaures II 475 
Betain III 
- -hydrochlorid 111 
Betalysol 1118 
Betanal II 1112 
Beta-Sulfopyrin II 526 
BetelnuB 524 
Betel Nut 524 
Betelal II 472 
Betelpalme 524 
Betilon II 1375 
Betol 210 
Bettendorffs Reagens II 762 
- Zinnchloriirlosung II 762 
Bettwachs II 464 
Betula lenta 669 
- pubescens 668 
- verrucosa 668 
Betulinar 669 
Betunephrol 669 
Beurre 698 
- de cacao 717 
- de chaulmougra 1419 
- de cocotier 1058 
- de muscade II 192 
- de palme 1191 
- de violettes 1526 
Beutner, Sirupus Bromformii 

694 

Bezoartropfen, Ludwigs 442 
Bheng 780 
Bial, Nachweis von Pentosen 

im Harn II 1243 
Bibergeil, kanadisches 871 
-, sibirisches 871 
- -tinktur 871 
- -, atherische 871 
Biberklee II 170 
Bibernell II 449 
- -extrakt II 450 
- -tinktur II 450, 1369 
- -wurzel II 449, 1356 
Bibirin II 241 
Bibras MiinzabguB-Metall 

671 
Bibromure de mercure 1451 
Bicalcit 755 
Bicarbonate de sodium II 209 
Bicarbonathefe Zyma 1232, 

1233 
Bichlorure de mercure 1451 
Bickbeeren II 198 
- -blatter II 198 
Bickmores Wundkur II 209, 

II 1048 
Bicuhybafett II 678 
Biebricher Scharlach 453 
Biederts Rahmgemenge 

II 59 
- Ramogen II 59 
Bienenharz 893 
Bienenpulver 1023 
Bienensaugbliiten, weiBeII 69 
Bienenwachs 888 
Bienenwitterung II 1111 
Bier 903 
-, alkoholfreies 514 
- -, von GroB-Crostitz 519 
BierfaBglasur II 464 
Biere 903 
Biester, Tinctura amara 584 
Biett, Liquor arsenicalis 562 
-, Pilulae Ferri arsenicici 

563 
-, Pilulae Natrii arsenicici 

565 
-, Sulfur jodatum 1547 
Bigaradebliiten 1024 
Bi-iodure de mercure 1455 
Bilatin II 80 
Bilberries II 198 
Bilderlack II 1093 
Bildhauerlack, Petersburger 

II 1093 
Bile 1236 
- de boeuf 1236 
Bilfinger, Balsamum 391 
Biliner Josephsquelle, kiinstl. 

Salz 510 
- Pastillen II 211 
- Wasser 502 
Bilirubin, Nachweis in Faeces 

II 1259 
Bilival Ingelheim II 80 



BillardkugeJn, Farben - Black Drops 1413 

Billardkugeln, Farben II 1033 
Billroth-Battist II 1002 
Bilsenkraut 1501 
- -bIatter 1501, II 1329 
- -extrakt 1503, II 1324 
- -51 1504 
- -pflaster 1503 
- -samen 1502 
- -tinktur 1505 
- - aus frischem Kraut 

1505 
Bilsensamen 1502 
Bilz, Limetta 519 
-, Nahrsalz 759 
Bimsstein 375 
Binden-Schneidemaschine 

111006 
- -Wickelmaschine II 1006 
Bingelkraut II 171 
-, ausdauerndes II 171 
Binz, Unguentum Calcariae 

cWoratae 746 
Biochemische .Arzneimittel 

111031 
Biocitin 867 
Biofaexpillen 1233 
Bioferrin II 632 
Biogen II 120 
Biomalz II 125 
Bios 1233. II 255 
Bioson II 80 
Biosulfol II 815 
Biovar II 361 
Biox-Sauerstoffbader 607 
Bioxalate de potassium 186 
Bioxyde de manganese II 131 
Bi-Palatinoids 804 
Bi-Pelotinoids 804 
Birch Tar Oil 668 
Birke 668 
Birken-blatter 668 
- -haarwasser 668, II 1063 
- -01, rektifiziertes 668 
- - -tinktur Hebras 669 
- -rinde 668 
- - -51 669 
- -teer 668, II 1354 
- - -balsamseife 669 
- - -mollin 669 
- - -tinktur, Hebras II 

482 
- - -, zusammengesetzte 

11482 
- -wein 668 
Birnenather 323 
Birnenwein, alkohoHreier 519 
Bisam II 183 
- -garbe II 178 
- -k5rner 85 
- -kraut II 178 
- -kiirbissamen 1130 
Bisanna II 574 
Bischofessenz 303, 1030 
Biscuit purgatif II 383 
Biserierte Magnesia II 108 

Bishiknollen 259 
Bismal 687 
13ismalvawurzel 357 
Bismarckbraun 454, II 1081 
Bismolan-Gleitsalbe 676 
- -Paste 676 
- -Suppositorien 676 
Bismon 687 
Bismophanol II 1375 
Bismut 669 
Bismuth Lozenge 673 
- Magma 673 
- Nitrate 674 
- Oxycarbonate 672 
- Oxygallate 679 
- Oxynitrate 680 
-- Salicylate 683 
- Valerianate 687 
Bismuthi Carbonas 672 
- Citras 673 
- et Ammonii Citras 673 
- Oxydum 676 
- Salicylas 683 
- Subcarbonas 672 
- Subgallas 679 
- Subnitras 680 
- Subsalicylas 683 
- Trinitras 674 
Bismutol 678 
Bismutose 688 
Bismutum 669 
- albuminatum 671 
- Ammonium citricum 673 
- benzoicum 672 
.-:.. bitannicum 685, II 1310 
- carbonicum 672, II 1124 
- - purissimum II 1124 
- chloratum 674 
- citricum 673 
- lacticum 674 
- loretinicum 1563 
- -fJ-naphtholicum 674 
- nitricum 674, II 1310 
- - praecipitatum 680 
- oxybromatum 675 
- oxycWoratum 676 
- oxydatum 676 
- - hydricum 676 
- oxyjodatogallicum 1565 
- oxyjodatum 678 
- oxyjodogallicum 1565, 

111360 
- phenolicum 677 
- phosphoricum solubile678 
- peptonatum 677 
- resorcinicum 678 
- subaceticum 678 
- subbenzoicum 672 
- subcarbonicum 672, 

111311 
- subgallicum 679, II 1311 
- subnitricum 680, II 1311 
- - elutum 682 
- subsalicylicum 683, 

111311 

Bismutum tannicum 685 
- tribromphenylicum 686, 

111312 
- valerianicun 687 
Bissulin II 1048 
Bistort Root II 512 
Bisuspen II 1375 
Bitartras kalicus 244 
- suprarenicus II 827 
Bitartrate de potassium 244 
- de sodium 247 
Bitter Almonds 410 
- Almond Water 413 
- Apples 1086 
Bitterdistelkraut 1037 
Bitterholz II 537 
- -rinde II 538 
Bitterklee II 170 
- -extrakt II 171 
-, falscher 1108 
- -tinktur II 171 
- -kresse 1055 
Bitterless Fluidextract of 

Cascara Sagrada II 561 
- Syrup of Quinidine 

966 
Bittermande16l, atherisches 

411 
-, blausaurefreies 413 
-, kiinstliches 655 
- -griin 456 
Bittermandelwasser 413, 

II 1306 
-, kiinstliches 416 
-, -sirup 417 
-, verdiinntes 417 
Bitter Milk Wort II 510 
Bitter Orange Peel 1026 
Bitter Root 468 
Bittersalz II 117, 1340 
BittersiiB 1189 
- -extrakt 1190 
- ~stengel 1189 
Bittersweet Stalks 1189 
Bitter Tincture of Zedoary 

II 975 
Bittertropfen 1349 
Bitterwasser 493 
Bitterwasser, Meyersches 507 
-, Piillna 505 
- Hunyadi Janos 504 
Bitterwein 1350 
Bitterwurzel 1346 
Bitume de Judee 595 
Bitumen 594 
Bitumol II 295 
Bixa orellana II 356 
Black and White, Clausens 

451 
Black Alder Bark 1317 
- Catechu 872 
- Cohosh Root 1009 
- Currants II 577 
- Draught II 697 
- Drops II 328 
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Black Haw Bark II 908 
- Indian Hemp Root 468 
- Lead 813 
- Mercurial Lotion 1461 
- Pepper II 465 
- Root II 908 
- Snakeroot 1009, II 636 
- Wash 1461 
Blackberry Cordial II 591 
- Root II 589 
Blacks Mercurius cinereus 

1474 
Blackthorn Flowers II 516 
Blackwort Root llOO 
Blahsuchtwasser II 1048 
Blahungtreibende Krauter 

465 
Blatterbalsam ll44 
Blattertraganth II 874 
Blanc de baleine 908 
- fixe 634 
- mineral 737 
Blancard, Comprimes, 

Solution 449 
-, Pilulae Ferri jodati 1264 
Blandogen femininum II 368 
- masculinum II 368 
Blankenheimer Tee 1330 
Blasengriin II 558 
Blasenkafer 783 
Blasenkirschen 345 
Blasenpflaster 786 
Blasentaffet 787 
Blasentang 1321 
- -extrakt 1322 
- -fluidextrakt 1322 
Blasentee II 83 
Blasenziehendes Collodium 

786 
Rlatta orientalis 689 
Blattatinktur 689 
Blattgold 596 
-, unechtes ll39 
Blatt~riin 998 
Blattlause, Mittel gegen 

II 1107 
Blattsilber 531 
Blattzinn II 759 
Blaubeeren II 198 
Blaufarbung von Kopien auf 

Bromsilber-Gelatinepa pier 
II Ill9 

Blau-farbe 1041 
- -filter II ll16 
-, Leithener 1041 
- -sand 1041 
- -spane 1420 
-, Schweizer 1262 
-, TMnards 1041 
-, Turnbulls 1262 
-, Williamsons 1262 
Blaudiol 1294 
Blaudium 1294 
Blaudsche Pillen 1256, 

II 1354 

Black Haw Bark - Blutkoralle 

Blauholz 1420 
- -extrakt 1421 
- - -Wsung II 1086 
- -kopiertinte II 1086 
- - -tinktur 1421 
- - -tinten II 1086 
Blausaure 160 
-, Nachweis in Kirschen

und Zwetschenbrannt
wein 301 

-, verdiinnte 161 
Blauverfahren, positives 

II ll21 
Blei II 488 
- -acetat II 491 
- -, dreibasisches II 492 
- - -papier 918 
- -, rohes II 492 
- -antimoniat II 771 
- -arsenat 565 
-, arsenigsaures 561 
- -arsenit 561 
-, arsensaures 565 
- -carbonat, basisches II 

495, 1315 
- -, neutrales II 495 
- -cerat II 494 
- -chlorid II 496 
- -chloride, basische II 497 
- -chromat II 497 
- -, basisches II 497 
- -, geschmolzenes II 497 
-, chromsaures II 497 
- -dioxyd II 505 
- -essig II 493, II 1339 
-, essigsaures II 491 
- -extrakt II 493 
-, gerbsaures II 505 
- -glacepapier 918 
- -hydroxyd II 499 
- -glatte II 498 
- -jodid II 497 
- - -salbe II 498 
- -oxyd II 498 
- -, rotes II 499 
- -pflaster II 500 
- - -salbe II 503, 1370 
- -, zusammengesetztes 

II 500 
- - -Lanolinsalbe 267 
- -rot II 499 
- -nitrat II 498 
- -salbe II 494, 504 1371 
- -, Lassarsche II 505 
-, salpetersaures II 498 
-, stearinsaures II 505 
- -subacetat, kristallisiertes 

II 492 
- - -losung II 493 
- -superoxyd II 505 
- -tannat II 505 
- -, feuchtes II 506 
- -thiosulfat II 506 
-, unterschwefligsaures 

II 506 

Blei-wasser II 493 
- -, Goulards II 494 
- -weiB II 495, 1315 
- - -salbe II 496 
- - -, campherhaltige 

II 496 
- -weiB-pflaster II 496 
- - -, rotes II 496 
- -zucker II 491 
- -, roher II 492 
Bleichcreme Chloro 

II 1073 
Bleich-fliissigkeit, Berthol-

lets 138 
- -lauge II 223 
- -, Javellesche II 16 
Bleichmittel fUr das Haar 

II 1065 
Bleichsoda, Henkels 222 
Blende, Sidotsche 765 
Blennargon II 1375 
Bleno-Lenicetsalbe 368 
Blenotin II 640 
Blessed Thistle 1037 
Bleu celeste 1040 
- Suisse 1262 
- TMnard 1041 
Blighied Corn II 678 
Blister II 1048 
Blister, Oleum acre 789 
Blistering Cerate 786 
- Collodion 786 
- Liquid 786 
- Ointment, James II 1048 
- Plaster 786 
Blitzlicht II lll6 
Blitzpulver II 102 
Blocha Bandwurmmittel 

1386 
Blockzitwer ll53 
Blood Root II 631 
Blue Bottle Flowers 886 
- Flag Root 1527 
- Mass 1448 
- Ointment 1448 
- Pill 1445, 1448 
- Vitriol ll49 
Bliitenkalender II ll35 
Blumea-Campher 778 
Blumes Rhabarberpillen 

II 574 
Blut II 631 
- -albumin 332 
- -auge 277 
- -blumen 547 
- -egel 1436 
- - -extrakt 1437 
- -flecken II 1100 
- -gruppen, Bestimmung 

der II 1262 
- -harz II 554 
- -holz 1420 
- -kohle 816 
- -, gereinigte 819 
- -koralle 737 



Blutkiirperchen, Senkungsgeschwindigkeit - Borovertin 1415 

Blut-kiirperchen, Senkungs-
geschwindigkeit II 1265 

- -, Zahlung II 1264 
- -kraut 922, 1505, II 511 
- - -wurzel 1486 
- -laugensalz, gelbes 165 
- -laugensalz, rotes 166 
-, medizinische Unter-

·suchung II 1261 
- -liiuse,MittelgegenIIII07 
-, Nachweis II 1261, 1267 
- - in Faeces II 1258 
- - im Harn II 1246 
- -praparate II 632 
Blutreinigungs-Elixier II 698 
- -pillen 354 
- -pulver Dostrah II 120 
- -, Hohl 1402 
- -, Dr. Hohls II 777 
- -, Schiitzes 685, II 120 
- -tee 1400 
- -, Gastie II 698 
- -, Gotzes II 699 
- -, Kneipps 1321 
- - Medico 1506 
- -, Mutter Annas II 404 
- -tropfen II 452 
- -, versiiBte 356 
Blut-schierlingkraut 1096 
- -schwamm 1323 
- -serum II 1273 
- - -Agar II 1273 
- -, kunstliches II 713 
- -, Lofflers II 1273 
- -stein 1273 
- -untersuchung, mikro-

skopische II 1263 
- -, forensische II 1267 
- -wurzel II 874 
- -, kanadische II 630 
- -zuckerprobe nach 

Bang II 1267 
Blutan 1294 
Boa-Lie 519 
Bocklet (Bayern), Stahl-

queUe 502 
Bocksblut II 632 
BockshOdlein II 618 
Bockshornsamen II 877,1360 
Bockskraut 1329 
BOCKS Pectoral 1236 
BO(1kswurzel II 449 
Bodart, Opiat balsamique 

de 616 
Boehmeria nivea 1377 
Boerhave, Elixir antasth-

maticum 591 
-, Elixier Proprietatis 352 
-, Tinctura Martis 1248 
Bornstein II 805 
Boetose II 712 
Bottgers Drusen- und Kehl

suchtspulver fur Pferde 
II 1048 

- Hustentropfen 1371 

Bogomoloff -W assilyews Rea-
gens auf EiweiB II 1237 

Bohmbeerblatter II 589 
Bohnen, weiBe II 402 
- -extrakt II 403 
- -kraut II 666 
- - -01 II 667 
- -schalentee II 403 
- -starke 430 
- -tee II 403 
Bohnert, Magenpulver 685 
Bohnerwachs 896 
Boinet, Tinctura jodo-tan-

nica 1543 
Bois amer II 538 
- de Bresil 728 
- de Campeche 1420 
- de Fernambouc 728 
- de gayac 1397 
- de genievre 1570 
- de nysse II 257 
- de quassia de la Jamaique 

II 538 
- - - de Sourinam II 537 
- de santal II 636 
- - - rouge II 636 
- de sassafras II 665 
- de toupeIo II 257 
- d'Inde 1420 
Bokol 867 
Bol blanc 373 
- d'Armenie 375 
- drastique anglais 352 
- purgatif 352 
Boldo-blatter 690 
- - -01 690 
- -tee 691 
- Leaves 690 
Boldoa chilensis 690 
- fragrans 690 
Boleros Fleischpepton II 255 
Bolet de meleze 327 
Boletus cervinus 1324 
- Chirurgorum 1323 
- igniarius praeparatus 1323 
- Laricis 326, 327 
- quercinus 1323 
Boli Filicis maris 1301 
- Stanni compositi II 761 
Bologneser WeiB 755 
Boltze, Destillierapparat 

489 
Boluphen 374 
Bolus alba 373, II 1312 
- - sterilisata 374 
- armenia 375 
-, armenischer 375 
- drasticus anglicus 352 
- orientalis 375 . 
- -paste 375 
- purgativus 352 
-, roter 375 
- rubra 375 
- -seife Liermann 374 
Bolusal 374 

Bombay-Arrowroot 432 
- -Sandelholz II 636 
Bom belon, Ergotin II 685 
Bonafoux, Pulvis haemo-

staticus 814 
Bonbons Il 602 
Bone Black 817 
Boneset 1216 
Bonduc 691 
- Seed 691 
Bonferme, Essentia cepha

lica 1023 
Bonjean, Ergotinpraparate 

II 685 
-, Linimentum dialyticum 

aethereum 260 
Bonnacoll, Anleimmaschine 

II 1227 
Bonnaplast 1203 
Bontius, Pilulae 1418 
Booms Magenpulver II 115 
Boracic Acid 127 
Boral 369 
Boran -Sommersprossen

creme II 1073 
Boraniumbeeren 200 
Borate de sodium officinal 

II 207 
Borax II 207, 1312 
- -appretur II 209 
- -honig II 208 
-, neutraler II 208 
-, oktaedrischer II 208 
-, prismatischer II 207 
-, Purified II 207 
- -weinstein 249 
Bordeaux B II 1081 
- -rot 453 
- -terpentin II 452 
Bordelaiserbriihe II 1111 
Boric Acid 127 
Borkenkiifer, Mittel gegen 

II Ull 
Borneocampher 777 
Borneol 778 
Borneolum 778 
- salicylicum 210 
Bornylacetat 778 
- -ester, Essigsaure- 778 
- -salicylat 210 
- -valerianat 254 
Bornylium aceticum 778 
- valerianicum 254 
Bornyva.l 254 
Boro-Borax II 208 
Borogen 128 
Boroglycerin 128 
- -Lanolin 128 
- -Lanolincreme 1358 
- -salbe 1358 
Boroplasma II 1020 
Borosal II 209 
Borol 129 
Borosalicylsaure 210 
Borovertin 1430 
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Borsaure 127, II 1300 
- -athylester 128 
-, Bestimmung in Verband-

stoffen II 1013 
- -borax II 208 
- -kautschukpflaster 120 
- -lint II 1015 
- -mentholester II 167 
- -mull II 1015 
- -watte II 1015 
Borsalbe 128 
Borsalicvlmull II 1015 
Borsyl i29 
Boswellia Bhau-Dajiana 

II 307 
- Carteri II 307 
Botanybay-Harz II 971 
Botots Mundwasseressenz 

II 1073 
- -Mundwassertabletten 

II 1070 
Botulismus-Antitoxin II 703 
- -Serum, antitoxisches 

II 703 
Bouchardat, Oleum balsa-

micum 660 
-, Pilulae arsenic ales 560 
-, Sirupus Atropini 648 
-, SllPpositoria antispasmo-

dica 872 
-, Yin de colombo compose 

1092 
Boucheron, Liquor Chlorali 

aluminosus 377 
Bouchut, Sirupus Natrii ar

senicici 565 
Boudin, Pilulae antidysente-

ricae 1461 
-, Solutio arsenicalis 560 
Boudinsche Pillen 1461 
Bougielack 605 
Bougies 603 
Bouilhon, Bacilli medi-

camentosi 605 
Bouillon aux herbes 903 
Bouillonwiirfel 847 
Boule de Nancy 1293 
Boules Baregiennes 608 
Boultons Solution 1543 
Bouquet a. la Reine II 1076 
Bouquet celeste 660 
Bour, Capsula duplex sto-

machica 804 
Bourbontee 1234 
Bourbon-Vanille II 900 
Bourdaine 1317 
Bourettestoff II 1003 
Bourgeons de peuplier II 513 
- de pin II 451 
- de sapin II 451 
Bovinia II 729 
Bovisan II 633 
Bovol II 729 
Bovos 848 
Bovotuberkulol II 723, 727 

Borsaure - Brillantine 

Bovril 848 
Bowdichia virgilioides 333 
Bowmans Root II 908 
Boxberry Leaves 1335 
Boyle, Liquor fumans 401 
Brachycladus 691 
Brauneeinreibung, Lamberts 

II 483 
Brahminen-Tinktur 775 
Brama-Elixir 863 
Brandau, Liquor antihydror-

rhoicus 160 
Brandlattich 1235 
Brandliniment 754 
Brandol II 423 
Brandsalbe 978 
Brands Essence of Beef 848 
- - of Chicken 848 
Brandts Schweizerpillen 356 
Brandy 299 
Branntwein 282 
- -essig 101 
- -hefe, obergarige 1231 
- -scharfen, Nachweis 301 
Brasilienholz, echtes 728 
-, schwarzes 1420 
Brasilinpapier 918 
Brassica alba II 748 
- Besseriana II 749 
- campestris 691 
- juncea II 749 
- napus 691 
- nigra II 741 
- rapa 691 
Brassolin II 1094 
Brauneria angustifolia 1190 
Braunkohlenteerdestillate 

II 281 
Braunolin 550 
Braunrot 1273 
Braunsilge II 257 
Brauns Migranestirnband 

II 169 
Braunstein II 131 
- -element II 1127 
Braunwurzkraut II 675 
Brausan 610 
Brauselimonaden 515 
Brausemagnesia II 621 
Brausepulver 136, II 620 

622, 1357 
-, abfiihrendes 136, II 622 
-, englischef! II 622 
-, granuliertes II 622 
- mit Rhabarber II 573 
-, niederschlagendes II 22 
Brausesalz, Calciumchlorid-

742 
Brausesalze II 620 
Bravais, Elixir 1044 
-, Yin 1044 
Brayera anthelmintica II 32 
Brazil Wood 728 
Bread II 381 
BrechnuB II 789, 1361 

BrechnuB -extrakt II 795, 1325 
- -, wasseriges II 795 
- -tinktur II 797, 1369 
- -, atherische II 797 
- -tinktur, Rademachers 

II 798 
- -wasser, Rademachers 

II 794 
Brechwein II 772 
Brechweinstein II 771, 1365 
-, gefiillter II 772 
- -salbe II 772 
Brechwurz 590 
Brechwurzel 1515, II 1355 
-, alkaloidfreie 1520 
-, emetinfreie 1520 
- -essig 1523 
- -extrakt 1521 
- -fluidextrakt 1521 
- -pastillen 1523 
- -sirup 1522 
- -tabletten 1523 
- -tinktur 1523, II 1358 
- -wein 1523 
- -zeltchen 1523 
Bredefelds Geist II 583 
- Spiritus II 583 
Breitwegerichkraut II 484 
Breiumschlag, kiinstlicher 

II 1019 
Bremer Pillen 353 
Bremsen, Mittel gegen II 1104 
Brenner fiir Leuchtgas, Spiri-

tus, Benzin, Petroleum 
II 1154 

- nach Meker II 1154 
- nach Teclu II 1154 
Brennessel-haarwasf!er IT 

1062 
- -kraut II 893 
- -spiritus II 1073 
- -tinktur II 893 
Brennpetroleum II 273 
Brenzcain 1393 
Brenzcatechin II 534, 825, 

1117 
- -arsensaure 337 
- -monomethylather 1391, 

1394 
-, NachweisimHa'rnIIl249 
- -saure II 534 
Brenzgallussaure II 535 
Brenzschleimsaurealdehyd 

1324 
Bretonneau, injection sous

cutanee 1451 
-, sirop 1451 
Breuvage calmant opiace 

II 326 
Breyers Mikromembran-Fil-

ter 470 
- Sukrofilter 470 
Brillantgelb II 1081 
Brillantgriin 456 
Brillantine 660, II 1074 



Brillantinen II 1061 
Brillantorange II 1081 
Brillantponceau II 1081 
Brintons Root II 908 
Britanniametall II 760 
British-Gummi 435 
Brix Araometer 8 
Brockhaustee 330 
Brockmanns Futterkalk 

II 1048 
Brom 694, II 1312 
- -acetanilid 448 
- -athyl 313 
- - -formin 1431 
- -albacid 333 

-ammonium 391 
- -barium 628 
- -cadmium 725 
- -calcium 733 
- -campher 776 
- -chloralessenz 986 
- -diathylacetylcarbamid 

806, II 1303 
- -eigon 333 
- -glidin 333 
- -hydrate d'arecoline 526 
- - de conine droite 1099 
- - d'homatropine 652 
- - d'hyoscine 653 
- - neutre de quinine 947 
- - de quinine basique 946 
- - de scopolamine 653 
- -isovalerianoglykolylcarb-

amid 256 
- -isovaleriansaurebornyl

ester 256 
- -isovalerianylharnstoff 

II 1312 
- -isovalerylaminoacet-p

phenetidid II 410 
- -isovalerylcarbamid 255 
- -isovaleryl-p-phenetidin 

II 407 
- -kalium 1[3 
- -lecithin II 80 
- -lithium II 92 
- -magnesium II 105 
- -natrium II 211 
- -phenol II 418 
- -protylin 333 
- -salz, brausendes II 622 
- -salzsaure 696 
- -salztabletten II 5 
- -silber-Emulsionsplatten 

II 1115 
- -strontium II 779 
- -tanninleimverbindung 

240 
- -tanninsirup 696 
- -tee 1320 
- -Tetragnost II 1124 
- -valeriansaureverbindun-

gen 255 
- -validoltabletten 255 
- -wasser 695, II 5 

Brillantinen - Brusttee, Elsasser 

Brom-wasser, Erlenmeyer II5 
- -wasserstoffsaure 153 
- -zink II 979 
Bromalhydrat 990 
Bromalin 1431 
Bromalum hydratum 990 
Bromate de baryum 628 
- de potassium II 5 
Bromatol 694 
Brombeerblatter II 589 
Brombeere II 589 
Brombeersirup II 591 
Brome 694 
Brometum aethylicum 313 
- ammonicum 391 
- hyoscicum 653 
- kalicum II 3 
- natricum II 211 
- scopolamicum 653 
- Strontii II 780 
Bromide, Nachweis im Harn 

II 1249 
Bromidia 986 
-, Ersatz 986 
Bromidum kalicum II 3 
- Kalii II 3 
Bromine 694 
Bromipin II 740 
Bromochinal 959 
Bromocoll 240 
- -salbe 240 
- solutum 240 
Bromoform 692, II 1312 
-, Nachweis imHarn II 1294 
- -sirup 693, 694 
Bromoformin 1431 
Bromoformium 692, II 1312 
Bromol II 418 
Bromopan II 212 
Bromopyrine II 529 
Bromosin 333 
Bromotan 240 
Bromothymin II 866 
Bromum 694, II 1312 
Bromural 255, II 1312 
Bromure d'ammonium 391 
- d'ethyle 313 
- de baryum 628 
- de lithium II 92 
- de magnesium II 105 
- de potassium II 3 
- de sodium II 211 
- de strontium II 779 
- de zinc II !l79 
Bronchialdriisen II 364 
-, getrocknete II 364 
Bronchialpastillen II 777 
Bronchisan 212 
Bronze, aluminiumhaltige 364 
- -pulver 1139 
- -tinktur II 1093 
Bronzen 1139 
Bronzieren 1141 
Broom Flowers 1344 
- Tops 1345 

Brophenin II 410 
Brot II381 
- -kohle 814 
- -krume II 383 
- -kiimmel 854 
- -kwaB 518 
- -01 II 383 
- -schabe 689 

1417 

Brou, Injectio 873, II 992 
Brown Mixture 1370 
- Ointment II 505 
Brown Sequard, Pilulae an-

tineuralgicae 1505 
Bruchbalsam, Tanzers II 193 
Bruchkraut 328, 1428, II 635 
Bruchpflaster, rotes 895 
-, schwarzes 820 
Bruch- und Heilpflaster, Ca-

bryans. 895 
Bruchweide II 623 
Brucin II 794 
- -nitrat II 794 
-, salpetersaures II 794 
-, schwefelsaures II 794 
- -sulfat II 794 
Brucinum II 794 
- nitricum II 794 
- sulfuricum II 794 
Briigelmannsche Losung 

1048 
Bruhe, Bordelaiser II III 1 
-, Burgunder II llli 
Briinieren von Kupfer 1I41 
Briininghausen, Hamostyp-

ticum II 686 
Brumataleim II llIO 
Brumble Leaves II 589 
Brunellenstein II 22 
Brunfelsia Hopeana II 128 
Brunnenkresse II 205 
Brunnenwasser 469 
Brunsilkensalbe II 482 
Brust-beeren, rote II 996 
- -, Wiener 361 
- -bonbons II 602 
- -elixir 1369, II 1321 
- -, benzoesaurehaltiges 

II 328 
- -karamellen, Reinerzer 

509, II 604 
- -kuchen, danische 465 
- -, Kopenhagener 465 
- -, Schweizer 1371 
- -kiigelchen, weiBe 1526 
- -lattich 1235 
- - -bluten 1235 
- -pulver 1365 
- -, gelbes 1370 
- -reinigungstee, Hallescher 

II 666 
- -saft, russischer II 450 
- -, Witzlebens II 574 
- -sirup, Mayers weiBer 346 
- -tee 361 
- -, Elsasser 362 



1418 Brusttee, Hamburger - Caesalpinia sappan 

Brust-tee, Hamburger 1371 
Brust-u.LungenkrauterI354 
Brustwarzenbalsam 622 
Brustwurzel 440 
Bryonia alba 696 
- dioica 696 
Bryonin 696 
Bryony Root 696 
Buccalin nach Krumbein-

Doll II 716 
Buccoblatter 697 
- -fluidextrakt 698 
- -01698 
Buccosperin 698 
Buchbinderlack II 1091 
Buche 1234 
Bucheckernol 1234 
Buchenholzteerkreosot II 34 
Buchenmoos II 520 
Buchenteer II 479 
- -wein, Dr. Niessens II483 
Bucheronium II 63 
Buchublatter 697 
Buchu Leaves 697 
Buckbean Leaves II 170 
Buckler, Mixtura anthar-

thritica 400 
Buckthorn 1317 
- Bark 1317 
- Berries II 557 
Bu-Co II 59 
Buddsche Pillen II 36 
Biichnertrichter II 1175 
Biilow-Loetze, Nachweis von 

Aceton im Harn II 1245 
Biiretten 63 
-, Ablesen 64 
Biirger, Digitalysatum 1186 
-, Drosithym II 738 
-, Maticolysatum II 144 
-, Polygalysatum II 691 
-, Secalysatum II 686 
-, Valeriana-Digitalysatum 

1186 
Biirgers Digestivsalz II 120 
Biirzeldornfrucht II 876 
Biistenwasser "Eau de Paris" 

II 1073 
Buflebs Augenwasser 1307 
Bugbane Root 1009 
Bugeaud, Vinum Chinae cum 

Cacao 716 
Bugle Weed II 141 
Bulbe d'ail 345 
- de colchique 1082 
- de scille II 669 
Bulbocapnin II 1375 
Bulbus Allii 345 
- - recens II 670 
- - sativi 345 
- Cepae 346 
- Colchici 1082 
- Gladioli 346 
- Pancratii veri II 669 
- rusticus II 669 

Bulbus Scillae II 669, 1312 
:...-- Squillae II 669 
- tunicatus II 669 
- Urgineae II 669 
- victorialis longus 346 
- victorialls rotundus 346 
Bullrichs Salz II 209 
Bullytree 1415 
Bunsenbrenner II 1154 
Bunsen-Chromsaureelement 

II 1127 
Bunsen-Element 11 1127 
Buntfeuer II 1103 
Buntstifte II 1083 
Burdock Root II 70 
Burgunder-briihe II 1111 
- -harz II 462 
- -pflaster II 465 
- -punsch II 914 
Burgundy Pitch II 462 
Burkhardts Krauterpillen 

356 
Burmol II 220 
Burow, Species pectorales 

1190 
Bursal 793 
Bursera excelsa II 843 
- tomentosa II 843 
Busennahrpulver, Frebar 

II 1073 
- Grazinol II 1073 
- Grazol II 1073 
Busenwasser, Lenclos II 1073 
BUBBius, Spiritus bezoardi-

cus 224 
Butolan II 892 
Butter 698 
Butterblume II 847 
Butterfarbe 706, 1153 

II 1083 
Butterfett 705 
Buttergelb 451, II 1081 
Butterkraut II 450 
Buttermilch II 52 
- -konserve II 59 
ButternuBrinde 1568 
Butter Nut Bark 1568 
Butter of Nutmeg II 192 
Butterpulver 706 
Buttersaure-Athylester 315 
Butterschmalz 703 
Butterseife II 644 
Butterwort II 450 
Butylchloralhydrat 987 
Butylchloralum hydratum 

·987 
Butyric Ether 315 
Butyrum 698 
- B timonii II 767 
- Cismuti 674 
- acao 717 
- ~olae Bernegau 1079 
- lnsulsum 705 
- Majoranae compositum 

II 122 

Butyrum Nucistae II 192 
- 1:inci II 980 

. Byk, Sauerstoffbader 607 
Byrolin 129 

C 
(siehe auch K und Z.) 

Cabbage Rose Petals II 581 
Cabryans Bruch- und Heil-

pflaster 895 
Cacao 706 
- avenata 717 
- Beans 706 
- -butter 717 
Cacaol 717 
Cacaosine 719 
Cachets 797, 802 
- du Dr. Faivre II 407 
Cachou 872, 1370 
- -bonbons II 602 
- clair 1333 
- Prinz Albert 1370 
Cacodylas natricus 569 
- Natrii 569 
Cacodylate de sodium 569 
Cactus grandiflorus 903 
Cadechol 776 
Cadincin 1572 
Cadmia II 979 
Cadmiol II 1376 
Cadmium 725 
- -amalgam 1443 
- bromatum 725 
- - siccum 726 
- -bromid 725 
- -, entwassertes 725 
- -carbonat 62, 726 
- carbonicum 726 
- chloratum 726 
- -chlorid 726 
- -gelb 727 
- jodatum 726 
- -jodid 726 
-, kohlensaures 726 
- -nitrat 726 
- nitricum 726 
- -salicylat 726 
- salicylicum 726 
-, salicylsaures 726 
-, salpetersaures 726 
-, schwefelsaures 727 
- -sulfat 727 
- -sulfid 727 
- sulfuratum 727 
- sulfuricum 727 
- Yellow 727 
Caementum odontalgicum 

II 1099 
Caesalpinia 728 
- bonduc 691 
- bonducella 691 
- brevifolia 729 
- coriaria 729 
- echinata 728 
- sappan 728 



Caffeina. - Calciumphosphat, dreibasisches 1419 

Caffeina 1069 
- citrata 1071 
- - effervescens II 621 
Caffeinae Citras effervescens 

1072 
- Sodio-Benzoas 1072 
Cafe 1060 
- de gland II 543 
- marron 1069 
Cafeine 1069 
- et salicylate sodique 1073 
Caffeolpastillen 1069 
Cajeputol II 154 
-, rectifiziertes II 154 
Cajeputol 1212 
Cajuputol II 154 
Cake-Gamboge 1417 
Calabar Bean II 433 
Calabarbohnen II 433 
- -extrakt II 434 
- -tinktur II 435 
Calamina II 980 
Calamine Ointment II 980 
Calamus 729 
Calcaria chlorata 744, II 1312 
- hydrata 751 
- hydrosulfurata 763 
- saccharata 755 
- usta 750, II 1313 
Calcibram II 535 
Calciglycin 743 
Calcii Bromidum 733 
- Carbonas praecipitatus 

735 
- Chloridum 741 
- Hydras 751 
- Hypophosphis 746 
- Phosphas 758 
- phospholactici Sirupus 761 
- Sulphas exsiccatus 765 
Calcinated Gypsum 765 
Calcined Magnesia II 114 
Calcinol 749 
Calcis Lac 755 
Calcium 731 
- -acetat 732 
- -, rohes 732 
- aceticum 732 
- - crudum 732 
- acetyI-p-kresotinsaures 

148 
-, acetyloparacresotinicum 

148 
- acetylosalicylicum 214 
- -acetylsalicylat 214 
-, acetyIsalicyIsaures 214 
- -arsenat 562 
- arsenicicum 562 
-, arsensaures 562 
-, basisch gerbsaures 236 
- -benzoat 732 
-, benzoesaures 732 
- benzoicum 732 
- -biphosphat 756 
- -bisulfit 766 

Calcium-bisulfit-lOsung 767 
- - -salbe 767 
- bisulfurosum 766 
- - liquidum 767 
- borat 732 
- boricum 732 
- boroglycerinatum 733 
-, brenzcatechinmonoacet-

saures II 535 
- bromatum 733 
- -bromid 733 
- - -Carbamid 733 
- - -Urethan 733 
- -carbid 734 
- -carbonat 735 
- -, chloridfrei 736 
- -, gefalltes 735, II 1313 
- - - fiir den auBeren 

Gebrauch II 1313 
- Carbonate 735 
- carbonicum 735 
- - nativum 737 
- - praecipitatum 735, 

II 1313 
'- - - pro usu externo 

II 1313 
- - purissimum 736 
-, chinasaures 974 
- -chinat 974 
-- chinicum 974 
- chloratum 739 
- - crudum 741 
- - crystaIIisatum 739 
- - fusum 741 
- - granulatum 741 
- - - neutrale 742 
- - neutrale 740 
- - purissimum 740 
- - sic cum 740 
- - - crudum 471 
- -chlorhydrophosphatsirup 

760 
- chlorhydrophosphoricum 

sic cum 760 
- - solutum 760 
- -chlorid 739 
- - -Brausesalz 742 
- - -Carbamid 742 

entwassertes 741 
gekorntes 741 

- -, geschmolzenes 741 
getrocknetes 740, 741 

, kristallisiertes 739 
- - -lOsung II 1338 
- -, neutrales, gekorntes 

742 
- -, rohes 741 
- -, wasserfreies 741 
- cresolicum 148, 1118 
- cresotinicum 148 
-, dibrombehensaures 767 
- -Diuretin II 1376 
- eosolicum II 38 
-, essigsaures 732 
- -ferrophospholactat 1280 

Calcium ferro-phospholacti-
cum 1280 

- fIuoratum 743 
- -fluorid 743 
- gIycerinoboricum 733 
- gIycerinophosphoricum 

195, 743, II 1313 
- - granulatum 195 
- - - effervescens 195 
- - soIubile 195 
-, glycerinphosphorsaures 

195, II 1313 
- -gIycerophosphat 195 
- gIycerophosphoricum Ii-

quidum 195 
- -hippurat 743 
- hippuricum 743 
-, hippursaures 743 
- -hydrosulfid 763 
- hydrosulfuratum 763 
- hydricum soIutum 754 
- hydrojodicum 748 
- Hydroxide 751 
- -hydroxyd 751 
- -hypochlorit 743 
- hypochlorosum 743, 744 
- -hypophosphit 746, IIl313 
- hypophosphorosum 746, 

II 1313 
- hyposulfurosum 767 
-, isovalerylmandelsaures 

254 0 0 

- -jodat 749 
- jodatum 748 
- jodicum 749 
- -jodid 748 
- - -Carbamid 749 
- - -losung 749 
-, jodsaures 749 
- -kakodylat 570 
-, kohlensaures 735 
- -Iactat 749, II 1313 
- lacticum 749, II 1313 
- Iactophosphoricum 760 
-, milchphosphorsaures 760 
-, milchsaures 749 
-, monojodbehensaures 

1552 
- -fJ-naphthoI-a-sulfonicum 

II 204 
- oxydatum hydricum 750, 

751 
- Oxide 750 
- -oxyd 750 
- oxydatum 750 
- oxysulfuratum 763 
- ooxysulfuret 763 
- -paraphenolsulfonatII420 
- -perborat 756 
- perboricum 756 
- -permanganat II 137 
- permanganicum II 137 
- peroxydatum 755 
- -phosphat 757, II 1313 
- -, dreibasisches 758 



1420 Calcium phosphat, einbasisches - Canellarinde 

Calcium-phosphat, einbasi-
sches 756 

- -, primares 756 
- -, rohes 759 
- -, saures 756 
- -, sekundares 757 
- - -sirup mit Eisen und 

Mangan 762 
- -, tertiares 758 
- -, zweibasisches 757 
- Phosphate 756, 757, 758 
- -phosphochloridlosung 

760 
- -phospholactat 760 
- -, loslich 760 
- phospholacticum solubile 

760 
- phosphoricum 756, 757, 

II 1313 
- - acidum 756 
- - crudum 759 
- - tribasicum 758 
-, phosphormilchsaures 760 
-, phosphorsaures 757 
- pyroboricum 732 
- -saccharat 755 
- -salicylat 204 
- salicylicum 204 
-, salicylsaures 204 
- Sandoz II 1376 
- santoninicum 1016 
~, santoninsaures 1016 
-, schwefelsaures 765 
- subsulfurosum 767 
- -sulfat 765 
- -, gefalltes 765 
- - -Wsung 766 
- -sulfhydrat 763 
- -sulfid 762 
- -sulfit, reines 766 
- -, rohes 766 
- sulfocarbolicum II 420 
- sulfoichthyolicum II 284 
- sulfuratum 762 
- - crudum 762 
- - solutum 762 
- sulfuricum 765 
- - praecipitatum 765 
- - ustum 765 
- sulfurosum crudum 766 
- - purum 766 
- Sulphate 765 
- -superoxyd 755 
- stibiato-sulfuratum II 776 
- tetraboricum 732 
- -thiosulfat 767 
- thiosulfuricum 767 
-, iiberborsaures 756 
-, iibermangansaures II 137 
-, unterphosphorigsaures 

746 
-, unterschwefligsaures 767 
Calcodylin 570 
Calculi Cancrorum 738 
Calebassencurare II 800 

Calendula officinalis 768 
- -salbe 768 
Calf's Foot 586 
- - Root 586 
Caliaturholz II 636 
Califig 828 
California Poppy Leaves 1210 
Calisagaine 971 
Calisaya-Chinarinde 926 
Callitris quadrivalvis II 629 
Calming-Pastills, Airys 465 
Calmonal 733 
Calomel 1458, siehe auch Ka-

lomel 
- a la vapeur 1460 
- and Jalap 1461 
- Ointment 1462 
- -Opium-Tabletten 1462 
Calomelol 1461 
Calophyllum inophyllum 

II 842 
- tacamahaca II 843 
Calorose II 608 
Calumba Root 1090 
Calystegia soldanella II 751 
Calx 750 
- Antimonii cum Sulfure 

II 776 
- chlorata 744 
- chlorinata 744 
- sulfurata 762 
Camagol 759, II 1376 
Cambogia 1417 
Cambohanf 85 
Cambric II 1002 
Camgauba II 128 
Camomille d'Allemagne 910 
- romaine 912 
Campeachy Wood 1420 
Campecheholz 1420 
- -extrakt 1412 
Campher 768, II 1314 
- -Anytol II 284 
- -Chloral 989 
- -Cold-Cream 420, 775 
- -essig 772 
- -geist, japanischer 775 
- -Gelatinetten II 1376 
- in Wiirfeln 772 
-, kiinstlicher 770 
- -liniment, fliichtiges 389, 

II 1337 
-, malayischer 777 
- -milch 775 
-, Ngai 778 
- -61 772, 777, II 1349 
- -, blauea 777 
- -.. leichtes 777 
- -, schweres 777 
- -, starkes 772, II 1349 
- -Papaverin-Gelatinetten 

II 353 
- -pulver 771 
- -salbe 773 
- -, Lassars 1473 

Campher-saure 130 
- - -anhydrid 131 
- -seife II 652 
- -spiritus 772, II 1363 
- -, schwacher 773 
- -stabchen 605 
-, synthetischer 770, II 1314 
- -tropfen 773 
- -vaseline 773 
- -wasser 772 
- -wein 773, II 1372 
- -zahnpulver II 1066 
Camphin II 459 
Camphochol 776 
Campho-Menthol 773 
Camphor 768 
Camphor and Menthol 773 
- Cerate 772 
- Ice 773 
- Mixture II 77 
- Ointment 773 
- Water 772 
Camphora 768, II 1314 
- artificialis 770 
- benzoica 773 
- carbolisata 773 
- citrata 773 
-- in cubulis 772 
- mentholata 773 
- monobromata 776 
- resorcinata 773 
- salolisata 773 
- synthetica II 1314 
- thymolica 773 
- trita 771 
Camphorated Oil 772 
- Tincture of Opium II 325 
Camphoric Acid 130 
Camphoricin 770 
Camphoroxol 775, II 170 
Camphre du Japon 768 
Camphre monobrome 776 
Canada Liniment II 329 
- Pitch Plaster II 481 
- Snake Root 591 
- Turpentine 611 
Canadien Hemp Root 468 
Canadrast II 1376 
Canaigrewurzel II 592 
Cananga odorata 778 
- -01 778 
Canarium luzonicum 1192 
Candelae Ammonii jodati 398 
- antiasthmaticae 1164 
- carbolisatae II 416 
- fumaies 660 
- Stramonii 1164 
Candelillawachs 899 
Candiolin 196 
Candol II 125 
Caneel, wei.Ber II 969 
Caneelbaum, weiBer II 969 
Canella alba II 969 
- dulcis II 969 
- -rinde II 969 



Canibals Enthaarungswasser - Carit 1421 

aanibals Enthaarungswasser 
II 1073 

aaniramin II 793 
aannabin 782 
- -tannat 782 
aannabindol 782 
aannabinol 782 
Oannabinon 782 
Oannabinum purum 782 
- tannicum 782 
Oannabis sativa 779 
Oannastarke 432 
Oannelle blanche II 969 
- de Ceylon 1019 
- de Chine 1017 
- giroflee 869 
Oantharidate de potassium 

791 
Oantharides 783, II 1314 
- Cerate 786 
- Plaster 786 
Cantharidin 790 
- -collodium 786 
- -kautschukpflaster 1202 
- -natriumlosung 792 
- -pflaster 787 
- -opodeldok II 657 
Cantharidinum 790 
Cantharidis Oleum composi-

tum 788 
Oantharidylathylendiamin-

aurocyanid 792 
Cantharis vesicatoria 783 
Canulilawachs 899 
Caol 183 
Caoutchouc 873 
Capers 792 
Capillaire de Montpellier 276 
Capita Papaveris II 386 
Capitule de pied de chat 1372 
Caporit 743 
- -Rohware 744 
Capparis spinosa 792 
Capsella bursa pastoris 792 
Capsicin 797 
Capsicum annuum 793 
- baccatum 795 
- fastigiatum 795 
- frutescens 795 
- longum 793 
- minimum 795 
- Ointment 796 
- -pflaster 795, 1202 
- -watte II 1015 
Capsiphor 797 
Capsula duplex stomachica 

Bour 804 
- Vanillae II 899 
Capsulae 797 
- amylaceae 802 
- gelatinosae 797 
- - durae 800 
- - elasticae 801 
- - molles 801 
- geloduratae 804 

Capsulae keratinosae 802 
- Olei Olivarum asepticae 

II 261 
- operculatae 801 
- - pro suppositoriis 802 
- Papaveris II 386 
- Sabatigliae II 593 
Capsules 797 
- Cognet 1549 
- de pavot blanc (officinal) 

II 386 
- gelatineuses 797 
Captol 990 
- -haarwasser 990, II 1062, 

1073 
- -, Ersatz 986, II 1062 
- -pomade II 1060 
Caput mortuum 1273 
Caragen 852 
Caraway Fruit 854 
Carbamid 804 
- -nitrat 806 
- -Wasserstoffsuperoxyd-

verbindungen 1500 
Carbamidum 804 
- nitricum 806 
Carbaminsaure-athylester 

II 890 
- -p-phenetidid II 409 
- -m-tolylhydrazid II 424 
Carbenia benedicta 1037 
Carbenustee 1037 
Carbenzym II 385 
Carbinol II 172 
Carbo 813 
- animalis 816, 817 
- - depuratus 818 
- - medicinalis 816 
- - Merck 817 
- - purificatus 818 
- Carnis purus 817 
- Ligni 814 
- - pulveratus 814, 

II 1314 
- medicinalis II 1314 
- - Ingelheim II 1376 
- - Merck II 1382 
- mineralis 813 
- Ossium 817 
- - depuratus 818 
- sterilisatus 819 
- Panis 814 
- Populi 814 
- Sanguinis 816 
- - depuratus 819 
- Spongiae 819 
- Tiliae 814 
- vegetabilis 814 
- - granulatus 814 
- - medicinalis 814 
Carboformal 1314 
Carbol, siehe auch Karbol. 
- -campher 773 
- -losung Chlumsky 774 
- -saure II 413, 1353 

Carbol-siiure, rohe 1114 
- -vaseline II 280 
Carbolic Acid II 413 
- Oil II 416 
Carbolineum 1118 
Carbolusal 374 
Carbon Disulphide 820 
- Tetrachloride 822 
Carbonas bismuthicus basicus 

672 
- magnesicus II 106 
- plumbicus II 495 
Carbonate acide de potassium 

II2 
- de baryum 628 
- de calcium 735 
- de gaiacol 1392 
- de lithium II 93 
- de manganese II 129 
- de plomb II 495 
- ferreux sucre 1254 
- neutre de potassium II 7 
- - de sodium cristallise 

officinal II 212 
- - - - ordinaire II 214 
- - - - sec II 213 
Carbonei Disulphidum 820 
Carboneum chloratum 822 
- dichloratum 94 
- jodatum 1547 
- oxychloratum 820 
- sesquichloratum 95 
- sulfuratum 820 
- - depuratum 820, 821 
- tetrachloratum 822 
- trichloratum 95 
Carbonic Acid 131 
Carbonylchlorid 137 
Carborundum 823 
Carbosilit 823 
Carcolid 815 
Cardamom Fruits 823 
- Seeds 823 
Cardamomen 823 
Cardamomum malabaricum 

(minus) 823 
Cardel Cotton II 1000 
Cardiazol II 1376 
Cardiotonin 1102 
Cardol 438 
Cardoleum 438 
- pruriens 438 
- vesicans 438 
Cardolum 438 
- pruriens 438 
- vesicans 438 
Cardui-Frauentee 1038 
Carex arenaria 826 
Carica papaya 828 
Caricae 827 
- pingues 827 
Cariein 828 
Carilaxan 1319 
- -tee II 698 
Carit 850 
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Carlino. acaulis 830 
- acanthifolia 830 
Carmin 1052 
- -papier, blau 918 
- -, rot 918 
- -rot 1052 
- -saure 1053 
Carminative, Dalbvs II 329 
- Mixture II 329 
Carminum 1052 
Carmoisin II 1081 
Carnaubawachs 898 
Carniferrin 1280 
Carniferrol 848 
Carniform 850 
Carniovin 848 
Carnisvin 848 
Carnit 850 
Carno 848 
- -Konservesalz 850 
- -lactin 848 
Carnos 1233 
Carnosot, Gohlers 850 
Caro 830 
Caroba 851, 901 
Carob Bean 901 
Caronyrinde 442 
Caropan 848, II 125 
Carottensamen 1167 
Caroube 901 
Carouge 901 
Carquejaol 1345 
Carrageen 851, 852, II 1315 
-, ostindisches 326 
- -zucker 853 
Carthamin 854 
Carthamus tinctorius 853 
Cartier, Araomt'ter 8 
Carton fumigatoire 916 
Carum ajowan 856 
- carvi 854 
- Gaerdneri 856 
- Kelloggin 856 
Carvacrolphthalein 201 
Carvis 848 
Carvol 856 
Carvon 856 
Caryophyllata urbana 857 
Caryophylli 857, 858, 111327 
- aromatici 858 
Caryophyllus aromaticus 857 
Casanthrol Unna II 482 
Casate, Liquor arsenicalis 

cum Ferro 559 
Casbis II 1377 
Casco. Bark 1209 
Cascara 863 
- am argo. 863 
- Barber II 562 
- Diefenbach II 562 
- eagrada II 558 
- - -extraktpastiIlen II 562 
- -, Nachweis im Harn 

II 1249 
Cascarille 864 

Carlino. acaulis - Cearin 

CascariIl-extrakt 865 
- -01 865 
- -tinktur 865 
Cascoferrin 1294 
Caschu 1370 
Casein 866 
- -albumoseseife II 653 
- -ammonium 867 
- -firnisse II 888 
- -kitt II 1095 
- -leim II 1095 
- -natrium 867 
- -silber 534 
- -tannat 239 
-, technisches 867 
Caseinum 866 
Caseocamphol II 1377 
Caseosan 868 
Caseoterpol II 459 
Cashew Nuts 437 
Cashoo 872 
Cassalin 850 
Cassave 432 
Casse officinale 868 
Cassia 868 
- -arten 869 
- acutifolia II 961 
- angustifolia II 691 
- Bark 1017 
- caryophyllata 869 
- Cinnamon 1017 
- fistula 868 
- lignea 1017, 1019 
- -01 1018 
- Pulp 868 
- vera 1017 
Cassiae Pulpa 868 
Cassienmark 868 
- -mus 868 
Cassiestrauch 86 
Cassistee II 577 
Cassiusscher Goldpurpur 598 
Cassuvium 437 
Castanea sativa 869 
- vesco. 869 
- vulgaris 869 
Castanin 870 
Castor 871 
- fiber 870 
- -01 II 579 
- Oil 11579 
- - Mixture II 580 
- - Seed II 578 
Castoreum 870, 871 
- -Bromid 872, II 5 
- canadense 871 
- sibiricum 871 
Catamin II 815 
Cataplasm of Kaolin 375 
Cataplasma II 1019 
- ad decubitum II 506 
- aluminatum 380 
- Aluminis 380 
- alcalina II 8 
- americana 434 

Cataplasma antisepticum 937 
- carbonaceum 820 
- carbonis 814 
- Chinae compositum 937 
- Cicutae 1098 
- Cinchonae camphoratum 

937 
- - cum Carbone 937 
- Conii 1098 
- epispasticum II 747 
- Faeculae 434 
- Farinae Lini compo II 

90 
- - Manihot 434 
- Kaolini 375 
- Lini II 90 
- maturans 360 
- Oryzae II 372 
- plumbica II 494 
- rubefaciens II 747 
- saturnina II 494 
Cataplasme de farine de lin 

II 90 
- de fecule 434 
Catarrh Snuff II 339 
Catchweed Herb 1330 
Catechu 872, II 1315 
- depuratum 873 
- -einspritzung 873 
- -extrakt 873 
- fuscum 872 
- nigrum 872 
- -nuB 524 
- pallidum 1333 
- -tinktur 873, II 1367 
Catgut II 1004 . 
- nach Lister II 1005 
Cathartic Pills, Ayers 356 
Cathartinsaure II 694 
Cativo-Balsam 612 
Cats Foot Flowers 1372 
Catulla 1378 
Caules Dulcamarae 1189 
Caustic Potash II 11 
- Soda 11220 
Causticum lunare 538 
- Potassae et Calcis II 16 
- viennense (Viennae) II 16 
- Zinci chlorati II 981 
Caustique au chlorure d'anti

moine II 768 
- - - de zinc II 981 
- de potasse et de chaux 

1116 
- de Vienne II 16 
- de Vivier II 768 
Cautschuc 873, II 1315. siehe 

auch Kautschuk 
Cayenne Pepper 795 
Cayennepfeffer 795 
-, Ioslicher 797 
Cazenave, Sirupus Mezerei 

II 176 
Cearawachs 898 
Cearin 898, II 888 



Cedernholzol 1572 
Cedrarin 983 
Cedrat 1036 
Cedron-samen II 740 
- Seed II 740 
Celery Salt II 218 
Cellatonwatte II 1020 
Cellit 883 
Celloidin 883 
Cellon 885 
Cellotropin 523 
Celluloid 884 
- -binden II 1019 
- -kitt II 1096 
- -lack II 1093 
Cellulose 878 
- -acetat 883 
- -hydroacetat 883 
- -nitrat 879 
Cementum dentarium II 142 
- odontalgicum II 142 
Cenovis-Extrakt 1233 
- -Trockenhefe 1233 
Ceolat 908 
- -losung 908 
- -pulver 908 
- -salbe 908 
Centaurea-AJien 886 
Centaurium 886 
Centaury Tops 886 
Cepa marina II 669 
Cephaelin 1521, II 529 
- -hydrochlorid 1521 
Cephaelinum 1521 
- hydrochloricum 1521 
Cephaelis ipecacuanha 1515 
Cephaline 955 
Cer 907 
- -metall 907 
- -nitrat 907 
- -oxalat 907 
- -oxyduloxalat 907 
- -stearinat 908 
Cera 887 
- alba 892, II 1315 
-- arborea 894 
- benzoinata ad usum cos-

meticum 894 
-- Carnaubae 898 
- chinensis 898 
- citrina 888 
- £lava 888, II 1315 
- Foliorum 898 
- japonica 898 
- minerale II 279 
- nigra dura 894 
- politoria 894 
- - liquida 894 
- rubra 894 
Cerasa acida 900 
- .Judaeorum 345 
Cerasinrot 453 
Cerasus acida 900 
- caproniana 900 
Cerat-creme 895 

Cedernholzol - Chardon benit 

Cerat, gelbes 895 
Cerat de blanc de baleine 

897, 909 
- de Galien 894, 897 
- de la rose 894 
- jaune 894 
- simplex 897 
Cerata 893 
Cerate 893 
-. Turners II 980 
Ceratonia siliqua 901 
Ceratum 894 
- ad barbam II 1061 
- Aeruginis 1143 
- arboreum II 464 
- - liquidum 894, II 464 
- Camphorae 772 
- - compositum 773 
- Cantharidis 786 
- Carbonatis Plumbi (plum-

bici) II 496 
- Cetacei 897, 906 
- - rubrum 909 
- citrinum 895 
- cum Aqua 894 
- dentarium II 327 
- epuloticum II 980 
- flavum 894 
- fuscum II 504 
- Galeni 894 
- Glycerini 1358 
- labiale 719, 894, 909 
- laudauisatum II 327 
- Mentholi II 168 
- Myristicae II 193 
- nigrum 894 
- odontalgicum 775 
- of Lead Subacetate II494 
- opiatum II 327 
- phenicum 894 
- Plumbi camphoratum 775 
- - tabulatum II 494 
- - Subacetatis II 494 
- plumbicum II 494 
- pro Epistomiis 894 
- Resinae 897, II 464 
- - Pini 895 
- resinosum 895 
- rosatum 894 
- rubrum 894 
- Sabinae II 598 
- Saturni II 494 
- simplex 895, 897 
- Spermaceti 895 
- Spermatis Ceti 897 
- Vaselini 267 
Ceratvaseline 895 
Cerberus triceps II 669 
Cerebos Tafelsalz II 218 
Cerebrin Poehl II 362 
Cerebrine II 529 
Cerebrinin II 362 ' 
Cerebrum II 361 
- siccatum pulveratum 

II 362 

Cerefolium 902 
Cerenephrin II 362 
Cereoli 603 
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- Argenti nitrici 541, 605 
- tannico-opiati Schuster 

605 
Cerephysin ,II 362 
Ceresin II 279, II 1351 
Cereus grandiflorus 903 
Cerevisia 903 
- ferrata 1261 
Cerises 900 
- d'hiver 345 
- de juif 345 
Cerium 907 
- nitricum 907 
- oxalicum 907 
-, salpetersaures 907 
Cerolin 1233 
Ceronitrat 907 
Cerotine 896 
Certan II 1112 
Ceruleine 1515 
Cerussa II 495, 1315 
- zincica II 985 
Cesol II 534 
Cetaceum 908, II 1315 
- cum Saccharo 909 
- praeparatum 909 
- saccharatum 909 
- tritum 909 
Cetraria islandica II 84 
Cetylalcohol 909 
Cevadilla Seed II 593 
Cevadillin II 596 
Ceylon Cinnamon 1019 
- -Citronellol 1155 
- -Gutti 1417 
- -Moos 326 
- Moss 326 
- -Zimt 1019, II 1318 
- -Zimtbaum 1019 
- -Zimtol 1020 
Chabeso 519 
Chalk 737 
Chamberland-Filter 470, II 

1179, 1198 
Chamaeleon II 135 
Chamomile Flowers 912 
Chamomilla 910 
Chamomillae Spiritus 913 
Champagner II 913 
Channings Solution 1456 
Chanvre indien 779 
Chaparrarinde 333 
Cha pmans Dinner Pills II 142 
- Mixture 616 
Charas 780 

. Charbon animal 816 
- - ordinaire 817 
- - purifie 818 
- de bois 814 
- d'os 817 
- vegetal 814 
Chardon Mnit 1037 
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Charge de Lebas 790 
Charpie, englische II 1002 
Charta ad cauteres 916 
- antarthritica £lava 916 
- - fusca 916 
- antasthmatica 916 
- antasthmatica crassa 916 
- antirheumatica anglica 

916 
- - stimulans 916 
- arnicata 916 
- arsenicalis 916 
- bibula 917 
- Cannabis indicae 916 
- cerata 920 
- chemica 916 
- epispastica 915 
- fumalis 660 
- Hydrargyri bichlorati et 

Natrii chlorati 917 
- japonica 921 
- medicamentosa gradata 

914 
- nitrata 915 
- nitrosa 915 
- oleata 920 
- paraffinata 920 
- pergamena 920 
- piceata 916 
- resinosa 916 
- rubefaciens 915 
- sinapisata 915, II 1315 
- vesicatoria Haeusler 917 
Chartae 914 
Chaulmoogra Oil 1419 
Chaulmugra61 1419 
Chaux 750 
- vive 750 
Chavica officinarum II 470 
- Roxburghii II 470 
Chavosot 464 
Chebulic Myrobalans II 194 
Chebulinsaure 240 
Chekenblatter 1214 
Chelerythrin 922 
Chelidonin 922, II 723 
Chelidoninum 922 
- hydrochloricum 922 
- phosphoricum 922 
- sulfuricum 922 
- tannicum 922 
Chelidonium majus 921 
Chelonisol II 723 
Chemical Food 1280 
Chemidrol 1499 
CMnevis 780 
Chenolin II 723 
Chenopodium ambrosioides 

923 
- anthelminticum 924 
- mexicanum 924 
- quinoa 924 
- vulvaria 924 
Cherries 900 
Cherry Birch 669 

Charge de Lebas - Chininchinat 

Cherry Brandy 303 
- Laurel Leaves II 70 
- Water II 72 
- Syrup 900. 
CheRtnut Leaves 870 
Chequen 1214 
Chiclegummi 1416 
Chicoree 1007 
Chicory Root 1007 
Chiendent 329 
Chih 585 
Chilesalpeter II228 
Chilillo II 512 
Chillies 795 
China 924 
- -alkaloide 938 
- amaro-aromatica 442 
- -bitter 303 
- Calisaya-Elixier 930 
- Cinnamom 1019 
- -eisen-bier 906 
- - -bitter 931, 938 
- - -sirup 934 
- - -wein 936 
- -elixier 930 
- - mit Eisen 931 
- -extrakt 931 
- -, wasseriges 931 
- -, weingeistiges 932, II 

1323 
- falsa 864 
- -£luidextrakt 932, II 1325 
- -gelb 567 
- -gras 1377, II 1003 
- -griin 456 
- -haar61 II 1059 
- hydrobromata 938 
- -knollen II 750 
- Labarraque 956 
- La Roche 938 
- -Lecin 1294 
- liquida de Vrij 934 
- -01 619 
- -perlen 938 
- -pomade II 1060 
- -rinde 925, II 1318 
- -, rote 925 
- -, braune 927 
- -, falsche 1125 
- Root II 750 
- -saure 974 
- -schokolade 716 
- -sirup 934 
- spuria 864 
- -tinktur 934, II 1367 
- -, safranhaltige 937 

, zusamml:'ngesetzte 
935, II 1367 

- -tropfen, saure 937 
- -wein 936, II 914, 1372 
- -wurzel II 750 
- -zahnpulver II 1067 
Chinacinnol-Lebertran II 306 
Chinalgen 979 
Chinaphenin 961 

Chinaphthol 959 
Chinarsanil 581 
Chinatrocin 1043 
Chinbara-Tee Il859 
Chineonal 960 
Chinese Wax 898 
Chinesische Tusche II 1084 
Chinetum 971 
- chinotannicum 938 
Chinid 974 
Chinidin 964, II 968 
- -bihydrochlorid 965 
- -bisulfat 966 
-, gerbsaures 966 
-, glycyrrhizinsaures 943 
- -Harnstoff-hydrochlorid 

965 
- -hydrochlorid 965 
- -hydrojodid 965 
-, jodwasserstoffsaures 965 
-, salzsaures 965 
-, saures salzsaures 965 
-, saures schwefelsaures966 
-, schwefelsaures 966 
- -sulfat 966 
- -tannat 966 
Chinidinum 964 
- bihydrochloricum 965 
- - carbamidatum 965 
- bisulfuricum 966 
- hydrochloricum 964 
- - carbamidatum 965 
- hydrojodicum 965 
- sulfuricum 966 
- tannicum 966 
- ureato-hydrochloricum 

965 
Chinin 938 
- -acetat 941 
-, acetylsalicylsaures 941 
-, athylkohlensaureester 

926 
-, iithylschwefelsaures 942 
- -athylsulfat 942 
- -arsenat 562 
-, arsenigsaures 560 
- -arsenit 560 
-, arsensaures 562 
-, baldriansaures 958 
- -benzoat 942 
-, benzoesaures 942 
- -bicarbonat 942 
-, bisalicylosalicylsaures II 

1387 
- -bisulfat 956 
- -bitartrat 958 
- -bonbons, Strakas 964 
- -borat 942 
-, borsaures 942 
-, bromwasserstoffsaures 

946 
-, camphersaures 942 
- -camphorat 942 
-, chinasaures 942 
- -chinat 942 



Chinin-chromat 942 
-, chromsaures 942 
-, chlorwasserstoffsaures 

!J47 
-- -cinnamylat 942 
- -citrat 943 
-, citronensaures 943 
-, diathylbarbitursaures 960 
-, dibromguajacolat 959 
- -dihydrobromid 947 
- -dihydrochlorid 949 
-, essigsaures 941 
-, -ester 961 
- -ferrocyanid 946 
-, gerbsaures 957 
- -glycerin phosphat 946 
-, o-guajakolsulfonsaures 

960 
-, harnsaures 958 
-, Harnstoff-hydrochlorid 

949 
- -hvdrat 940 
- -hydrobromid 946 
- -, saures 947 
- -hydrochlorid 947, II 1316 
- -, saures 949 
- - -phosphat 949 
- - -sulfat 949 
- -hydrojodid 950 
- -hypophosphit 950 
- -jodhydrat 950 
-, jod-jodwasserstoffsaures 

950 
-, jodwasserstoffsaures 950 
- -kohlensaure-p-pheneti-

did 961 
-, kohlensaures 942 
- -lactat 951 
-, milchsaures 951 
- -mixtur, wohlschmecken-

de 950 
-, NachweisimHarnII1249 
-, naphtholsulfonsaures 959 
-, nucleinsaures 951 
-, olsaures 951 
- -oleat 951 
- -oxalat 951 
-, oxalsaures 951 
- -phosphat 951 
-, phenolsulfonsaures 952 
-, phosphorsaures 951 
- -phytin 960 
-, rohes 971 
- -salicylat 951 
-, salicylsaures 951 
-, saures dibromsalicyl-

saures 959 
- - schwefelsaures 956 
- - weinsaures 958 
-, schwefelsaures 952 
-, stearinsaures 952 
- -sulfat 952, II 1316 
- - -pillen 955 
- -tannat 956, 957,958, 

II 1316 
Hager, Handbnch II. 

Chininchromat - Chlnorol 

Chinin-tartrat 958 
-, unterphosphorigsaures 

950 
- -urat 958 
- -valerianat 958 
-, wasserfreies 941 
-, weinsaures 958 
- -zahnpulver II 1067 
-, zimtsaures 942 
Chinina 940 
Chinino-Ferrum citricum 

945 
Chininum 938, 941 
-- aethylocarbonicum 962 
-, aethylosulfuricum 942 
- aceticum 941 
- acetylosalicylicum 941 
- aesculinicum neutrale 959 
- amorphum fuscum 967 
- anhydricum 941 
- anisatum 941 
- arsenicicum 562 
- arsenicosum 560 
- benzoicum 942 
- bicarbonicum 942 
- bismuriaticum 949 
- bisulfuricum 956 
- bitartaricum 958 
- boricum 942 
- camphoricum 942 
- carbolicum 942 
- carbonicum 942 
- chinicum 942 
- chromicum 942 
- cinnamylicum 942 
- citric urn 943 
- - martiatum 943 
- dihydrobromicum 947 
- dihydrochloricum 949 
- - carbaminatum 949 
- dulce 943 
- dulcificatum 943 
- eosolicum II 38 
- -ferri-chloratum 950 
- ferro-citricum 943,945, 

946, II 1316 
- - - ammonia tum 945 
- - - viride 945 
- ferrocyanatum 946 
- glycerinophosphoricum 

946 
- hydratum 940 
- hydrobromicum 946 
- hydrochlorico-phosphori. 

cum 949 
- - -sulfuricum 949 
- hydrochloric urn 947, II 

1316 
- hydrojodicum 950 
- hypophosphoricum 950 
- hypophosphorosum 950 
- jodo-hydrojodicum 950 
- joduretum 950 
- lacticum 951 
- muriaticum 947 
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Chininum nucleinicum 951 
- oleinicum 951 
- oxalic urn 951 
- phenolsulfonicum 952 
- phospho-muriaticum 949 
- phosphoricum 951 
- purissimum praecipita-

tum 940 
- saccharinicum 951 
- salicylicum 951 
- stearinicum 952 
- sulfocarbolicum 952 
- sulfoguajacolicum 960 
- sulfo-muriaticum 949 
- sulfophenolicum 952 
- sulfurico-jodinicum 956 
- sulfuricum 952, II 1316 
- tannicum 956, II 1316 
- - insipidum Rosznyay 

957 
- - venale 958 
- tartaricum 958 
- ureato-hvdrochloriculll 

949 • 
- uricum 958 
- valerianicum 958 
Chinioideum 967 
Chinioidin 967 
- -citrat 967 
-, gerbsaures 967 
-, kristallisiertes 964 
- -tannat 967 
- -tinktur 968 
Chinioidinum 967 
- citricum 967 
- tannicum 967 
Chinium 971 
Chinoformin 1431 
Chino lin 975 
- -abkommlinge 977 
- -hydrochlorid 976 
- -mundwasser II 1069 
- -rhodanid 976 
-, rhodanwasserstoffsaures 

976 
- -salicylat 976 
-, salicylsaures 976 
-, salicylsulfosaures 977 
-, salzsaures 976 
- -sulfosalicylat 977 
- -tartrat 977 
-, weinsaures 977 
- -Wismutrhodanid 688 
- -zahnpaste II 1068 
Chinolinum 975 
- hydrochloricum 976 
- rhodanatum 976 
- salicylic urn 976 
- sulfocyanatum 976 
- sulfosalicylicum 977 
- tartaricum 977 
Chinopyrin 963 
Chinoq uinine 971 
Chinoral 960 
Chinorol 938 

90 



1426 

Chinosol 978 
- -gelatinestifte 978 
- -mull II 1015 
- -mundwasser II 1070 
- -salbe 978 
- -schnupfpulver 978 
- -streupulver 978 
- -talg 978 
- -watte II 1015 
- -zahnpulver II 1067 
Chinotin 964 
Chinotropin 1431 
Chiosterpentin II 478 
Chips 1019 
Chirakoll II 653 
Chirata 983 
Chirayta 983 
Chirette 983 
Chironscher Balsam 622 
Chirosoter 823 
Chlor 999 
- -athoform 998 
- -athyl 315 
- -albacid 333 
- -Alum 369 
- -aluminium 369 
- -amin 664, II 1316 
- -barium 629 
- -blei II 496 
- -cadmium 726 
- calcium 739 
- -, rohes 471 
- -, kristallisiertes 739 
- - -salbe 742 
- om-Cresol 1119 
- -eisentinktur, ii.therische 

1286 
- -gas 999 
- -gold 599 
- - -natrium 599 
- -kalium II 8, 9 
- -kalk 744, II 1312 
- - in Wiirfeln 746 
- -kohlenstoff 822 
- - -seifenlosung 823 
- -lithium II 94 
- -magnesia II 112 
- -magnesium II 109 
- -methyl II 174 
- - -menthylather II 168 
- -natrium 11216 
- -phenol-Passerini 11417, 
- -phenole II 417 
- -saure 138 
- -salole 208, 209 
- -silber 535 
- -strontium II 780 
- -Tetragnost II 1124 
- -wasser 1000, 1003 
- -wasserstoffsaure 155, 157, 

111301 
- -zink II 980 
- -zinn, kristallisiertesll 763 
Chloral 984 
- -Acetonchloroform 989 

Chinosol - Choleratropfen 

Chloral-athylalkoholat 988 
- -alkoholat 988 
- -amid 987, 988 
- - Schering 989 
- -ammoniak 988 
- -ammonium 988 
- -Amylenhydrat 988 
- -Antipyrin II 524 
- -Campher 989 
- -chloroform 994 
- -cyanhydrat 989 
- -cyanhydrin 989 
- -formamid 987 
- -hydrat 984, II 1316 
- - Nachweis im Harn 

II 1249 
- hydrate 984 
- -imid 989 
-, wasserfreies 984 
- -Urethan 989 
Chloralin II 418 
Chloralose 989 
Chloralum 984 
- anhydricum 984 
- camphoratum 989 
- formamidatum 987 
- hydratum 984, II 1316 
Chloras Kalii (kalicus) II 9 
Chlorate de baryum 630 
- de potassium II 9 
- de sodium II 219 
Chloratum Natrii (natricum) 

11219 
Chloretone 998 
Chloretum amido-hydrargyri-

cum 1475 
- ammonicum 395 
- apomorphinicum II 340 
- cocainicum 1045 
- ferricum et Chloretum 

ammonicum 1286 
- Kalii (kalicum) II 8 
Chlorhydrate basique de qui-

nine 947 
- d'apomorphine II 340 
- de cocain 1045 
- de morphine II 333 
- de pilocarpine 1531 
- neutre de quinine 949 
Chloric Acid 138 
Chlorinated Lime 744 
Chlorine Water 1003 
Chlorinium 1003 
Chloroathylchlorid 316 
Chloroamidure de mercure 

1475 
Chlorobrom 986 
Chlorodyne 998 
Chloroform 990, II 1317 
- Anodyne 998 
- Anschiitz 994 
- -flaschen, VerschluB 997 
-, Nachweis im Harn II 

1249 
- -01 996 

Chloroform-salbe 996 
- -spiritus 996 
- -wasser 996 
Chloroforme 990 
- anesthesique 993 
Chloroformium 990, II 1317 
- albuminatum 996 
- e Chloralo hydrato 994 
- gelatinosum 996 
- medicinale 994 
- pro narcosi 993, II 1317 
Chloroformum 990 
Chlorolin II 418 
Chlorophenol-Pasta II 418 
Chlorophyll 998 
Chlorum 999 
- solutum 1000 
Chlorure d'aluminium 369 
- d'ammonium 395 
- d'argent 535 
- de baryum 629 
- de calcium 739 
- de calcium cristallise 739 
- de calcium fondu 741 
- de chaux 744 
- d'ethyle 315 
- d'ethylene 281 
- de lithium II 94 
- de magnesium II 109 
- de methyle II 174 
- d'or et de sodium 600 
- de plomb II 496 
- de potassium II 8 
- de sodium II 216 
- de Bonde dissous II 223 
- de strontium II 780 
- de zinc II 980 
Chloruretum ferricum liqui-

dum 1258 
- hydrargyricum 1460 
- hydrargyrosum 1458 
Chlorylen 94 
Chlumsky, Carbol-Campher-

losung 774 
Chocolat 716 
- blanc 716 
- ferrugineux 716 
- purgatif II 669 
Chocolata 716 
- Ferri 716 
- Lichenis islandici II 86 
- - - sine amaritie II 86 
- Salep II 619 
Chocolin 200 
Chokosana II 305 
Choleflavin II 1377 
Cholelithon 11211 
Cholelitmin II 368 
Cholelysin 183 
Cholera-Impfstoff II 715 
- Mixture II 329 
- -schutzimpfstoff II 716 
- -tropfen II 330 
- -, Bastlers 465 
- -, ScMfers 1024 



Choleravibrionen - Citraminum oxyphenylicum 1427 

Cholera-vibrionen II 1277 
- -wein 1024 
Cholesterin-Rinderherz-

extrakt II 730 
Choleval 532 
Cholinborat II 879 
Cholin, borsaures II 879 
Cholinium chloratum medici-

nale II 1377 
Choliton II 97 
Chologen 1462 
Cholosan 1057, 1080 
Chondodendron tomentosum 

11389 
Chondrus crispus 851 
Christbaumwatte II 1020 
Christdorn-blatter 1509 
- -friichte 1509 
Christensen's Reagens auf 

EiweiB II 1237 
Christmas Root 1427 
Christofle 1140 
Christrosenwurzel 1427 
Christwurzel, griine 1426 
-, schwarze 1427 
Christwurzkraut, bohmisches 

277 
Chrom 1003 
- -alaun 1004 
- -, basischer 1004 
- -gelatine 1341 
- -gelb II 497 
- -hydroxyd 1003 
- -kaliumalaun 1004 
- -leim 1341 
- -oxyd 1003 
- -rot 11497 
- -saure 1004, II 1300 
- - -anhydrid 1004 
- - -Tauchelement II 1127 
- -sesquioxyd 1003 
- -tinten II 1086 
- -trioxyd 1004 
- -verbindungen 1003 
Chromate acide de potassium 

1006 
- de potassium 1005 
Chromic Anhydride 1004 
Chromii Trioxydum 1004 
Chromikaliumsulfat 1004 
Chromioxyd 1003 
Chromium 1003 
- oxydatum 1003 
- - hydratum 1003 
Chromoform 1431 
Chromo-Kalium sulfuricum 

1004 
Chrysamin R II 1081 
Chrysanthemum cinerariae-

folium II 531 
- Marschallii II 531 
- parthenium II 531 
- roseum II 531 
- vulgare II 846 
Chrysarobin 466, II 1317 

Chrysarobin-flecken II 1099 
- -kautschukpflaster 1202 
- -lanolinsalbenmull 467 
- Ointment 467 
Chrysaurin 453 
Chrysoidin B 452, II 1081 
- crystallisatum 452 
Chrysophansaure 466 
Chur 780 
Churus 780 
Churchill, Iodine Caustic 1543 
-, Tinctura Jodi 1543 
Cibalgin II 1377 
Cibot.ium 1006 
Cicaton 129 
Cichorienkaffee 1064 
Cichorium intybus 1007 
Cicutin 1098 
Cigaretae 1008 
- antiphthisicae Trousseau 

1008 
- arsenicatae 1008 
- camphoratae 1008 
- pectorales Espic 1009 
Cigarettes antiasthmatiques 

1008 
- de belladone 1009 
- de Dioscoride 1008 
- de stramoine 1009 
Cignolin 468 
Cigue 1095 
Cimicifuga racemosa 1009 
Cimicifugin 1009 
Cina 1010 
Cinchona 924, 925 
- Bark 925 
- calisaya 924 
- -elixir, verstarktes 938 
- febrifuge 971 
- Ledgeriana 924, 927 
- micrantha 927 
- officinalis 927 
- succirubra 924 
- -tabletten 938, 971 
- Wine 936 
Cinchonidin 968 
- -bihydrobromid 968 
- -bihydrochlorid 968 
- -bisulfat 969 
-, bromwasserstoffsaures 

968 
-, gerbsaures 970 
- -hydrobromid 968 
- -hydrochlorid 968 
- -salicylat 969 
-, salicylsaures 969 
-, salzsaures 968 
-, saures bromwasserstoff-

saures 968 
-, - salzsaures 968 
-, - schwefelsaures 969 
-, schwefelsaures 969 
- -Bulfat 969 
- -tannat 970 
Cinchonidine 968 

Cinchonidinum 968 
- bihydrobromicum 968 
- bihydrochloricum 968 
- bisulfuricum 969 
- hydrobromicum 968 
- hydrochloricum 968 
- salicylicum 969 
- sulfuricum 969 
- tannicum 970 
Cinchonin 970 
- -bisulfat 970 
-, glycyrrhizinsaures 943 
- -herapathit 971 
-, saures schwefelsaures 970 
-, schwefelsaures 970 
- -sulfat 970 
Cinchonine 970 
Cinchoninum 970 
- bisulfuricum 970 
- jodosulfuricum 971 
- sulfuricum 970 
Cinchotin 964 
Cinchovatin 968 
Cineol 1013, 1212, II 1322 
Cinerol1449 
Cinnabaris 1479 
Cinnabarsana 581 
Cinnaldehydum 1021 
Cinnamal1021 
Cinnamein 621 
Cinnamic Acid 138 
Cinnamomi Essentia 1018 
Cinnamomum acutum 1019 
- anglicum 1017 
- Burmanni 1019 
- cassia 869, 1016 
- ceylanicum 1019 
- chinense 1017 
- indicum 1017 
- magellanicum II 970 
- verum 1019 
Cinnamon Bark 1019 
- Chips 1019 
- Flowers 869 
- Water 1020 
Cinnamoyl-guajacol 1393 
- p-oxyphenylharnstoff 140 
Cinnamylkresol140 
Cinq racines aperitives 

1307 
Circuloltabletten 1462 
Cire 887 
- blanche 892 
- de Carnauba 898 
- d'insectes 898 
- de Japon 898 
- jaune 888 
Cistusarten II 67 
Citarin 146 
Citobaryum II 1124 
Citontahletten 200 
Citral 1037 
Citraminoxyphen 1431 
Citraminum oxyphenylicum 

1431 
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1428 Citras caffeicus effervescens - CocospreBkuchen 

Citras caffeicus effervescens 
II 621 

- effervescens magnesicus 
II 621 

- ferrico-chinicus 943, 946 
- ferricus cum Chinina 943, 

946 
Citras magnesicus cum Bicar

bonato Natrii et Acido
citrico II 621 

Citrate d'ammonium 145 
- d'argent 533 
- de fer 1259 
- - - ammoniacal 1260 
- - - et de quinine 943 
- de magnesie desseche II 

110 
- de quinine 943 
- potassique 145 
- sodique 146 
Citrated Coffeine 1071 
Citric Acid 142 
Citrinholz II 636 
Citrocoll II 4lO 
Citroferrol 1294 
Citronalpillen 145 
Citronat 1036 
Citrone 1032 
Citronella Oil 1155 
Citronellgras 1155 
Citrone1l611155, II 1347 
Citronen-essenz 516, 517 
- -geist 1035 
- -grasol 1156 
- -kraut 585, II 156 
- -kuchelchen 1036 
- -likor 303 
- -melissenblatter II 156 
- -011033, II 1347 
- -saft 1035 
- - -Brillantine II 1061 
- -, kunstlicher 145 
- -saure 142, II 1300 
- -schalen 1032 
- - -essenz 1034 
- - -wasser 1034 
- -sirup 517, 1034 
- -, kunstlicher 144 
- -tee 1035 
Citronillin 1036 
Citronin 451, II 1081 
Citrophen II 405 
Citrorheumin 963 
Citrospirinum 214 
Citrovanille II 529 
Citrovin 1036 
Citrullus colocynthis 1086 
Citrurea-Tabletten 806 
Citrus amara 1024 
- aurantium 1031, 1024 
- - bergamia 1031 
- - dulcis 1031 
- bigaradia 1024 
- madurensis 1036 
- medica cedra 1036 

Citrus medica limonum 1023, 
1032 

- vulgaris 1024 
Clarified Honey II 152 
Clauden II 364 
Clausens Black and White 

541 
Clavelli Cassiae 869 
Clavi aromatici 858 
Claviceps purpurea II 678 
Clavipurin II 681 
Clavus secalinus II 678 
Clay, Pilulae aperientes 1237 
Cleavers Herb 1330 
Clemens, Liquor Arsenici bro-

mati 559 
Cleminit II 1073 
Clerk, Injectio balsamica 616 
Clery, Pulvisantasthmaticus 

fumalis 643 
Clins Lecithinpraparate II 80 
Clove Pepper II 447 
Cloves 858 
Clysma opiatum II 327 
- Paraldehydi 89 
- tannatum cum Opio 241 
Clysmus Amyli 434 
- laxans II 172 
Cnicus 1037 
- benedictus lO37 
Coagulen II 368 
Coal Fish Oil II 306 
Coal Tar II 479 
- -, prepared II 483 
Cobalt 1039 
Cobaltum 550, 1039 
- aceticum 1040 
- chloratum lO39 
- nitricum 1039 
- oxydatum 1040 
- sulfuricum 1040 
Coca 1041 
- -alkaloide 1044 
- -blatter 1042 
- -elixier 1043 
- -fluidextrakt 1043 
- Leaves 1042 
- -tinktur 104a 
- -wein lO43 
- -zahnpaste IIlO68 
- -zahnwasser II 1070 
Cocaethylin 1050 
Cocain 1044 
- -benzoat 1045 
-, benzoesaures 1045 
- -borwatte II 1015 
-, bromwasserstoffsaures 

1045 
- -citrat 1045 
-, citronensaures 1045 
- -hydrobromid 1045 
- -hydrochlorid 1045, 

II 1317 
- -morphinwatte II 1015 
- -nitrat 1048, II 1317 

Cocain, schwefelsaures 1048 
- -salicylat 1048 
-, salicylsaures 1049 
-, salzsaures 1045 
-, salpetersaures 1048 
- -sulfat 1048 
-, synthetisches 1044-, II 

1386 
- -watte II 1015 
Cocaine 1044 
- Ointment lO48 
- Hydrochloride 1045 
Cocainolpraparate 120 
Cocainum 1044 
- benzoicum 1045 
- citricum lO45 
- hydrobromicum 1045 
- hydrochloricum 1045, 

II 1317 
- muriaticum 1045 
- nitricum 1048, II 1317 
- phenylicum 1049 
- salicylicum 1049 
- sulfuricum 1048 
Cocapyrin 1048, II 524 
Coccionella 1050 
Cocculi indici lO53 
- levantici 1053 
- piscatorii 1053 
Cocculin 1054 
Cocculus filipendula 1054 
- laurifolius 1054 
- leaeba 1053 
- palmatus 1090 
Coccus cacti 1050 
Co chenille 1050 
- -papier 918 
- -pastillen 1052 . 
- -rot D II 1081 
- -tinktur 1051 
Cochia Pills II 669 
Cochinchina-Ingwer II 995 
Cochineal 1050 
- Color 1051 
Cochin-Gras 1156 
- -Kino II 30 
- -Lemongrasol1156 
Cochlearia a,rmoracia 1057 
- officinalis 1055 
Cockles 1053 
Cockwood Leaves 1188 
Coclaurin 1054 
Cocoanut Oil 1058 
Cocos 1057 (siehe auchKokos) 
- -ather 317 
- -butter 1058 
- -faser 1378 
- -fett 1058 
- -milch 1059 
- nucifera 1057 
- -nusse 1058 
- -nuBol 1058 
- -011058 
- -palme 1057 
- -preBkuchen 1060 



Cocotine - Collodium crotonatum 

Jocotine 1059 
Jodein II 343 
- -brommethylat II 347 
-, bromwasserstoffsaures 

II 343 
-, guajacolsulfonsaures 

II 348 
- -hydrobromid II 343 
- -hydrochlorid II 343 
- -phosphat II 344, 1317 
-, phosphorsaures II 344, 

1317 
-, salzsaures II 343 
-, schwefelsaures II 345 
- -sirup II 345 
- -sulfat II 345 
Jodeina II 343 
;odeinae Phosphas II 344 
;odeinum II 343 
- hydrobromicum II 343 
- hydrochloricum II 343 
- metbylobromatum II 344 
- muriaticum II 343 
- phosphoricum II 344, 

1317 
- sulfuricum II 345 
;odeonal II 345 
Jodia II 386 
Jod Liver Oil II 298 
Jodrenin II 828 
Joeliacin-Tabletten II 368 
Joelin 1040 
Joeruleum 1040 
;offea arabic a 1060 
- excelsa 1068 
- laurina 1069 
- liberica 1060 
- mauritiana 1069 
- microcarpa 1069 
- stenophylla 1068 
- Zangpebariae 1069 
Joffee Beans 1060 
;offein 1069, II 1333 
- -Ammoniumcitrat 1071 
-, bromwasserstoffsaures 

1072 
- -citrat 1071 
- -, brausendes 1072 
- - mit Bromkali, brau-

sendes II 621 
-, citronensaures 1071 
- -dijodid, jodwasserstoff-

saures 1074 
- -hydrobromid 1072 
- -hydrochlorid 1072 
- -Kaliumbromid 1072 
- -Natriumbenzoat 1072, 
II 1317 

- -Natriumcinnamat 1073 
- -Natriumcitrat 1073 
- -Natriumjodid 1073 
- -Natriumsalicylat 1073, 
II 1317 

- -nitrat 1074 
-, salpetersaures 1074 

Coffein, salzsaures 1072 
-, schwefelsaures 1074 
- -sulfat 1074 
- -tinktur, zusammenge-

setzte 1071 
- -trijodid 1074 
Coffeinum 1069, II 1317 
- -Ammonium citricum 1071 
- - valerianicum 1074 
- citricum 1071 
- - effervescens 1072, 

II 621 
- - - cum Kalio bromato 

II 621 
- hydrobromicum 1072 
- hydrochloricum 1072 
- -Kalium bromatum 1072 
- -Natrium benzoicum 1072, 

II 1317 
- - cinnamylicum 1073 
- - citricum 1073 
- - jodatum 1073 
- - salicylicum 1073, 

II 1317 
- nitricum 1074 
- sulfuricum 1074 
- trijodatum 1074 
- valerianicum 1074 
Coffetylin II 1377 
Cognac (s. auch Kognak) 299, 

II 917 
- -essenz 305 
Cognet, Capsules 1549 
Cohen's Reagens auf EiweiB 

II 1237 
Coir 1378 
Cola acuminata 1075 
- -butter 1079 
- -citronensauretabletten 

1080 
- -elixir 1078 
- -essenz 1079 
- -extrakt 1078 
- -fluidextrakt 1079 
- granule 1079 
- -malzextrakt, Bernegau 

1079 
- -nusse, falsche 1076 
- -, frische 1078 
- -, gerostete 1078 
- nuB 1076 
- Nuts 1076 
- -pastillen 1080 
- -sam en 1076 
- -sirup 1080 
- sublobata 1075 
- -tabletten 1080 
- -tinktur 1079 
- trichandra 1075 
- vera 1075 
- -wein 1079 
Colchicin 1084, II 1318 
- -essenz, zusammengesetz

te 1084 
- -salicylat 1086 

1429 

Colchicin, salicylsaures 1086 
Colchicinum 1084, II 1318 
- salicylicum 1086 
Colchicum autumnale 1080 
- Root 1082 
- Seed 1080 
- -zwiebel 1082 
Colchisal 1084 
Colcothar (Vitrioli) 1273 
Cold Cream 897 
Coldens Beef Tonic 848 
Cole's Dinner Pills 1536 
-, Pilulae ad prandium 1536 
Coli-Antigene II 716 
Colibazillen, Nachweis im 

Harn II 1255 
Colic Root II 83 
Coli-Serum II 703 
Coli-Vaccin II 715 
Coli-Yatren II 715 
Colla 1340 
- piscium 1507 
Collargol 531 
- -stabchen nach Crede 534 
- - nach Rossler 534 
- -vaginalkugeln nach Cre-

de 534 
Collaurin 597 
Colle de poisson 1507 
Collemplastra 1199, II 1318 
Collemplastrum 1199 
- Acidi borici 1201 
- adhaesivum 1199, II 1318 
- Aluminii acetici 1202 
- Arnicae 1202 
- Belladonnae 1202 
- Cantharidini 1202 
- - perpetuum 1202 
- Capsici 1202 
- Chrysarobini 1202 
- Hydrargyri 1202 
- - carbolisatum 1448 
- - cinereum 1448 
- Ichthyoli 1202 
- Jodoformii 1202 
- Pyrogalloli II 536 
- Resorcini II 556 
- salicylatum 1202 
- saponato-salicylatuml202 
.- Zinci (oxydati) 1202, 

II 1318 
- - salicylatum 1203 
Colligamen II 1020 
Collod 881 
- cum Oleo Ricini 882 
Collodion 881 
- cantharide 786 
- elastique 882 
Collodium 881 
- acetonatum 882 
- benzoinatum 882 
- cantharidatum 786 
- -Cantharidini 786 
- corrosivum 883 
- crotonatum 883 



1430 Collodium diachylatum -- Compound Syrup of White Pine 

Collodiumdiachylatum II 504 
-- elastic urn 881, 882 
-- ferratum 883 
-- flexile 882 
-- haemostaticum 883 
-- J odoformii 883 
-- lacto-salicylatum 883 
-- Paraformii Unna 883 
-- plumbicum von Arnim 883 
-- salicvlatum 210, 883 
-- -- Unna 210 
-- -- c. Anaesthesino Unna 

210 
-- saturninum II 504 
-- stypticum 883 
-- tannatum 883 
-- Tiglii 883 
-- vesicans 786 
Collosin 883 
Colloxylin 879 
Collutorium adstringens 368 
-- antiscorbuticum Audi-

bert 1401 
-- cum Myrrha II 197 
-- desodorans 746 
-- Salviae II 626 
Collyre a I'atropine 648 
-- a l' eserine II 438 
-- a la pierre divine 1151 
-- sec au calomel 1461 
-- au sulfate de zinc 

II 992 
Collyrium adstringens lu-

teum II 992 
-- Aluminis 380 
-- aluminoso-plumbicum377 
-- aluminosum 377 
-- cum Hydrargyro chlo-

rato 1461 
-- Fernandez II 455 
-- lapidis divini 1151 
-- neonatorum 541 
-- Saint-Jerneron 1150 
-- tannic urn Desmarres 241 
-- Zinci sulfurici II 992 
Collytoire au borate de so-

dium II 208 
Colocynthides 1086 
Cologne Water II 1077 
Colombat, Suppositoria Re-

sinae Copaivae 617 
Colombo 1090 
-- -tinktur 1091 
-- -wein 1091 
-- -wurzel 1090 
-- -- -extrakt 1091 
Colophane II 462 
Colophonium II 462, II 1318 
-- Succini II 806 
Coloquinte 1086 
Colostrum-Butter 703 
Coltsfoot Flowers 1235 
-- Leaves 1235 
Coluitrin II 362 
Colver's Root II 908 

Colza Oil 692 
Combelen 152 
Com binaisons radio-actives 

pour Ie traitement de la 
tuberculose II 550 

Combinal 808, II 535 
Combretum Raimbaultii 1092 
-- -blatter 1092 
Comfrey Root 1100 
Commiphora abyssinica 11195 
-- Kataf II 355 
Common A vens Root 857 
-- Basil Herb II 257 
-- Blue Berries II 198 
-- -- -- Leaves II 198 
-- Club Moss II 102 
-- :Fig Wort II 675 
-- Germander II 851 
-- Goat's Rues Herb 1329 
-- Malefern Root 1302 
-- Marjoram II 369 
-- Plantain Herb II 484 
-- Tansy Wort II 846 
-- Wormwood 584 
-- -- Root 585 
Composition Powder II 187 
Compound Anise Powder 

II 574 
-- Campher Cerate 773 
-- Cathartic Pills 1089 
-- -- Elixir II 695 
-- Copaiba Mixture 616 
-- Decoction of Sarsapa-

rilla II 662 
-- digestive Elixir II 395 
-- Elixir of Blackberry 

II 591 
-- -- -- Buchu 698 
-- -- -- Chloroform 996 
-- -- -- Corydalis II 779 
-- -- -- Crampbark II 909 
-- -- -- Pepsin II 395 
-- -- -- Quinine 955 
-- -- -- -- and Phosphates 

955 
-- -- -- Stillingia II 779 
-- -- -- Tar II 480 
-- -- -- Taraxacum II 849 
-- Extract of Colocynth 1088 
-- Fluidextrakt of Buchu 698 
-- -- -- Sarsaparilla II 663 
-- -- -- Stillingia II 779 
-- Infusion of Gentian 1349 
-- -- -- Orange Peel 1030 
-- -- -- Rose II 583 
-- -- -- Senna II 695 
-- Laxative Pills 355 
-- Liniment of Mustard 

II 747 
-- -- -- Opium II 329 
-- Mercury Ointment 1448 
-- :Mixture of Chloroform 

and Cannabis Indica 998 
-- -- -- Glycyrrhiza 1370 
-- -- -- Iron 1289 

Compound Mixture of 
Rhubarb II 573 

-- -- -- Senna II 697 
-- Pill of Asafetida 1328 
-- -- -- Camboge 1418 
-- -- -- Galbanum 1338 
-- -- -- Mercurous Chloride 

1461 
-- Pills of Aloes and Podo-

phyllum II 509 
-- -- -- Aloin II 509 
-- -- -- Galbanum II 197 
-- -- -- Colocynth 1089 
-- -- -- Iron 1257 
-- -- -- Soap II 330 
-- Powder of Almonds 420 
-- -- -- Bay Berry II 187 
-- -- -- Cinnamon 1022 
-- -- -- Elaterin 1192 
-- -- -- Glycyrrhiza 1365 
-- -- -- Gum 1411 
-- -- -- Jalap 1536 
-- -- -- Iodoform 1549 
-- -- -- Ipecacuanha 1522 
-- -- -- Kino II 31 
-- -- -- Liquorice 1365 
-- -- -- Opium II 330 
-- -- -- Rhubarb II 574 
-- -- -- Scammony II 669 
-- -- -- Tragacanth II 876 
-- Resorcin Ointment II 556 
-- Rhubarb Pills II 573 
-- Scammony Pills II 669 
-- Solution of Zinc and Alu-

minium II 992 
-- -- -- -- and Iron 992 
-- Spirit of Cardamom 825 
-- -- -- Ether 310 
-- -- -- Horseradish 1057 
-- -- -- Juniper 1569 
-- -- -- Orange 1~9 
-- Squill Pills II 672 
-- Syrup of Actaea 1010 
-- -- -- Asarum 592 
-- -- -- Black Cohosh 1010 
-- -- -- Canada Snake-Root 

592 
-- -- -- Chondrus II 672 
-- -- -- Cimicifuga 1010 
-- -- -- Hydrochlorophos-

phates 1280 
-- -- -- Hypophosphites 

748 
-- -- -- Irish Moss II 672 
-- -- -- Phosphates with 

Quinine and Strychnine 
1280 

-- -- -- thePhosphates1280 
-- -- -- Rhubarb and Pot-

assa II 570 
-- -- -- Sarsaparilla II 663 
-- -- -- Senna 696 
-- -- -- Squill II 672 
-- -- -- Stillingia II 779 
-- -- -- White Pine II 452 



Compound Tar Ointment - Cortex: Angosturae verua 1431 

Compound Tar Ointment 
II 480 

- Tincture of Aloes 351 
- - - Benzoin 659 
- - - Camphor II 325 
- - - Cardamom 826 
- - - Chloroform and 

Morphine 997 
- - - Cinchona 935 
- - - Cudbear II 1084 
- - - Gambir 1334 
- - - Gentian 1349 
- - - Green Soap II 655 
- - - Guaiac 1401 
- - - Jalap 1536 
- - - Kino II 31 
- - - Lavender II 76 
- - - Rhubarb II 571 
- - - Senna II 699 
- - - Viburnum II 909 
- - - Zedoary II 975 
- Wool Fat Ointment 267 
Compral II 1377 
Compretten II 842 
Comprimes Blancard 449 
- de chlorure mercurique 

1453 
Concentrated compound So

lution of Sarsa parilla II 
664 

- Solution of Colombo (Ca-
lumba) 1091 

- - of Senna II 697 
Conchae praeparatae 737 
Conchinin 964 
Concombre 1130 
Conditum Aurantiorum 1028 
- Calami 730 
Condurango 1092 
- -abkochung 1094 
- Bark 1092 
- -elixir mit Pepton 1094 
- -extrakt 1094 
- -, wasseriges 1094 
- -fluidextrakt 1094 
- -rinde 1092 
- -tinktur 1095 
- -wein 1095 
- -, wohlschmeckender 

1095 
Cone de houblon II 99 
Conein 1098 
Conephrin II 828 
Confectio Aurantii 1028 
- Calami 730 
- Piperis II 470 
- Rosae II 582 
- Scammonii II 669 
- Sennae II 696 
- Sulfuris II 813 
- Zingiberis II 996 
Confection d'hyacinthe 1124 
- of Rose II 5.82 
- - Pepper II 470 
- - Senna II 696 

Conferva Helminthochorton 
1427 

Conglutin 332 
Congo rot 454 
Coni Lupuli II 99 
- Pini II 451 
Coniferenhonig II 146 
Coniferol-Tabletten 610 
Coniin 1098 
-, bromwasserstoffsaures 

1099 
- -hydrobromid 1099 
- -hydrochlorid 1100 
-, salzsaures 1100 
Coniine 1098 
- Hydrobromide 1099 
Coniinum 1098 
- hydrobromicum 1099 
- hydrochloricum 1100 
- muriaticum 1100 
Conine 1098 
Conium maculatum 1095 
- Ointment 1097 
Conradisches Augenwasser 

II 327 
Conserva Cassiae 868 
- Ribium II 578 
- Rosae II 585 
- Tamarindorum II 845 
- - cum Santonino 1016 
Conserve de casse 868 
- de rose II 582 
- de tamarins II 845 
Consolida 1100 
Consoud Root 1I00 
Contrataeniam 1302 
Contratussim 870 
Contratussin II 866 
Convacocta Bahr 1170 
Convallamarin 1102 
Convallaria majalis 1100 
Convallarin 1102 
Convolvulus purga 1532 
- scammonia II 667 
Convulsin 1213 
Cooper, Atzsalbe 560 
-, Unguentum arsenicale 

560 
Copahubalsam 612 
Copahu gelatiniforme 615 
Copaiba-Arten 612 
Copaifera-Arten 612 
Copaivabalsam 612, II 1308 
-, afrikanischer 615 
-, Nachweis im HarnII 1249 
-, ostindischer 617 
- -01 615 
- -tropfen 617 
-, pulverfiirmiger 616 
Copal 1102 
Copalchirinde 1125 
Copalum coctum 1106 
Copland, Pilulae cholagogae 

1089 
Copper 1134 

Copper Acetate 1142 
- Nitrate 1146 
- Oxide 1146 
- Subacetate 1142 
- Sulphate 1148 
Coptis anemonefolia 1106 
Coptis Root 1106 
Coptiswurzel 1106 
Coque du Levant 1053 
Coqueret 345 
Corallin 457 
-, wasserloslich 457 
Corallium album 737 
- rubrum 737 
Coramin II 534 
Corchorus-Arten 1377 
Cordalen 1185 
Cordial, Godfreys II 666 
Cordiale Rubi Fructus II 591 
Cordin II 368 
Cordol 209 
Coriander Fruit 1106 
Coriandrum sativum 1106 
Cork Tree Bark II 544 
Cormus Colchici 1082 
Corn Ergot II 145 
Corn Silk II 145 
Corn Starch 428 
Cornelis Pepton II 255 
Cornicide 211 
Cornillin 211 
Cornu Cervi raspatum 1341 
- - tornatum 1341 
- - ustum 759, 1341 
- - - nigrum 819 
Cornutin II 681 
- -citrat II 681 
Cornutinum II 681 
- ergoticum II 685 
- citricum II 681 
Corodenin II 1377 
Corona 1048 
Coronilla emerus ll08 
- scorpioides 1108 
- varia 1107 
Coronillin 1108 
Corpora lutea siccata II 360 
Corpulin 1322 
Corpus ad collemplastra 1200 
Corpus ad pastam dentifri-

ciam II 1068 
Corpus luteum II 360 
- - -Opton II 361 
Corrosive Mercuric Salve Mull 

1454 
- Sublimate 1451 
Corrosol 1465 
Corsican Moss 1427 
Cortex Acaciae 87 
- Alcornoco 333 
- - hispanicus 334 
- Alni nigrae 1317 
- Alstoniae 1186 
- Angosturae genuinus 442 
- - verus 442 



1432 

Cortex antifebrilis 925 
- Aurantii dulcis 1031 
- - Fructus 1026, II 1352 
- - - Cura9ao 1027 
- - - gallic us 1027 
- Avorni 1317 
- Berberidis Radicis 666 
- Betulae 668 
- Cacao 715 
- Canellae albae II 969 
- Caryophyllati 869 
- Cascarae amargae 863 
- Cascarillae 864 
- Cassiaecaryophyllatae869 
- - cinnamomeae 1017 
- Castaneae equinae 278 
- Chaparra Alcornoco 333 
- Chinae 925 II 1318 
- - Calisayae 926 
- - fuscus 927 
- - regius 926 
- - ruber 925 
- - succirubrae 925 
- Cinchonae 925 
- Cinnamomi 1019 II 

1318 
- - Cassiae 1017 
- - ceylanicus 1019 
- - chinensis 1017 
- Citri Fructus 1032 
- Cocci gnidii II 175 
- Coccognidii II 175 
- Condurango 1092 II 1319 
- Copalchi ll25 
- Coto verus Il09 
- Crotonis 864 
- Cuspariae 443 
- Dicypellii 869 
- Ditae ll86 
- Eleutheriae 864 
- Eluteriae 864 
- Erythrophloei 1209 
- Evonymi atropurpureae 

Radicis 1218 
- Frangulae 1317 II 1319 
- Gnidii II 177 
- Gossypii Radicis 1373 
- Granati 1382 II 1319 
- - Fructus 1386 
- Guajaci 1399 
- Hamamelidis 1422 
- Hippocastani 278 
- Johimbe II 972 
- Juglandid cinereae 1568 
- - Fructus 1566 
- Limonis 1032 
- magellanicus II 970 
- ~ancona 1209 
- ~ezerei II 175 
- Paracoto 1109 
- Periplocae graecae II 399 
- peruvianus 925 
- - griseus 864 
- - spurius 864 
- Picraenae II 538 

Cortexantifebrilis - Creme- Farbe 

Cortex Picrasmae II 538 
- Piscidiae II 477 
- Pomorum Aurantii 1026 
- Pruni virginianae II 517 
- PUlllcae Granati 1382 
- Quassiae II 538 
- Quebracho II 540 
- Quercus II 542, 1319 
- - albae II 544 
- - suber II 544 
- - viridis II 544 
- Quillajae II 545, 1319 
- Radicis Dictamni 1172 
- - Piscidiae II 477 
- - Sassafras II 665 
- Rhamni americanae II 558 
- - frangulae 1317 
- - Purshianae II 558 
- - Wigthii II 563 
..:... Rhois aromaticae Radicis 

II 576 
- Rubi Radicis II 589 
- Salicis II 623 
- Sambuci II 629 
- - aquatici II 908 
- Saponariae II 545 
- Sassafras II 665 
- Sassy 1209 
- Simarubae II 741 
- -guyanensis(Orinoco) II 

741 
- Suberis II 544 
- Syzygii jambolani II 829 
- Thapsiae Radicis II 852 
- Thymelaeae II 175 
- Ulmi II 880 
- - interior II 880 
- - mundatus II 880 
- - pubescens II 881 
- Viburni opuli II 908 
- - prunifolii II 908 
- Winteranus spurius II 

969 
- - verus II 970 
- Winteri II 970 
- Yohimbe II 972 
Corticin 959 
Corubin 372 
Corvult 1185 
Coryfin II 167 
Coryl 316 
Coryloform 316 
Corylus avellana 1108 
Corynanthe Johimbe II 972 
Corzo's Reagens auf EiweiB 

II 1237 
Cosan II 1112 
Cosmetic a II 1051 
Cosmi, Pulvis arsenicalis 560 
-, Unguentum 560 
Costus dulcis II 969 
Cotargit II 1377 
- -mull II 1015 
- -watte II 1015 
Cotarnin II 351 

Cotarnin-chlorid II 351, 1319 
- -hydrochlorid II 351, 1319 
-, phthalsaures II 352 
-, salzsaures II 351 
Cotarninium chloratum II 

1319 
Cotarninum II 351 
- phthalicum II 352 
- hydrochloricum II 351 
Coto 1108, ll09 
- Bark ll09 
- -fluidextrakt lIlO 
Cotoin lllO 
Coton 1374 
- carde II 1000 
- hydrophile II 999 
- iode II 1016 
Cotorinde, echte ll09 
Cotorinden, falsche Il09 
Cototinktur IllO 
Cotton 1374 
- Root Bark 1373 
- Seed Oil 1373 
Cottonolmargarin 1374 
Couch Grass 329 
Cough-Lozenges 1371 
- -Species 361 
- Syrup, Jacksons II 340, 

666 
Couleur 1041 
Coumarouna odorata II 873 
- oppositifolia II 873 
Couperose verte 1289 
Court Plaster 1508 
Cowberries II 893 
Cowberry Leaves II· 894 
Cowslip II 514 
Cox, Pilulae A~genti oxy-

dati cum Nuce vomica 542 
Craie 737 
Cramp Bark II 908 
Cran de Bretagne 1057 
Cranes Bill Root 1350 
Crataegus oxyacantha 1111 
Cratos ~uttermilchersatz II 

59 
Crayons d'azotate d'argent 

540 
- caustiques 604 
- d'iodoforme 605, 1549 
- medicamenteux 603 
- de tanin 241 
Crealbin Il18 
Crede, Collargolstabchen 534 
-, Collargol-Vaginalkugeln 

534 
-, Unguentum Acidi borici 

129 
-, Silber 531 
Creme celeste 897 
- - Dieterich 420 
- d'huile de foie de morue 

II 305 
- -Farbe fUr Vorhange usw. 

II 1084 



Creme Grolich II 1073 
-, kosmetische II 1055 
- Simon II 1073 
Cremor refrigerans cum Aqua 

Calcis Unna 266 
- - Plumbi subacetici 

Unna 266 
Cremor Tartari 244 
- - solu bilis 249 
Creolalbin 1118 
Creolin 1118 
- -EiweiB 1118 
Creosapol 1118 
Creosocamphre II 38 
Creosotal II 37, 1337 
- -emulsionen II 37 
- -pillen II 37 
Creosotaller, Funcks II 37 
Creosote II 34 
- Mixture II 36 
- officinal II 34 
- -Salicylic Acid Salve Mull 

II 36 
- sulforicine II 580 
- Water II 36 
Crepon II 1002 
Crescentpillen und -tee II 512 
Cresol savonneux 1115 
Cresolum 1111, 1114 
- cinnamylicum 140 
- crudum 1112, 1114 
- - solutum 1117 
- saponatum 1115 
Cresson de fontaine II 205 
Cresylatin 1117 
Cresylol officinal 1114 
- sodique dissous 1117 
Cretaform 1119 
Creta praeparata 736 
Crevoisier, Pulvis antasth-

maticus fumalis 643 
Croceinorange II 1081 
Crocus 1120, II 1320 
- Antimonii II 769 
- auctumnalis 1120 
- Martis adstringens 1272 
- - vitriolatus 1273 
- sativus 1120 
Croll, Emplastrum sticticum 

(stypticum) 895 
Crosswort 1216 
Crotalin II 368 
Croton eluteria 864, 1124 
Croton-Ol 1125 
- Oil 1125 
- Seed 1124 
- -samen 1124 
- tiglium 1124 
Crotonchloralhydrat 987 
Crude Calcium Sulphide 762 
- Hydrochloric Acid 158 
- Malate of Iron 1267 
- Nitric Acide 178 
Crurin 688 
Crushed Linseed II 88 

Creme Grolich - Curcumapapier 

Cryogenine 124 
Crystalli Tartari 244 
Crystolon 823 
Csillags Haarwuchsmittel 

II 1073 
Cubebae 1126 
Cubeben 1126 
- -extrakt 1129 
-, falsche 1127 
- -fluidextrakt 1129 
- -01 1128 
- -pfeffer 1126 
- -tinktur 1129 
CuMbes 1126 
Cubebs 1126 
Cudbear II 64 
Cudowa, Eugenquelle 503 
-, Trinkquelle 503 
Cuisinier, Sirupus mercuri-

alis 1454 
---:-' Sirupus Sarsaparillae 

compositus 1454 
Cuivre 1134 
Cumarin 1131 
- -zucker 1132 
Cumarinum 1131 
Cumarsaureanhydrid 1131 
Cumin Fruit 1132 
Cuminol 1133 
Cuminum cyminum 1132 
Cummings Muttermalpflaster 

II 772 
Cuoxam 1147 
Cuprase 1146 
Cuprein 972 
Cupressus fastigiata 1133 
- sempervirens 1133 
Cupretta II 1112 
Cuprex II 1112 
- neu II 1378 
Cupri-arsenit 561 
- -benzoat 1144 
- -borat 1144 
- -chlorid 1145 
- -hydroxyd 1146 
- -nitrat 1146 
- -oxyd 1146 
- -phosphat 1148 
- -salicylat 1148 
- -sulfat 1148 
Cupridol 1456 
Cupro-chlorid 1144 
- -citrat 1145 
- -collargol II 1378 
- -hydroxyd 1148 
- -jodid 1146 
- -oxyd 1147 
- -phosphid 1148 
Cuprodyl II 1112 
Cupronelement II 1128 
Cupror 1140 
Cuprum 1134 
- abietinicum 1142 
- acetico-arsenicosum 561 
- aceticum 1142 

1433 

Cuprum aceticum neutrale 
1142 

- aluminatum 1150, II 1320 
- arsenicosum 561 
- benzoicum 1144 
- bichloratum 1145 
- - siccum 1145 
- boricum 1144 
- carbonicum 1144 
- chloratum 1144 
- citricum 1145 
- hydroxydatum 1146 
- jodatum 1146 
- oleinicum 1146 
- oxydatum 1146 
- - ammoniatum 1147 
- - granulatum 1147 
- - in Drahtform 1147 
- oxydulatum 1147 
- metallicum pulveratum 

1138 
- - reductum 1138 
- monochloratum 1144 
- nitricum 1146 
- phenolsulfonicum 1148 
- phosphoratum 1148 
- phosphoricum 1148 
- salicylicum 1148 
- subaceticum 1142 
- subcarbonicum 1144 
- sulfocarbolicum 1148 
- sulfophenolicum 1148 
- sulfuricum 1148, II 1320 
- - ammoniatum 1151 
- - crudum 1149 
- - in bacillis 1150 
- - purum 1148 
- - siccum 1150 
Cucumber 1130 
Cucumis citrullus 1130 
- colocynthis 1086 
- melo 1130 
- myriocarpus 1130 
- sativus 1130 
- trigonus 1130 
- utilissimus 1130 
Cucurbita maxima 1130 
- moschata 1130 
- pepo 1130 
Cura9ao-Aloe 348 
- Cordial 1028 
- -likor 303 
- -Pomeranzenschalen 1027 
Curara II 799 
Curare II 799, 801 
- in Bambusrohren II 800 
- -Pfeilgift II 799 
Curaril II 801 
Curcassamen 1537 
Curcuma-Arten 1153 
- -extrakt 1153 
- -gelb 1153 
- longa 1152 
- -011153 
- -papier 918 



1434 Curcumarhizom - Decoctum Chinae 

Curcuma-rhizom 1152 
- Root 1152 
- -starke 432 
- -tinktur 1153 
- zedoaria II 974 
Curcumin 1153 
Curd Soap II 644 
Curled Mint Leaves II 165 
Currant Berries II 577 
Currants II 969 
Currhon II 1112 
Curry Powder 796 
Curtacol II 1112 
Curtin 850 
Cuscus Root 1157 
Cusol1145 
Cuspariarinde 443 
Cusso II 32 
Cusylol 1145 
Cutch 872 
Cuti-Gonargin II 717 
- -Leukogen II 717 
- -Tuberkulin II 723 
Cutol 368 
-, liislich 369 
Cyan-eisenkalium 165 
- -kalium 163 
- -natrium 164 
- -quecksilber 1462 
- -salz 164 
- -silber 536 
- -wasserstoffsaure 160 
- -, verdiinnte 161 
- -zink II 982 
Cyanidhaltiges Quecksilber-

oxycyanid 1334 
Cyanotypien II 1121 
Cyanure d'argent 536 
- de mercure 1462 
- de potassium 163 
- de sodium 164 
- de zinc II 982 
Cyarsal 1483 
Cycloform 121 
Cyclohexanol II 1378 
- -acetat II 1378 
- -formiat II 1378 
Cyclohexenylathylbarbitur. 

sAure II 1386 
Cyclotropin II 1378 
Cydonia vulgaris 1154 
Cygotabletten 524 
Cyklon II 1104 
Cyllin 1118 
Cymarin 469 
Cymbopogon-Arten 1155 bis 

1157 
Cymogen II 271 
Cynanchum vincetoxicum 

II 910 
Cynips gallae tinctoriae 1331 
- tinctOJ:ia 1331 
Cynoglossum officinale 1158 
Cynorrhodon II 585 
Cynosbata II 585 

Cypresse 1133 
Cypresseniil1133 

. Cypressin, 1134 
Cyprin 1134 
Cystin, Nachweis im Harn 

II 1248 
Cystopurin 1432 
Cystoskopcreme II 876 
Cytase II 732 
CytiBin 1158 
- .hydrochlorid 1159 
- ·nitrat 1159 
-, salpetersaures 1159 
Cytisinum 1158 
- hydrochloricum 1159 
- nitricum 1159 
Cytisus scoparius 1344 
Cytolysine II 732 
Cytotoxine II 732 

D 
Dachsfett275 
Dactyli II 426 
Daemonorops.Arten II 554 
Dagget 668 
Dahlberg, Tinctura Colo· 

cynthidis anisata 1089 
Dahlia 457 
- .papier 919 
- ·violett 457 
Dakinsche Liisung II 224 
Dalbys Carminative II 329 
Dallkolat 1080 
Dallmann, Perukognak 623 
-, Tamarindenessenz II 845 
Dallof-Tee II 699 
Damasc Fennel II 249 
Damendragees 913 
Damenpulver 434 
Damiana 1159, II 879 
- -blatter 1159, II 879, 
Dammar 1160, II 1320 
- .harz, ostindisches 1160 
- -lack II 1093 
- -pflaster 1161 
- putih 1160 
-, weiBes 1160 
Dampfapparat II 1159 
Dampfbad II 1159 
DampfbAder mit gleichblei. 

bendem Wasserstand 
II 1159 

Dampfkalomel 1460 
Dampfschlangen II 1158 
Dampftopf, Merkscher 

II 1193 
Damps Lungenheilmittel 

II 90 
Dandelion II 847 
Daniell-Element II 1126 
Danosanum 1330 
Danziger Goldwasser 303 
Daphne gnidium II 177 
- laureola II 177 
- mezereum II 175 

Dapulmontee 1236 
Darman-Abfilhrtabletten 

II 562 
Darm- und Leberpillen, Dr. 

Days II 574 
Darmsaiten II 1004 
Darmsteine in Faeces II 1259 
Dates II 426 
Dattel-honig II 426 
- .kaffee 1065 
- ·mus II 426 
- -palme II 425 
Datteln II 426 
-, rote II 996 
Datura alba 1166 
- arborea 1166 
- -blatter 1166 
- Leaves 1166 
- metel 1166 
- meteloides 1166 
- quercifolia 1166 
- ·samen 1166 
- Seeds 1166 
- stramonium 1161 
Daturin 1166 
Daturinum hydrochloricum 

1166 
- sulfuricum 1166 
Daucus carota 1166 
Dauerextrakte 1170 
Dauerhefe 1232 
Dauerwasche 883 
Davids-Tee 887 
- -, echter Karolinen· 

thaler 887 
Deadnettle Flowers, White 

II 69 
Debout, Emulsio taenifuga 

1131 
Decholin II 1378 
Decilan 1314 
Dellokelkapseln 801 
Decocta 1167 
- sicca 1170 
Decocta de grenadier 1385 
- de polygala II 691 
Decoction blanche de Syden. 

ham 1411 
- of Acacia Bark 87 
- - Logwood 1421 
- - Pomegranate 1385 
Decoctum Acaciae Corticis 87 
- album Sydenham 1341, 

1411 
- Aloes compositum 352 
- Althaeae 359 
- Amyli 434 
- antihydropicum II 309 
- antisepticum 937 
- ....:.. purgans 937 
- Campechianum opiatum 

1421 
- Cascarillae compositum 

865 
- Chinae 937 



Decoctum Chinae acidum - Diafor 1435 

Decoctum Chinae acidum 937 
- - antisepticum 937 
- - compositum 937 
- - cum Senega 937 
- - et Valerianae 937 
- Colombo opiatum 1091 
- Condurango 1094, 1095 
- contra taeniam Bloch 

1386 
- Cornus Cervi 1341 
- - - compositum 1341 
- Granati compositum 1386 
- - Corticis 1385 
- - cum Extracto Filicis 

1386 
- - - Rhizomate Filicis 

1386 
- Guajaci compositum 

Waldenburg 1401 
- Haematoxyli 1421 
- Hordei compositum 1439 
- - cum Senna 1439 
- Ononidis cum ScillaII309 
-- pectorale 1439 
- Quercus aluminatum 

II 543 
- Ratanhiae compositum 

II 553 
- Salep II 619 
- Sarsaparillae II 662, 664 
- - compositum fortius 

II 662 
- - - mitius II 662 
- Seminis Lini II 89 
- Senegae II 691 
- - opiatum II 691 
- Uvae Ursi 523 
- Zittmanni II 662 
- - fortius II 662 
- - mitius II 662 
Dedasol 1185 
Degalol 1238 
De Haen, Pilules de 353 
Dehanol II 1112 
Dehydrated Alcohol 284 
Dekahydronaphtalin II 201 
Dekalin II 201 
Dekantiertopf II 1174 
Dekrinin II 1073 
Delegon-Stabchen 544 
Delioux, Mixtura arsenica-

lis 565 
Delitia-Giftgetreide II 1112 
- -Giftkonserve Rattekal 

II 1112 
- -Mauselatwerge II 1112 
Delosan II 364 
Delphinium ajacis 1171 
- consolida 1171 
- denudatum 1171 
- staphisagria 1170 
- zalil 1171 
Delphocurarin 1171 
Delphocurarinum hydro-

chloricum 1171 

Delta-Metall 1139 
Demalgon II 1378 
Denayers Pepton II 255 
Densimeter 8 
Dentalin 115 
Dentaline II 209 
Dentalon 863 
Dentifricium alkalinum 

II 1066 
Dentila 1396 
Dentine II 328 
Denzel, Ergotin II 686 
-, Extractum Digitalis 1186 
Deodorant Solution II 992 
Deodorized Opium II 322 
Depilatoria II 1064 
Depurase 1233 
Dericin-61 II 580 
- -salbe II 580 
Dermagummit 878 
Dermasan 211 
Dermaseife II 653, 815 
Dermatin 211 
Dermatol 679, II 1311 
- -mull II 1015 
- -watte II 1015 
Dermocrucin 610 
Dermogen II 988 
Dermosapol-Praparate 267 
Dermotubin II 723 
Derrnehls Pulver gegen Blut. 

armut und Blutstockung 
1245 

Desalgin 998 
Descompa-Peru 623 
Desencin II 1378 
Desessartz,Extraitfluide pour 

sirop de 1522 
-, Sirop de 1522 
Desichthol II 285 
Desinfectol Ill8 
Desinfektion II 1207 
-, Ausftihrung II 1211 
Desinfektions-anweisung 

II 1209 
- -mittel II 1208 
- -salbe, Neisser-Siebert 

1455 
Desitinsalbe II 305 
Desmares, Collyrium tanni-

cum 241 
Dessertweine II 912, 955 
-, gespritete II 912 
Destillation II 1163 
- aromatischer Spirituosen 

II 1169 
-, fraktionierte II 1165 
- mit Wasserdampf II 1167 
- unter vermindertem 

Druck II ll66 
Destillationstemperatur, Be

stimmung 17 
Destillierapparat nach Boltze 

489 
- -apparat nach Katz 489 

Destillierkolben II 1163, 
ll64 

Detannated Tincture of Cin
chona 935 

Deutschmann-Serum II 712 
Devergie, Pilulae Natrii ar· 

senicici 565 
-, Solutio arsenicalis 560 
Devils Bit II 83 
- Dung 587 
De Vrijs Reagens 337 
Dewes, Mixtura carminativa 

II 108 
Dextrin 435, 436, II 1320 
- -Emulsion of Cod Liver 

Oil II 303 
- -kleister II 1095 
- -leim, fltissiger II 1095 
- -paste 437 
Dextrinoform 1312 
Dextrinum 435, 436, II 1320 
- jodatum 1541 
Dextroform 1312 
Dextrose II 605 
-, Bestimmung II 614 
- -zucker II 607 
Diabetes-Milch II 59 
Diabeteserin II 438 
Diabetiker-brot II 383, 389 
- -schokolade 717 
Diabetin II 607 
Diabetylintabletten 1233 
Diacetin 1360 
Diacetyl-aminoazotoluol453 
- -bisoxyphenylisatin 

II 1382 
- -dihydromorphinhydro

chlorid II 339, 1320 
- -morphin-hydrochlorid 

II 337, 1320 
- -morphin, salzsaures 

II 337, 1320 
- -morphinum hydrochlori-

cum II 337, 1320 
- -purpurin 468 
- -trioxyanthrachinon 468 
Diachylon Ointment II 503 
- -pflaster, braunes 1328 
- -salbe II 503 
- -streupulver II 505 
- -, Hells antiseptisches 

II 505 
Diathyl-acetal 89 
- -ather 306 
- -barbitursaure 807, 

II 1301 
- -bromacetamid 256 
- -malonylharnstoff 807, 

II 1301 
- -sulfondiathylmethan 

II 806, 807 
- -sulfonmethylathylme

than II 807 
Diathylendiamin II 472 
Diafor 2115 
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Diaform 1233 
Diagnostica des Seruminsti-

stuts Bram II 730 
Diagrydium II 667 
Diakel, brauner 1328 
Dial 810 
p-Dialloxyathenyldiphenyl-

amidinhydrochlorid II 1 379 
Diallylbarbitursaure 810 
Diallylmalonylharnstoff 810 
Dialysata 1171 
Dialysate, einfache 1172 
-, zusammengesetzte 1172 
Dialysator nach Morocho-

wetz II 1189 
- nach M. Siegfried II 1190 
Dialysieren II 1188 
Dialysierapparate II 1188 
Dialysierschlauche II 1189 
Diamantgrim 456 
Diamin II 829 
Diaminoazobenzolhydrochlo-

rid II 1081 
Diammoniumphosphat 399 
Diamorphinae Hydrochlori

dum II 337 
Diamorphine Hydrochloride 

II 337 
Dianilrot 454 
Dianole 1360 
Diaphanit 1273 
Diaphoenix II 669 
Diaphragmen II 1128 
Diarrhoea Mixture II 329 
- -, Loomis II 328 
- -, Squibbs II 329 
- -, Thielemanns II 329 
- -. Velpeaus II 329 
Diascordium II 327 
Diaspirin 215 
Diastase II 126 
Diastase de l'orge germe 

II 126 
Diastasetabletten II 126 
Diastasin-Praparate II 125 
Diastasis II 126 
Diastasum II 126 
Diazoreaktion, Ehrlichs II 

1248 
Dibromathan 280 
Dibromgallussaure 152 
Dibromhydrozimtsaure-

athylester 140 
- -borneolester 141 
Dibrompropyldiathylbarbi-

tursaure 810 
Dicalciumphosphat 757 
Dichlorathan 281 
Dichlorathylen 95 
Dichlor"henzol 663 
Dichloressigsaure 110 
Dichlorhydrin 1361 
Dichlormethan II 174 
Dichte, Bestimmung 2 

111282 

Diaferm - Dillsamen 

DichtefIaschchen 3 
Dichten, Veranderungen 

II 1285 
Dickkopfe 912 
Dickmilch II 59 
Dickniisse 1108 
Dicks Wundensalbe II 505 
Dicodid II 346 
- bitartaricum II 346 
- -bitartrat II 346 
- hydrochloricum II 346 
- -hydrochlorid II 346 
Dictame de Crete 1172 
Dictamnus albus 1172 
Dicypellium caryophyllatum 

869 
Didial II 337 
Didym 1172 
- -chlorid 1173 
- -salze 1172 
- -sulfat 1173 
Didymin II 363 
Didymium 1172 
- chloratum 1173 
- salicylicum 1173 
- sulfuricum 1173 
Diesbacherblau 1262 
Diethylbarbituric Acid 807 
Diethylsulfone-Dimethylme-

thane II 806 . 
Dietl, Species stomachicae 

1023 
- Magentee 1023 
DifferenzierungsnahrbOden 

II 1273 
Digalen 1185 
Digaloid 1185 
Digestiv-Salz, Biirgers 

II 120 
Digidarin 11; 1379 
Digifolin 1185 
Digimorval 1185 
Diginorgin 1185 
Diginorm 1185 
Digipan, Haas 1185 
Digipuratum 1185 
Digisolvin 1185 
Digistrophan 1186 
Digitaferm 1185 
Digital Golaz 1186 
Digitalein 1181 
Digitaletten II 1379 
Digitalin, deutsches amor-

phes 1180 
- Homolle 1180 
-, wahres 1181 
Digitaline chlorofomlique 

1180 
- crystallisee 1181 
Digitalinum amorphum 1180 
- crystallisatum 1181 
- germanicum pulveratum 

1180 
- verum 1181 
Digitaliol 1186 

Digitalis ambigua 1180 
- -blatter 1173 
- Dialysatum Golaz 1186 
- -Exclud-Zapfchen II 1379 
- ferruginea 1180 
- -glykoside 1180 
- lutea 1180 
- -Morphium-Valeriana1185 
- -praparate 1185, II 1379 
- purpurea 1173 
- Winkel 1186 
Digitaloll 1186 
Digitalysatum Biirger 1186 
Digitan 1186 
Digitonin 1182 
Digitotal 1186 
Digitoxin 1181 
Digitoxinum crystallisatum 

1181 
- solubile 1185 
Digitrat 1186 
Digocoffein Zelluc 1185 
Digosid 1186 
Digotin II 1379 
Dihydrochinin 971 
Dihydrocodein, saures wein-

saures II 348 
DihydrocodeinbitartratII348 
Dihydrocodeinon II 346 
Dihydrocuprein 972 
Dihydromorphinhydrochlorid 

II 338 
Dihydromorphinonhydro

chlorid II 1379 
Dihydrooxycodeinonhydro

chlorid II 347, 1322 
Dihydrooxycodeinonum hy

drochloricum II 1322 
Dijodatophan II 1124 
Dijodbrassidinsaureathyl-

ester 1553 
Dijoddithymol 1555 
Dijodhydrin 1551 
Dijodmethan 1547 
Dijodoform 1551 
Dijodoxypropan 1551 
Dijodparaphenolsulfonsaure 

1558 
Dijodsalicylsaure 1557 
- -methylester 1558 
- -phenylester 1558 
Dijodsalol 1558 
Dijodstearolsaure 1552 
Dijodthiophen 1561 
Dijodtyrosin 1560 
Dijodyl 1554 
Dikafett II 677 
Dilatatio Salep II 619 
Dilaudid II 1379 
Dill 439 
- Fruit 439 
- -krautol 440 
- -01 440 
- - ostindisches 440 
- -samen 439 



Dill-wasser 440 
- Water 440 
Diluted Acetic Acid 98 
- Alcohol 287 
- Hydrochloric Acid 159 
- Hydrocyanic Acid 161 
- Nitric Acid 181 
- Nitrohydrochloric Acid 

182 
- Sulphuric Acid 227 
Dimethyl-athylcarbinol 424 
- -anilin 449 
- -arsinsaure 569 
- -benzol 664 
- -carbinol II 514 
- -keton 90 
- -p-phenylendiaminpapier, 

Wurster 920 
- -phenylpyrazolonsulf

amino-Quecksilber 1482 
- -piperazintartrat II 473 
- -sulfondimethylmethan 

II 807 
- -thianthren II 1383 
- -xanthin 720 
Dimethylamino-antipyrin 

II 526 
- -azobenzol 451 
- - carbonsaure 452 
_. -phenyldimethylpyra

zolon II 526, 1320 
- -phenyldimethylpyrazolo

num II 1320 
Dinatriumorthophosphat 

II 233 
Dinkler, Pyoktanin- Queck

silberchlorid 457 
Dinner Pills, Chapmans II 

142 
Diocain II 1379 
Dioform 95 
Diogenal 810 
Diomorphin 1048 
Dionin II 336, 1304 
Dioradin II 550 
Dioxyaceton II 609 
Dioxyathan 1361 
Dioxyanthrachinon 465, 468, 

II 1320 
Dioxyanthranol 466, 468 
Dioxyanthrol 466 
o-Dioxybenzol II 534 
m-Dioxybenzol II 555 
Dioxymethylanthrachinon 

466 
o-Dioxyphenylathanolme

thylamin II 825 
- -hydrochlorid II 826 
Diparaanisyl-monophene

tylguanidinhydrochlorid I~ 
412 

Diphenylamin 450 
- -Schwefelsaure 450 
- -orange II 1081 
Diphenyldiamin 657 

Dillwasser - Dressels Nervenfluid 

Diphenylendanilo-dihydro
triazol 451 

Diphenylmethanfarbstoffe 
451 

Diphthericidum 1161 
Diphtherie-bazillen II 1277 
_ -Gift DG 7 II 706 

100 
- -Hammelserum II 705 
- -Heilmittel, Behrings 

II 703 
- - "Elo" II 705 
- -, Noortwyks 669 
- -Heilserum II 703 
- -Rinderserum II 705 
- -Schutzimpfstoff II 706 
- -Schutzmittel T. A. II 706 
- -Serum II 1361 
- -Testgift T. L. II 706 
- -Testserum II 706 
- -Ziegenserum II 705 
Diphtheritis-Tinktur II 483 
Diphtosan-Pastillen 458 
Diplin II 1048 
Diplosal 215 
Dippelsches Tierol II 297 
Dipropasin 121 
Dipropylbarbitursaure 809 
Dlpropylmalonylharnstoff 

809 
Diptam 1172 
- -wurzel 1172 
Dipterix odorata II 873 
- oppositifolia II 873 
Dipterocarpus-Arten 617 
Disci 1339 
- Atropini 647 
Discs 1339 
- of Physostigmin II 438 
Diskohol, Trunksuchtsmittel 

306 
Disotrin 1186 
Dispargen 533 
Distelkraut 1037 
Distilled Water 485 
Dita 1186 
- Bark 1186 
- -rinde 1186 
Ditain 1187 
- -hydrochlorid 1187 
Ditainum hydrochloricum 

1187 
Dithion 217 
Dithiosalicylsaure 217 
Dithymoljodid 1555 
Diuretic Tea II 83 
Diuretin 721, II 1365 
Dividivi 729 
Divinal 610 
Djamboe 1187 
- -wein II 518 
Djambu 1187 
- -blatter 1187, II 518 
Djoeat, Bauers II 829 
Dmeco II 717 

Dmedo II 717 
Dmedyo II 717 
Dmegon II 717 
Dmesta II 71 7 
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Dobells Solution II 208 
Doberaner ZahntropfenII328 
Docht II 1002 
Dog Wood 1317 
- - Bark II 477 
Dokumentenlack II 1093 
Dolichos soja II 751 
Dollensamen 439 
Dollingers Amalgam 1444 
Dollkraut 1096 
- -samen 1096 
Dolomolstreupulver 129 
Doloranttabletten II 828 
Dommopon II 1380 
Donnerbesen II 968 
Donnerrebe 1353 
Donnerwurzel 1424 
Donovans Solution 566 
Doom Bark 1209 
Doppelserum, Marmorek 

II 712 
Doppeltkohlensaures Na-

trium II 209 
Dorant, weiBer II 140 
Dorema ammoniacum 382 
Doremapulver 1294 
Dormalgin II 1380 
Dormiol 988 
Dorschlebertran II 298 
Dosenfiillmaschine II 1224 
Dosenlack II 1091 
Dosieren von Arzneimitteln 

II 1217 
Dosten, brauner II 369 
- -kraut II 369 
-, kretischer II 369 
Dostrah-Binden II 1020 
- -Blutreinigungspulver 

11120 
Douce-amere 1189 
Doversches Pulver 1522 
Dowers Powder 1522 
Drachenblut, ostindisches 

11554 
Drachenwurz II 512 
Dragees de fer Briss 1294 
- minerales de Mege 137 
Dragon Root 587 
Dragons Blood II 554 
Dragons sangsues 1436 
Drees, Liquor Ferri albumi-

nati 1251 
Drehung, optische, Bestim-

mung 23 
-, spezifische 30 
Dreiblatt II 170 
Dreifaltigkeitskraut II 967 
Drepachol II 71 7 
Drepado II 71 7 
Drepadys II 717 
Dressels N ervenfluid 550 
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Dreuws Guttapercha-Pfla-
stermull 1203 

- Klebesalbe 211 
- Psoriasissalbe 467 
- Unguentum psoriaticum 

467 
Driburg. Hauptquelle 503 
Dried Antitetanic Serum 

II 709 
Dried Thyroids II 366 
Drimys Winteri II 970 
Drogen. Bestimm ung des 

Aschengehalts 58 
-, - des Extraktgehalts 59 
-, Gewinnung und Verar-

beitung II 1I3l 
-, Pulvern II 1143 
-, Schneiden II 1I44 
-, Trocknen und Aufbe-

wahren II 1I39 
Drogue am~re des lodes 1091 
Drosan 1I88 
Drosera communis 1188 
- rotundifolia 1I88 
- villosa 1I88 
- Whittakerii 1I88 
Droserin 1I88 
Drosithym Biirger II 738 
Druckblau 460 
Druckfilter II 1175, 1179, 

IID8 
Druckkochkessel IT 1159 
DrudemuB II 968 
Drupae Cubebarum 1126 
- domesticae II 557 
- Juniperi 1568 
- Pruni II 516 
- Sambuci II 628 
Drusen- und Kehlsuchtspul

ver fiir Pferde, Bottchers 
II 1048 

Dubatol254 
Duboisia myoporoides 1188 
- -blatter 1188 
- Hopwoodii 1189 
Duboisin (amorph) 655 
Duboisinsulfat 655 
Duboisinum 655 
- hydrobromicum 655 
- hydrochloricum 655 
- sulfuricum 655 
Diinndarmkapseln, Pohls 802 
Diirrkraut 1428 
Dufttabletten II 1076 
Dujardin-Beaumetz, Aqua 

Carbonei sulfurati 821 
Dulcamara 1189 
Dulcin II 409, 1320 
Dulciferman 1276 
Dulcinolschokolade 717 
Dungs Rhabarberelixier 

II 574 
Duotal 13n2, II 1331 
Duponts Bandwurmmittel 

1301 

Dupuysche Saatbeize II 1112 
Dupuytren,Pasta caustica559 
-, Pilules de 1454 
Duralcol 297 
Duran 739 
Durana 1203 
Durana-Metall 1139 
Durande, Guttulae (Mixture) 

II 458 
Durplast 1509 
Durrha-Durrha 439 
Durstpastillen 144 
Dustless Oil II 277 
Dutch Agrimony 1215 
Dwale Leaves 636 
Dymal 1173 
- -brandbinden II 1021 
Dynamogen II 633 
Dynatin II 974 
Dysbacta II 717 
Dysenterie-Serum IT 706 
Dysmenorrhoea Mixture 1400 
Dyspeptine IT 368 
Dysphagie-pastillen 1047 
- -tabletten 1048, IT 169 
Dysphagin 120 

E 
Earth Nut 520 
Earthmoss Seeds II 102 
East Indian Senna IT 691 
Eastons Pills 1294 
- Sirup IT 798 
Eatan 848, IT 368 
Eau albumineuse 332 
- alcaline gazeuse 508 
- blanche IT 493 
- boriquee 128 
- camphree 772 
- chloroformee 996 
- cresoIee 1114 
- d'amandes am~res 413 
- d'anis 464 
- d'Armagnac 1023 
- d' Atirona IT 1052 
- de Bate 380 
- de Botot IT 1070 
- de Bussang Soubeiran 507 
- de camomille 911 
- de cannelle 1021 
- de Cologne IT 1077 
- - -, ammoniakalische 

IT 1077 
- - -, saure IT 1077 
- de Contrexeville Soubei-

ran 507 
- de fenouil 1306 
- de £leur d'orange 1027 
- de Forges Soubeiran 507 
- de goudron IT 480 
- de Javelle IT 16 
- de Labarraque II 223 
- de la Duchesse de Lam-

balle 377 
- de lavande ambree II 1077 

Eau de lavande anglaise II 
1076 

- de Lisbonne II 1077 
- de Lys de Lohse IT 1055 
- de melisse IT 157 
- - - des Carmes II 157 
- de menthe poivree II 162 
- de millefleurs II 1077 
- de Mont-Dore Soubeiran 

507 
- de Notre-Dame de Neiges 

550 
- d'Orval 1326 
- de Pagliari 379 
- de Passy Guirbout 508 
- de Portugal II 1077 
- de princesses IT 1052 
- de Quinine IT 1062 
- de Rabel 230 
- de reglisse 1363 
- de rose II 581 
- de Seltz artificielle 136 
- de sureau IT 628 
- de tilleul II 869 
- de toilette de Lubin 

IT 1077 
- de vaIeriane II 896 
- de vie Allemande 1536 
- - - camphre 773 
- dentifrique IT 1070 • 
- - Dr. Pierre IT 1070 
- - Eugenie IT 1069 
- depilatoire de Serail 

II 1073 
- des Carmes 1023, II 157 
- distillee 485 
- - de laurier-cerise IT 72 
- - de matico II 144 
- dite de Hunyadi Janos 

508 
- - de Sedlitz 
- ecarlate 187 
- gazeuse simple 136 
- Mmostatique 379 
- - de Hannon II 685 
- oxygenee 1495 
- phagedenique 1454 
- pheniquee IT 415 
- potable 469 
- purgative II 1I9 
- regale 181 
- saline purgative 508 
- - - gazeuse 508 
- sedative 389 
- vulneraire IT 587 
- - rouge IT 77 
- - spiritueuse II 77 
Eaux distilIees 490 
Ebereschen-beeren 11752 
- -saft IT 752 
- -salse II 752 
- -sirup II 752 
Eberraute 585 
Eberrautenkraut 585 
EberreiBkraut 585 



Eberwurz 830 
E berwurzel 830 
Ebur ustum album 759 
- - nigrum 819 
Ecballium elaterium 1191 
Echinacea angustifolia 1190 
- -rinde 1190 
- Root 1190 
Echitamin 1187 
Echitaminum hydrochlori-

cum 1187 
Echtblau, spritl6slich 460 
-, wasserloslich 460 
Echtbraun II 1081 
Echtgelb 451, II 1081 
- R 452, II 1081 
Echtrot B II 1081 
- C II 1081 
- D II 1081 
Eclegma pectorale 1370 
Ecorce d'alcornoque 333 
- d'alstonia 1186 
- d'angosture vraie 442 
- d'aubepine noire II 908 
- d'aune noir 1317 
- de bigarade 1026 
- de bouleau 668 
- de bourdaine 1317 
- de cascarille 864 
- de chene blanc II 542 544 
- de chene vert II 544 
- de citron 1032 
- de condurango 1092 
- de coto 1109 
- de dita 1186 
- d'evonymus 1218 
- de gayac 1399 
- de grenadier 1382 
- d'hamamelis 1422 
- de jambolanier II 829 
- de limon 1032 
- de mancone 1209 
- de marronier d'Inde 278 
- de mezereon II 175 
- d'orange amere 1026 
- d'orme II 880 
- de periploca II 399 
- de piscidie II 477 
- de quebracho II 540 
- de quillaya II 545 
- de quina 925 
- de quinquina 925 
-- de racine de berberide 

666 
- de racine du cotonnier 

1373 
- de racine de thapsia II 852 
- de sassafras II 665 
- de saule II 623 
- de simarouba II 741 
- de sureau II 629 
- de tali 1209 
- de Winter II 970 
- des fruits de grenadier 

1386 

Eberwurz - Eisenbrot 

Eoorce du bois amer II 538 
- du bowdichia 333 
- sacree II 558 
Edelgamanderkraut II 851 
Edelherzwurzel 1424 
Edelkastanienblatter 870 
Edelkoralle 737 
Edelminzenblatter II 158 
Edelrautenblatter II 592 
Edelsteine, synthetische 373 
Edeltanne II 454 
Edeltannennadel61 II 461 
Edeltannenzapfenol II 461 
Effervescent Citrate of Iron 

and Quinine 946 
- Epsom Salts II 622 
- Lithium Citrate II 621 
- MagnesiaNoxon II 108 
- Potassium Citrate II 621 
- Powder of Citrate of Iron 

and Quinine 946 
- Sodium Citro-Tartrate 

II 622 
- - Phosphate II 622 
- - Sulfate II 622 
Egel 1436 
Eger, Franzensbrunnen 503 
- -, kiinstliches Salz 510 
-, SaIzbrunnen 503 
Egg II 373 
Egger, Sirupus Hypophos-

phitum compositus 748 
Eggose 717 
Eglatol 987 
Ehrenpreiskraut II 907 
Ehrlichs Diazoreaktion 

II 1249 
Ei II 373 
- -dotter II 374 
- -ersatz II 376 
- -gelb II 374 
- -, konserviertes II 374 
- -, trockenes II 374 
- -pulver II 376 
- -shampoon II 1063 
- -surrogate II 376 
Eibisch 357 
- -blatter 358 II 1328 
- -bliiten 359 
- -paste 359 
- -salbe 360 
- -sirup 360, II 1362 
- -wurzel 357, II 1355 
Eichapfel 1331 
Eichel-kaffee 1065, II 543 
- - -extrakt II 543 
- -, verzuckerter oder lOs-

licher II 543 
- -kakao 717 
- -schokolade 717 
- -wasser, Rademachers II 

543 
Eicheln II 543 
-, gerostete II 543 
Eichenfarnwurzel 1302 

Eichen-galIen 1333 
- -kork II 544 
- -lohe II 542 
- -moos II 520 
- -rinde II 542, 1319 
- - -extrakt II 543 
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Eichhoff, Peru balsam-Pulver-
seife 622 

Eier-albumin 330 
- -eiweiB 330 
- - -pepton II 398 
- -, trockenes 330 
- -kognak 303 
- -lecithin II 79 
- -01 II 376 
- - -ersatz II 376 
- -sirup II 81 
- -weinbrand 303 
Eierstock, getrockneter II 360 
Eifelfango 610 
Eigen-Vaccine II 716 
Eikonogen II 1117 
- -entwickler II 1117 
Eindampfen II 1159 
- unter vermindertem 

Druck II 1161 
Einfachschwefeleisen 1287 
Einhorns Asthma-Inhala

tionsmittel 648 
- Garungssaccharimeter 

II 1243 
Einreibung, schmerzstillende 

998 
Einschmelzglaser 402 
Eintauchsaugfilter II 1179 
Einwickeln II 1225 
Eis- essig 97 
- -kopfwasser II 1062 
- -miihle 490 
- -phosphorsaure 192 
- -pomade II 1060 
- -stein 170 
Eisels Liniment 550 
Eisen 1239 
- -acetat 1246 
- - -losung 1247 
- - -tinktur, atherische 

1247 
- -albuminat 1248 
- - -essenz, versiiBte 1251 

- -losung 1249, II 1339 
- - -Natriumcitrat 1248 
- -ammoniumalaun 1292 
-, apfelsaures 1267 
- -arseniat, Zambelettis lOs-

liches 1295 
- -bader 608, 609 
- -beize, hoIzsaures 1247 
- -benzoat 1253 
- -bier 1261 
-, blausaures 1261 
- -brausepulver 137, 11621 
- -bromidlosung 1253 
- -bromur 1253 
- -brot II 383 



1440 Eisencarbonat, zuckerhaltiges - Elarson 

Eisen-carbonat, zuckerhal-, 
tiges 1254 

- -chinincitrat II 943, 945, 
1316 

- -, grimes 945 
- -chininchlorid 950 
- -chlorid 1282 
- -, basisches 1270 
- -, Bestimmung in Ver-

bandstoffen II 1014 
- - -gelatine 1286 
- -, kristallisiertes 1282 
- - -losung 1283, II 1339 
- -, wasserfreies 1285 
- - -watte II 1015 
- -chlorilr 1258 
- - -losung 1258 
- - -tinktur 1259, 1286 
- -, trockenes 1258 
- -citronensaft 1035 
- -condurangowein 1095 
- -doppelsalz 1290 
- -draht zur chemischen 

Analyse 1242 
- -eiweii3, neutrales 1295 
- -essenz, alkoholfreie 1275 
- -, aromatische mit Ka-

kao 1276 
- -flecken II 1099 
-, gepulvertes 1242, II 1327 
- -glanz 1273 
-, glycerinarsensaures 563 
- -jodilr 1263 
- - -losung 1263 
- - -sirup 1264 II 1362 
- - -tinktur 1265 
- -, zuckerhaltiges 1263 
- -kitt II 1097 
-, kolloides 1245 
- -kraut II 906 
- -lack II 1091 
- -, schwarzer II 1093 
- -lebertran II 304 
- -, konzentrierter II 304 
- -losung, kolloide 1245 
- -magnesiapillen 1289 
- -magnesiumcitrat, brau-

sendes II 622 
- -Mangan-essenz 1276 
- - -Peptonatessenz 1278 
- -mennige 1273 
- -milch, aromatische 1282 
- -mohr 1273 
-, monomethylarsinsaures 

568 
- -nahrzucker 1294 
- - -kakao 1294 
- nitratlosung 1269 
- -oxalat-Entwickler II 1117 
- -oxychlorid 1270 
- - -Wsung 1270 
- - -, dialysierte 1270, 

II 1339 
- -oxyd 1272 
- - -ammoniumcitrat 1260 

Eisen-oxyd-Ammonium, ci
tronensaures 1260 

- -, basisch-bernsteinsaures 
1287 

- -, benzoesaures 1253 
- -, gerbsaures 1292 
- -, glycerinphosphorsau-

res 1262 
- - -citrat 1259 
- -, citronensaures 1259 
- -, essigsaures 1247 
- -, -, flussiges 1247. 
- - -hydrat, braunes 1272 
- -, kakodylsaures 570 
- -, nucleinsaures 1269 
- - -losung, schwefelsaure 

1290 
- - -phosphat 1279 
- -, phosphorsaures 1279 
- -, phosphorweinsaures I 

1280 
- -, pyrophosphorsaures 

1281 
, rotes 1272 

- -, salpetersaures 1269 
- -, salicylsaures 1282 
- -, schwefelsaures 1290 
- -, unterphosphorigsaures 

1263 
- -, weinsaures 1292 
- -oxydulammoniumsulfat 

1290 
- -oxydul, arsensaures 563 
- -, milchsaures 1266 
- -, oxalsaures 1269 
- - -oxyd 1273 
- -, phosphorsaures 1278 
- -, schwefelsaures 1287 
- -, unterphosphorigsau-

res 1263 
- -oxysulfatlosung 1291 
-, paranucleinsaures 1269 
- -peptonat 1277 
- - -essenz 1277 
- - - mit Chinin 1278 
- - -, Pizzalas 1278 
- - -pillen 1278 
- - -sirup 1278 
- -phytin 1280 
- -pillen, Stockmanns 1294 
- -, Valletsche 1256 
- -protylin 333 
- -pulver 1242, II 1327 
- -, Hohls 1245 
- -pyrophosphat 1281 
- - mit Ammoniumcitrat 

1281 
-, reduziertes 1244, II 1327 
- -roborat 333 
- -sauer ling 492 
- -Sajodin 1553 
- - -Lebertran 1553 
- -salicylat 1282 
- -salmiak 1286 
- -schokolade 716 

Eisen-schwarze 813 
-, Schwarzbeize 1245 
- -somatose 1253 
- -sorisin 1396 
- -tartrat 1292 
- - -kugeln 1293 
- -tinktur, aromatische 1276 
- -, apfelsaure 1268, II 

1368 
- -, Athenstaedts 1293 
- -tropon 332 
- -tuberkuline II 723 
- -valerianat Riebcl 1294 
- -verbindungen 1245 
- -vitriol 1289, II 1327 
- -, reiner 1287 
- -wasser, nervenstarkendes 

507 
- -, pyrophosphorsaures 

509 
- -, Salz fiir pyrophos-

phorsaures 1282 
- -wein 1245, 1261 
- -weinstein 121)3 
- -, roher 1293 
- -zucker 1273, II 1327 
- -, flussiger 1275 
- -, kristallisierter 1275 
- - -sirup 1276, II 1362 
Eisenhut-blatter 258 
- -fluidextrakt 259 
- -knollen 257 
- - -extrakt 259 
- -, japanische 259 
- -tinktur 260 
Eitererbsen 789 
Eiterkorperchen in Faeces II 

1257 
Eiweil3, Bestimmung im Harn 

II 1237 
-, gallensaures 1238 
- -gelatinekapseln 804 
- -losung 331 
- -milch II 60 
-, Nachweis im Harn II 

1235 
- -Prazipitine II 732 
- -tannat, gehartetes 238 
Eka-Jodoform 1548 
Ektogan II 988 
- -gaze II 988 
Ektotoxine II 732 
Elaeis guineensis 1191 
- melanococca 1191 
Elaeosacchara II 269 
Elaeosaccharum Cumarini 

1132 
- Vanillae II 901 
Elaidinprobe II 294 
Elainsaure 182 
Elaldehyde 88 
Elanwatte II 1021 
Elaphomyces cervinus 1324 
- granulatus 1324 
Elarson 580 



Elastin 1509 
Elaterin 1191 
Elaterinum 1191 
Elaterium 1191 
- Fruit 1191 
Elayl-chlorid 281 
- -chlorur 281 
Elaylum chloratum 281 
Elbon 140 
Elchina 938 
Elder Bark II 629 
- Flowers II 627 
- - -water II 628 
- Fruits II 628 
- Leaves II 628 
Eldoform 239, II 1380 
Elecampane Root 1424 
Electric Batteries II 1125 
Electro-collargol 533 
- -, zehnfach 533 
- -cuprol 1138 
- -Dtphtherieserum II 705 
- -ferrol 1245 
- -martiol 1245 
- -mercurol 1443 
- -rubin 373 
- -selenium II 687 
Electrum II 805 
Electuaire catholicum II 572 
- de copahu compose 616 
- expectorant et calmant 

II 777 
- lenitif II 696, 846 
- derhubarbecomposeII572 
- de safran compose 1124 
- de sene compose II 696 
- theriacal II 327 
Electuaires 1192 
Electuaria 1192, II 1321 
Electuarium adstringens 

II 327 
- Aloes compositum 352 
- anthelminticum Stoerk 

1012 
- aperiens II 696 
- aromaticum II 163 
- - cum Opio II 327 
- - Raleigh 1023 
- balsamicum 616 
- Chinae ferruginosum 937 
- Cinae 1012 
- - compositum 1012 
- contra taeniam 1301 
- Copaivae compositum 616 
- Croci compositum 1124 
- diascordium II 327 
- eccoproticum II 696 
- e Senna II 696 
- Hiera-Picra 352 
- lenitivum II 696 
- phosphoratum II 431 
- Piperis II 470 
- - caudati 1129 
- purgativum de Haute-

sierk II 669 
Hager, Handbuch II. 

Elastin - Elixir Evonymi 

Electuarium Rhei composi
tum II 572 

- Santonini 1016 
- Sarsaparillae compositum 

II 664 
- Scammonii II 669 
- - compositum II 669 . 
- Scordii compositum II 327 
- - compositum cum Bis-

muto subnitrico II327 
- Sennae compositum II 696 
- Tamarindorum composi-

tum II 846 
- - lenitivum II 846 
- Theriaca II 327 
- vermifugum Mathieu 

II 761 
Elefantenlause, mannliche 

437 
-, ostindische 437 
-, westindische 437 
Elektrische Batterien II 1125 
Elektrit 373 
Elemente, galvanische II 1125 
Elemi 1192 
- depuratum 1193 
- purifiee 1193 
- -salbe 1194 
- -, rote 1194 
Elettaria cardamomum 823 
Elfenbein, weiBgebranntes 

759 
Elisabethiner Kugeln 738 
Eliton 931 
Elixir Absinthii compositum 

II 572 
- Acidi salicylici 211 
- acidum Halleri 230 
- ad longam vitam 351 
- adjuvans 1363 
- alexipharmacum, Hux-

ham 937 
- amarum 583, 1030 
- amer de Peyrihle 1350 
- Ammonii Bromidi 393 
- - Valerianatis 253 
- - - et Quininae 964 
- Anisi 465 
- antarthriticum 1084 
- antasthmaticum Boer-

have 591 
- antiapoplectique des Ja

cobins de Rouen 1023 
- antineuralgicum Kwista 

1048 
- antiscrophulosum Pey-

rillie 1350 
- aperitivum 352 
- aromaticum 1030 
- Aurantii compositum 

1030, II 1321 
- balsamicum 1030 
- benzoicum II 328 
- Bismuthi 682 
-, bitteres 583 

Elixir Boldo 690 
- Bravais 1044 
- Buchu 698 
- - compositum 698 

1441 

- - et Potassii Acetatis 698 
- Caffeinae 1070 
- Calcii Bromidi 733 
- - Hypophosphitis 747 
- - Lactophosphatis 761 
- Calisaya 930 
- camphoratum Hartmann 

774 
- carminativum Triller 

1030 
- Cascarae cum Glycerino 

II 560 
- - sagradae (compositum) 

II 560 
- catharticum compositum 

II 695 
- Chinae 930 
- - ferratum 931 
- Chloroformii compositum 

996 
- Cinchonae 930 
- - et Ferri 931 
- - et Hypophosphitum 

931 
- -, Ferri et Bismuti 931 
- - - et Pepsini II 395 
- - - et Strychninae 931 
- - Pepsini et Strychnini 

931 
- Cocae 1043 
- - et Guaranae 1043 
- Colae 1078 
- Condurango compositum 

ferratum 1095 
- - cum Peptono 1094 
- corrigens 1207 
- Corydalis compositum 

II 779 
- creosote II 36 
- Curassao 1028 
- Damianae 1159, II 880 
- de cola 1078 
- de Garus 1124 
- de pepsine II 395 
- de peptonate de fer Robin 

1278 
- de terpine II 851 
- dentifrice II 1070 
- dentifricium II 1070 
- - Benedictorum II 1070 
- - Heider II 1070 
- digestivum compositum 

II 395 
- Eriodictyi aromaticum 

1207 
- Erythroxyli et Guaranae 

1403 
- e Succo Liquiritiae 1369, 

II 1321 
- Eucalypti 1213 
- Evonymi 1219 

91 



1442 Elixir febrifugum Huxham - Elixir Stillingiae compositum 

Elixir febrifugum Huxham 
937 

- Ferri albuminati 1251 
- - Hypophosphitis 1280 
- - Lactatis 1267 
- - peptonati 1278 
- - Phosphatis 1280 
- -, Phosphatis, Chincho-

nidinae et Strychninae 
11798 

- - pomati 1268 
- - Pyrophosphatis 1281 
- - -, Quininae et 

Strychninae 964 
- -, Quininae et Strych

ninae 964 
- - - et Strychninae 

Phosphatum 964 
- Frangulae 1319 
- Galegae 1329 
- Gari 1124 
- Gentianae 1349 
- - cum Tinctura Ferri 

Chloridi 1349 
- - ferratum 1349 
- - et Ferri Phosphatis 

1349 
- - glycerinatum 1347 
- Glycerophosphatum 196 
- Glycyrrhizae 1363 
- - aromaticum 1364 
- Grindeliae 1390 
- Guaranae 1403 
- Humuli (lupuli) II 101 
- Hypophosphitum II 226 
- - cum Ferro II 226 
- Jacobinorum 1023 
- Ie Roi 1536 
- Lithii Bromidi II 97 
- - Salicylatis II 97 
- Lupuli II 101 
- Malti et Ferri II 125 
- Monavon it la cola 1078 
- Mynsichti 1022 
- Myrtilli compositum 

II 199 
- of Ammonium Bromide 

393 
- - - - and Quinine 964 
- - - Valerianate 253 
- - Anise 465 
- - Bismuth 682 
- - Blackberry, compound 

11591 
- - Black Haw II 909 
- - Buchu 698 
- - - and Potassium 

Acetate 698 
- - Buckthorn 1319 
- - Caffeine 1070 
- - Calcium Bromide 733 
- - -Hypophosphite 747 
- - Calisaya and Hypo-

phosphites 931 
- - - and Iron 931 

Elixir of Calisaya, Iron and 
Bismuth 931 

- - -, -and Pepsin 931 
- - -, - - Strychnine 

931 
- - -, Pepsrn and Strych

nine 931 
- - Cascara Sagrada II 

560 
- - Cinchona 930 
- - - and Hypophos-

phites 931 
- - - and Iron 931 
- - -, Iron and Bismuth 

931 
- - -, - and Pepsin 931 
- - -, -, Strychnine 931 
- - -, Pepsin and Strych-

nine 931 
- - Coca 1043 
- - - and Guarana 1403 
- - Curayao 1028 
- - Damiana 1159, II 880 
- - Eriodictyon 1207 
- - Erythroxylon 1043 
- - Erythroxylon and Gu-

arana 1043, 1403 
- - Eucalyptus 1213 
- - Euonymus 1219 
- - Frangula 1319 
- - Gentian 1347,1349 
- - - and Phosphate of 

Iron 1349 
- - - with Tincture of 

Chloride of Iron 1349 
- - Glycerophosphates 

196 
- - Glycyrrhiza 1363 
- - Grindeliae 1390 
- - Hops II 101 
- - Humulus II 101 
- - Iron, Quinine and 

Strychnine 964 
- - Lactate of Iron 1267 
- - Licorice 1363 
- - Lithium Bromide II97 
- - - Salicylate II 97 
- - Phosphorus II 432 
- - - and Nux vomica 

II 432 
- - Pepsin II 395 
- - -, Bismuth and 

Strychnine II 396 
- - Potassium Acetate 

and Juniper 1571 
- - PyrophosphateofIron, 

Quinine and Strychnine 
964 

- - Rhubarb II 572 
- - Rhamnus Purshiana 

(compositus) II 560 
- - Rhubarb and Mag

nesia II 572 
- - - - Magnesium Ace

tate II 572 

Elixir of Salicylic Acid 211 
- - Sodium Bromide 

11212 
- - Strychnine Valeria

nate II 798 
- - TerpinHydrate 11851 
- - - - with Codeine 

11851 
- - - - with Heroine 

11851 
- - thePhosphatesofIron, 

Quinine and Strychnine 
964 

- - Turnera 1159, II 880 
- - Wahoo 1219 
- - Yerba Santa 1207 
- - Zinc Valerianate II 994 
- Paraldehydi 89 
- paregoricum II 325 
- paregorique II 325 
- pectoral du roi de Dane-

mark 1369 
- pectorale 1369 
- Pepsini II 395 
- -, Bismuthi et Strych-

ninae II 396 
- -, Bismuti et Strych-

ninae II 798 
- - et Bismuthi II 396 
- pepto-Iacticum II 396 
- Phosphori II 432 
- - et N ucis vomicae II432 
- Picis compositum II 480 
- Potassii Acetatis 108 
- - - et Juniperi 1571 
- - Bromidi II 5 
- Proprietatis 352 
- - alkalinum 352 
- - Boerhave 352 
- - cum Acido 352 
- - cum Rheo 352 
- - dulce 352 
- - sallnum 352 
- - sine Acido 352 
- - Paracelsi 352 
- Quininae compositum 955 
- - et Phosphatum com-

positum 955 
- Rabel 230 
- Rhamni Purshianae (com-

positum) II 560 
- Regis Daniae 1369 
- Rhei II 572 
- - et Magnesiae II 572 
- - et Magnesii Acetatis 

II 572 
- Ringelmannii 1369 
- roborans Whyttii 935 
- Rubi compositum II 591 
- Salutis II 699 
- Simarubae II 741 
- Sodii Bromidi II 212 
- - Hypophosphitis II 226 
- Stillingiae compositum 

II 779 



Elixir stomachicum Lentin - Emplastrum mercuriale simplex 1443 

Elixir stomachicum Lentin 
731 

Stougton 583 
-, Stougtons II 572 
- Stramenti A venae 602 
- St. Vincent de Paul 1268 
- Strychninae Valerianatis 

II 798 
- Taraxaci compositum 
II 849 

- Terpini cum Heroina 
II 851 

- Terpini Hydratis II 851 
- - - cum Codeina II 851 
- tonicum 931 
- Turnerae 1159, II 880 
- Uten II 5 
- Viburni opuli compositum 

II 909 
- - prunifolii II 909 
- viscerale Hoffmanni 1030 
- Zinci Valerianatis II 994 
Elixirium s. Elixir 
Ellagsaure 240 
Eller, Guttae antispasmo-

dicae 224 
-, Liquor antarthriticus 224 
- - antispasticus 224 
Ellimans Embrocation 550 
- Royal Embrocation II 459 
Elm Bark II 880 
Elmenrinde II 880 
Elosal II 1112 
Elsasser Brusttee 362 
Elsasser Gummi 435 
ElsaBgriin II 1083 
Elster, kiinstliches Salz 510 
Eltzkraut 581 
Elytrosan II 729 
Embarin 1483 
Embelia-frucht 1194 
- ribes 1194 
- -saure 1194 
Embial II 1380 
Emblica officinalis II 194 
Embrocation, Ellimans 550 
-, Roches 589 
Emeril 372 
Emery 372 
Emeticum Cupri compositum 

1151 
- cupricum 1151 
Emetin 1521 
- -hydrochlorid 1521, 

II 1321 
-, reines 1521 
Emetina medicinalis (fusca) 

1523 
Emetinum 1521 
- hydrochloricum 1521, 

II 1321 
- purum 1521 
Emollient Ointment 267 
Emphysarcolum siccum 

II 729 

Empirine 213 
Emplastra 1195 
Emplastrum acre 789 
- ad clavos 211 
- - - pedum II 1056 
- - fonticulos II 503 
- adhaerens II 503 
- adhaesivum II 503 
- - anglicum 1508 
- - bavaricum II 504 
- - linteo extensum 

II 503 
- - petropolitanum 1161 
- - wirceburgicum II 504 
- ad rupturas nigrum 820 
- - - rubrum 

II 465 
- Aeruginis 1143 
- album coctum II 496 
- Ammoniaci 383 
- - camphoratum 383 
- - cum Hydrargyro 383, 

1448 
- Anacardii 438 
- anglicum arnicatum 549 
- anodynum II 676 
- antarthriticum Benning-

sen 774 
- - Helgolandi II 777 
- antihystericum 589 
- Arnicae 549 
- - molle Dieterich 549 
- aromaticum 862 
- Asae foetidae 589 
- basilicum 895 
- - fuscum II 481 
- balsamicum Schiff-

hausen 774 
- Belladonnae 368, 638 
- calefaciens 787 
- camphoratum II 654 
- Cantharidini 787 
- Cantharidismitigatum787 
- Cantharidum (ordina-

rium) 786 
- - cum Euphorbio 787 
- - extensum 787 
- - d'Albespeyres 788 
- - perpetuum 787 
- - pro usu veterinario 

II 1321 
- Capsici 796 
- Capucinorum 1218 
- carbolisatum II 416 
- Carvi 857 
- Cerae 895 
- Cerussae II 496 
- - rubrum II 496 
- Chrysarobini 467 
- Cicutae 1097 
- - cum Ammoniaco 1098 
- - - Joduro plumbico 

1098 
- confortativum de Vigo 

II 504 

Emplastrum Conii 1097 
- - ammoniacatum 1098 
- - cum Joduro plumbico 

1098 
- consolidans Schmucker II 

980 
- contra naevos Cumming 

II 772 
- - perniones II 328 
- Dammarae 1161 
- defensivum rubrum 895 
- de Labdano 862 
- de Lapide calaminaris 

II 980 
- de Vigo cum Mercurio 

1444 
- - - sine Mercurio 1098 
- diachylon compositum 

II 502 
- - fuscum 1328 
- - gummatum 1328, 

II 502 
- - gummi-resinosum 

II 502 . 
- - gummosum II 502 
- - simplex II 500 
- diapalmae II 504 
- Diapompholygos II 980 
- domesticum II 504 
- Domus misericordiae 

II 504 
- Drouoti 787 
- epispasticum 787 
- Euphorbii 787, 1218 
- foetidum 589 
- fuscum II 503 
- - camphoratum II 502 
- Galbani 1328 
- - compositum Phoebi 

1328 
- - crocatum 1328 
- griseum II 980 
- gummosum 383, II 502 
- Hyaernei II 504 
- Hydrargyri 1444, II 1321 
- - compositum 1444,1445 
- - extensum 1444 
- - molle 1445 
- - saponatum 1445 
- Hyoscyami 1503 
- ischiadicum 1218 
- Jaegeri 787 
- Janani 787 
- Kalii cantharidinici exten-

sum 792 
- leodiense II 504 
- Lithargyri II 500 
- - compositum II 502 
- - cum Resina Pini II 504 
- - molle II 502, 504 
- Meliloti II 156 
- - compositum II 156 
- Mentholi II 168 
- mercuriale 1444 
- - simplex 1444 
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1444 Emplastrum Mimi - English Breakfast-Tea 

Emplastrum Minii II 502 
- - adustum II 502 
- - camphoratum II 502 
- - rubrum II 504 
- opiato-camphoratum 

II 328 
- opiatum II 323 
- Opii II 323 
- oxycroceum 1123 
- - nigrum 820 
- - venale II 464 
- Oxydi ferrici 1276 
- - plumbici II 500 
- piceum II 465 
- Picis II 481 
- - burgundicae II 465 
- - - cum Euphorbio 

II 465 
- - irritans II 465 
- - navalis II 481 
- - rubrum II 464 
- - simplex II 465 
- - canadensis II 481 
- - liquidae compositum 

II 481 
- Plumbi carbonici II 496 
- - compositum II 502 
- - gummatum (gummo-

sum) II 502 
- - gummi-resinosum 

II 502 
- - Iodidi II 498 
- - rubrum II 504 
- - simplex II 500 
- plumbicum II 500 
- Resinae II 465, 503 
- Resinarum glutinans 

II 503 
- resinosum II 465 
- resolvens 1448 
- - Schmucker 589 
- Sabinae II 598 
- saponaceum II 654 
- saponatum II 654, 1321 
- - molle II 654 
- - rubrum II 654 
- - salicylatum II 654, 

1321 
- Saponis II 654 
- Scopolae II 674 
- Sebi anodynum II 676 
- simplex II 500 
- Sinapis 915 
- Spermaceti 909 
- Spermatis Ceti 909 
- sticticum 895 
- - Croll 895 
- - rubrum 895 
~ stomachicum 862, II 804 
- - Klepperbein II 504 
- stypticum Croll 895 
- Styracis compositum 

IT 804 
- Tacamahacae II 843 
- Thapsiae II 852 

Empl. Thapsiae extenso II 852 
- universale Styriae 706 
- vesicans 786 
- - extensum 787 
- - - mediolanense 787 
- vesicatorium 786 
- - perpetuum 787 
Emplatre adMsif II 503 
- brun IT 503 
- caoutchoute simple 1199 
- de Bailleul 895 
- de cantharide mitige 787 
- de diapalma IT 504 
- de minium camphre II 504 
- de Nuremberg II 504 
- de pauvre homme 916 
- de poix de Bourgogne 

II 465 
- de savon II 654 
- - - camphre II 654 
- de Vigo 1444 
- des quatre fondants 1448 
- d'extrait de belladone 638 
- - de cigne 1097 
- diachylon gomme 1328, 

II 502 
- mercuriel 1444 
- - compose 1444 
- pour mouches de Milan 

787 
- resolutif 1448 
- simple II 500 
- vesicatoire 786 
EmpIatres 1195 
Empyroform 1314, II 482 
Ems, Kesselbrunnen 503 
-, Kranchen 503 
-, kiinstliches Salz 510 
-, Mineralsalzpastillen 512 
Emulsio Ammoniaci 384 
- Amygdalarum 420 
- - composita 420 
- - cum Morphino 420 
- - cum Oleo 420 
- - saccharata 420 
- arabica 1411 
- Asae foetidae 589 
- Balsami Copaivae 616 
- - tolutani 625 
- Bromoformii 693 
- camphorata 774 
- - composita 774 
- Cannabis 781 
- - composita 781 
- Carbonatis calcici 738 
- Coaltaris II 481 
- communis II 388 
- cyano-hydrargyrico 1454 
- Extracti Filicis 1301 
- Galbani 1328 
- hydrocyanata 420 
- Landerer 140 
- mercurialis 1454 
- Moschi II 185 
- Myrrhae ferrata II 197 

Emulsio Olei Gynocardiae 
Unna 1420 

- - Jecoris Aselli II 300, 
1322 

- - - composita cum Ovo 
IT 303 

- - - cum Calcio lacto
phosphorico II 303 

- - - cum Extracto 
Malti II 303 

- - - cum Pepsino II 303 
- - - dextrinata II 303 
- - - jodata II 303 
- - Ricini IT 580 
- oleosa 420 
- - cum Morphino 420 
- Papaveris II 388 
- Picis liquidae IT 481 
- ricinosa II 580 
- Saloli 212 
- Scammoniae II 669 
- Seminis Cucurbitae 1131 
- Sulfuris IT 813 
- taenifuga Debout 1131 
- Terebinthinae II 458 
Emulsion Angiers II 280 
- d'amandes 420 
- de baume de Tolu 625 
- de chenevis 781 
- de coaltar II 481 
- de goudron II 481 
- - - vegetale II 481 
- m~re II 481 
- of Almond 420 
- - Castor Oil II 580 
- - OilofTurpentineII458 
EmuIsionen 1203 
-, Sterilisation II 1201 
Emulsiones 1203 
Emulsum 1203 
- Chloroformii 997 
Encens II 307 
Endivienwurzel, wilde 1007 
Endo-Toxine IT 732 
Enema Aloes 352 
- balsamicum Ricord 616 
Energin 332 
Energos II 1073 
Enesol 568 
Engelblumen 547 
EngelsiiIlwurzel 1302 
Engelwurz 440 
Engelwurzspiritus, zusam-

mengesetzter 442 
Engelskraut 548 
Engels Nektar 731 
- Raucherpulver II 307 
Englische Tropfen, schwarze 

IT 328 
Englisches Brausepulver 136 
- Riechsalz IT 1076 
- Salz 393 
EnglischgewiIrz II 447 
Englisch Rot 1273 
English Breakfast-Tea II 690 



English Odontine - Erythrocyten, im Harn 1445 

English Odontine 774 
Engstroms Koniginmeta1l671 
- Tutaniametall 671 
Ennan 1118 
Enteisenung des Grundwas-

sers 472 
Entenfett 275 
Enterin II 368 
Enterokresol 1118 
Enterosan 236, II 729 
Enterose 849 
Entfettungstabletten 1322 
Entfettungstee, Grund-

manns II 699 
-, Laarmanns 362 
Enthaarungsmittel II 1064 
Enthaarungswasser, Cani-

bals II 1073 
Enthartung des Wassers 472 
Entkalkungstabletten 196 
-, Mullers II 218 
Entmanganung des Grund-

wassers 472 
Entsauerung des Wassers 473 
Entscheinungspulver II 201, 

275 
Entwickler II 1116 
Entwicklung, photographi-

sche II 1122 
Enule II 825 
Enwekain 267 
Enzian 1346 
- -branntwein 300 
- -elixier 1349 
- -extrakt 1348, II 1324 
- -fluidextrakt 1348 
-, gelber 1345, 1346 
-, roter 1346 
- -sirup 1349 
- -tinktur 1349, II 1355 
- -wein 1349 
- -wurzel 1346, II 1355 
Enzytol II 879 
Eosin 201, II 1083 
-, blaulich 201 
-, gelblich 201 
Eosolsaure Salze II 38 
Eosot II 38 
Epenstein, Pilulae aperientes 

353 
Ephedra andina 1205 
- ariana 1205 
- distachya 1205 
- vulgaris 1205 
Ephedrin 1206 
- hydrochlorid 1206, II 1380 
- Merck II 1380 
Ephedrinum 1206 
- hydrochloricum 1206 
Ephetonin II 1380 
Epheu, giftiger II 575 
Epicarin II 203 
Epicarinum veterinarium II 

204 
Epichlorhydrin 1361 

Epidermin 172, II 888 
Epididymin II 363 
Epigan II 368 
Epiglandol II 368 
Epilepsiemittel 739, II 987 
Epileptol 151 
Epimol 453 
Epinephrin II 826 
Epinine II 827 
Epiphysis II 368 
Epirenan II 826 
Epithelogen 682 
Epithelzellen, im HarnI! 1254 
Epithensalbe 453 
Epocol 1396 
Epsom-Salz II 117 
Epsom Salts, effervescent I! 

622 
Epstein, Pilulae aperientes 

1089 
Equisal II 728 
Equisetum arvense 1206 
Eranthis hiemalis 1427 
Erb, Pilulae 1267 
Erbelkraut 1316 
Erbsenstarke 430 
Erdalkaliphosphore 763 
Erdbeer-ather 323 
- -blatter 1316 
- -essenz 303, 516 
- -kiimmel I! 249 
- -likor 303 
- -sirup 517, 1317 
- -wurzel 1317 
Erdbeere 1316 
Erdbohne 520 
Erdefeu 1353 
Erdeichel 520 
Erdfarnwurzel 1302 
Erdfloh-Pulvat II 1112 
Erdgallenkraut 886 
Erdkirschen 345 
Erdkobalt, schwarzer 1041 
Erdkraut 1322 
Erdmandel 520 
Erdmoos II 102 
ErdnuB 519, 520 
ErdnuBol 520, II 1346 
Erdniisse, gerostete 1066 
Erdol II 270 
-, rohes II 270 
- -benzin II 272 
Erdpech 594, 595 
Erdpistazie 520 
Erdrauch 1322 
- -extrakt 1323 
- -kraut 1322 
Erdschellack I 971 
ErdstachelnuB II 876 
Erdwachs II 279 
Erdweihrauchkraut I! 851 
Erepton 849 
Ergot de seigle I! 678 
- du mais I! 145 
Ergotin II 682 

Erg,otin-coffein I! 686 
- -lamellen II 685 
- -sirup II 685 
Ergotina II 682 
- styptica II 685 
Ergotinin, amorphes II 682 
- -citrat II 682 
- Tanret II 682 
Ergotininum citricum II 682 
- purum amorphum II 682 
- - crystallisatum II 682 
Ergotinol II 685 
Ergotinum II 682 
- Bombelon fluidum II 685 
- - spissum II 685 
~ Bonjean II 685 
- - depuratum pro injec

tione II 685 
- - siccum cum Saccharo 

Lactis II 685 
- - - cum Dextrino 

II 685 
- Denzel fluidum II 686 
- Fromme II 686 
- Funck II 686 
- gallicum II 686 
- Keller II 686 
- Kohlmann II 686 
- lipsiense St. Jakob II686 
- Loster II 686 
- Merck II 686 
- purum dialysatum Wer-

nich liquidum II 686 
- - - -- sic cum II 686 
- - - - spissum II 686 
- - siccum Wiggers II 686 
- Yvon II 686 
Ergotum sec ale II 678 
Erhitzen II 1205, 1154 
Ericin 206 , 
Eriodictyon 'angustifolium 

1206 
- glutinosum 1206 
- tomentosum 1206 
Erlangerblau 1262 
Erlenmever, Bromwasser II5 
Ernis Ttiberkulosepillen 1396 
- Tuberkulosepulver 1396 
Erodium cicutarium 1207 
Erosan 1396 
Erota 719 
Erseol 977 
Ervasin 148 
- -calcium 148 
Eryngium campestre 1208 
Erysimum aureum 1208 
- officinale 1208, II 750 
Erysit II 1112 
Erystypticum Roche 1490 
Erythraea centaurium 886 
Erythritum 1208 
- tetranitricum 1208 
Erythrocithin II 633 
Erythrocyten, im Harn II 

1254 



1446 Erythroglucin - Essence de valeriane 

Erythroglucin 1208 
Erythromannit 1208 
Erythrol 1208 
- -nitrat 1208 
Erythrolum tetranitricum 

1208 
Erythroniumstarke 433 
Erythrophleinsulfat 1209 
Erythrophleinum sulfuricum 

1209 
Erythrophloeum Bark 1209 
- guineense 1209 
Erythrosin 202, II 1083 
Erythroxylon coca 1041 
Erzengelwurzel 440 
Esanofele 963 
Esbach, Bestimmung von Ei

weiB II 1238 
-, Reagens auf EiweiB 

II 1236 
Escalin-pastillen 363 
- suppositorien 363 
Eschel 1041 
Eschen-bliiten II 516 
- -manna II 138 
Eschscholtzia californica 

1210 
Eschscholtzienkraut 1210 
Eselinnenmilch II 55 
Eselsgurke 1191 
Eselshufblatter 1235 
Eselsohrwurzel 586 
Eseresamen II 433 
Eseridin II 437 
- -tartrat II 437 
Eseridinum II 437 
- tartaricum II 437 
Eserin II 435 
- -iiI II 437 
- -Pilocarpin 1532 
- -salicylat II 436 
- -sulfat II 436 
Eserine II 435 
Eserinum hydrobromicum II 

437 
- hydrochloricum II 437 
- salicylicum II 436, 1353 
- sulfuricum II 436, II 1353 
- sulfurosum II 437 
Es ist erreicht, Habys 850, II 

1074 
Esmarch, Pulvis causticus 

560 
Especes ameres 583 
- aromatiques II 164 
- carminatives 857 
- diuretiques 1307, II 83 
- emollientes 360, 361 
- ligneuses 1400 
- pectorales 361 
- pectorales (avec les fruits) 

828 
- purgatives II 697 
- sudorifiques 1400 
- vulneraires 1236 

Espic, Asthma-Zigaretten 
1166 

-, Cigaretae pectorales 
1009 

Esprit d'anis 464 
- de camomille 913 
- de cannelle 1022 
- de citron 1035 
- de cocWearia 1055 
- de fenouil 1306 
- de fleur d'oranger 1029 
- de fourmis 150 
- de lavende II 76 
- de melisse II 157 
- - - compose II 157 
- de menthe II 163 
- de moutarde II 747 
- de romarin II 587 
- de serpolet II 738 
- volatil ammoniacal hui-

leux de Sylvius 390 
Essbouquet II 1077 
- de Manila II 1078 
Essence d'absinthe 584 
- d'ail 346 
- d'amande amere 411 
- d' aneth 440 
- d'anis 462 
- d' anserine vermifuge 924 
- d'asaret 591 
- d'ase fetide 590 
- d'aspic II 78 
- de badiane 1512 
- de basilic II 258 
- de baume de copahu 615 
- - - de gurjun 618 
- - - de Perou 621 
- - - de Tolu 625 
- de Bay 1215, II 448 
- de bergamote 1031 
- de betula 669 
- de bois de cedre 1572 
- - - de gayac 1402 
- de cajeput II 154 
- de calamus 730 
- de camomille d' Allemagne 

912 
- - - romaine 913 
- de cannelle de Ceylon 1020 
- - - de Chine 1018 
- de cardamome 825 
- de carvi 855 
- de cascarille 865 
- de citron 1033 
- de citronelle 1155 
- de cochlearia 1055 
- de coriandre 1107 
- de cubebe 1128 
- de cumin 1133 
- de cypres 1133 
- d'elemi 1193 
- d'estragon 586 
- d'eucalyptus 1211 
- de fenouil 1305 
- de feuilles de bucco 698 

Essence de feuilles de can-
nelle de Ceylon 1021 

- - - de jaborandi 1530 
- de fleur d'oranger 1025 
- de galanga 1326 
- de gaultheria 1335 
- de genievre 1571 
- degeraniumdesIndes1157 
- - - rose 1351 
- de gingembre II 995 
- de gingergrass 1157 
- de girofle 860 
- de goudron de bouleau 668 
- de grains d'ambrette 85 
- d'houblon II 101 
- d'hysope 1506 
- d'iris concrete 1526 
- delaracined'angelique441 
- de la semence d'ange-

lique 441 
- de laurier II 72 
- de laurier-cerise II 71 
- de lavande IJ 75 
- de linaloeduMexiqueII 86 
- de liveche II 83 
- de macis II 192 
- de mandarines 1036 
- de marjolaine II 121 
- de matico II 144 
- de menthe crepue II 166 
- - - poivree II 160 
- de moutard II 744 
- de muscade II 192 
- de myrte II 199 
- d' oignon 346 
- d'oliban II 308 
- d'orange 1027 
- - douce 1031 
- de patchouli 510 
- de persil II 401 
- de petitgrain 1026 
- de petrole II 272 
- de piment II 448 
- de pin de montagne II 460 
- de pouliot II 166 
- de racine d'aunee 1425 
- de romarin II 586 
- de rose II 583 
- de rue II 593 
- de sabine II 598 
- de santal II 637 
- de sassafras II 665 
- de sauge II 627 
- de semences de celerie II 

402 
- de semen-contra d'Ame

rique 924 
- de serpentaire du Canada 

591 
- de serpolet II 738 
- de tanaisie II 847 
- de terebenthine II 455 
- de thuja II 863 
- de thym II 864 
- de valeriane II 896 



Essence de verveine des Indes - Eugenolum 1447 

Essence de verveine des Indes 
1156 

- de vetiver 439 
- d'ylang-ylang 778 
- de zedoaire II 975 
- of Lemon 1035 
- - Smelling Bottles 389 
Essences II 261 
Essentia amara Hallensis 583 
- - Konigseer 584 
- antasthmatica II 99 
- antigingivitica Schaffer 

997 
- Aquarum aromaticarum 

Helfenberg 492 
- aromatica ammoniacalis 

390 
- Aurantii Corticis 1029 
- Cacao Bernegau 716 
- Camphorae composita 

775 
- cephalica Bonferme 1023 
- Cinnamomi 1020 
- Citri Corticis 1034 
- Colae 1079 
- - saccharatae 1079 
- dentifricia II 1071 
- - Bototi II 1070 
- - cum Acido salicylico 

II 1071 
- - cum Salolo II 1071 
- - cum Thymolo II 1071 
- - Miller II 1071 
- - Nagel II 1071 
- dulcis 108, 1022, 1030 
- Eucalypti 1213 
- Frangulae 1320 
- fumalis 660 
- gingivalis anodyna 

Schaffer 997 
- Iridis ad Limonadam 

1526 
- I vae composita II 178 
- laxativa 1319 
- Lignorum 1402 
- Lupulini II 101 
- Mirbani 663 
- Moschi II 1077 
- ophthalmica 1306 
- Rosae II 583, 1077 
- Rusci 669 
- Sarsaparillae II 664 
- - composita II 664 
- Tamarindorum II 845 
- volatilis 389 
Essentiae II 261 
Essenzessig 99 
Essenzen fur alkoholfreie Ge-

tranke 517 
-, homoopathische II 1025 
Essig 99, 101, II 1299 
- -ather 311, II 1304 
-, aromatischer 103 
- -arsinsaure 572 
- -essenzen 99, 104 

Essig-ester 311 
- -geist 90 
- -naphtha 311 
- -saure 95, 97, II 1299 
- - -athylester II 
- - -amylester 422 
- - -anhydrid 109 
- -, aromatische 104 
- - -benzylester 665 
- - -bornylester 778 
- - -celluloseester 883 
- - -chlorid 109 
- - -pasten 104 
- - -salben 104 
- -, verdunnte 98, II 1299 
Esterzahl, Bestimmung, 75, II 

1298 
Ester-Dermasan 211 
Eston 368 
Estoral II 167 
Estors Vaginalstifte II 1048 
Estragol 464 
Estragon 586 
- -essigessenz 104 
- -01 586 
Estrichgips 765 
Esturmit II 1113 
Esurdin II 727 
Etain II 757 
Etelen 152 
Ether 306 
- alcoholise 310 
- butyrique 315 
- cicute Gerard 1098 
- de petrole II 272 
- formique 317 
- nitreux alcoolise 318 
- officinal 306 
- rectifie du commerce 310 
Ethereal Oil 323 
- Tincture of Belladonna641 
- - - Digitalis 1184 
- - - Tolu 626 
EtMrole de castoreum 871 
- de digitale 1184 
- de jusquiame 1505 
- de valeriane II 897 
Ethil Bromide 313 
- Chloride 315 
- Iodide 1550 
Ethylene Chloride 281 
- periode 1551 
Etikettenlack II 1093 
- -leim 1412, II 1095 
Etikettieren II 1225 1 

Etikettiermaschinen II 1226 
Eubilein 1238 
Eubiol II 633 
Eubornyl 256 
Eubiose II 633 
Eucain(-B) II 474 
- lacticum II 475 
- -schnupfpulver 11476 
Eucainum hydrochloricum 

II 474 

Eucalyptine 1214 
Eucalyptol 1013, 1212, 

II 1322 
- -Anytol II 284 
- -asthmapulver 1164 
- -Jodoform 1214 
- -mull II 1015 
Eucalyptolum 1212, II 1322 
Eucalyptosan II 1381 
Eucalyptus-baum 1210 
- -blatter 1210 
- -bonbons, SchloBareks 

1214 
- -eUxier 1213 
- -essig 1213 
- -fluidextrakt 1213 
- -Formalin 1314 
- globulus 1210 
- -honig 1214 
- -mittel, HeB 1214 
- -01 1211, II 1348 
- Ointment 1213 
- -opodeldok II 657 
- -salbe 1213 
- -tinktur 1213 
- -wein 1213 
- -zahnpaste II 1068 
- -zahnwasser 11 1070 
Eucarbon 815 
Eucasin 867 
Eucasol II 284 
Eucathymin II 866 
Eucerin 267, II 888 
Eucerinum anhydricum 267 
Euchinal 971 
Euchinin 962 
- -saIze 962 
- -salicylat 962 
- salicylicum 962 
- -tannat 962 
- tannicum 962 
Eucodin II 347 
Eucol 1394 
Eucupin 973 
- bihydrochloricum 973 
- -bihydrochlorid 973 
Eudermol II 248 
Eudomentol II 246 
Eudoxin 1561 
Eudralin II 828 
Eudrenine II 828 
Euferrol 1294 
Eufin II 1381 
Eugalaktan II 728 
Eugallol II 536 
Eugatol II 1065 
Eugenia acris 1215 
- caryophyllata 857 
- cheken 1214 
- jam bolana II 829 
- tabasco 1215 
Eugenol 861 
- -benzoat 862 
- -watte II 1016 
Eugenolum 861 



1448 Eugenolum benzoicum - Extractum Carnis 

Eugenolum benzoicum 862 
Euguform 1394 
- -mull II 1016 
- -watte II 1016 
Euhamose II 633 
E ukasin II 254 
Eukodal II 347, 1322 
Eulaktol II 60, 254 
Eulatin II 524 
Eulimen 1036 
Eumecon II 340 
Eumenol442 
Eumorphol II 712 
Eumydrin 649 
Eunatrol 183 
- -pillen 183 
Eunol 1214 
Eupatorium aromaticum 

1216 
- ayapana 1216 
- cannabinum 1215 
- indigoferum 1216 
- laeve 1216 
- lamiifolium 1216 
- perfoliatum 1216 
- purpureum 1216 
- Rebaudianum 1216 
- triplinerve 1216 
Eupherin II 866 
Euphorbe 1216 
Euphorbia-Arten 1216 
- Herb 1217 
- lathyris 1217 
Euphorbium 1216 
- -tinktur 1218 
Euphorin II 891 
Euphthalmin II 476 
- hydrochloricum II 476 
- -hydrochlorid II 476 
Euphyllin II 861 
Eupicin 1314 
Eupneuma 121 
Euporphin II 342 
Euprotal II 633 
Eupyrin II 411 
Eurener, Mittel der Frau 

1371 
Euresol II 556 
Euricinol II 580 
European Sanicle Wort II 635 
Europhen 1556 
- -mull II 1016 
Euryangium sumbul II 817 
Eurystase 1233 
Eusapyl 1120 
Euscopol 655 
Eusemin 1048 
Eusitin 362 
Euspongia officinale II 576 
Eustenin 723 
Eutannin 240 
Euthalattin 1071 
Eutonicin 1095 
Eutosal 213 
Eutrophia-Tabletten 717 

Euvaselin II 278 
Evans Amalgam 1444 
Evawurzel 346 
Everclean-Wasche 883 
Evergreen II 910 
Evonymin 1219 
Evonymine brune 1219 
Evonyminum fuscum 1219 
Evonymus atropurpurea 1218 
Ewich, Gichtwasser 508 
-, Jod-Lithiumwasser 509 
Exalgin 449 
Exodin II 1113 
- -riiuchertabletten II 1113 
Exodyne 448 
Exogonium purga 1532 
Expectorant Mixture, Stockes 

II 329 
Expulsin 374 
Exsiccated Alum 379 
- Sodium Arsenate 565 
- - Carbonate II 213 
Extract of Aconite 259 
- - Aloes 350 
- - Belladonna Leaves 639 
- - Calabar Bean II 434 
- - Cascara SagradaII560 
- - Cimicifuga 1009 
- - Colchicum Corm 1082, 

1083 
- - Colocynth 1088 
- - Conium 1097 
- - Convallaria 1101 
- - Coptis Root 1106 
- - Digitalis 1183 
- - Ergot II 682 
- - Euonymus 1219 
- - Gelsemium 1343 
- - Gentian 1348 
- - Glycyrrhiza 1364 
- - Haematoxylon 1421 
- - Hyoscyamus 1503, 

1504 
- - Jalap 1535 
- - Krameria II 553 
- - Licorice 1364 
- - Malt II 122 
- - Meat 844 
- - Nux vomica II 795 
- - Opium II 323 
- - Oxgall 1238 
- - Poke Root II 439 
- - Quassia II 539 
- - Rhubarb II 569 
- - Scopola II 674 
- - Stramonium 1163 
- - Sumbul II 818 
- - Taraxacum II 849 
- - Viburnum prunifolium 

II 909 
- - Witch Hazel 1423 
Extracta 1219, II 1322 
- fluida 1225. II 1325 
- liquida 1225 
- Organorum II 358 

Extracta salida 1170 
Extracts 1219 
Extractum Absinthii 582 
- - hydroalcoholicum 582 
- Aconiti fluidum 259 
- - Foliorum 259 
- - siccum 260 
- - Tuberum 259 
- Acori 730 
- Actaeae racemosae 1009 
- Adonidis fluidum 278 
- Agropyriliquidum 330 
- Alkannae 344 
- Aloes 350, II 1322 
- - aquosum 350 
- amarum 583 
- Angelicae fluidum 442 
- animale amarum 1237 
- Apii graveolentis fluidum 

II 401 
- Apocyni fluidum 469 
- Arnicae fluidum 549 
- aromaticum fluidum 1022 
- Asari canadensis fluidum 

591 
- Aspidii spinulosi 1300 
- Aspidospermatis II 541 
- Aurantii Corticis 1028 
- - fluidum 1028, II 1325 
- Balsami tolutani fluidum 

625 
- Bardanae II 70 
- Belae liquidum 636 
- Belladonnae 639, II 1322 
- - cum Dextrino exsicca-

tum 640 
- - liquidum 640 
- - siccum 640 
- Boldo fluidum 690 
- Bucco fluidum 698 
- - - compositum 698 
- Bursae pastoris fluidum 

793 
- Calabar II 434 
- Calami (aromatici) 730 
- - fluidum 731 
- Calendulae fluidum 768 
- Calumbae 1091 
- - fluidum 1091 
- Cannabis indicae (alco-

holicum) 781 
- - - fluidum 781 
- - - aquosum fluidum 

781 
- - - pingue 781 
- Cantharidum 789 
- Capilli Veneris fluidum 

276 
- Capni 1323 
- Capsici fluidum 796 
- - - (liquidum) Gerrard 

796 
- Cardui benedicti 1038 
- - - fluidum 1038 
- Carnis 844 



Extractum Carnis frigide paratum Liebig - Extractum Jugla.ndis Corticis 1449 

Extractum Carnis frigide 
paratum LiebIg 849 

- Caryophyllorum aquosum 
. 862 

- Cascarae sagradae exama
• ratum £Iuidum II 561 
- - - fluidum (liquidum) 

II 560 
- - - - alcalicumII561 
- - - (siccum) II 560 
- Cascarillae 865 
- - hydroalcoholicum 865 
- Castaneae fluidum 870 
- Catechu 872, 873 
- - spirituosum 873 
- Centaurii (minoris) 887 
- Chamomillae 911 
- Chelidonii 923 
- Chinae 931 
- - aquosum 931 
- - de Vrij 934 
- - fluidum 932, II 1325 
- - - cum Kalio jodato 

934 
- - - pro Vino 934 
- - frigide paratum 931 
- - hydroalcoholicum 932 
- - Nanning 934 
- - spirituosum 932, 

II 1323 
- Chiratae fluidum 984 
- Chironti 1350 
- Chrysanthemi II 533 
- Cicutae 1097 
- - fluidum 1097 
- Cimicifugae 1009 
- - fluidum 1010 
- Cinae 1012 
- - aethereum 1012 
- Cinchonae 932 
- Cocae fluidum 1043 
- - hydroalcoholicum 1043 
- - liquidum 1043 
- - spirituosum 1043 
- Coffeae 1069 
- - tostae fluidum 1069 
- - viridis £Iuidum 1069 
- Colae (spirituosum) 1078 
- - cum Malto 1079 
- - fluidum 1079 
- - siccum saccharatum 

1079 
- Colchici fluidum 1083 
- - Seminis 1082, 1083 
- - Tuberi 1082, 1083 
- Colocynthidis 1088, 

II 1323 
- - compositum 1088 
- Colombo 1091 
- - £Iuidum 1091 
- - solidum 1091 
- Condurango aquosum 

1094 
- - £Iuidum 1094 
- - siccum 1094 

Extractum Conti 1097 
- - fluidum 1097 
- Convallariae (aquosum) 

1101 
- - fluidum 1101 
- Coptidis 1106 
- Coto £Iuidum 1110 
- Crataegi £Iuidum 1111 
- Cubebae £Iuidum 1129 
- Cubebarum 1129 
- - aethereum 1129 
- - spirituosum 1129 
- Curcumae spirituosum 

1153 
- Damianae 1160, II 880 
- - fluidum 1160, II 880 
- Daphnoidae II 176 
- Daturae 1163 
- Digitalis 1183 
- - Denzel 1186 
- - £Iuidum 1183 
- - spirituosum 1183 
- Djamboe £Iuidum II 518 
- Droserae 1188 
- Dulcamarae 1190 
- Ecballii 1192 
- Echinaceae angustifoliae 

fluidum 1190 
- Elaterii 1191 
- Ergotae II 682 
- - £Iuidum II 683 
- Ergoti II 682 
- Eriodictyi fluidum 1207 
- Erodii Cicutarii 1207 
- Eucalypti fluidum 1213 
- Eupatorii £Iuidum 1216 
- Euphorbiae piluliferae 

£Iuidum 1218 
- Evonymi 1219 
- - £Iuidum 1219 
- Faecis II 1323 
- Fellis bovis 1238 
- - taurini 1237 
- Ferri pomati 1267,II 1323 
- Filicis 1299, II 1324 
- - liquidum 1299 
- £Iuidum Castaneae vescae 

870 
- - Galegae 1329 
- - Oleae europeae II 259 
- - Secalis cornuti P. I. 

II 1326 
- Frangulae £Iuidum 1319 
- - - examaratum 1320 
- - siccum 1320 
- Fuci vesiculosi 1322 
- - - fluidum 1322 
- Fuliginis 816 
- Fumariae 1323 
- Fungi Secalis £Iuidum 

II 683 
- Galegae aquosum 1329 
- Gelsemii 1343 
- - £Iuidum 1343 
- - spirituosum 13~3 

Extractum Gentianae 1348, 
II 1324 

- - aquosum 1348 
- - fluidum 1348 
- Geranii £Iuidum 1351 
- Glandium Quercus II 543 
- - - saccharatum II 543 
- Glycyrrhizae 1364, 1366, 

1368 
- - crudum 1366 
- - £Iuidum 1364 
- - liquidum 1365 
- - purum 1364 
- Gossypii 1374 
- - £Iuidum 1374 
- - Radicis Corticis liqui-

dum 1374 
- Graminis 329 
- Granati 1385 
- - detannatum 1385 
- - £Iuidum 1385 
- - hydroalcoholioum 

1385 
- Gratiolae 1389 
- Grindeliae £Iuidum 1390 
- Guajaci 1400 
- Guajavae fluidum II 518 
- Guaranae fluidum 1423 
- Hamamelidis 1423 
- - destillatum 1423 
- - e Cortice 1424 
- - £Iuidum 1423 
- - liquidum 1423 
- Haematoxyli 1421 
- Hellebori 1426 
- - nigri 1427 
- - viridis 1426 
- Helenii 1425 
- Herniariae 1428 
- - oompositum £Iuidum 

1428 
- Hippocastani Mentholi sa-

licylatum 280 
- Humuli fluidum II 101 
- Hydrastis 1488 
- - fluidum 1488, II 1326 
- - siccum 1488 
- Hydrocotylis asiaticae 

1494 
- Hyoscyami 1503,1504,11 

1325 
- - cum Dextrino exsicca-

tum 1504 
- - fluidum 1504 
- 1pecacuanhae 1521 
- - £Iuidum 1521 
- - - compositum 1522 
- - liquidum 1522 
- - spirituosum 1521 
- Jaborandi £Iuidum 1530 
- Jalapae 1535 
- - £Iuidum 1535 
- Jambolani compositum 

II 830 
- Juglandis Cortiois 1566 



1450 Extractum Juglandis Foliormn - Extractum Trifolii aquatici (fihrini) 

Extractum Juglandis Foli-
orum 1567 

- - Nucum 1566 
- - fluidum 1567 
- Juniperi fluidum 1567 
- Kava -Kava fluidum 

11471 
- Krameriae II 553 
- Lactis II 60 
- Lactucae virosae II 66 
- Lanae Pini silvestris 

11451 
- Lappae fluidum II 70 
- Leptandrae fluidum 

II 908 
- Levistici II 83 
- Ligni Campechiani 1421 
- Liquiritiae 1364 
- - fluidum 1364 
- - Spiritu depuratum 

1364 
- Lithanthracis II 482 
- Lobeliae fluidum II 99 
- Lupuli II 101 
- - fluidum II 101 
- Lupulini II 101 
- - fluidum II 101 
- Malatis Ferri 1267 
- Malti II 122 
- - calcaratum II 125 
- - cum Chinino II 125 
- - cum Ferro peptonato 

et Mangano II 125 
- - cum Oleo JecorisAselli 

II 125 
- - ferratum II 125 
- - fluidum II 124 
- - siccum II 124 
- Marrubii II 141 
- Martis pomatum 1267 
- Matico II 144 
- - aethereum n 144 
- - fluidum II 144 
- Melampodii 1427 
- Menyanthidis II 171 
- - fluidum II 171 
- Mezerei aethereum II 176 
- - fluidum II 176 
- Millefolii II 177 
- Muriae-puamae fluidum 

II 187 
- - spissum II 187 
- Myrrhae II 197 
- Myrtilli fluidum II 198 
- - Winternitz II 198 
- Nucis vomicae II 795 
- - - cum Dextrino ex-

siccatum II 797 
- Opii II 323, 1324 
- - liquidum II 324 
- Orellanae II 356 
- Pankreatis II 385 
- Papaveris rhoeados flui-

dum II 389 
- - spirituosum II 388 

Extractum Periplocae flui-
dum II 400 

- Personatae II 70 
- Petroselini Fructus II401 
- - Radicis fluidum II 401 
- Phaseoli II 403 
- Phellandrii II 405 
- Physostigmatis II 434 
- Phytolaccae II 439 
- - fluidum II 439 
- - Radicis II 439 
- Pichi-Pichi fluidum 1231 
- Picis Lithanthracis II 483 
- Pim pinellae II 450 
- Pini Foliorum II 451 
- - silvestris II 451 
- Piscidiae fluidum II 477 
- Piperis II 469 
- Plantaginis II 484 
- Podophylli fluidum II 507 
- polychrestum Chinae 971 
- Polygalae II 690 
- Pomi ferratum 1267 
- pro Tinctura Rhei aquosa 

II 572 
- Pruni virginianae fluidum 

II 517 
- Psidii pyriferi fluidum 

II 518 
- Pulsatillae II 521 
- - fluidum II 521 
- Punicae Granati 1385 
- Pyrethri Florum II 533 
- Quassiae II 539 
- - fluidum II 539 
- Quebracho II 541 
- - fluidum II 541 
- - liquidum II 542 
- - siccum II 541 
- Quercus Corticis II 543 
- - fluidum II 543 
- Quillajae fluidum II 546 
- Ratanhiae II 553 
- - fluidum II 553 
- Rhamni frangulae 1320 
- - - fluidum 1319 
- - Purshianae II 560 
- - - fluidum (liquidum) 

11560 
- Rhei II 569, 1324 
- - alcalinum II 572 
- - compositum II 570, 

1324 
- - fluidum II 570 
- Rhois aromaticae fluidum 

II 576 
- Rorellae 1188 
- Rosae fluidum II 582 
- - spirituosum II 583 
- Rubi fluidum II 590 
- Rutae II 593 
- Sabinae II 598 
- - fluidum II 598 
- - hydroalcoholicum 

II 598 

Extractum Sambuci II 628 
- - nigri fluidum II 628 
- Sanguinariae fluidum 

II 631 
- Sanguinis bovini II 632 
- Sanguisugae 1437 
- Santonici 1012 
- Saponariae II 659 
- Sarsa parillae II 663 
- - fluidum II 663 
- - - compositum II 663 
- - liquidum II 663 
- Saturni II 493 
- Scillae II 671 
- - fluidum II 671 
- Scoparii 1345 
- Scopolae II 674 
- - fluidum II 674 
- Secalis cornuti II 682 
- - - dialysatum Golaz 

II 686 
- - - fluidum II 683, 

1326 
- Sem. Hippocast. pur. 

spiss. Fliigge 280 
- Senegae II 690 
- - fluidum II 690 
- Sennae fluidum II 695 
- Simarubae fluidum 

II 741 
- Sorbi fluidum II 752 
- Spartii scoparii 1345 
- Specierum sudorific arum 

Smith II 664 
- Spigeliae fluidum II 755 
- Sumbul II 818 
- - fluidum II 818 
- Staphisagriae fluidum 

1171 
- Stigmatum Maydis 

II 145 
- - - fluidum II 145 
- Stillingiae fluidum com-

positum II 779 
- Stramonii 1163 
- - spirituosum 1163 
- - fluidum 1163 
- Strychni II 795, 1325 
- - aquosum II 795 
- - fluidum II 797 
- - spirituosum II 795 
- Syzygii jambolani Corti-

cis fluidum II 829 
- Taraxaci fluidum II 849 
- - liquidum II 849 
- Thapsiae II 852 
- thebaicum II 323 
- Thymi compositum flui-

dum II 866 
- - fluidum II 865, 1326 
- Tormentillae II 874 
- toxiferum americanum 

11799 
- Trifolii aquatici (fibrini) 

II 171 



Extractum Tritici - Farben fiir Speisen 14:51 

-Extractum Tritici 329 
- Turionum Pini II 451 
- Turnerae 1160, II 880 
- - fluidum 1160, II 880 
- Ulmi II 881 
- Uncariae 1333 
- Uvae Ursi fluidum 523 
- - - solidum 523 
- Valerianae II 896 
- - aquosum II 896 
- - aromaticum Kern 

II 898 
- - fluidum II 896 
- - hydroalcoholicum 

II 896 
- Veratri viridis fluidum 

II 905 
- Viburni opuli fluidum 

11909 
- - prunifolii II 909 
- - - fluidum (liquidum) 

11909 
- Vitis Pampinorum II 969 
- Zeae fluidum II 145 
- Zingiberis II 996 
- - fluidum II 996 
Extradigin 1186 
Eytrait d.'absinthe 582 
- d'aconit 259 
- d'aloes 350 
- d'aunee 1425 
- de belladone 639 
- de boeuf 844 
- de cascara sagrada II 560 
- - - - fluide II 560 
- de cascarille 865 
- de chanvre indien 781 
- de chardon Mnit 1038 
- de chiendent 329 
- de cigue 1097 
- de cola 1078 
- de colchique 1082, 1083 
-- de colombo 1091 
- de coloquinthe 1088 
- de condurango 1094 
- de cubebe 1129 
- de dent de lion II 849 
- de digitale 1183 
- de douce-amere 1190 
- d'ergot de seigle II 682 
- d'evonymus atropurpurea 

1219 
- de fer pomme 1267 
- de £eve du Calabar II 434 
- de fougere mMe 1299 
- de fumeterre 1323 
- de gayac 1400 
- de genievre 1570 
- de gentiane 1348 
- de grenadier 1385 
- d'ipecacuanha 1521 
- de jusquiame 1503 
- de malt II 122 
- de muguet 1101 
- de noix vomique II 795 

Extrait d'opium II 323 
- d'orme II 881 
- de petite centauree 887 
- de pissenlit II 849 
- de quassia II 539 
- de quinquina rouge 931 
- de ratanhia II 553 
- de reglisse 1364 
- de rhubarbe II 569 
- de rue II 593 
- - - alcoholique II 593 
- de salsepareille II 663 
- - - alcoolique II 663 
- de saponaire II 659 
- de scille II 67l 
- de semen-contra 1012 
- de senteur II 1076 
- de styles de mais II 145 
- de trefle d'eau II 17l 
- de valeriane II 896 
- de viburnum fluide II 909 
- de violette II 1078 
- oleo-resineux de semen-

contra 1012 
- tMbaique 11323 . 
Extrait fluide de bourdaine 

1319 
- - de capillaire 276 
- - de chardon Mnit 1038 
- - de cigue 1097 
- - de coca 1043 
- - de cola 1079 
- - de colombo 1091 
- - de condurango 1094 
- - d'ecorce d'orange 1028 
- - d'ergot de seigle II 683 
- - de grindelia 1390 
- - d'hamamelis 1423 
- - d'hydrastis 1488 
- - d'ipeca compose 1522 
- - d'ipecacuanha 1521 
- - de noyer 1567 
- - de pavot rouge II 389 
- - de polygala II 690 
- - de quinquina iodure 

934 
- - de ratanhia II 553 
- - de reglisse 1364 
- - de rhubarbe II 570 
- - de rose II 582 
- - de salsepareille II 663 
- - de thym II 865 
- - pour sirop de De-

sessartz 1522 
Extraits 1219 
- d'organes II 358 
- dits fluides 1225 
- liquides 1225 
Extrakte 1219, II 1322 
Extrakt-tafel fiir die Unter-

suchung von Bier, SiiB
weinen, Lik6ren, Frucht
saften usw. II 610 

- -gehalt, Bestimmung 58 
Eye Wash, alcoholic II 587 

F 
Faba calabarica II 433 
- febrifuga II 799 
- Physostigmatis II 433 
- St. Ignatii II 799 
Fabae albae II 402 
- Cacao 706 
- de Tonca II 873 
- mexicanae 706 
- Tonco II 873 
Fabiana imbricata 1230 
- -kraut 1230 
Fachingen, kiinstliches Salz 

510 
Fachinger Mineralzsalzpastil-

len 512 
- Wasser 503 
Faeces, Untersuchung II 1256 
Faecula 428 
- Solani 430 
Faex 1231 
- medicinalis 1232, II 1326 
Faexase 1233 
Farbelack II 63 
Farben von Nahrungs- und 

GenuBmitteln II 1079 
Farberginster 1345 
Farberkrautwurzel 343 
Farberr6te II 587 
Fagacid II 482 
Fagol II 39 
Faguline 1396 
Fagus silvatica 1234 
Faham 1234 
Fahamtee 1234 
Fahnenhafer 602 
Fairthornescher Zahn-

zement II 1098 
Fakirtee II 859 
Falkenberger Gichtwasser 

508 
- Krautermischung 509 
Fallkraut 548 
- -blumen 547 
- -wurzel 548 
Falltrank 584 
False Alcanet Root 343 
Familientee, Pascoes 689 
-, Pohis 1330 
Fanghi di Sclafani 610 
Fango 610 
Fangomoorextrakte, Fingers 

610 
Fapackkompressen 610 
Farbblumen 1345 
Farbe zum Zeichnen der 

Schafe, rote II 1084 
Farben II 1078 
- -flecken, Entfernung von 

der Haut II noo 
- fiir Billardkugeln II 1083 
- fiir LikOre II 1083 
- fiir 0Ie und Fette II 

1083 
- fiir Speisen II 1083 



1452 Farben fiir Zuckerwaren usw. - Ferri-Kalium cyanatum rubrum 

Farben fur Zuckerwaren usw. 
II 1083 

- zum Signieren von Stand-
gefa13en II 1084 

Farbstifte II 1083 
Farbstoffe, blaue II 1083 
-, gelbe II 1081 
-, grime II 1083 
-, violette II 1083 
Farbstoffgesetz II 1078 
Farbstoffzubereitungen 

II 1078 
Farfara 1234 
Farina AmygdalarumII 1053 
- Avenae 430 
- Hordei praeparata 1438 
- Sinapis II 746 
Farine d'avoine 430 
- de moutarde II 746 
- d'orge preparee 1438 
Farnextrakt 1299, II 1324 
Farnhaare 1007 
Farnkrautwolle" 1007 
Farnwurzel 1295, II 1356 
Faselrube 696 
Fa13eschel 1041 
Fauconneau-Dufresne, Sirop 

1537 
Faulbaum 1317 
- -fluidextrakt, entbittertes 

1320 
- -rinde 1317, II 1319 
- -, amerikanische II 558 
- - -extrakt, trockenes 

1320 
- - -fluidextrakt 1319 
- - -sirup 1320 
- - -tinktur 1321 
- - -wein 1320 
Faulrube 696 
Fecule 426, 430 
- des pommes de terre 430 
- mexicaine 428 
Federalaun II 117 
Federharz, gereinigtes 873 
Federwei13 II 117 
Fegl, Aqua digestiva 755 
Fehling, Nachweis von Trau-

benzucker im Harn II 1239 
Fehling'sche Lcisung 56, II 

614, 936, 1240 
Feige 826 
Feigen 827 
- -kaffee 1065 
- -sirup 828 
Feigol 1321 
Feinseifen II 647 
Feinsoda II 215 
Feinsprit 286 
Fel 1236 
- Bovis 1236 
- Tauri 1236 
- - depuratum siccum 

1237 
- - inspissatum 1237 

Felamin 1238 
Feldadonis 277 
Feldau-Kiefer-Moor 610 
Feldhopfenkraut 1505 
Feldkamillen 910 
Feldkerzenkraut II 906 
Feldkummel II 738 
Feldlattich 1235 
- -bluten 1235 
Feldmohn II 388 
Feldpoley II 738 
Feldrautenkraut 1322 
Feldrosen II 388 
Feldrusterrinde II 880 
Feldthymian II 738 
Felkes Pflanzentonicum 1294 
Fellerscher Sterilisations-

pfropfen II 1196 
Fellitin 1238 
Fellows Syrup of Hypo-

phosphites 748 
Felsendammar 1160 
Felsenmoos 852 
Feminelle 768 
Fenchel 1303, II 1331 
-, Handelssorten 1304 
-, kretischer, romischer, 

su.J3er 1306 
- -blatter, kretische 1306 
- -, romische 1306 
- -bonbons II 602 
- -brustsirup II 125 
- -holz II 665 
- - -rinde II 665 
- -honig 1306 
- - -bonbons II 603 
- - -extrakt 1306 
- -01 1305, II 1348 
- -spiritus 1306 
- -tee 1303 
- -tinktur, zusammenge-

setzte 1306 
- -wasser 1306, II 1307 
- -wurzel 1305 
- -, kretische 1306 
- -, romische 1306 
Fenchon 1305 
Fenchyval 254 
Fennel 1303 
- Fruit 1303 
- Root 1305 
- Water 1306 
Fenners Guaiac Mixture 1400 
Fenouil 1303 
- puant 439 
Fensterkitt II 1097 
Fenugrec II 877 
Fer 1239 
- reduit par l'hydrogene 

1244 
- Robin 1294 
Fergon 1294 
Fergus, Lotio contra per

niones 233 
Fermangol 1294 

Ferment, Pyrmonter 1233 
Fermentdiagnosticum II 730, 

13:H 
Fermentin 1233 
Fermocyltabletten 1233 
:Fernambukholz 728 
- -papier 918 
Fernandez, Injectio (Colly-

rium) II 455 
Fernel, Sirop de 585 
Feronia II 383 
Ferralbol 1294 
Ferralbumin-essenz 1252 
- - mit China 1252 
- - mit Condurango' 1252 
Ferralbumose 1294 
Ferramat 1294 
Ferrated Elixir of Calisaya 

931 
- - of Gentian 1349 
- Extrakt of Apples 1267 
Ferratin 1252 
Ferratogen 1294 
Ferratose 1252 
Ferri-acetat 1246 
- -, lcisliches 1246 
- - -Wsung 1246 
- -, unlosliches 1246 
- -Ammoniumcitrat, brau-

nes 1260 
- -, grunes 1261 
- -Ammoniumsulfat 1292 
- - -losung 74, II 1297 
- -Ammonium tartaricum 

1292 
- -Ammoniumtartrat 1292 
- -benzoat 1253 
- -bromidWsung 1253 
- Carbonas saccharatus 

1254 
- -chlorid 1282 
- -, wasserfreies 1285 
- Chloridum 1282 
- -citrat 1259 
- -cyankalium 166 
- '-cyanure de potassium 166 
- et Ammonii Sulphas 1292 
- - Ammonii Tartras 1292 
- - Potassii Tartras 1293 
- - QuininaeCitras943,945 
- - - - solubilis 945 
- - Strychninae Citras 

II 798 
- -ferrocyanid 1261 
- -glycerophosphat 1262 
- Hydroxidum 1272 
- Hypophosphis 1263 
- -hypophosphit 1263 
- Jodidum saccharatum 

1263 
- -kakodylat 570 
- -Kalii tartarici Sirupus 

1293 
- -Kalium cyanatum rub

rum 166 



Ferri-Kalium tartaricum - .Iferrum sulfuricum siccum 1453 

Ferri-Kalium tartaricum 
1293 

- Malas crudus 1267 
- -nitrat 1269 
- -oxyd 1272 
- -peptonat 1277 
- Persulphas 1290 
- Phosphas 1279 
- - solubilis 1279 
- -phosphat 1279 
- -, losliches 1279 
- Pyrophosphas 1281 
- - solubilis 1281 
- -pyrophosphat 1281 
- -, losliches 1281 
- -saccharat 1273 
- -succinat 1287 
- -sulfat 1290 
- - -losung 1290 
- Sulphas 1287 
- - exsiccatus 1288 
- -tannat 1292 
- -tartrat 1292 
Ferric Citrate 1259 
- Sulphate 1290 
Ferrichthol II 284 
- -tabletten II 288 
Ferricodile 571 
Ferrid siehe Ferri 
Ferrid-Ammonium citricum 

fuscum 1260 
Ferrinol 1269 
Ferripton 1294 
Ferripyrin II 524 
- -mull II 1016 
- -watte II 524, 1016 
Ferro-Ammoniumsulfat 1290 
- Ammonium sulfuricum 

1290 
- -arsenat 563 
- -carbonat 1253 
- -, zuckerhaltiges 1254, 

II 1326 
- -chlorid 1258 
- -cyankalium 165 
- -cyanure de potassium 165 
- -cyanure de zinc II 982 
- -cyanwasserstoffsaure 165 
- -cyanzink II 982 
- -Guaja-Cinnamyl-pillen 

140, 1396 
- - - -pulver 1396 
- -hypophosphit 1263 
- -jodid 1263 
- -kalium cyanatum flavum 

165 
- -lactat 1266, II 1327 
- -manganin 1294 
- -oxalat 1269 
- -, wasserfreies 1270 
- -phosphat 1278 
- -phosphated Elixir of 

Gentian 1349 
- -sulfat 1288, II 1327 
- -, gefalltes 1288 

Ferro-sulfat, getrocknetes 
1288, II 1327 

- -, kristallisiertes 1287 
- -, rohes 1289 
- -sulfid 1287 
Ferrochinol 963 
Ferroleum II 305 
Ferromanganin 1294 
Ferropyrin II 524 
Ferrosol 1294 
Ferrostyptin 1286, 1432 
Ferrotuban II 724 
Ferrous Chloride 1258 
- Sulphate 1287 
Ferrovial II 361 
Ferrum 1239 
- aceticum 1246 
- - in lam ellis 1246 
- - siccum 1246 
- - solutum 1246 
- albuminatum 1248 
- - cumNatriocitrico1248 
- - in lamellis 1248 
- - solutum 1249 
- arseniato-citricum ammo-

niatum 563 
- arsenicicum 563 
- benzoicum 1253 
- borussicum 1261 
- bromatum 1253 
- carbonicum 1253 
- - cum Saccharo II 1326 
- - oxydatum 1272 
- - saccharatum 1254, 

II 1326 
- chloratum 1258 
- - crystallisatum (viride) 

1258 
- - insolatione paratum 

1258 
- - sic cum 1258 
- citricum ammoniatum 

fuscum 1260 
- - - viride 1261 
- citricum chiniatum 945 
- - effervescens II 621 
- - - cum Magnesia 

II 622 
- - oxydatum 1259 
- colloidale 1245 
- cyanatum 1261 
- - solubile 1262 
- glycerinophosphoricum 

1262 
- hydrogenio reductum 1244 
- hydroxydatum dialysa-

tum liquidum 1270 
- hypophosphorosum oxy-

datum 1263 
- - oxydulatum 1263 
- in £ilis pro analysi 1242 
- jodatum 1263 
- - saccharatum 1262 
- - solutum 1263 
- kakodylicum 570 

Ferrum lacticum 1266, II 1327 
- malicum 1267 
- monomethylarsinicum568 
- nitricum 1269 
- nucleinicum 1269 
- oxalicum 1270 
- - oxydulatum 1269 
- oxychloratum 1270 
- - solutum 1270 
-- oxydato-oxydulatum 

1273, II 1124 
- oxydatum 1272, II 1124 
- - cum Saccharo II 1327 
- - fuscum 1272 
- - hydricum 1272 
- - - in Aqua 1272 
- - lacto-saccharatum 

1275 
- - rubrum 1272 
- - saccharatum 1273, 

II 1327 
- - - crystallisatum 1275 
- - - liquidum 1275 
- oxydulatum nigrum 1273 
- peptonatum 1277 
- pe.rchloratum 1282 
- phosphoricum album 1279 
- - caeruleum 1278 
- - cumNatriocitrico1279 
- - oxydatum 1279 
- - oxydulatum 1278 
- - solubile 1279 
- porphyrisatum 1242 
- pulveratum 1242, II 1327 
- pyrophosphoricum 1281 
- - cum Ammonio citrico 

1281 
- - cum Natrio pyrophos-

phorico 1282 
- - solubile 1281 
- reductum 1244, II 1327 
- salicylicum 1282 
- sesquibromatum solutum 

1253 
- sesquichloratum anhydri-

cum 1285 
- - crystallisatum 1282 
- - solutum 1283 
- - sublimatum 1285 
- succinicum 1287 
- sulfoichthyolicum II 284 
- sulfuratum 1287 
- - hydratum 1287 
- sulfuricum 1288, II 1327 
- - ammoniatum 1290 
- - crudum 1289, II 1327 
- - crystallisatum 1287 
- - oxydatum 1290 
- - - ammonia tum 1290, 

1292 
- - - siccum 1290 
- - - solutum 1290 
- - - praecipitatum 1288 
- - siccatum II 1327 
- - siccum 1288, II 1327 



1454 Ferrum tannicum - Firnis fiir wasserdichte Gewebe 

Ferrum tannicum 1292 
- tartaricum 1292 
- tartarisatum 1293 
- zooticum 1261 
Fersan 1294 
Ferula-Arten 587 
- ceratophylla 1327 
- foetida 587 
- galbaniflua 1326 
- rubricaulis 1327 
- Schair 1326 
- scorodosma 587 
- sumbul II 817 
Fervin 849 
Fesselzapfchen mit Glycerin 

II 825 
Festoform 1314 
Festucae Caryophyllorum 860 
Fetid Clary Sage II 626 
Fetid Spirit of Ammonia 589 
Fetron II 888 
Fett, Bestimmung in Faeces 

II 1259 
- -flecken, Entfernung aus 

Papier und Marmor II 1100 
- -kraut II 450 
- -milch, Gartnersche II 

60, 256 
-, Nachweis im Harn II 

1248 
- -puder II 1054 
- -schminken II 1055 
- -substanzen, Nachweis in 

Faeces II 1257 
Fettsuchtmittel II 699 
Fette, Bestimmung der Jod

zahl II 1298 
-, - derunverseifbarenAn-

teile II 294, 1293 
-, gehartete II 295 
-, Sterilisation II 1201 
-, Untersuchung II 291 
Feu anglais 789 
- beIge 788 
Feuerblumen II 388 
Feuerroschen 277 
Feuerschutzstarke 434 
Feuerschwamm 1323 
Feuerversilberung 529 
Feuerwerk II 1102 
Feuilles d'aconit napel 258 
- d' airelle rouge II 894 
- d'armoise commune 584 
- de belladone 636 
- de boldo 690 
- de boullion-blanc II 906 
- de brembelle II 198 
- de buchu (bucco) 697 
- de busserole 521 
- de caa-roba 851 
- de capushon 258 
- de cassis II 577 
- de chataignier 870 
- de chicoree 1007 
- de coca 1042 

Feuilles de dent de lion II 848 
- de digitale 1173 
- d'eucalyptus 1210 
- de fenouil doux 1306 
- de goyavier II 518 
- de grande cigue 1096 
- de guimauve 358 
- d'hamamelis 1422 
- de jaborandi 1529 
- de jusquiame 1501 
- de laurier-cerise II 70 
- de laurier commun II 72 
- de matico II 143 
- de mauve II 127 
- de melisse II 156 
- de menthe II 158 
- - - crepue II 165 
- de menyanthe II 170 
- de moUme II 906 
- de la morelle furieuse 636 
- de myrtille II 198 
- de nicotiane II 244 
- de noyer 1566 
- d'oleandre II 241 
- d'olivier II 258 
- d'oranger 1024 
- de pavot II 387 
- de pas d'ane 1235 
- de persil II 401 
- de pervenche grande et 

petite II 910 
- de phytolaque II 438 
- de pistolet 258 
- de plaintain II 484 
- de pomme-epineuse 1161 
- de ronce noir II 589 
- de sauge II 625 
- de sene II 691 
- de sene~on II 687 
- de stramoill'e 1161 
- de sumac II 575 
- - veneneux 11575 
- de Bureau II 628 
- de trefle d'eau II 170 
- de tussilage 1235 
- de verveine odorante II 

91, 907 
- de vinaigrier II 575 
- et sommite fleurie d'au-

ronne male (citronelle) 585 
Feve du Calabar II 433 
- de Malac 437 
- de Saint-Ignace II 799 
- de Tonka II 873 
- igasurique II 799 
Fevertincture, Warburgs 357 
Fever Tree 1210 
- - Leaves 1210 
Feverwort 1216 
Feves II 402 
- de cacao 706 
- de cafe 1060 
- de Yemen 1060 
Fiakerpulver 1370 
Fiber 1378 

Fibrin, Nachweis im Harn II 
1238 

Fibrolysin 813 
Fichtenharz II 462 
Fichtennadel-duft II 1077 
- -extrakt II 451 
- -01, schwedisches II 461 
- -, sibirisches II 461 
Fichtensprossen II 451 
- -sirup II 451 
Ficus carica 826 
- infernalis 1537 
- passae 827 
Fieberklee II 170 
Fieberkraut 886 
Fieberpulver, James II 769 
Fieberrinde 925 
-, falsche 864 
-, graue 864 
Fiebertropfen 968 
-, Warburgs 356 
Fieberwurz 586 
Fieberwurzel 1325, 1346 
Figs 827 
Figues 827 
Figuiersches Goldsalz 600 
Fil de Florence II 1004 
Filicin 1297 
-, stark 1301 
Filipendula ulmaria II 755 
Filix 1295 
Filixsaure 1297 
Filmaron 1300, II 1308 
Filmaronol II 1308 
Filmogen 883 
Filodentol Bertagnolli 1024 
Filter II 1176 
-, bakteriendichte II 1197 
Filterpressen II 1180 
Filtersteine 219, II 1179 
Filtrieren II 1169 
Filtrierpa pier 917 
- mit Kieselgur 918 
-, Sterilisation II 1204 
Filtrierstoff 917 
Filtrierstutzen II 1170 
Filzla use, Mittel gegen 1I1106 
Fingerhut, roter 1173 
- -aufguB 1183 
- -blatter 1173, II 1329 
- -essig 1183 
- -extrakt 1183 
- -fluidextrakt 1183 
- -salbe 1184 
- -sirup 1183 
- -tinktur 1184, II 1368 
- -, atherische 1184 
Fingers Fango-Moorextrakte 

610 
Finns Wasserpulver 1428 
- Wassersuchtspulver II 673 
Fioravanti-Balsam 1024 
Firnis fUr Holzschuhe 111093 
- fur wasserdichte Gewebe, 

II 1094 



Firnisse 1090 
Fischbein, weiBes 738 
Fischblase 1507 
Fischers Salz 1041 
FischkOrner 1053 
Fischleim, japanischer 324 
--, vegetabilischer 324 
Fischol 1232 
FischOl, japanisches II 306 
Fisch-Silber 531 
Fischtran II 306 
Fischwitterung II 1111 
Five Fingers Root 1352 
Five Leaved Panax Root 

1352 
Fixateur II 733 
Fixativ II 1091 
Fixierbad, gew6hnJ.iches II 

1118 
--, saures II 1118 
Fixierbader II 1118 
Fixierungsreaktion II 734 
Fixin 371 
Flachs 1376, II 1002 
--, wilder II 87 
-- -kraut II 87 
-- -kuchen II 89 
-- -samen II 88 
Flacons de poche 104 
-- de sel anglais 104 
Flammen, rote, griine, blaue, 

weiBe II 1103 
Flammen, bengalische II 

1103 
Flammenschutzmittel II 

1103 
Flanell II 1002 
Flanelle, wollene und halb

wollene II 1002 
Flasche, Florentiner II 1183 
Flaschenbouillon, Uffelmann 

850 
Flaschenfiillmaschinen, 

selbsttatige II 1221 
Flaschenkapsellack II 1091 
Flaschenkapseln II 1223 
Flaschenlack II 1093 
Flaschen, VerschlieBen II 

1221 
Flaschenverschliisse 500 
Flatulinpillen II 574 
Flavedo Aurantii 1026 
-- Citri 1032 
Flavicid 458 
-- -resorbin 458 
Flavoring II 303 
Flea Wort Seed II 484 
Flechte, islandische II 84 
Flechtensalbe 1473 
Flechtentod, Hebras 623 
Fleckblumenkraut II 755 
Fleckfieber-diagnosticum II 

731 
-- -impfstoff, Kuczinskis II 

717 

Firnisse -- Flores Cassiae 

Fleckenkraut II 519 
Fleckenmittel II 1099 
Flecken, Paste zum Ent-

fernen II 1101 
Fleckenreinigungsmittel, 

Ottos II 1101 
Fleckenwasser fiir Seiden

stoffe II 1101 
-- Spindlers unentziindbares 

823 
Fleckenwasser II 1101 
Fleckschierlingkraut 1096 
Fleckseife II 1101 
Fleckstifte II 1101 
Fleisch 830 
-- -auszug 850 
-- -briihwiirfel 847 
-- -dauerwaren 833 
-- -extrakt 844 
-- --, Ersatzmittel 847 
-- -- -praparate 848 
--, gesetzliche Vorschriften 

833 
--, Haltbarmachung 833 
-- -kohle, reine 817 
-- -konservierungsmittel850 
-- -pepton II 397 
-- --, Kemmerichs, Kochs 

II 399 
-- --, Kemmerichs, Kochs, 

Boleros II 255 
-- -praparate 848 
-- -sait Juvo 849 
-- --, Liebig 849 
-- -solution, Leube-Rosen-

thaI II 399 
-- -wasser II 1272 
-- -wein 850 
Flemings Tincture of Aconite 

260 
Fletscher-Pulver II 1098 
Flenrs d'arnice 547 
-- de bluet 886 
-- de boullion-blanc II 905 
-- de cannellier 869 
-- de carthame 853 
-- de colchique 1082 
-- de coquelicot II 388 
-- de cousso II 32 
-- de genet 1344 
-- de grenadier 1386 
-- de guimauve 359 
-- de lamier II 69 
-- de lavande II 75 
-- de mauve II 126 
-- de millefeuille II 178 
-- de molene II 905 
-- de muguet 11 
-- de muscade II 188 
-- d'oranger 1024 
-- d'Oxzoin II 1074 
-- de peone II 379 
-- de pivoine II 379 
-- de primevere II 514 
-- de prunellier II 516 

1455 

Fleurs de rose alcee II 128 
-- -- -- pale II 581 
-- -- -- rouge II 581 
-- de souci 768 
-- de sureau II 627 
-- de tanaisie II 847 
-- de tilleul II 868 
-- de tous les mois 768 
-- de tussilage 1235 
-- d'ulmaire II 756 
-- de violette de mars II 966 
-- -- -- odorante II 966 
-- de pas d'ltne 1235 
-- pectorales 361, II 906 
Flieder II 627 
-- -beeren II 628 
-- -blatter II 628 
-- -bliiten II 627 
-- -duft II 1077 
-- -tee II 627 
-- -wasser II 628 
Fliegen-essenz II 1105 
-- -holz II 537 
-- -- -rinde II 538 
-- -leim II 1105 
--, Mittel gegen II 1104 
-- -papier, giftfreies II 1105 
-- -pfeffer II 470 
-- -pulver II 1105 
-- -salbe II 1105 
--, Schutzmittel gegen II 

1110 
-- -sirup II 1105 
--, spanische 783, II 1314 
-- -stein 550 
-- -stift II 1105 
FlieBpapier 917 
FlOhe, Mittel gegen II 1105 
Flohkraut II 166 
Flohsamen II 484 
Florantol 867 
Florentiner Flasche II 1183 
-- Sirup 1537 
Flores Acaciae II 596 
-- -- nostratis II 516 
-- Achilleae albae II 178 
-- Alceae II 128 
-- Alismae montanae 547 
-- Althaeae 359 
-- Amaranthi lutei 1372 
-- Anthemidis 912 
-- Antimonii II 769 
-- Arnicae, 547 II 1327 
-- A thanasiae II 847 
-- Aurantii 1024 
-- Balaustiorum 1386 
-- Bismalvae 359 
-- Brayerae (Hageniae) II 

32 
-- Calendulae 768 
-- -- alpinae 547 
-- Capparidis 792 
-- Carthami 853 
-- Caryophylli 858, II 1327 
-- Cassiae 869 



1456 Flores Acaciae deflorati - Fluidextract of Stillingia 

Flores Acaciae deflorati 869 
- Chamaemeli vulgaris 910 
- Chamomillae (vulgaris) 

910, II 1327 
- - romanae 912 
- Chrysanthemi dalmatini 

(caucasici, persici) II 531 
- -- insecticidi II 531 
- Cinae 1010, II 1328 
- Cinnamomi 869 
-- Colchici 1082 
- Convallariae llOl 
- cordiales II 583 
- Crataegi oxyacanthae 

lll1 
-- Croci 1120 
- - hortensis 853 
- Cyani 886 
-- - coerulei 886 
- - majoris 886 
- Farfarae 1235 
- Feminell 768 
- Genistae 1344 
- - scopariae 1344 
- Gnaphalii 1372 
- - albi 1372 
- - arenarli 1372 
- Graminis 330 
- Granati 1386 
- Grindeliae 1390 
- J aceae nigrae 886 
- Koso II 32, 1328 
- Lamii albi II 69 
- Lavandulae II 75 
- Leucanthemi romani 912 
- Liliorum convallium 1101 
- Macidis II 188 
- Malvae II 126, 1328 
- -- arboreae II 128 
- -- hortensis (majoris, ru-

brae) II 128 
- - silvestris (vulgaris, 

coeruleae) II 126 
- Millefolii II 178 
- N aphae 1024 
- Napi 692 
-- Papaveris erratici II 388 
- -- rhoeados II 388 
-- - rubri II 388 
- -- silvestris II 388 
- Paralyseos II 514 
- Pedis cati 1372 
-- Pilosellae albae 1372 
-- Plantaginis montanae 547 
- Primulae II 514 
- Pruni spinosae II 516 
- -- silvestris II 516 
-- Ptarmicae montanae 547 
- Pyrethri dalmatini (cau-

casici, persici, insecticidi) 
II 531 

- Rhoeados II 388 
- Rosae II 581 
- -- benedictae II 379 
-- -- domesticae II 581 

Flores Rosae incarnatae 
II 581 

-- -- pallidae II 581 
-- -- rubrae II 581 
-- Sambuci II 627, 1328 
- Spartii juncei 1344 
- - scoparii 1344 
- Spicae II 75 
- Spiraeae II 756 
-- Stoechadis arabicae 1372, 

II 78 
- -- citrinae 1372 
-- - germanicae 1372 
-- -- neapolitanae 1372 
-- -- purpureae 1372 
- Sulfuris II 809 
- -- loti II 810 
-- Tanaceti II 847 
-- Thapsi barbati II 905 
-- Tiliae II 868, 1328 
- Tussilaginis 1235 
- Ulmariae II 756 
-- Urticae mortuae II 69 
-- V er basci II 905 
-- Violae odoratae II 966 
-- Violarum II 966 
-- Zinci II 985 
Floria-Kupferpulvat II ll13 
-- -Schwefelpaste II 1113 
Florida-Wasser II 1077 
Florium II ll13 
Florizin II 580 
Florylin 1232 
Fluchtiges Salz 393 
Fliigge, Aesculo - Badeextrakt 

280 
--, Extractum sem_ Hippo

cast. pur. spiss. 280 
--, Kastanienextraktpflaster 

280 
--, Kastanienkraftmehl 280 
--, Myrrhencreme II 197 
Fliissigkeiten, kaltebestan-

dige 490 
--, Tropfengewichte II 1219 
FluidBeef, Johnstones II 255 
Fluide imperial II 1074 
Fluidextract of Aconite 250 
- - Actaea racemosa 1010 
- -- Adonis 278 
-- -- Angelica Root 442 
-- -- Apocynum 469 
-- -- Arnica Flowers 549 
-- -- Aspidosperma II 542 
-- -- Belladonna Root 634, 

643 
-- -- Bitter Orange Peel 

1028 
-- -- Black Cohosh 1010 
- -- Black Snakeroot 1010 
- -- Boldo 690 
- - Buchu 698 
- - Calendula 768 
- - Calmus 731 
- - Calumba 1091 

Flnidextract of Cannabis 781 
-- -- Cascara Sagrada II560 
-- -- Cellery II 401 
-- -- Cimicifuga 1010 
- - Coca 1043 
- - Colchicum 1083 
- -- Conium 1097 
-- -- Convallaria llOl 
-- -- Cubeb 1129 
-- -- Digitalis ll83 
-- -- Ergot II 683 
-- -- Eucalyptus 1213 
-- -- Euonymus 1219 
-- -- Eupatorium 1216 
-- -- Frangula 1319 
- -- Gelsemium 1343 
-- -- Gentian 1348 
-- -- Geranium 1351 
-- -- Ginger II 996 
- -- Glycyrrhiza 1364 
-- -- Green Coffee 1069 
-- -- Green Hellebore II 905 
-- -- Grindelia 1390 
-- -- Guarana 1403 
-- -- Hamamelis Leaves 

1423 
-- -- Henbane 1504 
- -- Hops II 101 
- -- Hydrastis 1488 
- -- Hyoscyamus 1504 
- -- Ipecacuanha 1521 
-- -- Jalap 1535 
- -- Juglans 1567 
-- -- Kava II47l 
-- -- Krameria II 553 
-- -- Lappa !I70 
-- - Lobelia II 99 
-- -- Lupulin II 101 
-- - Malt II 124 
-- -- Matico II 144 
-- -- Menyanthes II 171 
-- -- Mezereum II 176 
-- -- Nux vomica II 797 
-- -- Parsley Rout II 401 
-- -- Phytolacca II 439 
-- -- Pilocarpus 1530 
-- -- Pink Root II 755 
-- -- Podophyllum II 507 
-- -- Pomegranate 1385 
-- -- Quassia II 539 
-- - Quercus II 543 
-- -- Rhubarb II 570 
-- -- Roasted Coffee 1069 
-- -- Rose II 582 
-- -- Rubus II 590 
-- -- Sarsaparilla II 663 
-- -- Sanguinaria II 631 
-- -- Savin II 598 
-- - Scopola II 674 
-- -- Senega II 690 
-- -- Senna II 695 

Spigelia II 755 
-- -- Squill II 671 

Staphisagria ll7l 
- -- Stillingia II 779 



Fluidextract of Stramonium - Folia Thujae 1457 

Fluidextract of Stramonium 
1163 

- - Sumbul II 818 
- - Taraxacum II 849 
- - Triticum 330 
-- - Uva Ursi 523 
-- - Valeriana II 896 
- - Viburnum opulus 

II 909 
- - - prunifolium II 909 
- - Wild Cherry II 517 
- - Yerba Santa 1207 
- - Zea II 145 
Fluidextracts 1225 
Fluidextractum Aconiti 259 
- Angelicae Radicis 442 
- Arnicae Florum 549 
- Aspidospermatis II 542 
- Aurantii amari 1028 
- Belladonnae Radicis 634, 

643 
- Boldo 690 
- Buchu compositum 698 
- Calami 731 
- Calendulae 768 
- Cannabis 781 
- Capsici 796 
- Cascarae Sagradae aro-

maticum II 561 
- Cinchonae 932 
- Leptandrae II 908 
- Pilocarpi 1530 
- Stillingiae II 779 
- Tritici 330 
Fluidextrakt aus der Wur

zelrinde des aromatischen 
Sumachs II 576 

Fluidextrakte 1225, II 1325 
Fluid Magnesia II 107 
Fluinol II 462 
Fluoralbin 1233 
Fluor-ammonium 170 
- -calcium 743 
- -natrium 169 
- -silber 536 
- -verbindungen, organische 

172 
- -wasserstoffsa ure 168 
Fluorescein 201 
- -natrium 201 
- -papier 918, 920 
Fluorit 743 
Fluoroformwasser 172 
Fluorol 169 
Fluorpinol II 462 
Fluorrheumin 172 
Fluorure d'ammonium 170 
- de calcium 743 
- de sodium 169 
FluBraucherpulver 661 
FluBsaure 168 
FluBspat 743 
FluBtinktur, Sulzbergers 356 
Foecanin 1233 
Foeniculum capilIaceum 1303 

Hager, Handbuch 11_ 

Foeniculum dulce 1306 
- officinale 1303 
- vulgare 1303 
F6hre II 451 
F6hrensprossen II 451 
Foie de soufre II 25 
Folia Aconiti 258 
- Adianti 276 
- Agrifolii 1509 
- Aloysiae II 91 
- Althaeae 358, II 1328 
- Angraeci 1234 
- Anthos II 585 
- - silvestris II 81 
- antiasthmatica 1164 
- Aquifolii 1509 
- Arctostaphyli 521 
- Arnicae 548 
- Arnoglossi II 484 
- Aurantii 1024 
- Ayapana 1216 
- Belladonnae 636, II 1328 
- Betulae 668 
- Boldae (Boldi, Boldo, 

Boldu) 690 
- Bucco 697 
- Buchu 697 
- Caobinhae 851 
- Caraibae 851 
- Carobae 851 
- Castanae 870 
- Chekan (Cheken) 1214 
- Cichorii 1007 
- Citri vulgaris 1024 
- Citronellae II 156 
- Cocae 1042 
- Combreti 1092 
- Crataegi oxyacanthae 

1111 
- Damianae 1159, II 879 
- Daturae 1161, 1166 
- Digitalis 1173, II 1329 
- - titrata 1180, II 1329 
- Diosmae lata (rotunda) 

697 
- Djamboe 1187, II 518 
- Duboisiae 1188 
- Eriodictyonis 1206 
- Erythroxyli cocae 1042 
- Eucalypti 1210 
- Faham 1234 
- Farfarae 1233, II 1329 
- Foeniculi cretici 1306 
- - romani 1306 
- Fragariae 1316 
- Gaultheriae 1335 
- Gymnemae silvestris 1410 
- Hamamelidis 1422 
- Hyoscyami 1501, II 1329 
- Ilicis 1509 
- Jaborandi 1529 
- J acarandae 851 
- Juglandis 1566, II 1329 
- Jusquiami 1501 
- Lauri II 72 

Folia Laurocerasi II 70 
- Liatris odoratissimae II 83 
- Linguae cervinae II 673 
- - veris 276 
- Malvae II 127, 1329 
- Mate 1510 
- Matico II 143 
- Melissae II 156, 1329 
- - citratae (citronellae) 

II 156 
- Menthae crispae II 165 
- - piperitae II 158, 1329 
- Menyanthidis II 170 
- Millefolii II 177 
- Myrtilli II 198 
- Nerii II 241 
- Nicotianae II 244 
- Oleae II 258 
- Oleandri II 241 
- Olivae II 258 
- Orthosiphonis staminei II 

370 
- Papaveris II 837 
- Patchouli II 509 
- Petroselini II 401 
- Persicae II 516 
- Phyllitidis II 673 
- Phytolaccae II 438 
- Plantaginis II 484 
- - majoris II 484 
- - latifoliae II 484 
- Psidii pyriferi 1187, II 518 
- Pulmonariae maculosae 

II 519 
- Rhois toxicodenri II 575 
- Ribis nigri II 577 
- Roris marini II 585 
- Rosaginis II 241 
- Rosmarini II 585 
- - silvestris II 81 
- Rubi fruticosi II 589 
- Rutae II 592 
- Salviae II 625, 1329 
- - sclareae II 626 
- Sambuci II 628 
- Saniculae II 635 
- Santa 1206 
- Saturejae II 666 
- Scopoliae carniolicae II 

674 
- Senecionis IT 687 
- Sennae II 691, 1330 
- - deresinata II 695 
- -, Nachweis im Harn II 

1250 
- - sine Resina II 695 
- - Spiritu extracta II 695 
- sternutatorii 1101 
- Stramonii 1161, II 1330 
- - nitrata 1164, II 1330 
- Tabaci II 244 
- Taraxaci II 847 
- Theae II 853 
- - chinensis II 853 
- Thujae II 863 
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1458 Folia Toxicodendri - Fructus Cannabis 

Folia Toxicodendri II 575 
- Trifolii aquatici (amari, 

antiscorbutici, palustris) II 
170 

- - fibrini II 170 
- Turnerae II 879 
- Tussilaginis 1235 
- Uvae Ursi 521, II 1330 
- - -, NachweisimHarn 

II 1250 
- Verbasci II 906 
- Verbenae odoratae II 907 
- Visci II 968 
- Vitis II 969 
- - idaeae II 894 
- Xanthii spinosi II 971 
Foligan 1024 
Folliculi Sennae II 694 
Folliculin II 699 
Fomentatio refrigerans 397 
Fomentation aromatique II 

163 
Fomentum bryoniatum 

Trampel697 
Fomentum frigidum 

Schmucker 397 
Fomes fomentarius 1323 
Fomitin 1324 
Fontanell-erbsen 789 
- -pflaster II 503 
- -salbe 789 
Forgenin II 879 
Formaldehyd 1307 
- -acetamid 1313 
- -casein 1313 
- -gelatine 1313 
- -kiihlsalbe, Unna 1314 
- -lOsung 1307, II 1330 
- -mull II 1016 
- -mundwasser II 1071 
- -salbe 8% 1314 
- -seifenlosung 1313 
- solutus 1307, II 1330 
- -spezialitaten 1314 
.- -wasser 1314 
- -watte II 1016 
- -zahnpaste II 1068 
Formalin 1307, II 1330 
- -mull II 1016 
- -seife, fliissige 1315 
Formalinum eucalyptatum 

1213 
Formamid 151 
Formaminttabletten 1315 
- -, Ersatz 1314 
Forman II 168 
- -watte II 1021 
Formanilid 448 
Formatol 1315 
Formazol 1315 
Formic Acid 148 
- Ether 317 
Formica rufa 1316 
Formicae 1316 
Formicin 1313 

Formin 1307, 1428 
Formol 1307 
- -losung, Kaiserlingsche 

1315 
Form-Saprol 1118 
Formurol 1432 
Formylchlorid 990 
Formylsaure 148 
Formyltrijodid 1547 
Formylum tribromatum 692 
- trichloratum 990 
Formysol 1315 
Fortoin III 1 
Fortose 849 
Fothergill, Acidum hydro-

bromicum 154 
-, Pills 1089 
Fotus aromaticus II 163 
Fougere male 1295 
Fountain Water 469 
Fourcroy, Baume de 442 
Fourmis 1316 
Fowlersche Losung 558, II 

1339 
Foxglove Leaves 1173 
Frada 519 
Fraent.zel, Vinum Guajacoli 

1397 
Fragaria vesca 1316 
- vulgaris 1316 
Fragners Kontrarheuman 280 
Fragrant Sumach Bark II 

576 
Fraisier 1316 
Fraktionier-aufsil.tze II 1165 
- -kolben II 1164 
Framboises II 589 
Francis, Triplex Pills II 669 
Frangipani-Sachet II 1076 
Frangol 1321 
Frangula alnus 1317 
Frangulaelixier 1319 
Frank, Pilulae antharthriti-

cae 1401 
Frankfurter Pillen 355 
Franzbranntwein 303 
- -essenz 303 
- mit Salz 303 
Franzosenholz 1397 
- -rinde 1399 
Franzosenwurzel II 530 
Frauendost II 369 
Fraueneis 766 
Frauenflachs II 87 
Frauenhaar 276 
- -fluidextrakt 276 
- -sirup 276 
Frauenmilch II 54 
Fraxinus ornus II 138 
Frebar, Nerventropfen 775 
Freisamkraut II 967 
French Mercury II 171 
French Mixture 1543 
Frerichs, Mixtura antiicteri-

ca 182 

Frerichs, Pilulae tannicae242 
-, Unguentum contra de-

cubitum 775 
FreJ3lust, Wurm u. Co II 1048 
FreJ3wurz 586 
Friarscher Balsam 659 
Fricol II 1048 
Friedmanns Tuberkulose

Heil- und Schutzmittel 
II 724 

Friedrichshall, Mineralwasser 
503 

-, kiinstIiches Salz 510 
Frischhaltungsmittel II 1205 
Frisiercreme II 1059 
-, fettfrei II 1061 
Frisonis Gichtheiler 1010 
Fritz, Balsamum vitae 622 
Froetersche Salbe II 495 
Fromme, Ergotin II 686 
Fromosasprudel 508 
Frondes Sabinae II 597 
- Thujae II 863 
Frost, Mittel II 1058 
Frostbalsam II 1058 
-, Dr. Mutzenbechers 

II 1058 
Frostbeulentinktur II 1058 
Frostheilsalbe 1277, II 1058 
Frostinbalsam 240 
Frostinsalbe 241 
Frostmittel, Motts II 1058 
Frostpflaster, Rusts II 328 
Frostpulver 774 
Frostsalbe 381, II 1058 
-, Wiener II 1058 
Frostwasser, Rustsches 182 
Fruchtather 322 
Fruchtessenzen 322, 516 
FruchtsaftIikore 302 
Fruchtsirupe, kiinstliche 517 
Fruchtzucker II 607 
-, Nachweis im Ham 

II 1243 
Fructin, Dr. Oetkers II 152 
Fructose II 607 
Fructus Alkekengi 345 
- Amomi II 447 
- Anacardii occidentalis 437 
- - orientalis 437 
- Anethi 439 
- Anisi 461, II 1330 
- - indici 1511 
- - siberiensis 1511 
- - sinensis 1511 
- - stellati 1511 
- - vulgaris 461 
- Apii hortensis II 400 
- Aurantii immaturi 1025, 

II 1331 
- Avenae excorticatus 602 
- Bael 635 
- Belae indicae 635 
- Calcitrapae 886 
- Cannabis 780 



Fructus Capsici - Futterkalk, Haeussers 1459 

Fructus Capsici 794, 795, 
II 1331 

- Cardamomi 823, II 1331 
- - malabariensis 823 
- - minoris 823 
- Cardui Mariae 1039 
- Caricae 827 
- Carvi 854, II 1331 
- Caryophylli 859 
- Cassiae fistulae 868 
- Cerasi nigri 900 
- Ceratoniae 901 
- Cicutae 1096 
- Citri 1032 
- Coccognidii II 177 
- Cocculi 1053 
- Colocynthidis 1086, 

II 1331 
- - praeparati 1088 
- Conii 1096 
- Coriandrl 1106 
- Cubebae 1126 
- Cucumeris asini 1191 
- Cumini 1132 
- Cynosbati II 585 
- Dauci 1167 
- Ebuli II 629 
- Ecballii 1191 
- Elaterii 1191 
- Embeliae ribis 1194 
- Ficus 827 
- Foeniculi 1303, II 1331 
- - aquatici (caballini) 

II 404 
- - cretici 1306 
- - romani 1306 
- Granati 1386 
- Halicababi 345 
- Hordei decorticatus 1438 
- Ikshygandhae II 876 
- Illicii 1511 
- Jujubae II 996 
- Juniperi 1568, II 1331 
- Lauri II 73, 1331 
- Mezerei II 177 
- Momordicae 1191 
- Mori nigrae II 182 
- Myrobalani II 194 
- Myrtilli II 198 
- -, Nachweis im Harn 

II 1250 
- Oryzae II 371 
- - decorticatus II 371 
- Oxycoccos II 893 
- Lupuli II 99 
- PapaverisimmaturiIl386 
- pectorales (bechici) 828 
- Petroselini II 400 
- Phaseoli sine Semine 

II 403 
- Phellandrli II 404 
- Phytolaccae decandrae 

II 438 
- Pimentae II 447 
- Piperis albi II 466 

Fructus Piperis longi II 471 
- - nigri II 465, 1331 
- Pruni II 516 
- RhamnicatharticaeII557 
- Ribis II 577 
- - nigri II 577 
- Rubi idaei II 589 
- Sabatigliae II 593 
- Sambuci II 628 
- Sennae II 694 
- Solani racemosi II 438 
- - vesicarii 345 
- Sorbi II 752 
- Spinae cervinae II 557 . 
- Syzygii Jambolani II 828 
- Tamarindi II 843 
- Terminaliae II 194 
- Tribuli lanuginosi II 876 
- Vanillae II 899 
- Vitis idaeae II 893 
Friihlingsadoniskraut 277 
Friihlingskrautersafte II 849 
Friihlingsteufelsauge 277 
Fruit Basis II 391 
Fruit d'aneth 439 
- deconcombresauvage1191 
- de coriandre 1106 
- de cumin 1132 
- de dattier II 426 
- de fenouil 1303 
- - - aquatique II 404 
- - - doux 1306 
- de grenadier 1386 
- de persil II 400 
- de phytolaque II 438 
- de vanille II 899 
- decortique de riz II 371 
Fruits de cocbene II 752 
- de grande cigne 1096 
- de jujubier II 996 
- de mUrier noire II 182 
- de nerprun purgatif II 557 
- de sene II 694 
- de sorbier II 752 
- pectoraux 828 
Frutil 519 
Fuchsfett 275 
FuchsMdlein II 618 
Fuchsin 455, II 1083 
- -losung, entfarbte 455 
- -papier 919 
- -schwefligsaurelosung 455 
Fuchslungenkraut II 519 
Fuchswitterung II 1111 
Fuchswurz 257 
Fucol 1322 
Fucophyt 1322 
Fucus amylaceus 326 
- carragaheen 852 
- ceylanicus 326 
- crispus 852 
- irlandicus 852 
- islandicus II 84 
- quercus marina 1321 
- vesiculosus 1321 

Fucus vesiculosus tostus 1322 
Fucusin-Entfettungstablet-

ten 1322 
- -Tabletten 1322 
Fiichse, Mittel gegen II 1105 
Fiinffingerkraut 328 
Fiirbringers Reagens auf Ei-

weiB II 1236 
Fuligo 815 
- Ligni depurata 816 
- splendens 815 
- - depurata 816 
Fuller, Tinctura antiphthi-

sica 1247 
Fulmargin 533 
Fulmicoton 879 
Fumaria officinalis 1322 
Fumarsaure 1323 
Fumiform-Tabletten 595 
Fumigateur pectoral d'Espic 

1166 
Fumigatio Acidi sulfurosi 233 
- nitrica Smithiana 182 
- sulfurosa 233 
Fumigation a l'acide sulfu-

reux 233 
Fuming Nitric Acid 181 
- Sulphuric Acid 228 
Fumitory Herb 1322 
Funck, Ergotin II 686 
-, Taeniol 1194 
-, Uva-Santol 524 
-, Creosotaller II 37 
Fungalit II 1113 
Fungus cervinus 1324 
- Chirurgorum 1323 
- igniarius praeparatus 1323 
- Laricis 327 
- quercinus 1323 
- Secalis II 678 
Furanaldehyd 1324 
Furfuraldehyd 1324 
Furfurol 1324 
Furfuron II 164 
Furol 1324 
Furolseife 1233 
Furulin 1233 
Furunkolosin 1233 
Furunkosan 1233 
Furunkulin 1233 
Fusanus-Arten II 636 
Fusariol II 1113 
Fuselol-amylen 425 
-, Bestimmung 301 
-, reines 421 
-, rohes 421 
FuBblattwurzel II 507 
FuBbodenlack II 1091 
FuBbodenole II 277 
FuBschweiB-mittel II 1057 
- -pulver 211 
- -salbe 1314 
Futterkalk, Brockmanns 

II 1048 
-, Haeussers 111048 
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1460 

G 
Gadiol II 306 
Gadol II 305 
Gadose II 306 
Gansefett 275 
GansefuB 924 
-, stinkender 924 
- -kraut 584, 923 
- - -wurzel 585 
- -kresse 793 
Garprobe auf Traubenzucker 

II 1240 
Gartnersche Fettmilch II 60 

256 
Garungsamylalkohol 421 
Garungsessig 99 
Garungssaccharimeter II 1243 
Gagel II 187 
Gaiacol 1391 
Gajachinol 959, 960 
Galactogen 867 
Galam 1405 
Galambutter II 677 
Galanga 1324 
- de la Chine 1325 
- major 1326 
- minor 1325 
Galangal Root 1325 
Galazyma II 58 
Galbanum 1326, II 1331 
- depuratum 1328 
- -emulsion 1328 
-, gereinigtes 1328 
- -01 1328 
- -pflaster, safran-

haltiges 1328 
- -, zusammengesetztes 

nach Phoebus 1328 
- Plaster 1328 
- purifie 1328 
- -tinktur 1328 
Galbensaft 1326 
Galbuli Juniperi 1568 
Galega officinalis 1329 
Galegol 1329 
Galei 1329 
Galeopsis ochroleuca 1329 
Galgant 1325, II 1356 
-, groBer 1326 
- -01 1326 
- -tinktur 1326 
- -wurzel 1325 
Galipotlack II 1093 
Galitzenstein, blauer ll49 
-, weiBer II 990 
Galium aparine 1330 
- matrisilva 593 
- verum 1330 
Gallacetophenon II 536 
Galland OpiumOintment1332 
Gall Nuts 1331 
Gall Ointment 1332 
Gallae 1331 
- Aleppo nigrae 1331 
- asiaticae 1331 

Gadiol - Gaultheriablatter 

Gallae halepenses 1331 
- levanticae 1331 
- quercinae 1331 
- turcicae 1331 
Gallapfel 1331 
- -tinktur 1332, II 1368 
- -tinten II 1085 
- - -korper II 1085 
Gallal 370 
Gallanilid 449 
Gallanol 449 
Gallate de bismuth 679 
Galle 1236 
Galle de chene d' Alep 1331 
Gallen 1331 
-, bOhmische 1333 
-, chinesische 1333 
-, deutsche 1333 
-, Handelssorten 1331 
-, istrische 1333 
-, japanische 1333 
-, osterreichische 1333 
-, persische 1333 
Gallenfarbstoffe, Nachweis in 

Faeces II 1258 
-, Nachweis imHarn II 1246 
Gallenfleckenwasser II llOI 
Gallenkraut, weiBes 1389 
Gallen-Magentropfen, Konig-

seer 1537 
Gallenstein-kur ,Ringlers II 97 
- -likOr, Virchows 1537 
- -mittel, Frankes II 1030 
- -, Radical II 699 
- -tabletten 1462 
Gallerten 1342 
Gallic Acid 151 
Gallicin 152 
Gallipot II 462 
Gallisan-Tabletten 1238 
Gallniisse 1331 
Gallobromol 152 
Galloformin 1432 
Gallogen 240 
Gallois, Mixtura contra al-

buminuriam 152 
Galloserin II 727 
Gallotannas chinicus 957 
Gallseife II 652, llOI 
Galltropfen 1349 
Gallusdokumententinte 

II 1085 
Gallusgerbsaure 233 
Galluskanzleitinte II 1085 
Galluskopiertinte II 1086 
Gallussaure 151, II 1301 
- -anilid 449 
- -methylester 152 
Gallustinten II 1085 
Galipea officinalis 442 
Galmei II 980 
- -erz II 980 
-, grauer II 979 
- -pflaster II 980 
- -salbe 895, II 980 

Galmeistein II 980 
Galvanische Batterien (Ele-

mente, Saulen) II ll25 
Gambir 1333 
- -Catechu 1333 
Gamboge 1417 
Gamsblumen 547 
Gamskraut 548 
Ganjah 780 
Garbe 854 
Garcinia mangostana 1334 
- purpurea 1334 
Gardan II 1381 
Garden Chervil 902 
Garden 8.age Leaves II 625 
Gardjanbalsam 617 
Gardschanbalsam 617 
Gargarisma adstringens 380 
- Boracis, Mackenzie II 208 
- contra anginam II 626 
- emolliens II 153 
- Kalii chlorici II 11 
- tannatum 241 
Gargarisme adstringent 380 
- au borate de sodium 

II 208 
- au chlorate de potassium 

II 11 
- emollient II 153 
Garjanbalsam 617 
Garjantel 617 
Garlic 345 
Garten-angelicawurzel 440 
- -appichsamen II 400 
- -dillsamen 439 
-, -hysop II 666 
- -kerbel 902 
- -majoran II 121 
- -quendel II 666 
- -raute II 592 
- -salbei II 625 
- -thymian II 864 
- -wolfsmilchkraut 1218 
Garus, Elixirium 1124 
Gasather II 271 
Gaskocher II ll54 
Gas-Oedem-Serum II 706 
- - -Tetanusserum II 706 
GasMen II 1154 
Gasol II 281 
Gasolen II 271 
Gasolin II 271 
Gasteiner Tee II 698 
Gastis Blutreinigungstee II 

698 
Gastricin II 120,2ll 
Gastrin II 368, 562 
- -Magentabletten II 562 
Gastrosan 688 
Gastrosot II 397 
Gateau de lin II 89 
Gaudafil II 1021 
Gaudanin 878 
Gaultheria-Anytol II 284 
- -blatter 1335 



Gaultheria procumbens - Gerbsaureformaldehydverbindungen 1461 

Gaultheria procumbens 1335 
Gaze a l'acide borique II 1015 
- - - phenique II 1017 
- - - salicylique II 1018 
- a l'iodoform II 1017 
-, appretierte II 1001 
- au chlorure mercurique 

II 1018 
- au salicylate de phenyle 

II 1018 
- borique II 1015 
- depuree II 1001 
- hydrophile II 1001 
Gebirgstee, Harzer 768, 1236, 

II 699 
Geblaselampe II 1156 
Gebrauchsgegenstande, 

Sterilisation II 1204 
Gedaref-Gummi 1405 
Geddah-Gummi 1405 
GefaBe aus Metall und Por

zellan, Sterilisation II 1204 
Geffium 555 
Gefliigelcholera-Serum 

II 1361 
Gehamint-Tabletten 1314 
Geheimtinte II 1087 
Gehirn II 361 
Gehirnanhang II 362 
Geharal 774, 77 5 
-, Vogts II 154 
Geigen-harz II 462 
..- -kolophonium II 464 
Geilnau 504 
Geisklee 1329 
Geisrautenkraut 1329 
GeiBler u. Oliver, Reagens-

papier 920 II 1236, 1237 
Gelanthum 1340 
Gelatina 1336 
- alba 1336, II 1331 
- animalis alba 1336 
- Arnicae 549 
- Balsami Copaivae Martin 

616 
- Oarrageen 853 
- Cerussae II 496 
- Chrysarobini Unna 467 
- Ergotini lamellata II 685 
- glycerinata 1338 
- - cum Zinco et Ammo-

nio sulfoichthyolico II 287 
- - mollis 1338 
- Hydrargyri bichlorati 

Unna 1454 
~ Ichthyoli II 287 
- - Unna II 287 
- in lamellis 1339 
- japonica 324 
- Jodoformii 1549 
- jodata 1339 
- Kreosoti II 36 
- Lactis II 60 
- Lichenis cum Quina II 85 
- - islandici II 85 

Gelatina Lichenis islandici 
saccharata sicca II 85 

- liquida 1340 
- Lithargyri Unna II 504 
- Naphtholi Unna II 203 
- Plumbi acetici II 494 
- - carbonici II 496 
- - jodati II 498 
- pro injectione 1338 
- roborans 1340 
- Salep II 619 
- salicylata Schwimmer 211 
- soluta sterilisata 1338 
- sterilisata Riedel 1338 
- Sulfuris II 813 
- Zinci II 986 
- - cum Pice liq uida II 986 
- - ichthyolata II 986 
- - oxydati dura I.E 986 
- - salicylata Unna II 986 
- Zinco-Ichthyoli Unna 

II 287 
Gelatinae 1342 
- Atropini 647 
- Chloreti morphici II 339 
- Opii II 328 
- Unna 1340 
Gelatine-bad 608 
-, chinesische 324 
-, japanische 324 
- -kapseln 797 
- -, elastische 801 
- -, harte 800 
- -lamellen 1339 
- -leim, belgischer 1338 
- -, franzasischer 1338 
- -papier, wasserdichtes 921 
- -perlen 797, 801 
- -schwamme II 757 
- -suppositorienkapseln 

II 823 
-, weiBe 1336 
Gelatol 1340 
Gelatose-Silber 544, II 1304 
Gelb, Kasseler (lHineral-, Tur-

niers, Veroneser, Pariser, 
Patent-) II 497 

Gelb W II 1081 
Gelbbeeren II 557 
Gelbfilter II 1116 
GelbguB 1139 
Gelbharz II 971 
Gelbholzrinde 1317 
Gelbin 1006 
Gelbkraut 922 
GelbOl II 281 
Gelbsuchtwurzel 1152 
Gelbwurzel 1152 
-, kanadische 1485, 1486 
- -starke 432 
Gelee de lichen d'Islande II 85 
Gelees 1324 
Gelenksalbe, griine II 74 
Gelonida II 842 
- somnifera 809 

Gelose 326 
Gelsemin 1343 
Gelseminin 1344 
-, kristallisiertes 1344 
- -hydrochlorid 1344 
Gelsemininum 1344 
- crystallisatum 1344 
- hydrochloricum 1344 
- - amorphum 1344 
Gelseminum 1343 
- purissimum crystallisa-

tum 1343 
Gelsemium Root 1342 
- sempervirens 1342 
- -wurzel 1324, 1342 
- - -fluidextrakt 1343 
- - -tinktur 1343 
Gemmae Capparidis 792 
- Pini II 451 
- Populi II 513 
Genet a balais 1345 
- de teinturiers 1345 
Genever 300 
Genfer Balsam 775 
Genickstarre-Serum II~ 1361 
Genip, schwarzer 586 
-, weiBer 586 
Genippkraut II 178 
Genista scoparia 1344 
- tinctoria 1345 
Genistrole 1345 
Gentian Root 1346 
Gentiana chirayta 983 
- cruciata 1350 
- lutea 1345 
- pannonica 1345 
- punctata 1345 
- purpurea 1345 
Gentianablau 457, II 1083 
Gentianaviolett B 456 
Gentianin 1350 
Geoform 1394 
Geolin 739, II 1102 
Georginenpapier 919 
Geosot 1393 
Gerate aus Metall und Por-

zellan, Sterilisation II 1204 
Geraniol 1036 
Geranium cicutarium 1207 
- maculatum 1350 
- robertianum 1351 
- sanguineum 1351 
Geraniumgras 1156 
Geraniumal 1351 
-, indisches 1157 
-, tiirkisches 1157 
Gerard, Ether cicute 1098 
Geraudelpastillen II 482 
Gerbermyrthe II 187 
Gerbersche Schleuder II 1182 
Gerbsaure 233, II 1303 
- -bleisalbe II 506 
- -eiweiBverbindungen 237 
- -formaldehydverbindun-

gen 237 



1462 Gerbsaurestabchen - Glastiege1 mit Filterboden 

Gerbsaurest&bchen 604 
Gerhardt,Nachweis vonAcet

essigsaure im Harn II 1244 
Gerlachs Praservativ -Creme 

211 
German Chamomile 910 
German Tinder 1323 
Germaniaplast 1203 
Germanin II 1381 
Germano-Insulin II 360 
Germerwurzel II 903 
Germisan II 1113 
Germol1118 
Gerrard, Extractum Capsici 

fluidum 796 
Gerste 1438 
-, gescMlte 1438 
Gersten-graupen 1438 
- -malz II 122 
- -mehl, prapariertes 1438 
- -schokolade 716 
- -stiirke 428 
- -zucker II 602, 603 
Geschirrlack, schwarzer II 

1092 , 
Gesetz iiber blei- und zink-

haltige Gegenstande II 491 
- - Farben II 1078 
- - SiiBstoffe 126 
- - Wein 915 
Gesichtscreme II 1055 
Gesichtspuder 434, II 1054 
Gesichtssalbe, Spitzers 1476 
Gesichtswaschwasser, saures 

II 1053 
Gest 1231 
Gesundheitshersteller 357 
Gesundheitskrauterhonig II 

752 
Gesundheitsratafia Krafft 

1030 
Gesundheitsschoko1ade 716 
Getranke, alkoholfreie 512 
-, alkoholhaltige 297 
- aus gegorener Milch II 57 
-, weinahnliche II 914, 964 
-, weinhaltige II 914 
Getreide, strychninhaltiges 

111109 
Getreidekiimmel 305 
Getreidenahrmilch II 61 
Getreidestarke 428 
Geum rivale 857 
- urbanum 857 
Gewiirz, englisches (groBes) 

1215 
Gewiirzessig 103 
Gewiirzkorner II 447 
Gewiirznelken 858, II 1327 
Gewiirz, neunerlei 1023 
Gewiirz61 fiir Backzwecke 

1036 
Gewiirzsafran 1120 
Gewiirzschokolade 716 
Gewiirz, spanisches 1215 

Gewiirzsumach II 576 
- -rinde II 576 
Gewiirztinktur 1022 
Gewiirzwein II 164 
Gezireh-Gummi 1405 
Gheddawachs 899 
Gibert, Sirop de 1456 
Gichtbalsam, indischer II 155 
-, Radigs 669 
Gichtbeeren II 577 
Gichtbeerblatter II 577 
Gichtfluid, V omacka 796 
Gichtheil 211 
Gichtheiler, Frisonis 1010 
Gichtkraut 1389 
- -samen 1502 
Gichtlikor 1084 
Gichtliniment, Home 775 
Gichtmittel, Bejeans II 20 
- von Pistoia 1092 
Gichtosint-Tabletten 512 
Gichtpapier, braunes 916 
-, englisches 916 
-, gelbes 916 
-, reizendes 916 
Gichtpflaster 1218 
-, Benningsen 774 
Gichtrosen-bliiten II 379 
- -samen II 379 
Gichtriibe 696 
Gicht- und Rheumatismus

likOr, Latons 1084 
Gicht- und Rheumatismus-

mittel, Landsberger 508 
Gichtwasser, Ewich 508 
-, Falkenberger 508 
-, Scherings 509 
-, Voswinkel 508 
-, Wiesbadener 509 
Gichtwatte II 1019 
Gichtwein 1089 
GieJ3hiibel, Sauerbrunnen 504 
Giftbaumblatter 11575 
Giftbohnen 85 
Giftlattich-extrakt II 66 
- -kraut II 65 
- -saft II 65 
Giftpetersilie 1096 
Giftsalat II 65 
Giftsumachblatter II 575 
Giftweizen II 1109 
Giftwicke 1108 
Giftwurzel 257, II 910 
Gigartina mamillosa 851 
Gilbkraut 1345 
Gill Herb 1353 
Ginger II 994 
- Ale 519 
- Beer 906 
- Pop 906 
- -grasol 1157 
- -grass Oil 1157 
Ginseng 1351 
- Root 1352 
- -wurzel 1352 

Ginseng-wurzel, amerika-
nische 1352 

- -, chinesische 1352 
Ginster, spanischer 1344 
- -bliiten 1344 
- -extrakt 1345 
Gips -bind en II 1019 
-, gebrannter 765 
-, geteerter 766 
-, hydraulischer 765 
- -schienen II 1020 
- -wasser 766 
- -watte II 1020 
Gipsum bituminatum 766 
Girofle 858 
Gitalin, amorphes 1182 
Gitapurin II 1379 
Givasan-Zahnpaste II 1074 
Glacial Acetic Acid 97 
Glacialin 850 
Glacies Mariae 766 
Gladiolus communis 346 
- palustris 346 
Glaser, Priifung II 1293 
Gland doux II 544 
Glandes Quercus excorticatae 

11543 
- - tostae II 543 
Glandole II 358 
Glands de chene II 543 
Glanduitrin II 362 
- -Tonogen II 363 
Glandula pituitaria II 362 
- thyreoida II 366 
Glandulae bronchiales II 364 
- - siccatae II 364 
- Lupuli II 100 
- Parotis siccatae 11366 
- Prostatae siccatae II 368 
- Rottlerae II 27 
- suprarenales II 365 
- - siccatae II 365 
- - -Tabletten II 365 
- Thymi siccatae II 367 
- Thyreoideae siccatae II 

366, 1332 
- - - -Tabletten II 366 
Glandular II 364 
Glandulen II 364 
Glandulo-Hypophysol II 362 
Glanduovin II 361 
Glanzplattol II 876 
GlanzruB 815 
-, gereinigter 816 
Glanzstarke 434, II 209 
Glanzstoff 885 
Glasiitztinte 170, II 1088 
-, haltbare II 1088 
Glasgegenstande, Sterilisa-

tion 111204 
Glaskopf, roter 1273 
Glaskraut II 390 
Glassers Elixir 1095 
Glastiegel mit Filterboden 

111178 



Glasvergoldung - Glycerophosphate de calcium 1463 

Glasvergoldung 599 
Glattbingelkraut II 171 
Glaubersalz II 236 
-, calciniertes II 238 
- -wasser 493 
Glaucium corniculatum 1353 
- luteum 1353 
Glaucobinde II 1021 
Glausch, Haematicum 1294 
Glechoma hederacea 1353 
Gleitpuder, hautfarbene II 

1054 
Glidin 332 
Gliedkraut 1330 
Globularetinum 1354 
Globularia alypum 1354 
Globularinum 1354 
Globuli II 818 
- ad fonticulos 789 
- anterysipelacei 738 
- camphorati 774 
- Iridis 1526 
- martiales 1293 
- sulfurati ad balneum 608 
- vaginales II 818 
- - Argenti colloidalis 534 
Glockenwurzel 1424 
Gliicknersches Heil- und Zug-

pflaster II 505 
Glonoin 1359 
Gloria Tonic 1294, II 20 
Glucose II 605, 607 
Glucosum II 607 
Gliihlichtkiirper II 862 
Gliihiifen nach Frerichs-Nor-

mann II 1156 
Gliihriickstand, Bestimmung 

57 
Ghihwachs fiirVergoldung 598 
Gluside 124 
Glutannin 238 
Glutannol 239 
Glutektone 1340 
Gluten 332 
Glutinceratcreme 895 
Glutinpeptonsublimat, salz-

saures 1483 
Glutinum ceratum 895 
Glutoform 1313 
Glutoidkapseln 1315 
Glutol 1313 
Gluton 1340 
Glutubes 804 
Glycalcium effervescens Rit-

sert 742 
Glycasine 223 
Glyceratum Amyli 1357 
- Belladonnae 642 
- Conii 1098 
- Opii II 328 
- piceum II 481 
- Picis liquidae II 481 
- Subazotatis Bismuti 682 
- Sulfuris II 813 
- Zinci oxydati II 986 

Glycere d'amidon 1357 
- de chlorure mercurique 

1454 
- d'extrait de belladone 642 
- - de cigue 1098 
- - d'opium II 328 
- d'iode 1543 
- d'iodure de potassium II 

19 
- d'oxyde de zinc 1358, 

II 986 
- de tanin 241, 1358 
Glyceride, Nachweis II 295 
Glycerin 1354, II 1332 
- and Honey-Jelly 1340 
- -bad 608 
- -borsaure 128 
- -Cold-Cream 420 
- -creme 1358 
- -dilactat 1360 
- -Ersatzmittel 1358 
- -gallerte II 1055 
- -gelatine 1338, 1357 
- -gelatinemasse fiir Suppo-

sitoren II 824 
- -gelatinemischungen, 

Unna 1340 
- -Honig-Gelee 1358 
- - -Gelatine 1340 
- -Jelly II 1055 
- -leim 1338 
- -limonade 1358 
- -milch 1357, II 1052 
- -monolactat 1360 
- -monophenylather II 418 
- -monosalicylat 207 
- of Alum 380 
- - Boric Acid 128 
- - Gallic Acid 252 
- - LeadSubacetateII494 
- - Starch 1357 
- - Phosphoric Acid 193 
- -phosphorsaure 193 
-, reines doppeltdestillier-

tes 1355 
- -salbe 1357, II 1370 
- -seife, fliissige II 652, 1358 
-, Sterilisation II 1201 
- -suppositorien II 824 
- -transparentseifen II 648 
- -trilactat 1360 
- -trinitrat 1359 
Glycerinum 1354, II 1333 
- Acidi borici 128 
- - carbolici II 416 
- - tannici 241 
- Aluminis 380 
- amylatum 1357 
- Amyli 1357 
- Arnicae 549 
- Boracis II 208 
- camphoratum 774 
- cum Calcaria saccharata 

Latour 755 I 
- cum Chloreto ferrico 1286 

Glycerinum cum Jodeto ka
lico 1543 

- - - - jodatum 1543 
- cum Subacetato plumbico 

II 494 
- cum Suliato atropinico 

648 
- - - ferroso 1289 
- Hydrargyri bichlorati 

1454 
- ichthyolatum II 287 
- jodatum 1358, 1543 
- jodoformiatum 1549 
- lacto-carbolicum 1358 
- opiatum II 328 
- pancreatinatum 1358 
- pepsinatum 1358 
- Pepsini II 396 
- Plumbi Subacetatis II 494 
- saponatum Hebra 1358 
- thigenolatum II 287 
- trinitricum 1359 
Glycerite of Boroglycerin 128 
- - Golden Seal 1490 
- - Guaiac 1401 
- - Hydrastis 1490 
- - the Phosphates of 

Iron, Quinine and Strych
nine 1280 

- - Starch 1357 
- - Tragacanth II 876 
Glyceritum Acidi gallici 152 
- - tannici 241, 1358 
- Amyli 1357 
- Belladonnae 642 
- Boroglycerini 128 
- cum Extracto Conii 1098 
- - - Opii II 328 
- Fellis Bovis 1237 
- Ferri, Quininae et Strych-

ninae Phosphatum 1280 
- Guajaci 1401 
- Hydrastis 1490 
- Kalii jodati II 19 
- Pepsini II 396 
- Phenolis II 416 
- piceum II 481 
- Picis liquidae II 481 
- Tragacanthae II 876 
- Zinci oxydati 1358 
Glycero-Gelatina Zinci oxy

dati II 986 
Glycerolatum Acidi tannici 

241 
- Amyli 1357 
- Atropini sulfurici 648 
- Bismuti subnitrici 682 
- desinfectivum Gritt 233 
- piceum II 481 
- Picis liquidae II 481 
Glycerophosphat-Olemulsion 

196 
Glycerophosphate basique de 

quinine 946 
- de calcium 195 



1464 Glycerophosphate de sodium dissous - Graine de Moluques 

Glycerophosphate de sodium 
dissous 194 

Glycin lll, I1ll17 
- -Entwickler IIlll7 
- fiir Standentwicklung II 

Ill7 
Glycine hispida II 751 
Glycirenan II 828 
Glycobacter-Tabletten Dr. 

Klebs II 59 
Glycocoll- Quecksilber 1450 
- - -losung 1450 
Glycoformal 1315 
Glycogenal 437 
Glycolum 1361 
- monosalicylicum 207 
Glyconin-Emulsio Olei Je-

coris II 304 
Glycopon II 354 
Glycosal 207 
Glycose II 605 
- -Bestimmung II 614 
- - im Blut II 1265 
- - im Harn II 1238 
Glycozon 1359 
Glycyrrhiza glabra 1361 
- uralensis 1362 
Glycyrrhizine ammoniacale 

1365 
Glycyrrhizinumammoniatum 

1365 
Glykobrom 141 
Glykokoll III 
- -p-phenetidid II 409 
Glykosolvol II 829 
Glyral II ll13 
Glysanin II 1381 
Glyzina 1365 
Gnadenkraut 1389 
Gnaphalium arenarium 1371 
- dioecum 1372 
- polycephalum 1372 
- purpureum 1372 
- stoechas 1372 
Goapulver 466 
Godanwachs 899 
Godberrys Mixture 955 
Godfreys Cordial II 666 
Gotzes Blutreinigungstee 

Nr. 150 II 699 
Golaz, Digital ll86 
-, Secalan II 686 
Gold 595 
Goldahnliche Legierungen 598 
Goldamalgan, Telschows 598 
Goldbalsam, roter, Konigseer 

1326 
Goldblumen 768 
Goldbromid 601 
Goldbronze 598 
-, echte 598 
-, unechte 598 
Goldchlorid 599 
- -Chlorwasserstoff 599 
Goldcure, Keeleys 305 

Golden Rod Wort II 967 
Golden Seal Root 1486 
Goldenwundkraut II 967 
Goldflecken II 1099 
-, Entfernung 598 
Goldfirnis II 1091 
Goldglatte II 498 
Gold, gefalltes 597 
Gold, gepulvertes 597 
Goldhammer-Pillen 684, II 

574 
Goldhydroxyd 601 
Gold, kolloides 594 
Golding-Bird, Potio alumi-

nosa 380 
Goldkraut 922 
Goldkur gegen Trunksucht 

305 
Goldlack II 1091 
Goldlegierungen 597 
Goldlote 598 
Goldmelisse II 181 
Goldoxyd 601 
Gold-Palladiumchloriirpapier 

919 
Goldpulver 598 
Goldpurpur, Cassiusscher 598 
Goldrutenkraut II 967 
Goldsalz 599, 600 
-, Figuiers 600 
-, Gozzies 599 
- -ather 598 
Goldsalz zur Tonung von 

Photographien IIlll9 
Goldsaure 601 
Goldschwamm fiir Zahn-

plomben 597 
Goldschwefel II 775, 1364 
Goldseife 598 
Goldsiegelwurzel 1486 
Goldsilberlosung Heyden II 

1375 
Goldspiritus II 1113 
Goldtonbad fiir schwarze 

Tone II Ill9 
Goldtribromid 601 
Goldtrichlorid 599 
Goldtropfen 108 
Gombokaffee 85 
Gomenol II 155 
Gomme adragante II 874 
- ammoniaque 382 
- - purifiee 383 
- arabique vraie 1404 
- de Senegal 1404 
- du bas du fIeuve 1405 
- du haut du fIeuve 1405 
- friable 1405 
- kino II 30 
Gommegutte 1417 
Gommeline 435 
Gonargin II 717 
Gondret, Pomatum de 390 
Gonokokken II 1278 
- -antigene II 716 

Gonokokken-casein II 716 
-, Nachweis im Harn II 

1255 
- -vaccine II 715 
Gonolysin II 717 
Gonorrhoe-Tabletten, Hem-

pels 1231 
Gonosan II 640 
-- kapseln II 471 
Gonostyli 605 
Gono-Vaccin II 715 
- -Yatren II 715 
Goochtiegel I1ll77 
Gooseberries II 577 
Goose Foot 924 
Goosegrass 1330 
Gossypium 1374 
- antirheumaticum II 1019 
- -Arten 1372 
- carbolisatum II 1017 
- cum Acido borico 

II 1015 
- cum Bismuto subgallico 

II 1015 
- cum Chinino hydrochlo

rico II 1015 
- cum Hydrochlorato Chi-

nini II 1015 
- cum Phenolo II 1017 
- depuratum II 999 
- haemostaticum II 1015 
- Hydrargyri bichlorati 

II 1018 
- jodatum II 1016 
- jodoformiatum II 1016 
- salicylatum II 1018 
- stypticum II 1015 
Gottesgnadenkraut 1389 
- -extrakt 1389 
Gottesgnadenwasser II 738 
Gottesurteilbohne II 433 
Goudrogenin II 483 
Goudron de bouleau 668 
- de houille II 479 
- glycerine II 481 
- vegetal II 478 
Gouet 586 
Goulards Bleiwasser II 494 
- Extract II 493 
Gouthrie, Unguentum Ar

genti nitrici 541 
Gozziesches Goldsalz 599 
Graefe, Unguentum Argenti 

nitrici 541 
Graefe-Gouthriesche Salbe 

541 
Grahambrot II 383 
Grain of Paradise 825 
Graine d'arachide 520 
- d'arbre puant 438 
- de bonduc 691 
- de cacao 706 
- de capucin ll70 
- de chanvre 780 
- de Moluques 1124 



Graine de moutarde blanche - GuaJakholzol 1465 

Gmine de moutarde blanche 
II 748 

- - - noire II 741 
- de pa vot II 386 
- de pepon 1130 
- de pistache de terre 520 
- de puces II 484 
- de sesame II 738 
- de Tilly ll24 
Grains d'ambrette 85 
- de reglisse d'Amerique 85 
- de vie (Mesuge) 353 
- sulfureux d'Enghien II 26 
Graisse de cacao 717 
- de laine 264 
Graminol II 712 
Gramont 329 
Grana Actes II 628 
- Cocculi 1053 
- Gnidii II 177 
- Lauri II 73 
- moschata 85 
- Paradisi 825 
- Sambuci II 628 
- Tiglii ll24 
Granat-apfelschalen 1386 
- -baum 1382 
- -bliiten 1386 
- -frucht 1386 
- -rinde 1382, II 1319 
- -rinden-abkochung 1385 
- - -extrakt 1385 
- - -fluidextrakt 1385 
Granatill-korner ll24 
- -01 ll25 
Granatum 1382 
Grande absinthe 581 
Granugenol II 277 
- -kapseln II 277 
Granugenpaste II 277 
Granula 1388 
- Acidi arsenicosi 559 
- Aconitini 263 
- Argenti colloidalis 534 
- Atropini sulfurici 648 
- Dioscoridis 559 
.- Enghien II 26 
- Strophanthi II 788 
- Strychnini nitrici II 798 
Granulata Calcii glycero-

phosphorici 196 
Granulated Charcoal 814 
- Opium II 322 
GranuIe de glycerophosphate 

de chaux 196 
Grauules 1388 
- antimoniaux de Papillaud 

567 
- d'acide arsenieux 559 
- d'aconitine. crystallisee 

263 
- d'azotate d'aconitine 264 
- de Catillon II 789 
- de Dioscoride 559 
- de strophanthine II 788 

Granules de sulfate de d'a
tropine 648 

- de sulfate de strychnine II 
798 

Grape Sugar II 650 
Graphit 813 
-, gereinigter 813 
Graphites 813 
- depuratus 813 
Grappwurzel II 587 
Grasbaume II 971 
Grashuys, Potio dysenterica 

380 
Grass Tree Gum II 971 
Graswuchs, Vertilgung II 

llIl 
Graswurzel 329 
Gratiola officinalis 1389 
Graukalk 732 
Gravelwort 1216 
Gravementho 1560, II 169 
Gravidin 1322 
Great-berried Manzanita 522 
Great Celandine 922 
Grecian Periploca Seed II 

399 
Green Mountain 1165 
Green Olive Oil II 260 
Green Soap II 644 
Green Vitriol 1289 
Greens Pilulae Arsenici jo-

dati 566 
Gregorys Powder II 574 
Greiskraut II 687 
Grenetine 1336 
Grey Powder 1445 
Grieswurzel II 389 
Griffith, Mixtura antiphthi

sica 1257 
-, Pilulae Ferri compositae 

1257 
-, Pulvis errhinus 380 
Grindelia 1390 
- -fluidextrakt 1390 
- -kraut 1390 
Grindkraut 1322, II 687 
- -wurzel II 592, 750 
Gripkalen II 717 
Grippe, Misch-Vaccine, poly-

valente II 715 
- -serum II 707 
- -vaccine II 716 
Gritt, Glycerolatum desin

fectivum 233 
Groseilles II 577 
Gross, Pilulae antineural-

gicae 955 
-, Teer-Bader 609 
Ground Ivy Herb 1353 
Ground Nut 520 
Groves Element II Il27 
Griin, Arnoudons 1003 
-, Guignets 1003 
-, Pannetiers 1003 
-, Plessys 1003 

Griin, Rinmanns 1041 
-, sachsisch 1041 
-, Scheelesches 561 
-, Schweinfurter 561 
Griinfarbung von Kopien auf 

Bromsilber-Gelatinepa pier 
II Il20 

G riinfilter II Il16 
Griinspan, 1142, ll43 
- -cerat 1143 
- -pflaster 1143 
- -salbe 1143 
- -sauerhonig ll43 
Grundmanns Husten- und 

Lungentee 1330 
Grundrebe 1353 
Gruppen-Agglutination II 

733 
Guacetin II 534 
Guaethol 1394 
Guaiac Mixture 1400 
Guaiacum Resin Lozenge 

1401 
- Mixture 1401 
- Wood 1397 
Guajacetin II 534 
Guajacodeine II 348 
Guajacol 1391 
- -acetat 1394 
- -athylenather 1392 
- -Anytol II 284 
- -benzoat 1392 
- -benzylather 1393 
- -carbonat 1392, II 1333 
- Carbonate 1392 
- -cinnamat 1393 
- -glycerinather 1394 
- -Jodoform Mosetig 1397 
- -kakodylat 571 
-, NachweisimHarn II 1250 
- -phosphat 1393 
- -salicylat 1393 
- -Salol 1393 
- -valerianat 1393 
Guajacolum 1391 
- aethylenatum 1392 
- benzoicum 1392 
- carbonicum 1392, II 1333 
- cinnamylicum 1393 
- jodoformiatum 1397 
- kakodylicum 571 
- liquidum 1391 
- phosphoricum 1393 
- salicylicum 1393 
- valerianicum 1393 
Guajacose 1396 
Guaiacum 1397 
- Resin 1398 
Guajaform 1394 
Guajakharz 1398 
- -seife 1401 
- -tinktur 1400 
Guajakholz 1397, II 1337 
- -extrakt 1400 
- -01 1402 



1466 Guajakholztinktur - Haarfarbungsbalsam 

Guajakholztinktur 1400 
Guajakrinde 1399 
Guajaktinktur, ammoniak-

haltige 1401 
Guajakinol 959, 960 
Guajamar 1394 
Guajaperol 1394, II 474 
Guajaperon 1394, II 474 
Guajasanol 1395 
Guajasul 1396 
Guakalin 1396 
Guarana 1402 
- -elixir 1403 
- -fluidextrakt 1403 
- -paste 1402 
- -pastillen 1403 
- -pulver, zusammenge-

setztes 1403 
- -sirup 1403 
- -tinktur 1403 
- -, zusammengesetzte 

1403 
Guarapheninpastillen 1403 
Guarin 1069 
Guathymin 1396 
Guava Leaves 1187, II 518 
Guayava 1187 
Gujasanol 1395 
Gubler, Oxymel diureticum 

1184 
Guderin 1294 
Giildenherzpulver II 968 
Giinthers Specificum gegen 

Maul- und Klauenseuche 
II 1030 

Guerins Reagens auf EiweiB 
II 1237 

Gui de chene II 968 
Guignets Griin 1003 
Guilandia bonducella 691 
- echinata 728 
Guilliermond, Liquor Conii 

ad injectiones 1098 
-, Pilulae cicutatae 1098 
Guineakorner 825 
Guinea Pepper 795 
Guirbout, Eau de Passy 508 
Gum Benjamin 657 
Gum Lac II 61 
Gummi 873 
- Acaciae 1404 
- Acaroides II 971 
- Ammoniacum 382 
- arabicum 1403, 1404 
- - resiccatum Glass 1412 
-, arabisches 1404 
-, armenisches 382 
- Asa dulcis 657 
- Cambae 1417 
- Cambogiae 1417 
- Copal 1102 
- -druck II 1120 
- elasticum depuratum 873 
-, Elsasser 435 
- gettania 1412 

Gummi Guajaci 1398 
- -gutt 1417 
- -handschuhe, Sterilisation 

II 1203 
- -, Sterilisieren II 1203 
- Kino II 30 
- -kitt fiir Fahrriider II 1096 
- Lacca II 61 
- -lack II 61 
- -, wasserfester 1412 
- Lentisci II 141 
- Mastiche II 141 
- Mimosae II 1404 
- -mixtur 1410 
- Myrrha II 195 
- -pastillen 1412 
- -pflaster 1328, II 502 
- -pulver, zusammengesetz-

tes 1411 
- -schleim 1410, II 1341 
- -, Sterilisation II 1203 
- senegalense 1404 
- -sirup 1411 
- -Tragacanta II 874 
Gummiresina Ammoniacum 

382 
- Asa foetida 587 
- Euphorbium 1216 
- Galbanum 1326 
- Gutti 1417 
- Myrrha II 195 
- Olibanum II 307 
- Opopanax II 355 
- Scammoniae II 667 
Gundelrebenkraut 1353 
Gundermannkraut 1353 
Gunjah 780 
Gunning, Nachweis von 

Aceton im Harn II 1244 
Gurjunbalsam 617 
- -01 618 
Gurke 1130 
Gurken-Cold-Cream 1130 
- -essenz 1130 
- -kraut 439 
- - -samen 439 
- -milch 1130, II 1052 
- -pomade 1130 
Gurkumei 1152 
Guruniisse 1076 
Gutta ammoniaca 382 
- Gambir 1333 
- Gettania 1412 
- Pertscha 1412 
- Tuban 1412 
Guttacura-Tabletten 1431 
Guttae anodynae Reginae997 
- antiasthmaticae II 328 
- - Richter 1164 
- antispasmodicae Eller 224 
- Balsami Copaivae 616 
- Belladonnae 642 
- Inosemzowi II 572 
- Jesuitarum 1401 
- nigrae britannicae II 328 

Guttae Nitroglycerini 1360 
- odontalgicae 862, II 154, 

328 
- - doberanenses II328 
- - Magitot 260 
- - rubrae II 328 
- - Rust II 328 
- pectorales II 331 
- purgatoriae Heim 1089 
- roseae II 339 
- stypticae II 685 
Guttaline-Schuhcreme 895 
Guttamyl 804 
Guttapercha 1412, II 1333 
- alba 1414 
- in baculis II 1331 
- depurata 1414 
- foliacea 1415 
- lamellata 1415 
- -lOsung 1415 
- -mull II 1004 
- -papier 1415 
- -pflastermull, Dr. Dreuw 

1203 
- -, Unna 1203 
- -stabchen II 1331 
- tissu 1415 
Guttaplast 1203 
Guttes noires anglaises 

II 328 
Gutti 1417 
- in lacrimis 1417 
Guttmanns Roncegno-Pillen 

509 
Guttulae Durande II 458 
Guvacin 526 
Guyana-Arrowroot 430 
Guyots Teerwasser II 481 
Gymnema 1419 
- -blatter 1419 
- -tabletten 1419 
Gyneclorina II 1381 
Gynergen Sandoz II 682 
Gynin 129 
Gynocard Oil 1419 
Gynocardia 1419 
- -01 1419 
- -seife 1420 
Gynormon II 361 
Gynoval254 
Gypsophila-Arten II 658 
Gypsum ustum 765 

H 
Haar-bleichmittel II 1065 
- -elixir II 1074 
- ·erzeuger "Rapid" II 1074 
- -farbe-kamm II 1074 
- farbe-mittel II 1064, 1074 
- -- -, vegetabilisches II 

1074 
- - -,WunderlichsII1074 
- -farbungsbalsam "Kardo-

min" II 1074 
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Haar-farbe, amerikanische 
111074 

- -, Seegers II 1074 
- -farbe-Wiederhersteller, 

J ankes II 1074 
- -krauselessenz II 1061, 

1063 
- -kur, Lassars II 1063 
- -linsen II 88 
- -nesselkraut II 893 
- -ole II 1059 
- -olparfiim II 1059 
- -petrol, Hahns II 1062 
- -petroleum II 1062 
- -, russisches II 1074 
- -pomade, Hebras 623 
- -pomaden II 1059 
- -puder, wei13er II 1054 
- -spiritus II 1063 
- - "Eau de Merveille" 

II 1074 
- -wasser II 1061 
Haarwuchs, Mittel zur BefOr

derung II 1061 
Haarwuchsknollen, kalifor

nische II 70 
Haas, Digipan 1185 
-, japanischer Tee Sa

mura II 699 
Habakukol 1089 
Haberlands .Alpenkrautertee 

1236 
Habys "Es ist erreicht" 

II 1074 
Hacker, Species 1512 
Hacosan 1232 
Hadra, Hepin-Sauerstoff-

hader 607 
Hamacolade II 633 
Hamagglutinine II 733 
Hamalbumin II 633 
- -essenz II 635 
Haman 1294 
Haemaphilin, Hiibners 196 
Hamaroma II 633 
Haematein 1421 
Hamatibin II 633 
Haematicum Glausch 1294 
Hamatin-albumin II 633 
- -eisen 1248 
- -eiweiB II 633 
Hamatit 1273 
Hamatogen II 633 
Hamatol II 634 
Hamatopan II 634 
Hamatoporphyrin, Nachweis 

im Harn II 1247 
Hamatose-Maltan 1295 
Haematoxylin 1421 
- -papier 919 
Haematoxylon campechi-

anum 1420 
Haminkristalle II 1268 
Hamogallol II 634 
Hamogenin II 634 

Hamoglobin II 634 
- -albuminat, Theuers II 634 
- .gehalt, Bestimmung im 

Blut II 1265 
- -Chinin-Pillen II 635 
- -extrakt II 634 
- .Gralspeise II 634 
- .Kreosotpillen II 635 
- .Lecithinpillen 11635 
- ·malzextrakt II 634 
- • pillen II 635 
- -Rhabarberpillen II 635 
Hamoglopan II 634 
Hamol II 634 
Hamolin II 634 
Hamolyse II 733 
Hamolysine II 733 
Hamomaltin II 634 
Hamoneurol II 634 
Hamophosphin II 634 
Hamoprotagon II 80, II 634 
Hamorrhoidal-likor 356 
- . pillen 354 
- ·tee 1320 
- -zapfchen 642, 677 
Hamorrhoidenpulver II 573 
Hamorrhoisin 717 
Hamosan II 728 
Hamostan 1490 
Hamostasin II 828 
Hamostat 963 
Haemostaticum Fischl II 364 
- Monterosiae 241 
Haemostypticum BrUning-

hausen II 686 
Haemotest II 731 
Haemotrophin neurotonicum 

11634 
Hamulsogen II 306 
Hartepulver 166 
Hartungs.Rostschutz fiir 

Eisen 166 
Haeusler, Charta vesicatoria 

917 
Haeussers Futterkalk II 1048 
Hafer 602 
- -elixier 602 
- -griitze 602 
- ·kakao 717 
- ·mehl 430 
- ·starke 430 
Haftpulver II 876 
Hafusi·Bader 610 
Hagebutten II 585 
Hagenia abyssinica II 32 
Hager, Katarrhpillen 971 
Hahnemaun, Hydrargyrum 

oxydulatum 1473 
-, lOsliches Quecksilber 1473 
-, Zahnpulver II 1067 
Hahns Haarpetrol II 1062 
Hahnwachs 894 
Haifisch-Tran II 306 
Haigs Kropfkur II 120 
Hainbutten II 585 

Hair Grower II 174 
Hairs .Asthma Cure II 20 
Halbkernseifen II 646 
Halbschattenprinzip 25 
Haldenwanger Filter II 1179 
Halle, Mixtura diuretica 1184 
Hallescher Brustreinigungs-

tee II 666 
Hallersches Sauer 230 
Halls Dinner Pill 1370 
Halls Solution of Strychnine 

11798 
Haloform 1315 
HalogeneiweiBverbindungen 

333 
Halozon 126 
Hals-Kaupastillen 1080 
Hamamelis 1422 
- Bark 1422 
- .blii.tter 1422 
- ·extrakt 1423 
- -fluidextrakt 1423 
- Leaves 1422 
- Ointment 1424 
- ·rinde 1422 
- -rindenfluidextrakt 1424 
- ·rindenwasser 1423 
- -salbe 1424 
- -stuhlzapfchen 1424 
- . tinktur 1424 
- -wasser 1423 
- Water 1423 
- ·watte II 1016 
Hamburger .Augenbalsam 

1473 
- Blau 1262 
- Brusttee 1371 
- Magenbitter 1024 
- Magendrops 1024 
- Pflaster II 505 
- Salbe 719 
- Tee II 697 
- Tropfen 356 
Hamburgisches Universal

Lebensol 1512 
Hammelblutkorperchen-.Auf. 

schwemmung II 730 
Hammelserum, normales 

11709 
Hammeltalg II 676 
Hamster, Mittel gegen II 1106 
Hamsterpatronen II 1106 
Handels-Benzin II 271 
Handsalbe fiir Arzte, Lassars 

11557 
Handschwei13, Mittel II 1057 
Handwaschpulver II 1053 
Hanf 779, 1377, II 1002 
-, amerikanischer 468 
- -frucht 780 
-, indischer 779 
- ·korner 780 
- ·milch 781 
- .nesselkraut II 893 
- ·01 780 
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Hanf-samen 780 
- -wurzel, amerikanische 468 
- -wurzel, kanadische 468 
Haptine II 733 
Haptophore Gruppe II 733 
Hard Paraffin II 279 
- Plaster 1199 
- Soap II 642 
Hardwickia-balsam 618 
- pinnata 618 
Hardy Grindelia 1390 
Harlemer Balsam II 458 
- 01 II 458 
Harless, Liquor antipyreticus 

559 
-, Liquor Natrii arsenicosi 

559 
Ham, Nachweis von Arznei-

mitteln II 1248 
-, Untersuchung II 1227 
- - auf Bakterien II 1255 
Hambestandteile, Nachweis 

organisierter II 1254 
Hamblumen 1372 
Harnkonkremente, Unter-

suchung II 1251 
Hamkraut 1428 
-, indianisches II 755 
- -wurzel II 308 
Hamsaure 250 
-, Bestimmung im Harn 

II 1232 
Harnsedimente, Unter

suchung II 1253 
Harnsteine, Untersuchung 

II 1251 
Hamstoff 804 
-, acetylsalicylsaurer 215 
-, Bestimmung im Ham II 

1233 
-, chinasaurer 974 
- -chinat 974 
-, salpetersaurer 806 
- -Wasserstoffsuperoxyd-

verbindungen 1500 
Hart, Nachweis von fJ-Oxy-

buttersaure im HarnII 1245 
Hartformaldehyd 1314 
Hartgummiwaren 876, 877 
Hartheide II 81 
Hartheu 1505 
Hartl6twasser 1140 
Hartlote 1140 
Hartmann, Elixir camphora

tum 774 
Hartmanns Nervennahrung 

II 780 
Hartparaffin II 279 
Hartpech II 479 
Hartpetroleum II 275 
Harts Tongue II 673 
Harzcera t 895 
Harzer Gebirgstee 768, 1236, 

II 699 
Harzessenz II 459 

Hanfsamen - Heilsera 

Harzflecken II 1099 
Harz61 II 459 
Harzpflaster 895 
Harzseifen II 645 
Harzspiritus II 459 
Harzstifte 605 
Haschisch 779, 782 
-, gereinigtes 782 
Haselniisse 1108 
HaselnuBol 1108 
HaselnuBstrauch 1108 
Hasel Wort 590 
Haselwurz 590 
-, kanadische 591 
- -61 591 
Hasenpappelblatter II 127 
Haudomwurzel II 308 
Hauhechelwurzel II 308, 1355 
Hauptpulver, Saint-Agnes 

592 
Haupt- und Schlagwasser, 

Kaiser Karls 1023 
Hausen 1507 
Hausenblase 1507 
-, astrachanische 1507 
-, brasilianische 1507 
-, japanische 324 
-, russische 1507 
-, ungarische 1507 
Hauspillen 354 
Hausseife II 644, 646 
Hautcreme fiir die Hande 

II 1055 
Hautfinnen, Mittel II 1056 
Haut-Mischimpfstoff 717 
Hautschuppen, Mittel II 1056 
Hauttuberkulin II 722, 723 
Hautunreinigkeiten, Mittel 

II 1056 
Hazel ll08 
- Wort 590 
Hazeline 1424 
- Snow 1424 
Headine 448 
Heartsease Wort II 967 
Heavy Magnesia II 114 
- Magnesium Carbonate 

II 107 
Heber, automatischer II 1217 
Heberdens Mixture 1245 
Hebra, Birken6ltinktur 669 
-, Birkenteertinktur II 482 
-, Flechtentod 623 
-, fliissige Teerseife 1572 
-, Frostwasser 182 
-, Glycerinum saponatum 

1358 
-, Haarpomade 623 
-, Kratzetinktur II 813 
-, Linimentum cadinum 

saponatum 1572 
-, Linimentum cosmeticum 

II 813 
-, orientalisches Wasser 420 
-, Pilulae arsenicales 560 

Hebra, Salbe II 503 
-, Teerseifenl6sung II 813 
-, Tinctura Rusci 669 
-, Unguentum contra sca-

biem II 814 
-, - pomadinum 623 
-, - diachylon II 503 
Hechelkrautwurzel II 308 
Heckendombliiten II 516 
Heckenhyssop 1389 
Heckenriibe 696 
Hectine 575 
Hede II 1002 
Hedge Hyssop 1389 
Hedge Mustard II 750 
Hcdiosit II 607 
Hedonal II 891 
Heerabol-Myrrha II 195 
Hefe 1231 
- -branntwein 300 
- -extrakt II 1323 
- -fett 1233 
- -kataplasmen 1233 
-, medizinischel232, II 1326 
Hefenextrakte 1233 
Hefenweine II 914 
Hefonat 1233 
Heftpflaster II 503 
-, bayerisches oder Liitti-

cher II 504 
-, englisches 1508 
-, Peters burger 1161 
Hegonon 546 
Hegovia 212 
Heideflechte II 84 
Heidelbeer-blatter II 198 
- - -fluidextrakt II 198 
- -extraktsuppositorien 

II 199 
- -elixir II 199 
- -papier 919 
- -saft II 199 
- -sirup II 199 
- -tinktur II 199 
- -wein II 199 
Heidelbeeren II 198 
-, rote II 893 
Heiders Zahntropfen II 1070 
Heidyl II 199 
Heilbronn, kiinstliches Salz 

510 
Heiligegeistwurzel 440 
Heiligenbitter 351, 1189 
Heiligenholz 1397 
- -rinde 1399 
Heiligenwurzel 440 
Heil aIler Welt 328 
Heilbalsam, griiner 1144 
Heilbrunn, AdelhaidqueIle 

504 
Heilpapier, abgeteiltes 914 
Heilsalbe, Dr. Sprangers 

II 505 
-, Rippsche 623, II 280 
Heilsera II 702, 1361 
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Heilstein, Ruhligs 381 
Heil- und Zugpflaster, Glock-

nersches II 505 
- - -, Lamperts II 505 
Heilwasser 492 
Heilwurz II 618 
Heilwurzel 357 
Heim, Antirheumin 211 
- Guttae purgatoriae 1089 
-, harntreibende Pillen 1185 
-, nervenstarkender Tee 

II 164 
-, Pilulae antasthmaticae 

353 
-, - antiepilepticae 541 
-, - antihystericae 589 
-, - antispasmodicae 589 
-, - bechicae 1184 

, - purgantes 355 
HeiBfiltrieren II 1172 
HeiBluftmotoren II 1161 
HeiBluftsterilisatorenII 1191, 

1192 
HeiBwassertrichter II'1173 
Hektographenmasse II 1089 
Hektographentinte II 1090 
Helenenkrautwurzel 1424 
Helenin 1425 
Helenium 1424 
- album 1425 
Helfenberger Wurmmittel 

1302 
Helfin 1302 
Helfoplast 1203 
Helgolander Pflaster II 777 
Helgotan 237 
Helgotanum bromatum 240 
Helianthin 25, 452 
Helichrysum arenarium 1371 
- stoechas 1372 
Heliglobin II 634 
Helios Herban 691 
Heliotrop II 1077 
Heliotropin II 476 
Helkomen 688 
Hell, Pilulae Colae compo-

sitae 1080 
Helleborus foetidus 1427 
- niger 1427 
- viridis 1426 
Hellendens Ink 1245 
Heller, Nachweis von Blut 

im Harn II 1246 
Hellmich, Lebensbitter 356 
Hellmund, Unguentum arse

nicale 560 
Hells antiseptisches Diachy-

lonstreupulver II 505 
Helminal 1016 
Helminthochorton 1427 
Helmitol 1432 
Helmkraut 257 
Hemagulen II 362 
Hemialbumosen, Nachweis 

im Harn II 1238 

Hemisine II 828 
Hemlock 1095 
Hemlock Frnits 1096 
- Leaves 1096 
- Lettuce II 65 
Hemp 779 
- Seed 780 
- - Oil 780 
Hempel, ammoniakalische 
. Kupferchloriirlosung 1145 
-, Gonorrhoe-Tabletten 

1231 
Hemypnontabletten Ciba 

II 337 
Henbane 1501 
- Leaves 1501 
- Seed 1502 
Henequen 1378 
Henkels Bleichsoda 222 
Henna II 1065 
Hennig, Brusttee 1371 
Henning, Methathyl 316 
Hensels Tonicum, Ersatz 1248 
- tonische Limonaden-

essenz 519 
Hentishs Liniment II 459 
Hepar II 364 
- Antimonii II 776 
- siccatum II 364 
- - -Tabletten II 364 
- Sulfuris II 25 
- - natricum II 236 
- - volatile 401 
Heparaden II 364 
Heparon II 358 
Hepatoidin II 364 
Hepin II 368 
- -Sauerstoffbader Hadra 

607 
Heptinchlorarsinsaure 580 
Herapathit 965 
Herba Abrotani 585 
- Absinthii 581, II 1333 
- - alpini 586 
- - majoris 581 
- - romani 586 
- - rusticani 581 
- - vulgaris 581 
- Achilleae albae (vulgaris) 

II 177 
- Aconiti caerulei 258 
- Adianti 276 
- Adonidis aestivalis 277 
- - vernalis 277 
- Agrimoniae 328 
- Alliariae II 750 
- Amaraci II 121 
- Amarellae II 510 
- Anthos silvestris II 81 
- Antirrhini II 87 
- Apii hortensis II 401 
- - petroselini II 401 
- Arboris vitae II 863 
- Arenariae rubrae II 754 
- Ari 587 

Herba Arnicae 548 
- Arnoglossi II 484 
- Artemisiae 584 
- - spinosae 585 
- Asperulae odoratae 593 
- Athanasiae II 846 
- Ayapana 1216 
- Ballotae lanatae 606 
- Basilici II 257 
- - germanici II 257 
- Beccabungae II 907 
- Belladonnae 636 
- Betonicae albae II 907 
- Bismalvae 358 
- Botryos mexicanae 923 
- Brachycladi Stuckerti 691 
- Brassicae marinae II 752 
- Bursae pastoris 793 
- Cacti grandiflori 903 
- Calaminthae (montanae) 

II 157 
- Calcitrapae 886 
- Cannabinae aquaticae 

1215 
- Cannabis indica~ 779 
- Capilli veneris 276 
- Cardamines II 205 
- Cardui benedicti 1037, 

II 1333 
- - sancti 1037 
- Centaurii 886, II 1333 
- - majoris 886 
- - minoris 886 
- Centumnodii II 511 
- Cerefolii germanica 902 
- - hispanica 902 
- Chaerefolii 902 
- Chamaedryos II 851 
- Chamaedryos aquaticae 

II 852 
- Chelidonii majoris 922 
- - minoris 922 
- Chenopodii (ambrosioidis) 

923 
- Chiratae indicae 983 
- Chirettae 983 
- Chironiae 886 
- Cichorii 1007 
- Cicutae 1096 
- Cnici benedicti 1037 
- - silvestris 1037 
- Columbariae II 906 
- Conii 1096 
- Consolidae saraceniae 

II 967 
- Contrajervae germanicae 

258 
- Convallariae 1100 
- cordialis 593 
- Coronillae variae 1l07, 

H08 
- Cumilae sativae II 666 
- cum Radice Polygalae 

amarae II 510 
- Cyclopiae II 859 
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Herba. Cynocrambes II 171 
- Cynoglossi 1158 
- Cytisogenistae 1345 
- Dictamni cretici 1172 
- Doronici germanici 548 
- Droserae 1188 
- Equiseti 1206 
- - arvensis 1206 
- - minoris 1206 
- Eriodictyonis 1206 
- Erodii cicutarii 1207 
- Erysimi 1208, II 750 
- Eschscholtziae 1210 
- Eupatoriae 328 
- Eupatorii cannabini 1215 
- - triplinervis 1216 
- Euphorbiae pepli 1218 
- - piluliferae 1217 
- Fabianae imbricatae 1230 
- Fellis terrae 886 
- Filipendulae II 756 
- Fumariae 1322 
- Galegae 1329 
- Galeopsidis 1329 
- - grandiflorae 1329 
- - ochroleucae 1329 
- Galli aparinis 1330 
- - lutei 1330 
- Gallitrichi II 626 
- Garjubae 521 
- Genipi albi 586 
- - veri II 178 
- Gentianae cruciatae 1350 
- Glaucii 1353 
- Glechomae 1353 
- Gratiae dei 1389 
- Gratiolae 1389 
- Grindeliae 1390 
- haemorrhoidalis II 87 
- Hederae terrestris 1353 
- Helxines II 390 
- Hepaticae stellatae 593 
- Herniariae 1428 
- Hibisci 358 
- Hirnndinariae majoris 922 
- Hormini pratensis II 626 
- - sativi II 626 
- Hydrocotylis asiaticae 

1494 
- Hydropiperis IT 512 
- Hyoscyami 1501 
- Hyssopi 1506 
- Ilicis paraguayensis 1510 
- Intybi angusti II 65 
- Irionis II 750 
- I vae moschatae II 178 
- Jaceae II 967 
- - nigrae 886 
- Jacobaeae II 687 
- Lactucae virosae II 65 
- Lamii lutei II 69 
- Lappulae hepaticae 328 
- Ledi palustris II 81 
- Leonuri lanati 606 
- Liliorum convallium 1100 

Herba. Linariae II 87 
- Lippiae mexicanae II 91 
- Lobeliae II 97, 1333 
- Lycopi virginici II 141 
- Lycopodii II 102 
- Majoranae II 121 
- Malvae visci 358 
- Mari veri II 851 
- Marrubii albi II 140 
- - aquatici II 141 
- - peregrini II 141 
- Matico II 143 
- Matrisilvae 593 
- Meliloti II 155 
- Menthae crispae II 165 
- - piperitae II 158 
- Mercurialis annuae II 171 
- - montanae II 171 
- Millefolli II 177 
- - nobilis II 178 
- Monardae II 181 
- Musci clavati II 102 
- - terrestris II 102 
- Napelli 258 
- Nasturtii II 205 
- - aquatici II 205 
- Nepetae 1353 
- Nicotianae virginianae 

11244 
- Ocimi citrati II 257 
- Origani II 369 
- - aquatici 1215 
- - cretici II 369 
- - vulgaris II 369 
- Panzeriae lanatae 606 
- Parietariae II 390 
- Patchouly II 509 
- Peti II 244 
- Petroselini II 401 
- Petum II 244 
- Pichi-Pichi 1230 
- Pinguiculae II 450 
- Plantaginis II 484 
- Polygalae amarae II 510 
- Polygoni II 511 
- Pulegii II 166 
- - hortensis (cervini) 

II 166 
- Pulmonarlae IT 519 
- - arboreae II 520 
- - maculosae II 519 
- Pulsatillae II 520 
- - nigricantis II 520 
- Regia 584 
- Rhois radicantis II 575 
- - toxicodendri II 575 
- Rorellae 1188 
- Roris marini II 585 
- - Solis 1188 
- Rosmarini silvestris II81 
- Ruperti 1351 
- Rutae caprariae 1329 
- - hortensis(graveolentis, 

sativae, vulgaris) II 592 
- Sabinae II 597 

Herba Salviae hortensisII 625 
- - majoris et minoris 

II 625 
- - sclareae II 626 
- - virtutis II 625 
- Sampsuchi II 121 
- sanguinalis II 511,906 
- Sanguinariae 793, 1351, 

II 511 
- Santa 1206 
- Saturejae II 666 
- Saxifragae rubrae II 756 
- Scolopendrii II 673 
- Scordii vulgaris II 852 
- Scrophulariae foetidae 

11675 
- - vulgaris II 675 
- Senecionis jacobaeae 

11687 
- Serpylli II 738 
- Sisymbrii II 750 
- Solani furiosi 636 
- Soldado II 143 
- Soldanellae II 752 
- Solidaginis aureae II 967 
- Sophiae chirurgorum 

11750 
- Spartii scoparii 1345 
- Spilanthis oleraceae II 755 
- Tabaci II 244 
- Tanaceti II 846 
- Teucrii II 852 
- - Chamaedryos II 851 
- Thapsi barbati II 906 
- Thujae occidentalis II 863 
- Thymi II 864, 1333 
- - catariae II 851 
- - cretici II 864 
- Trinitatis II 967 
- Trissaginis II 851 
- Tussilaginis 1235 
- Urticae II 893 
- - majoris II 893 
- Verbasci II 906 
- Verbenae II 906 
- Veronicae II 907 
- Vincae pervincae II 910 
- Violae tricoloris II 967 
- Virgaureae II 967 
- Xanthii spinosi II 971 
Herbabnys Kalkeisensirup 

748 
Herbae amarae 1038 
- aromaticae II 77 
- bechicae 1354 
Herbakol 748 
Herban "Helios" 691 
Herbaseife, Obermeiers 

11653 
Herbe a. pauvre homme 1389 
- aux chantres II 750 
- aux chutes 548 
- aux cuillers 1055 
->- aux ecrouelles 11675 
- d'adonide 277 



Herbe d'adonide d'ete - Hirtentaschel 1471 

Herbe d'adonide d'ete 277 
- d'aigremoine eupatoire 

328 
- d'aparine 1330 
- d'arbre de vie II 863 
- d'arenaire a £leurs rouges 

II 754 
- d'arnice 548 
- d'asperule odorante 593 
- de beccabunga II 907 
- de bourse a pasteur 793 
- de brinvilliere II 754 
- de caille-Iait grimpant 

1330 
- de cerfeuil 902 
- de chou marin II 752 
- de cresson de Para II 755 
- d'euphorbe des marins 

1218 
- de fraisier des bois 1316 
- de glonteron II 971 
- de grand basilic II 257 
- de grasette II 450 
- de gratiole 1389 
- de grindelie 1390 
- d'hysope 1506 
- de l'arroche puant 1505 
- de la ballote cotonneuse 

606 
- de la grande ortie II 893 
- de lampourde II 971 
- de la rosee 1188 
- de lavanese 1329 
- de la verge II 967 
- de Iedon des marais II 81 
- de lierre terrestre 1353 
- de linaire commune II 87 
- de lycopode a massue 

II 102 
- de marrube aquatique 

II 141 
- - - blanc II 140 
- de ment~e pouliot II 166 
- de mercuriale annuelle 

II 171 
- - - de bois II 171 
- - - vivace II 171 
- de millefeuille II 177 
- de monarde ecarlate 

II 181 
- de parietaire vitriole 

II 390 
- de persil II 401 
- de petit muguet 593 
- de polygale vulgaire 

II 510 
- de pulmonaire officinale 

II 519 
- de pulsatille II 520 
- de romarin II 585 
- de rue II 592 
- de Sainte Cunegonde 

1215 
- de sanicle II 365 
- de sarriette II 666 

Herbe de sauge sclaree II 626 
- de scolopendre II 673 
- de soldanelle II 752 
- de tanaisie II 846 
- de terrete 1353 
- de thym II 738 
- de veronique II 907 
- de verveine II 906 
- sacree 1506 
- St. Jaques II 687 
Herbosanum 1330 
Herbs, aromatic II 164 
Herbs of emollient Cataplasm 

361 
Herbstzeitlose 1080 
Herbstzeitlosensamen 1080 
Heritin-neu II 712 
Herniapillen 1428, II 640 
Herniatee 1428 
Herniaria vulgaris 1428 
Herniol 1428 
Hernuvapastillen, Kornwill 

524 
Heroin II 1320 
- -hydrochlorid II 337, 

1320 
Herrenkraut II 257 
Herrgottsloffel 1188 
Hersfeld, Lullus- Quelle 505 
Herzfriichte 437 
Herzstarkungstropfen 1023 
Herztinktur, Konigseer 1024 
Hesperonal-Calcium 197 
- -Natrium 197 
Hess, Eucalyptusmittel 1214 
Hesselbach, Lapis stypticus 

380 
-, Lapis vulnerarius 380 
Hetokresol 140 
Hetol 140 
Hetolcoffein 1073 
Hetralin 1433 
Hetre 1234 
Heublumen 330 
Heufieber-Trockenserum 

II 712 
Heusamen II 484 
- -extrakt, Lempkes II 165 
-, griechischer II 877 
Hevea-Arten 873 
Hexachlorathan 95 
Hexahydrophenol II 1378 
Hexal 1433 
Hexalin II 1378 
- -acetat II 1378 
- -formiat II 1378 
Hexamekol 1395 
Hexamethylenamina 1428 
Hexamethylentetramin 1428, 

II 1333 
- -,!:cetylsalicylat 1434 
- -Athylbromid 1431 
-, anhydromethylencitro-

nensaures 1432, 1435 
-, camphersaures 1430 

Hexamethylentetramin, chi-
nasa ures 1431 

-, gallussaures 1432 
- -Jodoform 1550 
-, metaborsaures 1430 
- -orthophosphat 1430 
-, salicylsaures 1434 
-, sulfosalicylsaures 1433, 

1434 
- -tannat 1435 
Hexamina (Hexamine) 1428 
Hexapyrin 1434 
Hexenbesen II 698 
Hexenkorner II 379 
Hexenkraut 1505 
Hexenmehl II 102 
Hexenmilchkraut 1218 
Hexensamen 439 
Hexeton II 1381 
Hexophan 982 
- -Lithium 982 
Hibiscus 1435 
- Root 1435 
- -wurzel 1435 
Hidschodzi-Gummi 1405 
Hightaper Flowers II 905 
Hikoli 444 
Himbeer-ather 323 
- -essenz 516, II 591 
- -essig II 591 
- -sirup 517, II 590, 1363 
- - zu Limonade II 591 
- -spiritus II 591 
- -wasser II 589 
Himbeeren II 589 
Himmelbrandblumen II 905 
Himmelbrandkraut II 906 
Himmelfahrtskraut II 510 
Himmelsschliisselblumen II 

514 
Himrods Asthma-Cure 1165 
Hintze, Novozon II 120 
Hippol 119 
Hippursaure 119 
Hips II 585 
Hirnkraut II 257 
Hirsch, Injektion 1470 
Hirschbrunst 1324 . 
Hirschhorn, gebranntes 759, 

1341 
- -geist 387 
-, geraspeltes 1341 
- -01 II 297 
- -salz 393 
- -, rohes 394 
Hirschklee 1215 
Hirschkohl II 519 
Hirschkugeln 1324 
Hirschminze II 166 
Hirschpilz 1324 
Hirschschwamm 1324 
Hirschtriiffel 1324 
Hirschzungenblatter II 83 
Hirschzungenkraut II 673 
Hirtentaschel 793 



1472 Hirtentllschelkraut - Houdas, Pandigitale 

Hirtentaschel-kraut 793 
- - -fluidextrakt 793 
- -tinktur, Rademachers 793 
Hirudin 1437 
Hirudines 1436 
Hirudo medicinalis 1435 
Histogenol 581 
Histosan 1396 
Hochwurzel 1346 
Hoden, getrocknete II 363 
Hockertang 1321 
Hollenstein 538 
- -flecken II 1099 
- -stabchen 541, 605 
Hoppners Zuckerfeind II 199 
Hoffmann, Baume de vie 621 
-, Elixir viscerale 1030 
-, Liquor antipodagricus 

401 
-, Mixtura haemostyptica 

193 
-, Tinctura Ambrae kalina 

382 
Hoffmanns Abfiihrpulver II 

574 
- Anodyne 310 
- Lebensbalsam 621 
- Mundwasser II 1070 
- Restorative Balsam 621 
- Schnellmastpulver II 1048 
- Zahnwasser II 1070 
Hoffmannstropfen 310 
Hofmanns Verdauungspulver 

683, II 211 
Hofmanns Violett 457 
Hofmeister, Bestimmung von 

Pepton im Ham II 1238 
Hofratspflaster 706 
Hofschneiders Heilmittel ge

gen Flechten 11505 
Hohl, Blutreinigungspulver 

1402, II 777 
Hohls Eisenpulver 1245 
Hohisuppositorien, Fiillen 

von II 823 
Hohlzahnkraut 1329 
Holder-beeren II 628 
- -blatter II 628 
- -bliiten II 627 
- -rinde II 629 
Holler-beeren II 628 
- -biatter II 628 
- -bliiten II 627 
- -rinde II 629 
Holly 1509 
Holocain II 411 
-- -hydrochlorid II 411 
-, salzsaures II 411 
Holopon II 331 
Holunder II 627 
- -beeren II 628 
- - -wein II 629 
- -blatter II 628 
- -bliiten II 627, 1328 
- - -wasser II 628 

Holunder-honig II 628 
- -mus II 628 
- -rinde II 629 
Holy Herb 1206 
Holzbeizen, schwarze II 1084 
Holzcellulose II 1003 
Holzcharpie II 1003 
Holzessig, gereinigter 103, II 

1299 
-, roher 102, II 1299 
Holzgeist II 172 
Holzkalk 732 
Holzkassia 1019 
Holzkohle 814 
-, gepulverte 814, II 1314 
Holzlack II 1091, 1093 
Holzleim II 1095 
Holzol 617 
Holzschliff II 1003 
Holztee 1400 
Holzteer II 478 
Holzterpentinol II 459 
Holztinktur II 452 
-, Konigseer 1402 
Holztropfen 1402 
Holzwolle II 1003 
Holzwollwatte II 1003 
Holzzimt lOHI 
Homatropin 651 
-, bromwasserstoffsaures 

651 
- -hydrobromid 651 
- -hydrochlorid 652 
- -methylbromid II 1385 
- -salicylat 652 
- -suHat 652 
Homatropinae Hydrobromi

dum 652 
Homatropine Hydrobromide 

651 
Homatropinum 651 
- hydrobromicum 651 
- hydrochloricum 652 
- salicylicum 652 
- suHuricum 652 
Homblautabletten 461 
Homburg, Elisabethbrunnen 

504 
Home, Gichtliniment 775 
Homerianatee II 511 
Homoarecolinhydrobromid 

526 
Homo-Arecolinum hydrobro

micum 526 
Homobrenzcatechin-Methyl

ather II 39 
Homococain 1050 
Homoopathische Arzneimit-

tel II 1021 
- Nomenklatur II 1028 
Homoguajacol II 39 
Homorenon II 827 
Honduras Bark 863 
- -rinde 863 
- -Sarsaparilla II 661 

Honduras-Sarsaparille n 6GO 
Honey II 146 
-, clarified II 152 
- of Rose II 582 
- -Water II 153 
Honig II 146, 1341 
-, gereinigter II 152 
Honigklee II 155 
Honigtau II 147 
Honigwein II 153 
Honthin 238 
Hope, Potus antidysenteri-

cus 182 
Hopes Mixture II 329 
Hopfen II 99 
- -driisen II 100 
- -elixir II 101 
- -essenz II 10 1 
- -extrakt II 101 
- -fluidextrakt II 101 
- -katzchen II 99 
- -mehl II 100 
- -01 II 101 
-, spanischer II 369 
- -tinktur II 101 
- -wein II 102 
- -wurzel II 101 
- -zapfen II 99 
Hopkos 519 
Hopogan II 120 
Hops II 99 
Hordenin 1438 
- -suHat 1438 
Hordeninum 1438 
- suHuricum 1438 
Hordeum 1438 
- costicum II 593 
- perlatum (mundatum) 

1438 
- praeparatum 1438 
- vulgare 1438 
Hore Hound Wort, white 

II 140 
Horlicks Malz-Milch II 125 
Hormin II 368 
Hormo-Ovariin II 361 
- -Spermin II 363 
- -Thyreoidin II 367 
Hormonal II 365 
Horngegenstande, Sterilisa-

tion II 1204 
Hornklee 852 
- -samen II 877 
Hornmohn, roter 1353 
- -kraut 1353 
Hornstoff II 29 
Horns Tuberkel-Liquor 790 
Horse-Chestnut Bark 278 
Horseradish 1057 
- Root 1057. 
HospitalkwaB 518 
Hot Drops II 197 
Hotys Rheumopat-Tabletten 

II 97 
Houdas, Pandigitale 1186 



Roux - Hydrargyrum glycocollicum 1473 

Houx 1509 
Hoyer, Magentropfen 938 
Huanocorinde 927 
Huderichkraut 1353 
Hiibners Haemaphilin 196 
- Zahnzement II 1098 
H.tihneraugen-kollodium 883 
- -mittel 211, II 1056 
- -pflaster 211, 1143 
- -, Baudots II 1056 
- -, Richters II 1056 
- -, Rusts II 1057 
- -ringe II 1057 
Hiihnerei II 373 
HiihnereiweiB 330 
- in Ampullen, steriles fri-

sches II 376 
Hiihnerfett 275 
Hiihnertod 1501 
Huenta, Lebenspillen 1295 
Hiitschelblumen II 627 
Hufeland, Augentabak 863 
-, 'Kinderpulver II 108 
-, Pilulae aperientes 1237 
-, Pulvis carminativus II 

108 
-, Pulvis sternutatorius 863 
-, Species purgantes 

II 698 
-, Ungentum ad perniones 

II 208 
Hufkitt II 1040, 1097 
Huflattich 1234, 1235 
- -blatter 1235, II 1329 
- -bliiten 1235 
Huile animale II 297 
- - volatile II 297 
- antique II 1059 
-- camphrt3e 772 
- chloroformee 996 
- d'amande 417 
- - decoloree 419 
- de belladone 640 
- de bi-iodure de mercure 

1456 
- de cade 1572 
- de camomille 913 
- - - camphree 913 
- de cantharide 788 
- de chanvre 780 
- de cigue 1098 
- de colza 692 
- de cotonnier 1373 
- de croton 1125 
- de fenugrec II 878 
- de foie de morue II 298 
- - - - - creosotee II 

305 
- de graisse 274 
- de jusquiame 1504 
- - - composee 1504 
- de laurier II 73 
- de lin II 89 
- de mais II 145 
- de noyer 1567 

Hager, Handbuch II. 

Huile d'olive II 259 
- - purifiee sterilisee II 

261 
- de pavot II 387 
- de pepin de palme 1191 
- de petrole II 273 
- de ricin II 579 
- de rose pale II 583 
- de sesame II 739 
- de stramoine 1163 
- de vaseline II 267 
- des fruits du Mtre 1234 
- grise 1445 
- pMnolee II 416 
- phosphoree II 432 
- verte d'olive II 260 
- vesicante 788 
Huiles lourdes de petrole II 

275 
Humagsolan II 30 
Huminal610 
Humulus lupulus II 99 
Hundefett 275 
Hunds-kiirbiswurzel 696 
- -petersilie 1096 
- -rippenkraut II 484 
- -riibe 696 
- -schlangensamen, griechi-

scher II 399 
- -tod 258 
- -windensamen II 399 
- -zunge 1158 
- - -kraut 1158 
- - -wurzel 1158 
Hungerkorn II 678 
Hunyadi Janos 504 
Hunyadi, kiinstliches Salz 

510 
Husa II 340 
Husinol 1118 
Hustenheil, O. Schultzes II 

345 
Hustenpastillen 121, 1370, 

1412, 1523 
-, Keating 1371 
-, Kiittners 1524 
Hustensaft 1052 
- fiir Kinder 870 
-, Leipziger II 450 
Hustentee, Kneipps 1236 
Hustentod 115 
Hustentropfen 550, II 331, 

450 
-, Bottgers 1371 
-, Lausers II 691 
-, Max N oas 465 
Husten- und Lungentee, 

Grundmanns 1330 
Huxham, Aethiops antimo

nialis 1480 
-, Elixir alexipharmacum 

937 
-, - febrifugum 937 
-, teinture d' 935 
Hydnocarpus Kurzii 1419 

Hydracetin II 424 
Hydragogin 1186 
Hydrargol 1478 
Hydrargolent 1449 
Hydrarguent 1449 
Hydrargyri Chloridum cor-

rosivum 1451 
- - mite 1458, 1460 
- Oleas cum Morphina 

1468 
- Oxidum rubrum 1470 
- Perchloridum 1451 
- Subchloridum 1458 
Hydrargyrum 1439, II 1333 
- aceticum oxydatum 1450 
- - oxydulatum 1449 
- amidato-bichloratuml475 
- aminoaceticum 1450 
- aminopropionicum 1450 
- ammoniatum 1475 
- -Ammonium bichloratum 

1455 
- arsanilicum 574 
- arseniato-jodatum 566 
- -Barium jodatum 1457 
- benzoicum 145, 1450 
- - oxydatum 1450 
- bibromatum (corrosivum) 

1451 
- bichloratum (corrosivum) 

1451 
- - ammoniatum 1475 
- - carbamidatum solu-

tum 1455 
- - compressum 1453 
- bijodatum (rubrum) 1455 
- - cum Kalio jodato 1457 
- bromatum (mite) 1457 
- carbolicum 1474 
- chloratum (mite) 1458, 

II 1334 
- - colloidale 1461 
- - laevigatum 1458 
- - mite sublimatione 

paratum 1458 
- - praecipitatum 1460 
- - praeparatum 1458 
- - vapore paratum 1460, 

II 1334 
- - via humida paratum 

1460 
- colloidale 1442 
- cum Calcio carbonico 1445 
- cum Creta 1445 
- cyanatum 1462 
- dijodparaphenolsulfoni-

cum 1463 
- elainicum 1467 
- extinctum 1448 
- formamidatum solutum 

1464 
- gallicum 1464 
- glutinopeptonatum hy-

drochloricum 1483 
- glycocollicum 1450 

93 



1474 Hydrargyrum imidosuccinicum - Hyoscyaminum salicylicum 

Hydrargyrum imidosuccini-
cum 1478 

- jodatum (flavum) 1464 
- kakodylicum 571 
- Kalium jodatum 1457 
- lacticum 1465 
- nitricum basicum 1467 
- - oxydatum 1465 
- - oxydulatum 1466 
- oleatum 1467 
- oleinicum 1467 
- oleobrassidinicum 1468 
- oleostearinicum 1467 
- oxycyanatum 1468, II 

1334 
- - cum Hydrargyro cya-

nato II 1334 
- -, cyanidhaltig 1469 
- - Holdermann 1469 
- - verum 1469 
- oxydatum 1470, II 1334 
- - flavum 1471 
- - rubrum 1470 
- - via humida paratum 

1471, II 1334 
- oxydulatum 1473 
- - Hahnemann 1473 
- - nitrico-ammoniatum 

1473 
- peptonatum Paal 1483 
- phenolicum 1474 
- phosphoricum oxydatum 

1474 
- - oxydulatum 1474 
- praecipitatum album 

1475, II 1334 
- rhodanatum 1476 
- salicylicum 1477, II 1334 
- sozojodolicum 1463 
- stibiato-sulfuratum 1480 
- subnitricum oxydulatum 

1467 
- subsulfuricum 1481 
- succinimidatum 1478 
- sulfocyanatum 1476 
- sul£oichthyolicum II 284 
- sulfuratum 1479 
- - nigrum 1479 
- - rubrum 1479, II 1335 
- sul£uricum 1480 
- - basicum 1481 
- tannicum oxydulatum 

1481 
- thiocyanatum 1476 
- tribromphenolo-aceticum 

II 418 
Hydras amylenicus 424 
- Bromalis 990 
- chloralicus 984 
- Chloralis 984 
- kalicus II 12 
Hydrasenecion Zyma 1490 
Hydrastin 1490 
- salzsaures 1491 
-, schwefelsaures 1491 

Hydrastin -hydrochlorid 1491 
- -sulfat 1491 
Hydrastinin 1491 
- -chlorid 1492, II 1335 
-, salzsaures 1492, II 1335 
- -hydrochlorid 1492, II 

1335 
Hydrastininum 1491 
- chloratum 1492, II 1335 
- hydrochloricum 1492, 

II 1335 
Hydrastinum 149 
- hydrochloricum 1491 
- sulfuricum 1491 
Hydrastis canadensis 1485 
- -extrakt, trockenes 1488 
- -fluidextrakt 1488, II 1326 
- -rhizom 1486, II 1356 
Hydrastopon 1490 
Hydrate d'amylene 424 
- de baryte 631 
- de quinine 940 
- potassique II 11 
Hydrated Alumina 370 
Hydratocarbonas magnesicus 

II 106 
- Plumbi II 495 
- plum bicus II 495 
Hydrin-Konservesalz II 218 
Hydrinsaure 114 
Hydriodic Acid 1544 
Hydrobromas Homatropini 

652 
Hydrobromic Acid 153 
Hydrocarbonas ferrosus sac

charatus 1254 
Hydrocarbonate de magnesie 

II 106 
Hydrocarbonsaure 148 
Hydrochinin 971 
- -hydrochlorid 972 
Hydrochininum 971 
- hydrochloricum 972 
Hydrochinon 1493, II 1117 
- -Entwickler, haltbarer II 

1117 
- - mit Pottasche II 1117 
-, Nachweis im HarnIl 1250 
Hydrochloras chinicus 947 
- Cocaini 1045 
Hydrochloric Acid 155, 157 
Hydrocithin II 80 
Hydrocotyle asiatica 1494 
Hydrocuprein 972 
Hydrocyanic Acid 160 
Hydrofluoric Acid 168 
Hydrogen 1495 
- Peroxide 1495 
- Sulphide II 815 
Hydrogenium 1495 
- hyperoxydatum solutum 

1497 
- peroxydatum 1495, 1497 
- - decemplex 1499 
- - pro analysi 1499 

Hydrogenium peroxydatum 
solutum 1497, II 1335 

- - - concentratum II 
1335 

- sulfuratum II 815 
Hydrolata 490 
Hydrolatum Aurantii f10rum 

1027 
- Cinnamomi 1021 
- Foeniculi 1306 
- Laurocerasi II 72 
- Matico II 144 
- Menthae piperitae II 162 
- Sambuci II 628 
- Valerianae II 896 
Hydrolecithin II 80 
Hydromel Infantum II 697 
- simplex II 153 
Hydronaphthaline II 201 
Hydropyrin 214 
Hydroquinone 1493 
Hydrox-Bader 610 
Hydroxyde aluminique lJ70 
- de calcium 751 
- de magnesium II 112 
- de potassium II 11 
- - - ordinaire II 11 
- de sodium II 220 
- officinal de potassium II 

12 
Hydroxylamin 1500 
-, salzsaures 1500 
- -hydrochlorid 1500 
Hydroxylaminum 1500 
- hydrochloricum 1500 
Hydrozimtsaure 140 
Hygiama II 60 
Hygienal 1315 
Hygienol 1118 
Hyoscin 652, 655 
- -hydrobromid 653 
- -hydrochlorid 654 
- -hydrojodid 654 
Hyoscinae Hydrobromas 653 
- Hydrobromidum 653 
Hyoscine 652 
- Hydrobromide 653 
Hyoscinum 655 
- -hydrochloricum 654 
- -hydrojodicum 654 
Hyoscyamin 650 
-, bromwasserstoffsaures 

650 
- -hydrobromid 650 
-, salicylsaures 651 
- -salicylat 651 
-, schwefelsaures 650 
- -sulfat 650 
Hyoscyaminae Hydrobromi-

dum 650 
Hyoscyaminum 650 
- amorphum 651 
- coloratum 651 
- hydrobromicum 650 
- salicylicum 651 



Hyoscyaminum sulfuricum - Infusion of Quassia 1475 

Hyoscyaminum sulfuricum 
650 

- verum 651 
Hyoscyamus 1501 
- Leaves 1501 
- muticus 1503 
- niger 1501 
- Scopolia II 673 
Hypanin II 362 
Hypericum 1505 
Hypernephrin II 826 
Hyperol 1500 
Hypertherman II 717 
Hyphal II 524 
Hypnon 91 
Hypnopyrin 963 
Hypodermic Injection of 

Apomorphine II 342 
- - - Cocaine 1047 
- - - Ergot (of Ergotin) 

II 685 
- - - Morphine II 339 
Hypogan II 363 
Hypoloban II 363 
Hypolantin II 363 
Hypophen II 363 
Hypophosphate de manga-

nese II 133 
Hypophosphis ferricus 1263 
Hypophosphite de baryum 

630 
- de calcium 746 
- de potassium II 16 
- de sodium II 225 
Hypophosphitsirup 748 
Hypophosphorous Acid 172 
Hypophysen-Extrakt Sche-

ring II 362 
Hypophysin II 362 
Hypophysis cerebri II 362 
- - siccatapuiverataII362 
- -Opton II 363 
- sicca II 362 
Hypophysochromtabletten 

II 363 
Hypophysol II 363 
Hypophytron II 363 
Hyposulfite de sodium II 239 
Hypototal II 363 
Hyrgarsol 568 
Hyrgol 1442 
Hysop 1506 
Hyssop Wort 1506 
Hyssopus 1506 
Hysterol 254 
Hyvalon654 

I 
Ibischwurzel 357 
Ibit 1566 
Ibo-Kaffee 1066 
Iceland Moss II 84 
Ichden II 285 
Ichthalbin II 285 
Ichthammon II 385 

I Ichthargan 546 
Ichthargol 546 
Ichthermol II 284 
Ichthium II 285 
Ichthoform II 285 
Ichthosotpillen II 288 
Ichthynat II 285 
Ichthyocolla 1507 
Ichthyodin II 285 
Ichthyol II 282 
- -ammonium II 282 
- -balsam II 287 
- -calcium II 284 
- -carbolfirnis II 288 
- -eiweil3 II 285 
- -firnis II 288 
- -flecken II 1099 
- -glycerin II 287 
- -kautschukpflaster 1202 
- -kiihlsalbe Unna II 288 
- -lithium II 284 
- -moorschlamm II 288 
- -natrium II 283 
- -opodeldoc II 287 
- -paste II 287 
- -pastenstift II 287 
- -salbe II 288 
- -salicyl-Resorptionspillen 

II 288 
- -seife II 652 
- -silber 546 
- -tabletten II 288 
- -teer-Salbenseife II 287 
- -zink II 284 
Ichthyolahnliche Praparate 

II 285 
Ichthyolidin II 285 
Ichthyolum austriacumII285 
Ichthyopon II 285 
Ichtulfon II 285 
Icterosan II 1381 
Idiaton 391 
Idrabaryum II 1124 
Igazol 1315 
Igelkrautwurzel 857 
Ignatiusbohne II 799 
Ilex aquifolium 1509 
- paraguayensis 1509 
Illicium 1510 
Illipefett II 677 
Illurinbalsam 615 
Imetol II 1381 
Immortellen 1372 
Immortelles 1372 
Immunisierung, aktive II 731 
-, passive II 734 
Immunisierungseinheit II 733 
Immunitat II 733 
Immunitatslehre, Fachaus-

driicke II 731 
Immunkorper II 733 
Immunopsonine II 733 
Immunserum II 733 
Imperatoria ostruthium 

1512 

Imperialtee II 854 
Impfstoffe II 714 
-, multipartiale II 734 
- zur Behandlung der Foh-

lenlahme nach atiologi
schen Gesichtspunkten II 
726 

Inaktivierung eines Serums 
II 733 

Incarbon 817 
Incensum II 307 
Index, opsonischer II 734 
India-Rubber 873 
Indian Arrowroot 432 
- Beal 635 
- Elm Bark II 881 
- Hemp 468, 779 
- - Extract 781 
- Millet 439 
- Turnip 587 . 
- Valerian Rhizome II 896 
- Water Navel Wort 1494 
Indicatoren 71 
Indicum 1513 
Indig 1513 
Indigo 1513 
- -blau, reines 1514 
- -carmin 1515, II 1083 
- - -Wsung II 1297 
- soluble 1515 
-, synthetischer 1514 
- -tinktur 1515 
-, wilder 626 
- -wurzel, wilde 626 
Indigotine 1515 
Indikan, Nachweis im Ham 

II 1245 
Indikatoren II 1297 
Indischhanf-extrakt 781 
- -papier 916 
- -tinktur 781 
Indoform 215 
Indulin 460 
Im~ine II 787 
Infectiositat II 733 
Influenzabazillen II 1277 
Infundine II 363 
Infusa 1167, II 1335 
- frigide parata 1170 
- sicca 1170 
Infuse alcalin de rhubarbe II 

571 
- de digitale 1183 
Infusion de Vienne II 695 
- of Bearberry 524 
- - Broom 1345 
- - Calumba 1091 
- - Cascarilla 865 
- - Chiretta 984 
- - Cloves 863 
- - Digitalis 1183 
- - Ergot II 685 
- - Krameria II 553 
- - Orange Peel 1030 

Quassia II 540 
93* 
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Infusion of Rhatany II 553 
- - Rose, acid II 583 
- - - compound II 583 
- - Senna II 697 
- - Wild Cherry II 517 
Infusions 1167 
Infusorienerde 218 
Infusum amarum alkalinum 

1038 
- Angosturae 444 
- antisudorificum II 626 
- Arnicae compositum 549 
- Aurantii 1030 
- - compositum 1030 
- Belladonnae 642 
- Calumbae 1091 
- Camis frigide paratum 

849 
- Caryophylli 863 
- Cascarillae 865 
- - aluminatum 865 
- Chinae acidum 937 
- - frigide paratum 934 
- Chiratae 984 
- Condurango 1094 
- Cuspariae 444 
- Digitalis 1183 
- - compositum 1184 
- - cum Cascarilla 1184 
- - frigide paratum 1183 
- Ergotae II 685 
- Gentianae compositum 

1349 
- - - fortius 14, 1349 
- Hyoscyami oleosum 1504 
- Ipecacuanhae 1522, 1523 
- - anisatum 1523 
- - concentratum 1522 
- - cum Morphino 1523 
- Koso II 34 
- Krameriae II 553 
- laxans II 697 
- laxativum II 695 
- Mannae purgans II 139 
- Pruni virginianae II 517 
- Quassiae II 540 
- Rhei alcalinum II 571, 

572 
- - cum Natrio carbonico 

II 571 
- Rosae acidum II 583 
- - compositum II 583 
- Sambuci compositum II 

629 
- Scoparii 1345 
- Senegae II 691 
- - concentratum II 690 
- Sennae II 697 
- - compositum II 695 
- - - concentratum II 

695 
- - cum Jalapa II 697 
- - - Manna II 695 
- - salinum II 697 
- - viennense II 695 

Infusion of Rhatany - Iriserbsen 

Infusum Uvae Ursi 524 
- Valerianae compositum II 

897 
- - concentratum II 897 
Ingapillen 115 
Ingber II 994 
Ingluvid II 397 
Ingwer II 994, 1357 
-, afrikanischer II 995 
-, bengalischer II 995 
- -bier 906 
- -fluidextrakt II 996 
- -konfekt II 996 
- -kiichelchen II 996 
- -likor 303 
- -01 II 995 
- -sirup II 996 
- -tinktur II 996, 1369 
Inhalation Tancre 1214 
Inhalierfliissigkeit, Kafe-

manns II 169 
Injectio adstringens Pringle 

380 
- - Reece 368 
- - Ricord 380 
- Aluminis Ricord 380 
- anticariosa Wendt 193 
- antigonorrhoica II 556 
- - Jeannel 616 
- antihaemorrhoidalisII416 
- Apomorphinae hypoder-

mica II 342 
- Argenti nitrici 541 
- balsamica Clerk 616 
- - Jeannel 616 
- - Bismuti 682 
- Bismuti Ricord 682 
- Brou 873, II 494 
- Calomelanos Neisser 1461 
- Catechu composita 873, 

II 494 
- Cocainae hypodermica 

1047 
- composita II 494, 992 
- - Brou II 992 
- Cresoli 1117 
- Ergotae hypodermica II 

685 
- Fernandez II 455 
- hypodermica Ergotinae 

II 685 
- hypodermica Ergotininae 

II 685 
- Isaac 578 
- Itroli 535 
- Matico II 144 
- - composita II 144 
- mitis II 989, 992 
- Morphinae hypoderma-

tica II 339 
- N atrii arsenicosi 559 
- Resorcinicomposita II 556 
- simplex II 992 
- Strychninae hypodermica 

II 798 

Injectio Zinci chlorati II 981 
- - composita sulfurici II 

992 
- - sulfurici II 992 
Injection sous-cutanee Bre-

tonneau 1451 
Injektion Hirsch 1470 
Injektionsgelatine 1338 
Injektionsole II 270 
Inkretol II 369 
Inosemzeffs Tropfen II 572 
Inosol II 483 
Insect Powder II 531 
Insekten, Schutzmittel gegen 

II 1110 
- -bliiten II 531 
- -pulver II 531 
- -wachs 898 
Insensibilisatum 717 
Insipin 963 
Insulin II 359 
Insulingual II 360 
Intestin II 201 
Intolin 1233 
Intramin 579 
Intronas Reagens auf EiweiJ3 

II 1237 
Inula helenium 1424 
Invertzucker II 608 
-, Bestimmung II 614, 616 
Iodate de potassium II 20 
lode 1538 
- sublime 1538 
lodic Acid 1545 
Iodine 1538 
- Caustic, Churchill 1543 
- Ointment 1543 
lodoform(e) 1547 
Iodoform and Naphthalin 

1549 
lodure d'ammonium 397 
- d' arsenic 566 
- d'argent 536 
- de baryum 630 
- de calcium 748 
- d'ethyle 1550 
- de lithium II 95 
- de plomb II 497 
- de potassium II 17 
- de sodium II 226 
- de strontium II 781 
- de zinc II 983 
Ipeca 1515 
Ipecacuanha 1515 
- annele 1515 
- Lozenges 1523 
- officinal 1515 
- Root 1515 
Ipe-Knollen II 70 
Ipomoea jalapa 1532 
- purga 1532 
- turpethum 1537 
Iriphan 981 
lris-Arten 1524 
- -erbsen 1526 



Iris-ol 1526 
- -, fliissig 1526 
- -, konzentriert 1526 
- pseudacorus 1527 
- Root 1524 
- versicolor 1527 
- -wurzel 1525 
Irish Moss 852 
Irisol 1526 
Irlandisch-Moos-Gallerte 853 
Iron 1239 
Iron (Eisen) 1527 
- and Ammonium Citrate 

1260 
- and Quinine Ci'trate 943, 

945 
- et Ammonium Tartrate 

1292 
- Lactate 1266 
- Pills 1256 
- Sulphide 1287 
- Wine 1245 
Irrigal-Tabletten 109 
Isaak-Injektion 578 
Isacen II 1382 
Isarol II 285 
Isatophan 981 
Ischamin II 828 
Isinglass 324, 1507 
Islandisches Moos II 84, 

1337 
- -, entbittertes II 85 
- - -gallerte II 85 
- - -paste II 85 
- - -schokolade II 86 
- - -sirup II 86 
- - -zucker II 85 
Isnard, Solutio arsenicalis 

560 
Isoamylalkohol 421 
Isoamylhydrocuprein 973 
- -bihydrochlorid 973 
Isoamylnitrit 423 
Isoanethol 464 
Iso borneol, Isovaleriansa ure-

ester 254 
Isoform 1557 
- -mull II 1017 
- -paste 1557 
- -pulver 1557 
- -watte II 1017 
Isolysine II 733 
Isonandra gutta 1412 
Isonaphtol II 202 
Isooctylhydrocupreinbihy-

drochlorid 973 
Isop 1506 
Isopral II 515 
Isopropylalkohol II 514 
Isopropylbrompropenylbar-

bitursaure II 1389 
Isosulfocyanate d'allyl II 

745 
Isovaleriansaure 251 
- -bornylester 254 

Irisol - J erusalemer Balsam 

Isovaleriansaure-diathylamid 
255 

- -fenchylester 254 
- -guajacolester 1393 
Isovaleryl-aminoantipyrin II 

529 
- -glykolsaurebornylester 

254 
- -p-phenetidin II 407 
- -phenolphthalein 201 
Ispenkraut 1506 
Issleib, Cearin 898 
Issleib, Katarrhbrotchen 465 
Istizin 468, II 1326 
-, denaturiertes 468 
Istizinum veterinarium 468 
!trol 535 
- -£lecken, Entfernung 535 
- -mull II 1019 
- -stabchen 535 
- -tabletten 535 
I va-essenz, zusammenge-

setzte II 178 
- -kraut II 178 
- -01 II 178 
Ivrogne 585 
Iwarancusa 1157 
- -wurzel 1157 
Ixodin 1438 
Izal 1118 

J 
Jaborandi 1527 
- -blatter 1529 
- - -01 1530 
- Leaves 1529 
- -tinktur 1530 
Jacaranda-Arten 851 
- -blatter 851 
Jachandelbeeren 1568 
Jackson, Aqua balsamica 1401 
-, - gingivalis 1401 
Jacksons Cough Syrup II 666 
- Pectoral Syrup II 340, 666 
Jaffe, Lecithinkakao II 80 
J affnamoos 326 
Jaguarandi-Blatter 1529 
Jaillet, Peptofer 1278 
Jakobis Touristenpflaster211 
Jakobskraut II 687 
Jakobskreuzkraut II 687 
Jalap Resin 1535 
Jalap Root 1532 
Jalapa 1532 
Jalape 1532 
Jalapen-extrakt 1535 
- -harz 1535, II 1356 
- -knollen 1532 
- -pillen 1536, II 1354 
- -pulver, zusammenge-

setztes 1536 
- -seife 1536 
- -tinktur 1536 
- -, zusammengesetzte 

1536 
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Jalapen-wurzeI1532, II 1370 
Jalapin 1536 
Jalon 534 
Jamaica-Arrowroot 432 
- -Bitterholz II 538 
- -Ingwer II 995 
- -Pepper II 447 
- -Pfeffer II 447 
- -Quassiaholz II 538 
- -Sarsaparilla II 659 
- -Sarsaparille II 661 
Jambosa caryophyllus 857 
Jambul-friichte II 828 
- -rinde II 829 
- Root II 829 
- -samen II 828 
- Seed II 828 
James Fieberpulver II 769 
- Powder II 769 
Jameson's Amalgam 1444 
Janeways Pills II 509 
Japaconitin, amorphes 263 
Japan-Agar 324 
- -Campher 768 
- -Holz 728 
- -Talg 898 
- -Tran II 306 
- -Wachs 898 
- Wax 898 
Japanese Belladonna Root 

II 675 
- Scopolia Root II 675 
Jasminol 1537 
Jasminwurzel, gelbe 1342 
Jasminum 1537 
J astrzemb, Mineralwasser504 
Jatrorrhiza columba 1090 
- palmata 1090 
Jaune de cadmium 727 
- de Steinbuhl 1006 
- d'oeuf II 374 
Java-Bohne II 403 
- -Citronellol 1156 
- -Erbsen II 403 
- -Tee II 370 
- -Zimt 1019 
Javol II 1075 
Jaworowskis Reagens auf Ei

weiB II 1237 
Jeannel, Injectio antigonor-

rhoica 616 
- - balsamica 616 
Jeckels Salbe 623 
J ecolein II 306 
Jecorin II 306 
J ecorol II 306 
- -butter II 306 
Jela 850 
Jelangerjelieber 1189 
Jenkins Zahnpulver II 1067 
Jequiritol 86 
- -serum 86 
Jer-Priiparate 1510 
Jerez II 913 
J erusalemer Balsam 659 
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Jesuitentee 923 
Jesuiterbalsam 612 
J esuitertropfen 1401 
Jews Pitch 595 
Jod 1538 
- -athoxybenzoesaureben-

zylA~ter II 1378 
- -athyl 1550 
- - -allophanat II 1374 
- - -Thiosinamin 1554 
- -Albacid 1564 
- -Albin 1564 
- -ammonium 397 
- -amylum 1541 
- -anisol 1556 
- -antipyrin 1562 
- -Anytol II 284 
- -Arsotropin II 227 
- -Arsyl II 227 
- -bad 608 
- -barium 630 
- -Benzinoform 823, 1541 
- -cadmium 726 
- -calcium 748 
- - -Diuretin II 20 
- -catgut II 1005 
- -chininhydrojodidsulfat 

956 
-, chlorfreies 1540 
- -chloroxychinolin 1562 
- -chromcatgut II 1005 
- -Collargol 537 
- -Diuretal II 20 
- -Eigone 1564 
- -eisenlebertran II 304 
- -, Lahusens II 306 
- - mit Phosphor II 305 
- -eisensirup 1264 
- -, Lutands 1266 
- -eiweiBverbindungen 1564 
- -Elarsontabletten II 1382 
- -eosin 202 
- -, Kaliumsalz 202 
- -, Natriumsalz 202 
- -Ferratin 1294, 1564 
- -Ferratose 1295, 1564 
- -flecken II 1099 
- -fortan 749 
- -gelatine 1339 
- -Glidin 1564 
- -glycerin 1358 
- -gorgosaure 1560 
- -Incarbon 1541 
- -jodkaliumsalbe II 19 
- -kalium II 17 
- - -Liniment II 20 
- - -starkepapier 919 
- -lavendelgeist II 20 
- -lebertran II 305 
- - -emulsion II 303 
- -Lecin 1564 
- -lecithin 1554 
- -lithium II 95 
- - -wasser, Ewich 509 
- -lOsung, 1/lO-n-73 II 1296 

Jesuitentee - Johanniskraut 

Jod-Iosung, Pregl 1541 
- -Metaferrin 1564 
- -Metaferrose 1564 
- -monobromid 1545 
- - -losung 1545 
- -natrium II 226 
- -opodeldoc 398 
- -papier 917 
- -pentoxyd 1545 
- -pepton 1564 
- -phenacetin 1557 
- -phenylmethylpyrazolon 

1562 
-, resublimiertes 1538 
- -saure 1545 
- - -anhydrid 1545 
- -salbe 1543 
- -schwefel 1546 
- -seife II 652 
- -starke 1541 
- - -mull II 1016 
- -strontium II 781 
- -tanninsirup 1542 
- -Tetragnost II 1124 
- -tinktur 1542, II 1368 
- -, farblose 1542 
- -, olige 1543 
- -, weiBe 1543 
- -tribromid 1546 
- -trichlorid 1546 
- -Tropontabletten 1564 
- -vaselin 1541 
- -verbindungen, anorga-

nische 1544 
- -, anorganisch-orga

nische 1565 
- -, Bestimmung in Ver-

bandstoffen II 1013 
- -, organische 1550 
- -wasser 1541 
- -wasserstoffsaure 1544 
- -watte II 1016 
- -zahl, Bestimmung 76, 

II 1298 
- -zigarren 1009 
- -zink II 983 
- - -starkelOsung 435 
- - - -papier 919 
J odella II 306 
J odetum kalicum II 17 
Jodicum 1541 
Jodide, Nachweis im Harn 

II 1250 
Jodipin 1553, II 1124, 1382 
Jodipsol 1556 
Jodisan II 1382 
Jodival 1554 
Jodneol Boer 1541 
J odocitin 1554 
Jodocoffein 1073 
Jodoform 1547 
-, Bestimmung in Verband

stoffen II 1012 
- -anilin 1549 
- -gelatine Unna 1549 

Jodoform-Kalomel 1549 
- -kollodium 883 
- -kautschukpflaster 1202 
- -mull II 1017 
- -01 1549 
- Ointment 1549 
- -salbe 1549 
- -Salol 1549 
- -stabchen 605 
- -suppositoriengegen Spul-

wiirmer 1550 
- -verbandstoffe, geruch-

lose II 1017 
- -watte II 1016 
Jodoformal 1550 
Jodoformin 1550 
- -Athyljodid 1550 
Jodoformium 1547 -
- bituminatum 1549 
- desodoratum 1549 
Jodoformogen II 1017 
Jodogallicin 1566 
Jodoglobin Zyma 1560 
Jodointablettcn 1541 
Jodokol 1396 
Jodol 1561 
- -mull II 1019 
Jodolen 1562 
Jodolum 1561 
Jodomenin 1566 
Jodophen 1555, 1560 
Jodophenin 1557 
Jodopyrin 1562 
Jodosapol 1552 
Jodostarin 1552 
Jodotanninum 1543 
Jodotheobromin 724 
Jodothyrin II 367 
Jodlirol 1295 
Jodum 1538 
- anglicum 1538 
- monobromatum 1545 
- pro analysi 1540 
- resublimatum 1538 
- sulfuratum 1546 
- tribromatum 1546 
- trichloratum 1546 
Jodylin 1558 
Johandelbeeren 1568 
Johannisbeere II 577 
Johannisbeer-ather 323 
- -blatter, schwarze II 577 
- -branntwein, schwarzer 

304 
- -essenz 517 
- -konserve II 578 
- -sirup 517, II 578 
- -, schwarzer II 578 
Johannis-hand 1295 
- -blut 1505 
- -brot 901 
- - -baum 901 
- -giirtelkraut 584 
- - -wurzel 585 
- -kraut 1505 
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Johanniskraut-ol 1506 
- -01 1506 
- -tee, Brockhaus 1330 
- -wurzel 1295 
Johimbin II 973 
Johnson, Sirop 593 
Johnstones Fluid Beef II 255 
Jonon 1527 
Josefskraut 1506 
Jothion 1551 
Jothionol 1551 
Juchtenlack, roter 669, 

II 1092 
Judas~chen 345 
Judenbrot II 138 
Judendornbeeren II 996 
J udenkirschen 345 
Judenpech 595 
Jiingken, Pulvis ophthalmi-

cus 1151 
-, - - inspersorius II761 
Jiirgensens Salbe II 306 
J uglandin 1568 
Juglans cinerea 1568 
- regia 1566 
Juice of Broom 1345 
- - Couium 1097 
- - Fresh Herbs II 849 
- - Hyoscyamus 1505 
- - Taraxacum II 849 
Jujubae II 996 
Jujuben II 996 
Jujubes II 996 
Julapium salinum 144 II 8 
Julep diacode II 330 
- gommeux 1410, 1412 
Jungblut, Stahls 1321 
Jungclaussens Bandwurm-

mittel 1131, 1302 
Jungfern-griin 1003 
- -haar 276 
- -koralle 737 
- -kraut 584, 1428 
- -milch II 1052 
Junicosan 1396 
Juuiper Berries 1568 
Juuiperus communis 1568 
- sabina II 596 
- virginiana 1572 
Jusquiame 1501 
Jute 1377 
-, gebleichte II 1003 
-, rohe II 1003 
- -watte II 1003 
Juvenin II 974 
Juvo 849 
Juwelier-Borax II 208 

K 
(siehe auch C) 

Kabinet-Punschessenz 304 
Kaddig-beeren 1568 
- -mus 1570 

Kaddig-ol 1572 
Kadeol 1572 
Kalber-mehl II 1048 
- -pillen 241 
- -ruhrmittel, Kuhnkes 

II 1048 
Kalteumschlag, Schmuckers 

397 
Kasefarbe 1153, II 1084 
Kasekrauter, ostfriesische 

1107 
Kasekraut II 127, 666 
Kaselabkraut, gelbes 1330 
Kasemalve II 127 
Kasepappel-blatter II 127 
- -bliiten II 126 
Kasestoff 866 
Kafemanns Inhalierfliissig-

keit II 169 
Kaffee 1060 
-, coffeinfreier 1063 
- -ersatzstoffe 1063 
- -, VerfaIschung 1066 
- -extrakt 1069 
- -fluidextrakt 1069 
-, gerosteter 1061 
- -likor 304 
-, Rosten 1062 
- -sirup 1069 
- -strauch 1060 
- und KakaofleckenII 1100 
-, Verfalsehungen 1066 
Kaffein 1069 
Kaffernhirse 439 
Kailkenblumen II 627 
Kairin 979 
Kaiserblau 1041 
Kaiserborax II 209 
Kaisergewiirz 1036 
Kaiser Karls Haupt- und 

Schlagwasser 1023 
Kaiserpillen 354 
Kaisertinte, tiefsehwarze 

II 1086 
Kaiserwasser II 1052 
Kaiserwurzel 1512 
Kaiserlingsche Formollosung 

1315 
Kaisers Vaginalblattchen 457 
Kakao-bohnen 706 
- -butter 717, II 1346 
- -Codein-Tabletten II 345 
-, Eichel- 717 
- -fett 717 
-, Hafer- 717 
- -likor 304, 716 
- -, farbloser 716 
- -masse 708, 715 
- -01 717 
- - -stabchen 605 
- -pulver 708 
- -, chemisehe Unter-

suchung 710 
- -schalen 715 
Kakerlak 689 

Kakodyliakol 571 
Kakodylsaure 569 
Kaktuskraut 903 
Kaktussehildlaus 1050 
Kalaminthkraut II 157 
Kalappusol 1058 
Kalavrita II 913 
Kalfroom 1374 
Kali, blausaures 163 
- borussicum 165 
- causticum (fusum) II 11 
- - solutum II 14 
- cum Calee II 16 
- -chlorieum-Zahnpaste 

II 1068 
- -hydrat II 11 
-, kaustisches II 11 
- -lauge II 14, 1339 
- -, l/lO-n- 70, II 1295 
- -, Normal- 69, II 1295 
- - l/IOO-n- 71 
- -, weingeistige 1/2-n- 70, 

II 1295 
- -Natronseife, gemisehte 

II 648 
- -salpeter II 21 
- -schmierseife aus Leinol 

II 643 
- -seife II 643, 646, 1359 
- - aus Olivenol II 644 
- -seifenspiritus II 655, 

1364 
- -tinktur II 16 
- -wasserglaslosung 221 
- zootieum 165 
Kalifornit I 1113 
Kaliko II 1001 
Kalimat II 1113 
Kalium II 1 
- -acetat 106 
- - .Wsung 107, II 1339 
- aceticum 106 
- - solutum 107 
-, athylxanthogensaures 

II 27 
- ·alaun 377 
- Ammonium tartaricum 

246 
- - -tartrat 246 
- -arsenat 563 
- arsenicicum 563 
- arsenieosum solutum 558 
- -arsenitlosung 558 
-, arsensaures 563 
- auribromatum 601 
- aurichloratum 601 
- -auriehlorid 601 
- -biearbonat II 2, 1335 
- -, besonders gereinigt 

II 1294 
- bicarbonicum II 2, 1335 
- bichromicum 1006 
- -bijodat II 20 
- bijodicum II 20 
- -bioxalat 186 
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Kalium bioxalicum 186 
- -bisulfat II 27 
- bisulfuricum II 27 
- bitartaricum 244 
- -bitartrat 244 
- -bromat II 5 
0- _ -losung 74, Iho-n-

II 1296 
- bromatum II 3, 1335 
- - effervescens II 621 
- bromicum II 5 
- -bromid II 3, 1335 
- - -losung 74 
- - - fiirPhotographie 

II 1118 
-, bromsaures II 5 
-, camphersaures 131 
- -camphorat 131 
- camphoricum 131 
- -cantharidat 791 
- cantharidicum 791 
- cantharidinicum 791 
-, cantharidinsaures 791 
- -carbonat II 7, 1336 
- - -losung II 8 
- -, rohes II 6 
- carbonicum II 7, 1336 
- - crudum II 6, 1336 
- - depuratum II 7 
- -chlorat II 9 
- -, Nachweis im Ham II 

1250 
- - -Pastillen II 11 
- 'chloratum II 8 
- - crudum II 9 
- chloricum II 9 
- -chlorid II 8 
- -, rohes II 9 
-, chlorsaures II 9 
- -chromat, gelbes 1005 
- - -losung II 1297 
- -, rotes 1006 
- chromicum acidum 1006 
- - flavum 1005 
- - rubrum 1006 
- -citrat 145 
- citricum 145 
- - effervescens II 621 
- citronensaures 145 
- cyanatum 163 
- - crudum 164 
- -cyanid 163 
- -, Liebigsches 164 
- -, technisches 164 
-, cyanmercurisalicylsaures 

1483 
- -dichromat 1006, II 1336 
- - -losung, l/Wn- 72 
- dichromicum IOQ6, II 1336 
- - purissimum 1006 
- dijodparaphenolsuHoni-

cum 1558 
-, doppelt kohlensaures II 2 
- -Eisencyanid 165 
-, essigsaures 106 

Kalium ferricyanatum 166 
- ferricyanid 166 
- -ferriferrocyanid 1262 
- -ferritartrat 1293 
- ferrocyanatum 165 
- - venale 166 
- -ferrocyanid 165 
- ferrosocyanatum 165 
- ferrotartaricum 1293 
- glycerinophosphoricum 

194 
-, glycerinphosphorsaures 

194 
- -Goldbromid 601 
- -Goldcyanid 601 
- guajacolsuHonicum 1395 
-, guajacolsuHonsaures 

1395, II 1336 
- hydricum II 12 
- hydrocyanicum 163 
- hydrotartaricum 244 
- -hydroxyd II 11 
- - -losung II 14 
- -, reinstes II 13 
- hydroxydatum II 11, 12, 

13 
- - Alcohole depuratum 

II 12 
- - depuratum II 12 
- hyperchloricum II 23 
- hypermanganicum II 135 
- hypochlorit II 16 
- - -losung II 16 
- hypochlorosum II 16 
- -hypophosphit II 16 
- hypophosphorosum II 16 
- -jodat II 20 
- -, saures II 20 
- jodatum II 17, 1336 
- jodicum II 20 
- -jodid II 17, 1336 
- - -salbe II 19 
- - -, jodhaltige 1544 
-, jodsaures II 20 
-, kieselsaures 221 
-, kohlensaures II 7 
-, kreosotsuHosaures II 38 
- -metaantimoniat II 770 
- -metabisulfit II 24 
- -metabisuHurosum II 24 
-, neutrales weinsaures 245 
- -Natrium II 1 
- - -tartaricum 247 
- - -tartrat 247, II 1365 
- - -weinsaures 247 
- -nitrat II 21, 1336 
- -nitricum II 21, 1336 
- - fusum rotulatum (tao 

bulatum) II 22 
- nitrosum II 22 
- -osmat (osmicum, osmig-

saures, osmi'lmsaures) II 
372 

- -oxalat, neutrales 186 
- - -, saures 186 

KaJiumoxalat, iibersaures 187 
- oxalicum (neutrale) 186 
- oxymanganicum II 135 
- -percarbonat II 23 
- -percarbonicum II 23 
- -perchlorat II 23 
- -perchloricum II 23 
- permanganat II 135 
- - -flecken II 1099 
- - -losung, 1/10-n- 75 
- - -, saure II 1123 
- - -paste nach Vorner 

II 137 
- -, rohes II 137 
- -permanganicum II 135 
- - crudum II 137 
- -persuHat II 24 
- persuHuricum II 24 
- -phosphat II 24 
- phosphoricum II 24 
-, phosphorsaures II 24 
- picrinicum II 423 
- picronitricum II 422 
- -pikrat II 423 
-, pikrinsaures II 422 
- -pyroantimoniat, saures 

II 770 
-, pyrochromsaures 1006 
- pyrostibicum acidum II 

770 
- -pyrosuHit II 24 
- pyrosuHurosum II 24 
- -Quecksilberjodid 1457 
- - -losung 1457 
- rhodanatum 168 
- rhodanid 168 
-, rotes chromsaures 1006 
- -salicylat 204 
- salicylicum 204 
-, salicylsaures 204 
-, salpetersaures II 21 
-, salpetrigsaures II 22 
-, saures pyroantimonsaures 

II 770 
-, - schwefelsaures II 27 
-, - weinsaures 244 
-, schwefelsaures II 26 
- -Silberthiosulfat II 1375 
- -silicat 221 
- silicicum purum 221 
- - solutum 221 
- sozojodolicum 1558 
- stibiato-suHuratum II 776 
- stibicum II 770 
- - solubile II 770 

. - -suHat II 26, 1336 
- -suHocarbonat II 25 
- suHocarbonicum II 25 
-, suHocarbonsaures II 25 
- suHocyanatum 168 
- -suHocyanid 168 
- suHoguajacolicum 1395, 

II 1336 
- suHokreosoticum II 38 
- suHuratum II 25 
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Kalium suHuratum crudum 
II 25 

- - purum II 26 
- - pro balneo II 25 
- suHuricum II 26, 1336 
- - acidum II 27 
- superchloricum II 23 
- supermanganicum II 135 
- tartaricum 245, II 1336 
- - acidulum 244 
- - boraxatum 249 
- tartarisatum 245 
- -tartrat 245, II 1336 
- -tetraoxalat 187 
- tetraoxalicum 187 
-, trithiokohlensaures II 25 
-, iiberchlorsaures II 23 
-, iiberkohlensaures II 23 
-, iibermangansaures II 135 
-, iiberschwefelsaures II 24 
-, unterchlorigsaures II 16 
-, unterphosphorigsaures II 

16 
- -xanthogenat (xanthoge

nicum,xanthogensaures)II 
27 

Kalk 750 
- -casein II 254 
- -dosen 753 
- -eisenmangansirup 762 
- -eisensirup 748, 761 
- -, Herbabnys 748 
-, gebrannter 750, II 1313 
- -hydrat 751 
- -liniment 754, II 1337 
- -milch 751, 755 
- -mortel 752 
- -phosphatmilch 759 
- -pulver, zusammengesetz-

tes 760 
-, reiner gebrannter 750 
- -schwefelleber, antimon-

haltige II 776 
- -sirup 755, 761 
- -stickstoff 734 
- -trocken-kasten 753 
- - -schrank 754 
- -wasser 754 
-, Wiener 755 
Kalle, Essigsaure Tonerde, 

fest 1429 
Kalmopyrin 214 
Kalmus 729, II 1356 
- -bad 608 
- -extrakt 730 
- -fluidextrakt 731 
-, kandierter 730 
- -konfekt 730 
- -01 730, II 1347 
- -tinktur 731, II 1367 
-, iiberzuckerter 730 
- -wasser 731 
Kalodal849 
Kaloderma 1340 
Kalodont II 1075 

Kalomel II 1334, siehe auch 
Calomel 

- -pillen 1461 
- -salbe 1461 
- -seife 1462 
Kalosis II 893 
Kaltlack II 1119 
Kalumbewurzel 1090 
Kalzine 742 
Kamakosin II 29 
Kamala II 27 
- depurata II 29 
Kameldom 86 
- -gras 1157 
- - -01 1157 
Kamillen 910, II 1327 
-, doppelte 912 
- -extrakt 911 
-, gemeine 910 
- -haarwasser II 1062 
- -01 911 
- -, atherisches 912 
- -, citronenolhaltiges 912 
- -, romisch 913 
-, romische 912 
- -Shampoon II 1063 
- -sirup 911 
- -tinktur 911 
- -tropfen, englische 913 
- -wasser 911 
Kammfett 275 
Kammhafer 602 
Kampfer siehe Campher 
Kanadabalsam 611 
Kanel 1017 
- -bliiten 869 
-, echter 1019 
Kaninchen, Mittel gegen II 

1106 
Kaninchenserum, normales 

II 709 
Kannenkraut 1206 
Kanthariden 783 
- -campher 790 
-, siidafrikanische 785 
Kanton-Rhabarber II 565 
Kanyin-Ol 617 
Kanzleitinten II 1085 
Kaolin 373 
Kap-Aloe 347 
Kapbeerenwachs 899 
Kap-Gummi 1406 
Kapillarsirup 276, II 606 
Kaplick, Species pectorales 

1371 
Kapok 1376 
Kaposi, UngentumNaphtholi 

compositum II 203 
Kappern 792 
Kappernstrauch 792 
Kapselmaschine II 1223 
Kapseln 797 
Kapuziner-pflaster 1218 
- -pillen 354 
- -pulver II 531 

Kapuzinersamen II 593 
KaraM II 805 
Karaibablii.tter 851 
Karamose II 607 
Karbensamen 854 
Karbol siehe auch Carbol 
Karbol-jute II 1018 
- -kalk 1118 
- -kerzchen II 416 
- -mull II 1017 
- -mundwasser II 1069 
- -01 II 416 
- -pflaster II 416 
- -raucheressig II 416 
- -saure II 413 
- - Bestimmung in Ver-

bandstoffen II 1011 
- - fliissige II 414 
- - -mull, gefetteter II 

1017 
- - -pastillen II 416 
- -, rohe II 415 
- -salbe II 416 
- -seife II 651 
- -talg II 416 
- -wasser II 415 
- -watte II 1017 
- -zahnpulver II 1067 
Kardamom, kleiner 823 
- -samen 823 
Kardamomen 823 
- -01 825 
Kardinalextrakt 304 
Kardo benedikte 1037 
Kardobenedikten-extrakt 

1038 
- -kraut 1037, II 1333 
Kardysat 1186 
Karlsbad, Sprudel 504 
Karlsbader Brausepulver 137 
- Pillen 356 
- Salz, brausendes II 623 
- - kiinstliches 510 
Karlsdistelwurzel 830 
Karmelitergeist 1023, II 157, 

1364 
-, gelber II 158 
Karobablatter 851 
Karoben 901 
- -kaffee 1065 
Karsan 849 
Karthauser Pulver II 774 
- Tee 923 
Kartoffel-mehl 430 
- -starke 426 
Kaschuniisse 437 
Kaseon II 254 
Kasseler Gelb II 497 
Kastanie, echte 869 
Kastanien-blatter 870 
- - -sirup 870 
- -extrakt-pflaster Fliigge 

280 
- -fluidextrakt 870 
- -kraftmehl Fliigge 280 
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Kastanol 280 
Kastl, Tinctura stomachica 

731 
Kastorsamen II 578 
Katal-Sauerstoffinhalation, 

Dr. Schleimers II 232 
Katapyrin-Tabletten 214 
Katabin II 729 
Katharin 823 
Katharol 1500 
Katarrh-brotchen, Issleibs 

465 
- -, Miillers 1371 
- -dragees Dr. Roos' II 169 
- -pastillen, Omega 1371 
- -pillen, Hager 971 
- -, Voss' 971 
- Remedy 775 
Katechu (siehe auch Catechu) 

II 1315 
Katgut, Sterilisation IT 1203 
Kathetercreme 183 
Katheterpurin, Dr. Melzers 

1359 
Katz, Destillierapparat 489 
Katzenaugenharz 1160 
Katzenfett 275 
Katzenkraut II 851 
Katzenminze 1353 
Katzen, Mittel gegen II 1106 
Katzenpfcitchenblume 1372 
Katzenwedel 1206 
Katzenwurzel II 894 
Kaubalsam "Sahir" 526 
Kaupastillen, Bergmanns II 

868 
Kaupraparate, Bergmanns 

175, 1080 
Kautabak II 246 
Kautschuk 873, II 1315 
- -gegenstande, Sterilisation 

II 1204 
-, kiinstlicher 878 
- -heftpflaster II 1318 
- - - -korper 1200 
- -pflaster 1199, II 1318 
-, V ulkanisierung 877 
Kava-Kava-fluidextrakt II 

471 
- - -wurzel II 471 
- -Pfefferwurzel II 471 
Kawakawin II 471 
Kawasantal II 471, 640 
Kawatropin II 471 
Keating, H ustenpastillen1371 
Keeleys Goldcure 305 
Kefalin II 362 
Kefir II 57 
- -ferment II 58 
Kefyrogen II 58 
Kelen 315 
- -Methyl II 175 
Keller, Ergotin II 686 
Kellerasseln, Mittel gegen II 

1106 

Kastanol - Kitt fiir Zink 

Kellerhalsrinde II 175 
Kemmerichs Fleischpepton 

II 255, 399 
Kennedypflaster 1143 
Kephalalbin II 362 
Kephaldol-Tabletten II 407 
Kephir II 57 
- -pastillen II 58 
Kepler-Solution II 306 
Keraminseife nach Unna 623 
Keramyl222 
Keratin II 29 
Kerbel 902 
- -kraut 902 
- -, spanisches 902 
- -saft 902 
- -sirup 902 
Kermesbeeren II 438 
- - -sirup II 439 
- -blatter II 438 
- mineral II 774 
- -saft 1052 
- -sirup 1025 
- -wurzel II 438 
Kernless-Tee II 585 
Kernseifen II 645 
-, gemahlene II 646 
- -pulver II 646 
- -, reine II 649 
Kerosolen II 271 
Kesselsteinmittel Rapid II 

216 
Kettenblume II 847 
Kettenfiltrierapparat II 1171 
Keuchhusten-einreibung 589 
- -saft "Medico" II 578 
- -mittel 391, 870 
- -, AJ3manns II 1030 
- -, Rohdens 964 
- -pflaster II 328 
-, rote Farbe gegen 1052 
- -saft 1052, 1069, II 866 
- -tabletten, Lublins 964 
Khus-Khus 439 
Kiefer II 451, 453 
Kiefernadel-bad 608 
- -extrakt II 451 
- -01 II 461 
Kiefernsprossen 11451 
- -sirup II 451 
Kienmeyers Amalgam 1443 
Kienol II 459 
Kiesel-erde 218 
- -fluor-ammonium 171 
- - -natrium 171 
- - -wasserstoffsa ure 171 
- -fluJ3saure 171 
- -gur 218 
- - -filtersteine II 1179 
- -saure 218 
- -, Alkalisalze 220 
- - -anhydrid 218 
- -, gefaIlte 218 
- - -tetraglykolester 221 
Kiesow, Lebensessenz 356 

Kindbettee 362 
Kinder-beruhigungs-pulver 

739 
- - -tee II 388 
- -meth II 697 
- -milch, Backhaus II 59, 

256 
- -nahrmittel II 256 
- -nahrung, Liebigs II 125 
- -, Theinhardts 16sliche 

11126 
- -pulver II 108 
- -, gelbes II 108 
- -, Hufelands II 108 
- -tee 1341 
- -wurzel 1525 
King, Mixtura Carbonei tri-

chlorati 95 
Kingiodendron pinnatum 618 
Kino II 30 
- -Gum II 30 
- -tinktur II 31 
Kirchenharz II 307 
Kirchenrauch II 307 
Kirschen-ather 323 
- -branntwein 300 
- -stiele 900 
Kirsch-likor 303 
- -sirup 900, II 1362 
- -wasser 417 
Kirschlorbeer-blatter II 70 
- - -01 II 71 
- - -wasser II 72 
Kissingen, kiinstliches Salz 

511 
-, Pandur 504 
-, Rakoczy 504 
Kissinger Salz 511 
- -, brausendes II 623 
Kitt fiir Dampfkessel, eiserne 

Rohren usw. II 1097 
- - Elfenbein, Knochen, 

Perlmutter, weiJ3e Steine 
usw. II 1097 

- - Eisen II 1097 
- - Glas auf Glas oder 

Metall II 1097 
- - Horngegenstande II 

1097 
- - irdene GefaJ3e II 1097 
- - Kastengriffe II 1097 
- - Leder II 1097 
- - Locher, Risse, Spriin-

ge in Eisen, Kupfer, Mes
sing, Stein II 1096 

- - Metallbuchstaben II 
1097 

- - Pferdehufe II 1097 
- - Porzellan und Messing 

111096 
- - Statuen, Vasen usw. 

II 1097 
- - steinerne Wasserbe

halter II 1097 
- - Zink II 1097 
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Kitt und Klebstoff fiir Ala
baster, Glas, Marmor, Por
zellan II 1096 

- - - fiir Celluloid und 
Cellon II 1096 

- zum Ausfiillen von Holz
fugen II 1096 

- zum Befestigen von Mes-
serheften II 1097 

Kitte II 1095 
Ki-urushi II 63 
Klapperschlangenwurzel II 

688 
Klapprosen II 388 
Klaproth, Tinctura Martis 

1247 
Klatschmohn II 388 
Klatschrosen-bliiten II 388 
- -sirup II 389 
Kleber 332 
Kleberbrot fiir Diabetiker II 

384 
Klebesalbe, Dr. Dreuws 211 
Klebrich 1330 
Klebs Lecithin-Yoghurt-Ta-

bletten II 80 
Klebstoffe II 1095 
Kleesaure 184 
Kleesalz 187 
KleiderIause, Mittel gegen 

II 1106 
Kleiebad 608 
Kleienbrot II 384 
Klein, Pulvis digestivus 250 
Kleiolin 610 
Kleistergaze II 1001 
Klemmolin 550 
Klepper beinsches Magen - und 

nervenstarkendes Pflaster 
II 504 

Klettendistelwurzel II 70 
Klettenwurzel II 70 
- -extrakt II 70 
- -fluidextrakt II 70 
- -01 II 70, 1059 
Klimakton II 361 
Klimmkraut 1330 
KliscMe-Metall 671 
Klopfers Malz-EiweiB II 125 
Klosterpillen 354 
-, Kolner 1039, 1245 
Knapp, Nachweis von Trau-

benzucker II 1239 
-, Spiraein 214 
Kneipp, Abfiihrpillen 355 
-, Augentrost 1306 
-, Blutreinigungstee 1321 
-, Hustentee 1236 
-, Kraftbrot II 384 
-, Magentrost 584 
-, Malefizol 1126 
-, Pilulae laxantes 355 
-, Reisetropfen 550 
-, Species laxantes 1321 
-, - pectorales 1236 

Kneipp, Wermutpillen 584 
- Wiihlhubertee 355 
Knoblauch 345 
- -gamander II 852 
- -01 346 
- -saft 346 
Knochen-asche 759 
- -drainrohren, resorbier-

bare II 1004 
- -kohle 817 
- -, gereinigte 818 
- -mark II 363 
- -, getrocknetes rotes II 

364 
- -mehl 759 
- -01 II 677 
- -phosphorsaure 192 
- -schwarz 819 
- -saure 192 
Knoterichtee, russischerII511 
Knoppern 1333, II 544 
Knorpeltang 852 
Knorr, Suppenwiirze 848 
Knotengras 329 
Koaguline II 733 
Kobalt 1039 
- -acetat 1040 
- -bronze 1040 
- -chloriir 1039 
- -farben 1040 
- -gelb 1041 
- -griin 1041 
- -Kaliumnitrit 1041 
- -Natriumnitrit 1040 
- - -lOsung 1040, II 1290 
- -nitrat 1039 
- -oxyd 1040 
- -oxydul, essigsaures 1040 
- -, salpetersaures 1039 
- -papier 919 
- -past~ 581 
- -rosa 1041 
- -rot 1041 
- -schwarze 1041 
-, schwefelsaures 1040 
- -sulfat 1040 
- -ultramarin 1041 
- -violett 1041 
Kobaltioxyd 1040 
Kobalto-aluminat 1041 
- -chlorid 1039 
- -stannat 1040 
Kochen II 1154 
Kochreis II 371 
Kochsalz II 217 
- -bad 609 
- -losung, physiologische II 

217, 1363 
- -tabletten II 730 
- -wasser 492 
- -, bromhaltiges 492 
- -, jodhaltiges 492 
Kochs Fleischpepton II 255, 

399 
- Kiihlsalbe II 495 

Kockt;rols Teepunschessenz 
304 

Kohler, Antidysentericum 
1386 

Kolle II 666 
KolnerKlosterpillenl039,1245 
- Leim 1340 
Kolnisches Wasser II 1077 
Koelreuter, Tinctura Rhei II 

574 
Konigin der Nacht 903 
Koniginduft II 1076 
Koniginmetall,Engstroms 671 
Konigintropfen, Schmerz-

und Krampfstillende 997 
Konigs Aether anastheticus 

II 272 
Konigsbisam II 257 
Konigsblau 1041 
Konigsdorf -J astrzem b 504 
Konigseer Essentia amara584 
- Gallen-Magentropfen 1537 
- Goldbalsam der 1326 
- Herztinktur 1024 
- Holztinktur 1402 
- Lebensessenz 356 
- Salztinktur 1402 
Konigsgelb 567 
Konigskerzen-blumen II 905 
- -kraut II 906 
Konigskraut II 257 
KOnigsmundwasser 1056 
Konigsnelken 859 
KOnigsraucherpulver 661 
Konigsrinde, gelbe 926 
Konigssalbe 897 
Konigswasser 181 
-, verdiinntes 182 
Korbelkraut 902 
Korner 1388 
Kognak 299 II 917 
Kohle-biskuits 815 
- -comprettenMB.K.III382 
- -druck II 1120 
- -filter 820 
- -granulat Merck II 1382 
- - -stabe II 1382 
- - -stifte II 1382 
-, kolloidlOsliche 815 
-, medizinische II 1314 
-, vegetabilische 814 
Kohlen-dioxyd 131 
- -oxychlorid 137, 820 
- -oxydhamoglobin, Nach-

weis II 1268 
- -pole II 1128 
- -saure-anhydrid 131 
- - -bader 606 
- - -chlorid 137, 820 
- - -diathylester II 1381 
- - -dichininester 961 
- -, fliissige 496 
- - -glycerinester 1360 
- - -guajacolester 1392 
- - -kataplasma 137 
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Kohlensaure-kompressen, Dr. 
Gurlands 137 

- -umschlag 137 
Kohlenstoff 813 
- -disulfid 820 
- -tetrachlorid 822 
Kohlmann, Ergotin II 686 
Kohlriibe 691 
Kohlsaatol 692 
Kokablii.tter 1042 
Kokain 1044, s. auch Cocain 
Kokkelsamen 1053 
KokkelskOrner 1053 
Kokos siehe auch Cocos 
- -milch II 1053 
- -nuBolsodaseife II 648 
- -seife II 648 
- -, gemischte II 648 
Kola Dultz 1080 
Kolaferrin 1295 
Kolanin Knebel 1080 
Kolier-hilfenachSanne III 173 
- -rahmen II 1173 
- -tiicher II 1173 
Kolik-OI 911 
Kolkodin II 1048 
Kollargol II 1307 
Kollodium 881 
-, elastisches 881, 882 
- -wolle 879 
Kolluck, Species antidiabe

ticae II 199 
Kolombowurzel (siehe auch 

Colombo) 1090, II 1355 
Kolonialsirup II 602 
Kolophonlack II 1091 
Kolophonium (sieheauchColo-

phonium) II 453, 462, 1318 
Koloquinthen 1086, II 1331 
- -apfel 1086 
- -extrakt 1088, II 1323 
- -, zusammengesetztes 

1088 
-, gepulverte 1088 
- -01 1089 
- -tinktur 1089, II 1367 
Kombe-Samen II 783 
Kombella 1130, II 1075 
Komplement II 733 
- -ablenkungII733 
- -bindung II 734 
Komplementoid II 734 
Komplementophile Gruppe 

II 734 
Kondurango (siehe auch 

Condurango) II 1319 
- -wein II 1372 
KonetzkysTrunksuchtsmittel 

305 
Kongopapier 919 
Kongopillen, Richters 356 
Kongorot II 1083 
Koniferengeist II 1077 
Konservesalz Brillant, Miil-

lers 850 

Konservesalz, Heidrich u. Co. 
850 

-, Zugi u. Messdorf 850 
Konserven II 390, 1205 
Konservieren von N ahrungs-

mitteln II 1025, 1205 
Konservierungsmittel II 1205 
Konservierungssalz, einfaches 

850 
- fiir Fleisch II 218 
Kontentmehl 716 
Kontorgummi 1412 
Kontrarheumann,Fragner280 
Kontrastin II 1125 
Kontrastmittel fiir die Ront-

gendurchleuchtung II 1123 
Kopaiva siehe Copaiva 
Kopal 1102 
- -firnis 1106, II 1093 
-, gekochter 1106 
-, geschmolzener 1106 
- -gummi 1102 
- -harz 1102 
- -harzsauren, Metallsalze 

1106 
- -lack II 1093 
- -, atherischer II 1094 
- -, brauner II 1093 
- -, elastischer II 1094 
- -, farbloser II 1094 
- - fiir Buchbinder II 1094 
- -, goldfarbig II 1094 
- -, weingeistiger II 1094 
- -, weiBer II 1094 
Kopflause, Mittel gegen II 

1107 
Kopf- und Herzessenz 1023 
Kopieren auf Papier II 1119 
Kopier-papier II 1119 
- -tinte II 1086 
- - fur Schreibroaschinen 

II 1087 
- -, veilchenblauschwarze 

II 1086 
- -tinten II 1085 
Kopra 1058 
Koralle, rote, wellie 737 
Korallen-moos 1427 
- -samen II 379 
- -tropfen 739 
- -wurzel 1302 
- -zahnpaste II 1068 
Korallin II 1083 
Korblack II 1902 
Kordofan Gummi 1404,1405 
Koriander 1106 
- -01 1107 
-, romischer II 248 
- -samen 1106 
-, schwarzer II 248 
Korinthen II 969 
Kork II 544 
Kork-Dampfapparat II 1221 
Korkeichenrinde II 544 
Korkmaschinen II 1221, 1222 

Korkpresse II 1221 
Korkzange II 1221 
Korke, Reinigung gebrauch-

ter II 545 
Kornblumen 886 
Kornbranntwein 299 
Kornessenz, Nordhauser 304 
Kornwill, Hernuvapastillen 

524 
Korubin 372 
Korundin 372 
Kosin II 33 
Kosmetische Mittel II 1051 
- SpezialitiLten II 1073 
-, Waschpulver II 1052 
Kosmin II 1075 
Kosmosrot Extra 454 
Koso II 32 
- -bliiten II 32, 1328 
Kotoin 1110 
Koussein II 34 
Koussin II 33 
Kousso II 32 
Kowalewskis Reagens auf Ei-

weiB II 1237 
Kra 797 
KriLhenaugen II 789 
Kratze-liniment II 1337 
- -salbe II 814, 1370 
- -tinktur, Hebras II 813 
Kratzheil 1322 
Kratzmittel, Lassars II 813 
Kratzwurzel 1427 
Krauter, aromatische II 164 
- -bad, Tee 609 
-, bittere 356, 583, 1038 
-, Blahung treibende 465 
-, erweichende 361 
- -essigessenz 104 
-, gewurzhafte II 164 
- -haarol II 1059 
- -honig, Liicks II 153 
-, Kiihlsche II 897 . 
- -likor 356 
- -magenpulver II 562 
- -mischung, Falkenberger 

509 
- -nahrpulver, Baumann-

Orffsches II 699 
- -Rheumatismuslikor 11847 
- -saite, frische II 849 
- -saft 11178 
- -, Sprengels 1371 
-, schwedische 355 
- -sirup, weiBer 115 
- -tee 1235 
- -, Luck 853 
- -, Voelkers II 700 
- -wein II 164 
- -, Steges 357 
-, Wundramsche 357 
-, zerteilende 912, 11164 
Kraft-brot, Kneippsches II 

384 
- -elixir 931 



Kraftmehl 426, 430 
- -milch II 60 
- -nahrung, Riedels II 126 
- -pulver, Steiners orien-

talisches II 404 
- -wurzel 1352 
Krameria Lozenge II 554 
- triandra II 551 
Kramperltee II 84 
Krampf-liniment II 328 
- -tee II 164 
- -tropfen, Bauers II 897 
- -, Konigseer 872 
- -, rote 1023 
Kranewettol 1572 
Kranewittbeeren 1568 
Kranichbeeren II 893 
Kranitpastillen II 433 
Krankenheil, Bernhards-

Quelle 504 
-, Georgen- Quelle 505 
-, J odschwefel- Quelle 504 
-, J odsoda- Quelle 505 
-, kiinstliches Salz 511 
Kranzenkraut II 585 
Krapp II 587 
- -wurzel II 587 
Kratzbeerblii.tter II 589 
Krauseminz-blatter II 165 
- -01 II166 
- -sirup II 165 
- -spiritus II 166 
- -tinktur II 166 
- -wasser II 165 
Krausmoos 852 
Kreat, Amtenbrinks 850 
Krebsauge 738 
Krebsbutter, kiinstliche 344 
Krebsmittel, Zellersche 581 
Krebsstein 738 
Krebswurz II 512 
Kreide 737 
-, Brian90nner II 117 
Kreidenelken 858 
Krelution 1118 
Kremulsion 1118 
Kren 1057 
Kreoform II 38 
Kreosal II 39 
Kreosol II 39 
Kreosolharz II 63 
Kreosolid II 39 
Kreosot II 34, 1336 
- -anytol II 284 
- -carbonat II 37, 1337 
- -elixir II 36 
- -gelatine II 36 
- -01 II 28 
- -phosphat II 37 
- -pillen II 36, 1354 
- -salicylat 209 
- -sirup II 36 
- -valerianat II 38 
- -wasser II 36 
Kreosotum II 34, 1336 

Kraftmehl - Kiirbissamen 

Kreosotum carbonicum II 
37, 1337 

- chloroformiatum II 36 
- dilutum II 36 
- faginum II 34 
- phosphoricum II 37 
- salicylicum 209 
- solutum II 36 
- valerianicum II 38 
Krepp II 1002 
Kresamin 1114 
Kresalole 209 
Kresapol 1117 
Kresival II 1382 
Kresochin 1118 
Kresol 1111 
- -anytol II 284 
- -kalk 148, 1118 
-, rohes 1112 
- -schwefelsaure 1119 
- -seifenlosung 1115, II 1338 
- -spezialitaten 1117 
- -sulfonsaure 1119 
- -wasser 1114 
Kresole, Salicylsaureester 209 
Kresolin 1118 
Kresolum 1114 
- liquefactum 1114 
Kresophen II 483 
Kresosolvin 1118 
Kresostyril 1119 
Kresotinsaure 147, 148 
-, rohe 147 
Kresulfol 1118 
Kresylsaure 1114 
Kresylsalicylate 209 
Kreuer, Species diureticae 

II 629 
Kreuzbeeren II 557 
Kreuzblumenkraut, bitteres 

II 510 
Kreuzdorn-beeren II 557 
- - -mus II 558 
- - -sirup II 558 
- - -salze II 558 
- -rinde, amerikanische II 

558 
Kreuzenzian 1350 
Kreuzfarnwurzel 1302 
Kreuzkraut II 390, 687 
Kreuznach, Elisabeth- Quelle 

505 
-, kiinstliches Salz 511 
Kreuznacher Katarrhpastil

len 512 
- Mineralsalzpastillen 512 
- moussierender Quellzu-

satz 512 
- Mutterlaugenbad 608 
- Tabletten II 574 
Kreuznagen II 550 
Kreuztee, spanischer 1354 
Kreuzwurzkraut II 510 
Kriebelkorn II 678 
Kriechweizen 329 

1485 

Kristalle, Sammeln u_ Trock-
nen II 1186 

Kristallin 883 
Kristallisationstabelle II 1185 
Kristallisieren II 1183 
Kristallsaccharin 126 
Kristallviolett 456 
Kromayers Paraffinliquor 

II 280 
Krombholzsche Tropfen II 

164 
Kronathyl 790, II 165 
Kronand-Metall 1140 
Kronessenz, Altonaer 356 
Krongallen 1333 
Kronsbeerblatter II 894 
Kronsbeeren II 893 
Kronwicke 1107 
Kronwickenkraut 1108 
Kropfgeist II 19, 20, 657 
Kropfkur, Haigs II 120 
Kroton siehe auch Croton 
Krotonol II 1346 
- -Collodium 883 
KrUger, Tinctura antichole-

rica 774 
Krummholzol II 460 
Kryofin II 408 
Kryogenin 124 
Kryolith 170 
Krysolgan 602 
Krystallose 126 
Kubanfichte II 453 
Kubeben 1126 
Kuczinskis Fleckfieberimpf

stoff II 717 
Kiichenmeisters Bandwurm-

kapseln II 29 
Kiichenkraut II 666 
Kiichenschabe 689 
Kiichenschellen-extrakt II 

521 
- -fluidextrakt II 521 
- -kraut II 520 
Kiichenwurzel 586 
Kiihler II 1164 
Kiihlsalbe, Kochs II 495 
- nach Unna 267 
Kiihlsche Krauter II 897 
Kiihl- und Heilcerat II 494 
Kiimmel 854, II 1331 
- -branntwein 300, 305 
- -geist 857 
- -likor 305 
- -01 855, II 1347 
- -, romisch 1133 
-, romischer 1133 
-, schwarzer II 248 
-, siiller 461 
- -wasser 857 
Kiimmich 854 
Kiirbis 1130 
- -kerne 1130 
- -kernpaste 1131 
- -samen 1130 



1486 

Kiittenkerne Il54 
Kiittner, Pastilli pectorales 

1524 
Kugelbaum 1415 
Kugelmiihlen II Il53 
Kugelstrauch 691 
- - -samen 691 
Kugeltrommeln II 1153 
Kuhblume II 847 
Kuhhornkleesamen II 877 
Kuhmilch II 41 
Kuhnkes Kalberruhrmittel 

II 1048 
Kuhpockenlymphe II 719 
Kuhschellenkraut II 520 
Kuja~ak-Likar 305 
Kummerfeldsches Wasch-

wasser II 1052 
Kumyss II 58 
Kunigundenkraut 1215 
Kunst-butter 703 
- -essig 99 
- -harze II 63 
- -honig II 151 
- - -pulver II 152 
- -limonaden 516 
- -rum 301 
- - nach Twisselmann 305 
- -seide 885, 1380 
Kupfer Il34 
-, abietinsaures Il42 
- -acetat Il42 
- -, basisches Il42 
- -, neutrales Il42 
- -alaun Il50, II 1326 
- -amalgam 1443 
- -ammoniaksulfat 1151 
- -ammoniumsulfat Il51 
- -arsenit 561 
- -Aseptol 1148 
- -bad, galvanisches 1141 
-, basisch-kohlensaures 

Il44 
- -bronzepulver 1138 
-, Briinieren 1141 
- -carbonat 1144 
- -, basisches Il44 
- - -briihe, seifige II 1111 
- -chlorid 1145 
- -, entwassertes 1145 
- -chloriir 1144 
- - -lasung, ammoniaka-

lische, Hempel Il45 
- - - -, Winkler 1145 
- - -, salzsaure 1145 
- - - zur Absorption von 

Kohlenoxyd Il45 
- citrat 1145 
-, essig-arsenigsaures 561 
-, essigsaures 1142 
-, gepulvertes Il38 
-, harzsaures 1142 
- -hydroxyd 1146 
- -, Stutzer 1146 
- -jodiir 1146 

Kiittenkerne - Lacmus 

Kupfer-kalkbriihe, gezuk-
kerte II llIl 

- -legierungen Il39 
- -lasung, kolloide Il38 
- nitrat 1146 
- -oleat Il46 
- -oxyd 1146 
- - -ammoniak 1147 
- - -, schwefelsaures 1151 
- -oxyd, arsenigsaures 561 
- -, benzoesaures 1144 
- -, borsaures 1144 
- -, gekorntes 1147 
- -, alsaures 1146 

, phosphorsaures 1148 
- -, salicylsaures 1148 
- -, salpetersaures 1146 
- -, schwefelsaures 1148 
- -, sulfocarbolsaures 1148 
- -, p-phenolsulfonsaures 

1148 
- -oxydul 1147 
- - -hydrat 1148 
- -paraphenolsulfat 1148 
- -phosphat 1148 
- - -briihe II 1112 
--rauch, weiJ3er II 991 
-, reduziertes 1138 
- -salicylat 1148 
-, Schwarzen 1140 
- -silberlasung Heyden II 

1378 
- -spiritus 1143 
- -sulfat 1148, II 1320 
- -, entwassertes Il50 
- -, rohes 1149 
- -tartratlOsung, alkalische 

56, II 614, 1240 
- -verbindungen 1142 
- -vitriol, reiner Il48 
- -, roher Il49 
- - -stifte Il50 
- -wasser 1289 
- -, weiJ3es II 991 
- zuckerkalkpulver II lIl2 
K urare II 801 
Kurella,Pulvispectoralis 1365 
Kurin 200 
Kurkumawurzel 1152 
Kusauzuknollen 259 
Kussin II 33 
Kusso II 32 
- -bliiten II 32 
KwaJ3 517 
Kwista, Elixir antineuralgi

cum 1048 

L 
Laarmanns Entfettungstee 

362 
Labarraques Quinium 971 
Labcasein 81\6 
Labdanum II 67 
Labelonye, Pastilli Digitalis 

1184 

Labessenz II 56 
Labkonserve II 56 
Labkraut, gelbes (klebendes, 

kletterndes) 1330 
Laboda II 169 
Laborde, Baume de 442 
Labpulver II 56 
Labradortee II 859 
Lac II 39 
- Calcii phosphorici 759 
- Calcis 751 
- dye II 63 
- fermentatum II 58 
- :Ferri aromaticum 1282 
- - cum Calcio phosphori-

co 1279 
- -Lac II 63 
- -lake II 63 
- Ossium 759 
- Perlarum 738 
- Scammonii II 669 
- sulfuris II 811 
Lacalat 371 
Lacca II 618 
- alba II 62 
- in tabulis II 61 
- -- - nigra II 1092 
- Musci II 64 
- musica II 64 
Laccain II 63 
Lachenknoblauch II 852 
Lachgas II 251 
Lack, chinesischer II 1093 
-, farbloser II 1091 
- fiir Blechbiichsen II 1092 
- -- farbige Lithographien 

und Kupferstiche II 1094 
- - Glas, schwarzer II 1091 
- - Korbwaren II 1092 
- - Ledersachen II 1092 
- - Olgemalde und 01-

schilder II 1094 
- - trockene anatomische 

Praparate II 1094 
- - Stanniol II 760 
- - Strohhiite II 1092 
- - Wandtafeln II 1092 
- - Zinnkapseln II 760 
- - Zinntuben II 760 
-, gelber fiir Pferdege-

schirre II 1092 
- -harz II 61 
-, japanischer II 63 
- -lack II 63 
-, Ottingenscher II 142 
-, Pariser II 1092 
-, photographischer II 1094 
Lacke II 1090 
Lackieren von Negativen II 

Il18 
Lackmus II 64 
- -papier 919 
- -, neutral 919 
Lacmoidpapier 919 
Lacmus II 64 



Lacryma syriaca - Latons Gicht- und Rheumatismuslikor 1487 

Lacryma syriaca 587 
Lactagol 1374 
Lactarin 867 
Lactate d'argent 537 
- de calcium 749 
- de fer 1266 
- de magnesium II 113 
- de manganese II 133 
- de sodium 175 
- de strontium II 781 
- de zinc II 983 
Lactic Acid 173 
Lacto-Eipulver II 376 
Lactojod 1564 
Lactokrit-Saure 175 
Lactolin 175 
Lactopepsin II 397 
Lactophenin II 408 
Lactophosphate de calcium 

dissous 761 
Lactor-Generator II 846 
Lactose II 604 
Lactoserve II 60 
Lactuca II 65 
Lactucarium II 65, 66 
- depuratum II 67 
Lactyl-p-phenetidin II 408 
Ladanharz II 67 
Ladanum II 67 
- -gummi II 67 
- in baculis II 68 
-, zyprisches (kanadisches) 

II 67 
Ladies Hair 276 
Ladies Love 585 
Ladum II 67 
Lammerschwanz 1215 
Larchen-kiefer II 453 
- -schwamm 327 
- terpentin II 454 
Lause, Mittel gegen II 1106, 

1107 
- -essig II 594 
- -korner 1170 
- -pfeffer 1170 
- -salbe 1448 
- -samen 1053 
- -, mexikanischer II 593 
La vulose II 607 
-, Bestimmung II 615, 617 
Lafayette, Mixture 616 
Lagerbranntwein 300 
Lahrs Santalol (Zambakap

seln II 640 
Lahusens J odeisen-Lebertran 

II 306 
Laifan 778 
Lait II 39 
- antephelique II 1056 
- d'amandes 420 
- de chaux 751, 755 
- de concom bre 1130, II 1052 
- de roses II 1053 
- virginal II 1052 
Laitue vireuse II 65 

La-Kama 1302 
Lakritz 1366 
-, gereinigter, in Stangen 

1369 
Lakritzen-saft 1366 
- -tafelchen 1371 
- -wurzel 1362 
Lambertsniisse 1108 
Lamellae 1339 
- Atropini 647 
- Chloreti morphici II 339 
- ophthalmicae 1339 
- Physostigminae II 438 
Lamellated Guttapercha 

1415 
Laminaria II 68 
- Cloustoni II 68 
- -quellstifte II 68 
- -stiele II 68 
- -stifte, sterilisierte II 69, 

1203 
Lamium album II 69 
- galeobdolon II 69 
Lamma-Pulver II 212 
Lampe, Sellsche 822 
Lamperts Heil- und Zugpfla-

ster II 505 
Lanabataol 1155 
Land, Oleum Hydrargyri 

chlorati 1461 
Landsberger, Gicht- und 

Rheumatismusmittel 508 
Langbeins Symphonbalsam 

II 90 
Langentaler Tee 1341 
Langheld, Sanochinol 960 
Lanoform 267 
- -creme 267 
- -streupulver 267 
Lanolimenta extensa II 887 
Lanolimentum boricum 1358 
- Boroglycerini 128 
- Chrysarobini extensum 

467 
- diachylon 267 
- leniens 266 
Lanolin 266, II 1337 
- -Cold-Creme II 1055 
- -creme 266 
- -emulsionen 266 
- Liebreich 266 
- -Lymphe II 720 
- -streupulver ~fi7 
- -wachspaste 895 
Lanolinum 266, II 1337 
- benzoinatum 267 
- boricum in bacillis 128 
- cum Oleo 266 
- salicylatum 211 
Lapis calaminaris II 980 
- - purus II 979 
- Cancrorum 738 
- causticus chirugorum II 

II 
- - Liovet 1151 

Lapis divinus 1150 
- Haematites 1273 
- infernalis 538 
- - mitigatus 540 
- medicamentosus Schuetz 

380 
- miraculosus 380 
- ophthalmicus 1150 
- Prunellae II 22 
- Pumicis 375 
- smiridis 372 
- stypticus Hesselbach 380 
- vulnerarius Hesselbach 

380 
Lappa-Arten II 69 
Lapsasalbe 623 
Laquil 1378 
Larch Agaric 327 
- Turpentine II 454 
Lard 268 
- -01 274 
- Oil 274 
Large Toother Tupelo II 257 
Largin 546 
Laricin 327 
Larix decidua II 454 
Larkspur Seed 1171 
Larosan 867 
Larrey, Sirupus depurativus 

1401 
Laser foetidum 587 
- medicum 587 
- syriacum 587 
Lassar, Benzoe-Lanolin 267 
-,Benzoe-Salicyl-Vaselin211 
-, Bleisalbe II 505 
-, braune Salbe II 482 
-, Camphersalbe 1473 
-, Haarkur II 1063 
-, Handsalbe fiir Arzte II 

557 
-, Kratzmittel II 813 
-, Linimentum Picis II 481 
-, Mentholpuder II 196 
-, Mentholsalbe II 169 
-, Pasta antipsoriatica 211 
-, - Naphtholi II 203 
-, - salicylica 211 
-, Paste II 986 
-, Schalpaste II 203 
-, Sublimat-Karbolsalbe 

1454 
-, Unguentum antipsori

cum 1476 
-, - contra perniones II 416 
-, - rubrum sulfuratum 

1480 
-, weiJ3e Paste 211 
-, Zahnpulver II 1066 
-, Zinkcoldcream II 987 
-, Zinkol II 986 
Latakia-Tabak II 244 
Latenzzeit II 734 
Latons Gicht- und Rheuma

tismuslikor 1084 



1488 Latour, Glycerinum cum Calcaria saccharata - Leimzucker 

Latour, Glycerinum cum Cal-
caria saccharata 577 

Latschenkieferal II 460 
Lattich, giftiger II 65 
Latwerge II 696 
-, aromatische II 163 
-, eraffnende II 696 
Latwergen 1192, II 1321 
-, Sterilisation II 1203 
Laubgriin 1003 
Laudanon II 354 
Laudanum II 309, 324 
- de Rousseau II 328 
- de Sydenham II 326 
- liquidum Sydenhami II 

326 
- Warner II 331 
Laudopan, Dr. Haas II 354 
Laufqueckenwurzel 329 
Laugenbad 608 
Laurel Berries II 73 
- Leaves II 72 
- Oil II 73 
Laurineen 775 
- -campher 768 
Laurocerasus II 70 
Laurus Camphora 768 
- nobilis II 72 
Lausers Hustentropfen II 

691 
- Magenpulver II 996 
Lavandula latifolia II 77 
- spica L. II 74 
- spica D. C. II 77 
- Stoechas 1372, II 78 
Lavatal371 
Lavement a. l'amidon 434 
- au copahu 616 
- laxative II 172 
Lavendel-bliiten II 75 
- -essig II 77 
- -al II 75, 1348 
- -salz II 1076 
- -spiritus II 76, 1364 
- -wasser II 77 
Lavender Ammonia for Smel-

ling Bottles II 1076 
- Drops II 76 
- Flowers II 75 
- Salt II 1076 
Laville, Liqueur de 1084 
Lavoderma II 653 
Lawsonia alba 343 
Laxan 200 
Laxanin 200 
Laxa phen 200 
Laxative Pills after Confine-

ment 1505 
- Species II 697 
- -Tabletten II 699 
Laxativum vegetabile 1089 
Laxatol 200 
Laxier-pillen 354 
- -trankchen II 695 
Laxinkonfekt 200 

Lead II 488 
- Acetate II 491 
- and Opium Wash II 495 
- Carbonate II 495 
- - Ointment II 496 
- Chloride II 496 
- Iodide II 497 
- Nitrate II 498 
- Oxide II 498 
- Plaster II 500 
- Water II 493 
Leaf Gold 596 
- Silver 531 
Lebas scharfe Einreibung 790 
Lebensbalsam 356 
-, Hoffmannscher 621 
-, Spudaeus 1350 
-, weiller 1512 
Lebensbaum-kraut II 597 
- -spitzen II 863 
- -tinktur II 863 
Lebensbitter, Hellmich 356 
Lebensessenz 351 
-, Dr. Fernests 356 
-, Kiesow 356 
-, Kanigseer 356 
-, schwedische 356 
-, Treffenscheidt 356 
Lebenskraut II 863 
Lebensal 1512 
-, Hamburger gelbes 623 
-, Hamburgisches 1512 
-, ordinii.res 623 
Lebenspillen 353, 354 
-, Huenta 1295 
Lebenstee 1330 
Leber II 364 
-, getrocknete II 364 
- -extrakt, alkoholisches II 

730 
- -£lecke, Mittel gegen II 

1056 
- -kraut, griechisches 328 
- -moos 852 
Lebert, Pilulae Lupulini 

camphoratae II 102 
Lebertran II 298, 1346 
-, aromatischer II 304 
- -emulsion II 300 
- - mit Ei II 303 
- - zusammengesetzte II 

1329 
- -galee II 305 
-, pankreatinhaltiger II 305 
- -seife II 305 
- -sirup II 305 
-, versiiIlter II 304 
Leboeufs Quecksilbersalbe 

1448 
Lecicarnin 849 
Leoiferrin II 80 
Lecilacton II 60 
Lecin 1295 
Leoisanol II 80 
Lecithcerebrin II 80 

Lecithin II 78 
- -bonbons II 80 
- -emulsion II 80 
- -kakao, Jaffes II 80 
- -kOrner, Clins II 80 
- -lebertran II 80 
- -lasung, Clins II 80 
- -Ovolebertran II 306 
- -Perdynamin II 80 
- -pillen, Clins II 80 
- -praparate, Clins II 80 
- - Merck II 80 
- -schokolade II 80 
- -tabletten II 80 
- -Yoghurttabletten II 80 
- - -, Klebs II 80 
Lecithine granuIee II 81 
Lecithinervin II 80 
Lecithinogen II 80 
Lecithinum II 78 
- ex Ovo II 79 
- granulatum II 81 
Lecithmedullin II 80 
Lecithogen II 80 
Lecithol II 79, 81 
Leclanche-Element II 1127 
Lecutyl 1152 
- -pillen 1152 
- -salbe 1152 
Leder-firnis II 1094 
- -gummi 873 
- -lack II 1091, 1092 
- -schmiere 183 
- -seife II 653 
- -zucker 359 
Ledum latifolium II 82 
- palustre II 81 
Leeches 1436 
Legal, Nachweis von Aceton 

im Harn II 1244 
Legierungen, goldahnliche598 
Legumin 332 
Legumina Phaseoli II 403 
Lehmann, Bestimmung von 

Lavulose II 615 
- - von Traubenzucker im 

Harn II 1240 
Lehmblatter 1235 
Leib- und Magenpillen 353 
Leim 1340 
-, £liissiger 222, II 1095 
- fiir Marmorplatten II 

1095 
- - Papier, Stoffe, Leder 

usw. II 1095 
-, KaIner 1340 
-, weiJ3er 1336, II 1333 
-, Wiener 333 
Leim-binden II 1020 
- -kapseln 797 
- -mistel II 968 
- -stifte, Helfenberger 1340 
- -siiIl 111 
- -tannat 239 . 
- -zucker 111 



Leime II 1095 
Lein 1376 
- -kraut II 87 
- - -sal be II 87 
- -kuchen II 89, 1354 
- -mehlumschlag II 90 
- -61 II 89, 1346 
- - -firnis II 1090 
- -, geschwefeltes II 90 
- -, gewaschenes II 90 
- -, weiJ3es (gebleichtes) 

II 90 
- -samen II 88, 1360 
- - -abkochung II 89 
- - -mehl II 88 
- - -iiI II 89 
- - -schleim II 89 
- -tee, pra parierter II 90 
Leiuen II 1002 
- -scharpie II 1002 
Leiocom 435 
Leiogomme 435 
Leipziger Riibensaft II 450 
Leistenschneiderspiritus II 77 
Leistners Tabletten II 563 
Leithener Elau 1041 
Leitholfs Sauerstoffbader 607 
Lemnische Siegelerde 375 
Lemon Juice 1035 
- Peel 1032 
- Squash 519 
- Walnut Bark 1568 
Lemongras 1156 
- -61, ostindisches 1156 
- -, westindisches 1156 
Lempkes atherisches Heusa

menextrakt II 165 
Lenhartz, Pilulae Ferri car-

bonici Elaudii 1257 
Lenicet 367 
- -Bolus 367 
Lenigallol II 536 
Lenilaxin 1319 
Lenitive Electuary II 696 
Lenticulosa II 1052 
Lentin II 423 
-, Elixir stomachic urn 731 
-, Tinctura stomachica 731 
Lentocalin II 369 
Leontodon Taraxacum II 847 
Leonurus lanatus 606 
Leptandra virginica II 908 
Leptynol II 380 
Leras, Solutio de 1281 
Le Roi, Krautermittel 356 
Leroy, Elixir 1536 
Les quatre semences froides 

1131 
Lessive Phenix II 215 
Letalbin II 81 
Letargin 123 
Lettuce Opium II 65 
Leube-RosenthalscheFleisch-

solution II 399 
Leucht-farben 763 

Hager, Handbuch II. 

Leime - Lignum Vitae 

Leucht-farben-anstriche 764 
- -massen 763 
- -petroleum II 273 
- -steine 763 
Leucin, Nachweis im Harn 

II 1253 
Leucolit II 992 
Leucopiper II 466 
Leucoplast 1203 
Leukine II 734 
Leukoalizarin 466 
Leukocyten, Nachweis im 

Harn II 1254 
Leukofermantin II 712 
Leukogen 233, II 717 
Leukosin II 253 
Leukozidin II 734 
Leukozon 756 
Leukrol II 737 
- -pastillen II 737 
Levargyre 1483 
Levico-Ocker 610 
- Versandwasser 505 
Levisticum officinale II 82 
Levure 1231 
Levuretin 1233 
Levurin 1233 
Levurinose 1233 
Lianthral II 483 
Liatris odoratissima II 83 
- -blatter II 83 
Libanol, Boisse 1573 
Libidibi 729 
Libidol II 974 
Licarool II 86 
Lichen amylaceus 326 
- Carragaheen 852 
- ceylanicus 326 
- d'Islande II 84 
- irlandicus 852 
- islandicus II 84, 1337 
- - ab amaritie liberatus 

II 85 
- - examaratus (ablutus. 

edulcoratus, praeparatus) 
II 85 

- Pulmonariae II 520 
Lichtblau 457 
Lichter, bengalische, rote, 

griine II 11 03 
Lichtfilter II 1116 
-, Zettnowsches II 1116 
Lichtgriin 456 
Lichtpausverfahren II 1120 
Lichtschutz (in der Photo-

graphie) II 1115 
Licorice Root 1362 
Lie 1231 
Lieben, Nachweis von .Aceton 

im Ham II 1244 
Liebersche Krauter 1330 
Liebfrauenstroh 1330 
Liebig, Extractum Carnis fri

gide para tum 849 
-, Fleischextrakt 844 

1489 

Liebig, Fleischsaft 849 
-, Kindernahrung II 125 
-, Rumather 318 
-, Suppe II 256 
Liebreich, Cantharidintink. 

tur 792 
-, Lanolin 266 
-, Mixtura anodyna 986 
-, Solutio Kalii cantharidi. 

nici pro injectione 791 
-, - Natrii cantharidinici 

pro injectione 792 
Liebstengelwurzel II 82 
Liebstiickel II 80 
- -extrakt II 83 
- -tinktur II 83 
- -wurzel II 82, 1355 
- - -iii II 83 
Liege II 544 
Lien siccatus II 365 
Lienin II 365 
Lienototal II 365 
Liermann, Bolusseife 374 
-, Pasta 375 
Ligaturseide II 1003 
Light Magnesia II 113 
- Magnesium Carbonate 

II 106 
Lignolstreu II 277 
Lignosulfin 233, II 462 
Lignosulfit 233, II 462 
Lignum .Acocantherae 257 
- benedictum 1397 
- brasiliense rubrum 728 
- campechianum 1420 
- coeruleum 1420 
- Fabianae 1230 
- Fernambuci 728 
- floridum II 665 
- gallicum 1397 
- Guajaci 1397, II 1337 
- Haematoxyli 1420 
- Juniperi 1570 
- Muira-puama II 186 
- Nyssae II 257 
- p~vanum II 665 
- Pichi-Pichi 1230 
- Picraenae II 538 
- Pi eras mac II 538 
- Pterocarpi II 636 
- Quassiae II 1337 
- - jamaicense II 538 
- - surinamense II 537 
- - verum II 537 
- Quebracho colorado II541 
- sanctum 1397 
- Santali album (citrinum) 

II 636 
- santalinum album (citri-

num) II 636 
- - rubrum II 636 
- Sassafras II 665 
- suberinum II 544 
- Tupelo II 257 
- Vitae 1397 
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1490 Ligroin - Linimentum Terebinthinae 

Ligroin II 271 
LikariOl II 86 
Likore 297, 302 
Likorweine II 912 
Lilienol, weiBes II 261 
Lilienwasser II 1055 
Liliolltlse II 1052 
Lily of the Valley 1100 
Limaille de fer porphyrisee 

1242 
Limano1610 
Limatura Ferri alcoholisata 

1242 
- Martis praeparata 1242 
Lime 750 
- Tree Flowers II 868 
- Water 754 
Limes II 374 
Limetta, Bilz 519 
Limitol II 1113 
Limonada Acidi chlorhydrici 

159 
- - citrici 144 
- - nitrici 182 
- - phosphorici 193 
- - sulfurici 231 
- Chloreti ferrici 1286 
- chlorhydrica 159 
- Glycerini 1358 
- magnesiaca II III 
- Magnesiae aurantiata 

11111 
- purgans cum Magnesio 

citrico II 110 
- solvens II 110 
- sulfurica 231 
- Tamarindorum II 846 
- tartarica 250 
- Tartratis borokalici II 208 
Limonade citrique 144 
- citro-magnesienne II 110 
- commune 1036 
- lactique 175 
- sulfurique 231 
- tartrique 250 
Limonaden-Essenz, Hensels 

tonische 519 
Limonata aerata laxansll 110 
Limonen 1036 
- -Ather 323 
- -01 1033 
- -schale 1032 
Limonier 1032 
Limosan II 699 
Linadin II 365 
Linaloe II 86 
- -01 II 86 
Linalool II 86 
Linalylacetat II 86 
Linamentum II 1001 
- boricatum II 1015 
- cum Jodoformio II 1017 
Linaria vulgaris II 87 
Linctus antispasticus Wendt 

395 

Linctus Bismuti subnitrici 682 
- boracinus II 208 
- Boracis compositus II 208 
- Chlorali hydrati 986 
- demulcens 419 
- gummosus 1411 
- oleosus 419 
- pectoralis II 328 
Lindemeyers Salus bonbons 

346 
Linden-bast II 869 
- -bliiten II 868, 1328 
- - -wasser II 869 
- Flowers II 868 
- -holzkohle 814 
Lindhorst,Piperazin-Lithium-

wasser 509 
-, Malariawasser 509 
Liniment ammoniacale 389 
- calcaire 754 
- camphre 389 
- de camphre compose 

II 655 
- de styrax II 804 
-, Eisels 550 
-, fliichtiges 389, II 1337 
-, Hentishs II 459 
- of Aconite 260 
- - Belladonna 643 
- - Croton Oil 1126 
- - Lime 754 
- - Mustard II 747 
- - Opium II 328 
- - Soft Soap II 657 
- - Turpentine II 458 
- - - and Acetic Acid 

11458 
- Petruschkys II 717 
- savonneux II 656 
- - camphre II 656 
-, Stockes II 459 
Linimentum acetico-terebin-

thinato II 458 
- Aconiti 260 
- - et Chloroformii 997 
- - - - compositum260 
- ad decubitum Auten-

rieth II 506 
- Ammoniae 389 
- ammoniato-camphora-

tum 389, II 1337 
- ammoniatum 389, II 1337 
- anglicum II 458 
- antarthriticum 796 
- antipsoricum 115 
- antirheumaticum II 656 
- - americanum 390 
- - Schiitt 997 
- antispasmodicum II 328 
- Belladonnae 643 
- cadinumsaponatumHebra 

1572 
- Calcariae II 1337 
- calcicum 420 
- Calcis 754 

Linimentum Camphorae 772 
- - ammoniatum 390 
- - compositum II 655 
- camphoratum 389 
- Cantharidis 788 
- - cum Euphorbio 788 
- Capsici compositum 796 
- carbolisatum 11416 
- Carbonei sulfurati Wutzer 

822 
- Carrageeni 853 
- Chlorali hydrati 986 
- Chloroformii 997 
- - ammoniatum 997 
- - camphoratum 997 
- - compositum 997 
- Colocynthidis 1089 
- contra combustiones 754, 

1190 
- - perniones II 1058 
- - scabiem 623, II 1337 
- cosmeticum gegen Som-

mersprossen und Haut
£lecke II 1056 

- cosmeticum Hebra 11813 
- Crotonis 1126 
- dialyticum aethereum 

Bonjean 260 
- exsiccans II 876 
- Hydrargyri 1448 
- jodatum 398 
- Jodi 1543 
- minerale 610 
- Murrels 1213 
- Opii II 328 
- - compositum II 329 
- Opodeldoc II 655 
- Picis Lassar II 481 
- Plumbi Subacetatis 11495 
- Potassii Iodidi cum Sa-

pone II 19 
- Rapae 390 
- - camphoratum 390 
- Roseni 863 
- Saloli 212 
- Sanctae Mariae 1237 
- saponato-ammoniatum 

II 656 
- - - terebinthinatum 

II 458 
- - -camphoratum II 655, 

1337 
- - - cum Opio II 657 
- - - liquidum II 655 
- Saponis II 657 
- - cum Camphora II 655 
- - mollis II 657 
- - rubefaciens 789, 11656 
- Sinapis (compositum) 

II 747 
- Spermaceti 909 
- Styracis II 804 
- - compositum II 804 
- sulforicinatum II 580 
- Terebinthinae II 458, 459 



Linimentum Terebinthinae aceticum - Liquor Ferri et Ammonii Acetatis 1491 

Linimentum Terebinthinae 
aceticum II 458 

- - compositum Stockes 
II 459 

- terebinthinatum II 458 
- Tiglii ll26 
- - compositum ll26 
- Tuberkulini II 723 
- volatile 389 
- Wilkinson 104 
- Zinci oxydati II 986 
Linkes Zahntropfen 997 
Linksmenthol II 167 
Linkszucker II 607 
Linoleumklebstoff II 1097 
Linosan-Kapseln II 640 
Linoval II 90 
Linseed II 88 
- Cake II 89 
- Oil II 89 
Linsenstarke 430 
Lint II 1002 
Linteum majale 895 
Linum catharticum II 89 
- contusum II 88 
- usitatissimum II 87 
Liovet, Lapis causticus 1151 
Lipanin II 261 
Lipasthenin II 363 
Lipatren II 717 
Lipojodin 1553 
Lipowskis Paraffinmischung 

II 280 
Lippenpomade 719 
-, rote 909 
Lippia citriodora II 91 
- dulcis II 91 
- sca berrima II 91 
Lippienkraut, mexikanisches 

II 91 [505 
Lippspringe, Arminiusquelle 
- - kiinstlicbes Salz 5ll 
Lippspringer Tee 1236 
Lippstockwurzel II 82 
Lipsiasalz 850 
Liqueur de cailloux 221 
- de goudron II 481 
- d'injection de conicine 

Guilliermond 1098 
- de Laville 1084 
- de Villate 1151 
- doree 305 
- obstetricale de Debourze 

II 684 
Liquid Apiol II 402 
Liquid Extract of Actaea 

racemosa 1010 
- - - Bael 636 
- - - Belladonna 640 
- - - Black Cohosh 1010 
- - - - Snakeroot 1010 
- - - Cimicifuga 1010 
- - - Coca 1034 
- - - Cotton Root Bark 

1374 

Liquid extract of Hamamelis 
Leaves 1423 

- - - Liquorice 1365 
- - - Male Fern 1299 
- - - Opium II 324 
- - - Sarsaparilla II 663 
- - - Taraxacum II 849 
- Extracts 1225 
- Paraffin II 275 
- Rennet II 56 
Liquidambar orientalisII801 
- styraciflua II 804 
Liquidigit II 1379 
Liquidrast 1493 
Liquified Phenol II 414 
Liquitalis ll86 
Liquor Acidi arsenosi 559 
- - chromici 1005 
- acidus Halleri 230 
- Aluminii acetici 365, 

II 1337 
- - acetico-tartarici 367, 

II 1337 
- - chlorati 369 
- - oleinici aethereus 1415 
- - subformicici 370 
- - subsulfurici 377 
- Ammoniae fortis 389 
- Ammonii acetici 105 
- - anisatus 390 
- - aromaticus 390 
- - benzoici ll5 
- - carbonici 395 
- - - pyro-oleosi 395 
- - caustici 387, II 1338 
- - - spirituosus 391 
- - Citratis fortior 390 
- - foeniculatus 390 
- - hydrosuHurati 400 
- - Pierlot 253 
- - quinquies sulfurati 401 
- - succinici 224 
- - sulfurati 400, 401 
- Amyli cum Zinco jodato 

435 
- anodynus II 329 
- - Hoffmanni 310 
- - Houlton II 328 
- antiarthriticus II 403 
- - Eller 224 
- - Sainte-Marie 224 
- antihydropicus 689 
- antihydrorrhoicus Bran-

dau 160 
- antipodagricus Hoffmann 

401 
- antipsoricus II 813 
- antipyreticus Harless 559 
- antisepticus 128 
- antispasticus 224 
- - Eller 224 
- Arseni et Hydrargyri 10-

didi 566 
- arsenicalis 558 
- - Biett 562 

Liquor arsenicalis cum Ferro 
Casate 559 

- - Pearson 565 
- Arsenici bromati Clemens 

559 
- - hydrochloricus 559 
- Arsenitis kalici 558 
- Atropinae Sulfatis 648 
- Bellostii 1467 
- Bismuthi et Ammonii Ci-

tratis 673 
- Bromoformii compositus 

saccharatus 693 
- Calcariae muriaticae Ra-

demacher 742 
- Calcii chlorati II 1338 
- - - Rademacher 742 
- - jodati 749 
- - jodo-ferrati 749 
- - lactophosphorici cum 

Ferro et Mangano 762 
- - sulfurati 762 
- Calcis 754 
- - chlorinatae 746 
- - saccharatus 755 . 
- Calumbae concentratus 

1091 
- Capsici compositus 796 
- Carbonis detergens II 483, 

1338 
- Carmini 1053 
- Chlorali aluminosus 

Boucheron 377 
- - bromatus 986 
- Chlori compositus 1003 
- Chloroformii compositus 

997 
- Citratis kalici 144 
- coccineus 1051 
- Colchicini 1084 
- - compositus 1084 
- Conii ad injectiones Guil-

liermond 1098 
- contra perniones II 1058 
- corrosivus 1151 
- Cresoli saponatus 1115, II 

1338 
- Cresolis compositu8 1117 
- Cuspariae concentratus 

444 
- epispasticus 786 
- Extracti Glycyrrhizae 

1370 
- Ferri Acetatis 1246 
- - albuminati 1249, II 

1339 
- - - cum Natrio citrico 

1252 
- - - Drees 1251 
- - - saccharatus 1251 
- - chlorati 1258 
- - Chloridi 1283 
- - cum Cacao 1276 
- - et Ammonii Acetatis 

1248 
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1492 Liquor Ferri Hypophosphitis - Listulinpraparate 

Liquor Ferri Hypophosphi-
tis 1280 

- - jodati 1263 
- - Jodidi 1263 
- - maltonati 1295 
- - Mangani jodopepto-

nati 1278 
- - nitrici 1269 
- - oxychlorati 1270 
- - - dialysatus 1270, II 

1339 
- - oxydati natronati sac

charati 1294 
- - - saccharati arseni-

calis 1275 
- - - sine Alcohole 1275 
- - oxysulfurici 1291 
- - peptonati 1277 
- - - cum Chinino 1278 
- - - - Mangano 1278 
- - - saccharati 127·8 
- - Perchloridi 1283 
- - - fortis 1285 
- - Persulphatis 1290 
- - Protochloridi 1259 
- - pyrophosphorici 1281 
- - saccharati cum Man-

gano 1276 
- - sesquibromati 1253 
- - sesquichlorati 1283, II 

1339 
- - subacetici 1246 
- - subsulfurici 1291 
- - Subsulphatis 1291 
- - sulfurici oxydati 1290 
- - valerianatus 1294 
- Formaldehydi 1307 
- - saponatus 1313 
- Fowleri 558 
- fumans Boyle 401 
- Gowlandi 1454 
- Guttaperchae 1415 
- Haemalbumini II 635 
- haemino-albuminatus 

1252 
- - - cum China 1252 
- - - cum Condurango 

1252 
- Haemoglobini II 635 
- haemostaticus Bonjean 

II 685 
- - Hannon II 685 
- - Monsel 1291 
- Hamamelidis 1423 
- hollandicus 281 
- hydragogus 1418 
'- Hydragyri albuminati 

1454 
- - et Potassii Iodidi 1456 
- - formamidati 1464 
- - Nitratis 1466 
- - nitrici oxydati 1466 
- - - oxydulati 1467 
,- - Perchloridi 1454 
- Hydrastinini Bayer 1493 

Liquor Hydrogenii Dioxidi 
1497 

- - hyperoxydati concen-
tratissimus 1499 

- - Peroxidi 1497 
- Hypophosphitum II 226 
- Hypophysis II 362 
- inhalatorius Schuetz 696 
- injectorius excitans 115 
- Jodi carbolatus 1543 
- - causticus 1543 
- - compositus 1543 
- jodotannicus 1543 
- Kali caustici II 14, 1339 
- Kalii acetici 107, II 1339 
- - arsenicosi 558, II 1339 
- - carbonici II 8 
- - citrati II 8 
- - hypochlorosi II 16 
- - silicici 221 
- - sulfocreosotici saccha-

ratus II 36 
- - sulfoguajacolici sac

charatus novus 1397 
- Krameriae concentratus 

II 553 
- Kreosoti II 36 
- Lianthrali saponinatus II 

483 
- Lithanthracis acetonatus 

II 481, 483 
- - compositus II 481 
- - simplex II 481 
- Magnesii acetici II 105 
- - - Regnault II 105 
- - Bicarbonatis II 107 
- - Citratis II 110, III 
- - Sulfatis effervescens 

II 119 
- massae pilularum Blaudii 

compositus 1294 
- mercurialis van Swieten 

1454 
- Mindereri 105 
- Morphinae Acetatis II 339 
- - Citratis II 339 
- - Hydrochloridi II 339 
- - hypodermicus II 339 
- - Tartratis II 339 
- Natri caustici II 222,1339 
- - - crudus II 223 
- Natrii arsenicici 565 
- - arsenicosi Harless 559 
- - hypochlorosi II 223 
- - silicici 220, II 1339 
- Nitroglycerini 1360 
- N ovalsoli 368 
- oleosus Sylvii 390 
- ophthalmicus II 992 
- Opii sedativus Battley II 

328 
- Oxydi ferrici albuminati 

1249 
- pancreaticus II 385 
- Paraffini II 280 

Liquor pectoralis 360, 390, 
465 

- Pepsini II 397 
- - aromaticus II 397 
- Phosphori II 432 
- Picis II 481 
- - Carbonis II 480 
- -- Guyot, Ersatz II 481 
- - liquidae II 482 
- - Lithanthracis II 480 
- Plumbi Subacetatis dilu-

tus II 493 
- - - fortis II 493 
- - subacetici II 493, 1339 
- Potassae II 14 
- Potassii Arsenatis et Bro-

midi 559 
- - Arsenitis 558 
- - Citratis 146 
- - Hydroxidi II 14 
- - Permanganatis II 137 
- pyrotartaricus 249 
- Rusci detergens II 483 
- Sarsae compositus con-

centratus II 664 
- sedans 1490 
- Sennae concentratus II 

697 
- seriparus II 56 
- Sodae chlorinatae 746, 

II 223 
- Sodii Arsenatis 565 
- - Boratis compositus II 

208 
- - Chloridi physiologicuB 

II 217 
- - Glycerophosphatis 194 
- - Phosphatis compositus 

II 234 
- Stibii chlorati II 768 
- Strychninae Acetatis II 

798 
- - Hydrochlorici II 798 
- stypticus 1283 
- - Ruspini 241 
- Succinatis ammonici py-

rooleosus 224 
- tannicus jodoferratus 241 
- - Monsel 241 
- Thiophosphini 1396 
- Thymoli compositus 128 
- Thyreoideae conservatus 

II 367 
- Triferrini compositus 1269 
- Trinitrini 1360 
- Zinci Chloridi II 981 
- - et Aluminii compo-

situs II 992 
- - et Ferri compositus II 

992 
- Zingiberis 996 
Lissabon-Sarsaparilla II 661 
Listerine 128 
- -Ersatz 128 
Listulinpraparate II 1021 



Litharge II 498 
Lithargyrum II 498 
Lithauer Balsam 668 
Lithii Benzoas II 92 
- Citras II 95 
- - effervescens II 621 
Lithine Water 508 
Lithionwasser 508 
-, kohlensaures 508, II 97 
Lithium II 91 
- acetylosalicylicum 214 
- -acetylsalicylat 214 
-, acetylsalicylsaures 214 
- -benzoat II 92 
-, benzoesaures II 92 
- benzoicum II 92 
- - effervescens II 621 
- bromatum II 92 
- -bromid II 92 
- -carbonat II 93, 1339 
- -, brausendes II 621 
- carbonicum II 93, 1339 
- - effervescens II 621 
-, chinasaures II 96 
- chloratum II 94 
- -chlorid II 94 
- -citrat II 95 
- citricum II 95 
- citro-chinicum II 97 
-, citronensaures II 95 
- dijodparaphenolsulfoni-

cum 1559 
- glycerinophosphoricum 

195 
-, glycerinphosphorsaures 

195 
- -glycerophosphat 195 
-, ichthyolsulfosaures II 284 
- jodatum II 95 
- -jodid II 95 
-, kohlensaures II 93 
- -salicylat II 95 
- salicylicum II 96 
- - effervescens II 622 
-, salicylsaures II 96 
- sozojodolicum 1559 
- sulfoichthyolicum II 284 
Lithosan 1080 
Lithosanol 1080 
Lithyol II 285 
Litmus II 64 
Litonbrot 332 
Liver of Sulphur II 25 
Liverwort 328 
Livola de composee II 1075 
Lo II 734 
Lobelia inflata II 97 
Lobelie enfMe II 97 
Lobelien-essig II 99 
- -fluidextrakt II 99 
- -kraut II 97, 1333 
- -tinktur II 99, 1368 
Lobeliin II 98 
- -sulfat II 97 
Lobeliinum sulfuricum II 98 

Litharge - LugoIsche Losung 

Lobelin hydrochloricum II 98 
Lobelinhydrochlorid II 98, 

1340 
Lobelinum hydrochloricum 

II 1346 
Lobkowitz, Balsamum 622 
Lockesche Losung II 218 
Lockwitzer Balsam II 455 
Locust Bean 901 
Lacherschwamm 327 
LOffelkraut 1055 
- -01 1055 
- -sirup 1056 
- -spiritus 1055 
Lafflers Blutserum II 1273 
Laschpapier 917 
Losung, Lockesche II 218 
-, Ringersche II 218 
Lasungen, Schleichsche 1047 
-, volumetrische 66 
Lat-mittel 1140 
- -paste II 982 
- -salz II 982 
- -wasser II 982 
Lawenmaul, gelbes II 87 
Lawenschwallzkraut, wolliges 

606 
Lawenzahn II 847 
- -blii.tter II 848 
- -extrakt II 849 
Lofotin II 306 
Lofotol II 306 
Logwood 1420 
Lohnstein's Garungssacchari

meter II 1243 
Lokateller Balsam. (Wund-

balsam) 622 
Lomo1849 
Londoner Salbe 895 
Longlifeessenz 1214 
Long Nutmeg II 193 
Long Pepper II 470 
Long-rooted Curcuma 1152 
Looch album 419 
-, griiner 420 
- oleosum 419 
- pectoral 419 
- viride 420 
-, weiBer 419 
Look album 419 
- viride 420 
Loomis Diarrhoea Mixture 

II 329 
Lophophorin 445 
- -hydrochlorid 445 
Lorbeer II 72 
- -blatter II 72 
- - -al II 72 
- -butter II 73 
- -fett II 73 
- -friichte II 73 
- -al II 73, 1346 
- -salbe II 74 
- -wachs 899 
- -weide II 623 

1493 

Lorbeeren II 73, 1331 
Lorbeerenol, atherisches II 74 
Lorbohnen II 73 
Loretin 1563 
- -mull II 1017 
- -natrium 1563 
- -wismut 1563 
Lorettosalbe II 73 
Loral II 73 
Losophan 1556 
Loster, Ergotin II 686 
Lot fiir GuBeisen II 760 
Lote, Herstellung 1140 
-, kupferhaltige 1140 
-, nickelhaltige 1140 
-, silberhaltige 1140 
Lotio ammonicalis campho

rata 389 
- contra perniones Fergus 

233 
- cosmetica acida II 1053 
- £lava 1473 
- Hydrargyri flava 1454 
- nigra 1461 
- Plumbi et Opii II 495 
- sulfurata II 26 
Lotion a l'ac6tate de plomb 

II 493 
- ammoniacalecamphree389 
- de Goulard II 494 
- sulfuree II 26 
Louros-Vaccine II 717 
Louseseed 1170 
Louvriersche Salbe 1448 
Lovage Root II 82 
Love Pea 85 
Loxapillen 963 
Lozenges II 390 
- with Tolu-Basis 625 
Lublins Keuchhustentablet-

ten 964 
Lucidol 126 
Ludewigs Reformbier 519 
Ludwigs Bezoartropfen 442 
Liibckes kombiniertes Moor-

extrakt 610 
Luck, Krautertee 853 
-, Krauterhonig II 153 
Luesan 1483 
Luesleberextrakt II 730 
Luesnachweis, Reagentien II 

730 
Liisterfarben 1106 
Luetin II 731 
Luffa aegyptica II 757 
Luffaschwamme II 757 
Lufthader II 1166 
Luftdrucksalben II 888 
Lugot, Jodbad 608 
-, Reagens auf EiweiB II 

1237 
-, Solutio Jodi 1543 
-, Unguentum joduratum 

1544 
Lugolsche Losung 1543 



1494 Luithlen, Mixtura bromata - Magnesium carbonicum 

Luithlen,Mixtura bromata696 
Lullus- QueUe Hersfeld 505 
Luminal 810, II 1302 
- -Natrium 811, II 1344 
Luminaletten II 1382 
Luminophore 763 
Lungen, getrocknete II 364 
Lungenflechte II 520 
Lungenheilmittel, Damps II 

90 
Lungenkrautertee 1236 
Lungenkraut 1330, II 519, 

520 
Lungenmoos II 520 
Lupina-Pulver, Dr. Bamber-

gers II 120 
Lupulin II 100 
- -extrakt II 101 
- -fluidextrakt II 101 
Lupulinum depuratum II 101 
Lupulus II 99 
Lupussalbe, grune, Unna 781 
Lustgas II 251 
Lutand, Sirupus Ferri jodati 

1266 
Lutein II 361 
Luteogan II 361 
Luteoglandol II 361 
Luteo-Transannon II 361 
Luteovar II 361 
Lutos3.rgin 1483 
Lutum cum lentisco II 142 
Lycetol II 473 
Lycopode II 102 
Lycopodium II 102, 1340 
- clavatum II 102 
- polytrichoides II 103 
- salicylatum II 104 
- saururus II 104 
Lycopuder II 104 
Lygosin-Chinin 960 
- -Natrium 1132 
Lykresol 1117 
Lymphatic Gland II 364 
Lymphdriisen II 364 
- -saft II 364 
Lymphocyten, Nachweis im 

Harn II 1255 
Lymphol II 306 
Lyolith II 97 
Lyriosma ovata II 186 
Lysan 1315 
Lysargin 533 
Lysidin, saures weinsaures II 

474 
- -bitartrat II 474 
Lysidinum bitartaricum II 

474 
Lysine II 734 
Lysitol 1117 
Lysoform 1314 
Lysol 1117 
- -mundwasser II 1071 
- -pillen, Zinsser 1117 
Lysosolveol 1117 

Lysulfol 1118 
Lytophan 982 
Lytta vesicatoria 783 

M 
Macassar-ol II 1059 
- -pomade II 1060 
Mace II 188 
- Balsam II 193 
Maceratio Altheae 359, 360 
- Carnis 850 
- Digitalis 1I83 
- Frangulae composita 1320 
- renalina Porci 11 365 
Macerationen 1170 
Machandelbeeren 1568 
Maciinpastillen 964 
Macintosh II 1009 
Macis II 188 
- -01 II 192 
Mack, Badetabletten 610 
Mackenzie, Gargarisma Bo-

racis II 208 
Macquer, Sal arsenicale 563 
Macropiper II 470 
- methysticum II 471 
Macrotin 1009 
Madaretten 1233 
Madder Root II 587 
Madeira II 913 
Marzwurzel 857 
Mause, Mittel gegen II 1107 
- -grutze II 1I09 
- -holz 1189 
- -schillrlingkraut 1096 
Magaliasalbe 129 
Magen-balsam 895 
- -bitter, Hamburger 1024 
- -, Kurfurstlicher 305 
- -drops, Hamburger 1024 
- -elixir, St. Mariae vege-

tablisches 1350 
- -kautabletten 1080, II 

120 
- -kraut 581 
- -pflaster 862 
- -pillen, balsamische 355 
- -, Tachts II 777 
- -pulver II 574 
- -, Barellas II 211 
- -, Bohnerts 685 
- -, Booms II ll5 
- -, Dr. Lausers II 996 
- -saft, Untersuchung 

II 1260 
- -schrot 1023 
- -tee 356, 887 
- -, Dietls 1023 
- -tinktur 1349 
- -tropfen, bittere 1349 
- -, Kastls 731 
- -, Mariazeller 357 
- ~, Wiener 1030 
- -trost, Kneipps 583 

Magen und Nerven starken
des Pflaster, Klepperbein
sches II 504 

- -wein 983, 1350 
- -, Niessen 938 
- -wurz 729 
Magermilch II 52 
- -brot II 384 
Maggi, SuppenwUrze 848 
Magisterium Bismuti 680 
- Vitrioli Martis 1272 
Magistralsirup 1268 
Magitot, Guttae odontalgicae 

260 
Magma Bismuthi 673 
- Magnesiae II 112 
Magnalium II 105 
Magnesia II 106 
- aerophora II no 
-, biserierte II 108 
- -brausepulver II 108 
- carbonic a II 106 
- chlorata II 112 
-, gebrannte II 113, 1340 
- -kitt II 1097 
- levis II ll3 
- Magma II ll2 
- -milch II 112 
- -mischung II 110 
- -mixtur, ammoniakali-

sche II 110 
- ponderosa II 114 
- purgans II 110 
- usta II ll3, 1340 
- - ponderosa II 114 
- -wasser, Salz fUr kohIen-

saures II 108 
Magnesie hydratee II 112 
Magnesii Carbonas pondero-

sus II 107 
- Oxidum II ll3 
- - ponderosum II 114 
Magnesit II 108 
Magnesium II 104 
- -acetat II 105 
- - -losung II 105 
- aceticum II 105 
- acetylsalicylsaures 214 
- -ammoniumchloridlosung 

II 1I0 
-, basisch-kohlensaures II 

106 
- -benzoat II 105 
-, benzoesaures II 105 
- benzoicum II 105 
- -bicarbonatlosung II 107 
- -blitzlicht II 1103, ll16 
- -borocitrat II III 
- bromatum II 105 
- -bromid II 105 
- -carbonat, basisches II 

106, 1340 
- -, neutrales II 107 
- -, schweres II 107 
- carbonicum II 106, 1340 



Magnesium oarbonicum orystallisatum - Malva silvestris 1495 

Magnesium carbonicum cry-
stallisatum II 107 

- - leve II 106 
- - neutrale II 107 
- - ponderosum II 107 
- chloratum anhydricum II 

109 
- - crystallisatum II 109 
- - crudum II 110 
- -chlorid II 109 
- -, rohes II 110 
- -, wasserfreies II 109 
- -citrat II 110 
- -, brausendes II 621 
- citricum II 110 
- - effervescens II 621 
-, citronensaures II 110 
- dijodparaphenolsulfoni-

cum 1559 
-, essigsaures II 105 
- ferro-citricum efferves-

cens II 622 
- -flammen II 1103 
- glycerinophosphoricum 

195 
-, glycerinphosphorsaures 

195 
- -glycerophosphat 195 
- hydricum II 112 
- -hydroxyd II 112 
- hydroxydatum II 112 
- -hypoohlorit II 112 
- hypochlorosum II 112 
- -hyposulfit II 119 
- hyposulfurosum II 119 
- -kakodylat 571 
- kakodylicum 571 
-, kieselsaures II 116 
- -lactat II 113 
- lacticum II 113 
-, milchsaures II 113 
- oxydatum II 113 
- - leve II 113 
- - ponderosum II 114 
- - pro analysi II 115 
- Oxide II 113 . 
- -oxyd II 113, 1340 
- -, reines sulfatfreies II 

115 
~ -paraphenolsulfonat II 

420 
- paraphenolsulfonicum II 

420 
- -perhydrol 11115 
- -peroxyd II 115 
- peroxydatum II 115, 1340 
- - cum Creta II 1067 
- -phosphat II 115 
-, phosphorsaures II 115 
- phosphoricum II 115 
- -salicylat II 116 
-, salicylsaures II 116 
- salicylicum II ll6 
-, schwefelsaures II 117 
-, schwefligsaures II ll9 

Magnesium silicicum II 116 
- -silikate II 116 
- sozojodolicum 1559 
- subcarbonicum II 106 
- subsulfurosum II 119 
- -sulfat II 117, 1340 
- -, getrocknetes II 118 
- -sulfit 11119 
- sulfocarbolicum II 420 
- sulfuricum II 117, 1340 
- - effervescens II 622 
- - siccum II 118 
- sulfurosum II 119 
- Sulphate II 117 
- Sulphite II 119 
- -superoxyd II 1340 
- tartaricum II 119 
.- -ta~trat II 119 
- -thiosulfat II 119 
- thiosulfuricum II 119 
-, unterschwefligsaures II 

119 
-, weinsaures II 119 
Magneteisenstein 1273 
Magnetit 1273 
Magnium II 104 
Magnocid II 112 
- -Glycerinpaste II 113 
Magolan 759 
Mahagonibeize fiir Holz 

344 
Mahwabutter II 677 
Maiapfelwurzel II 507 
Maiblumen 1101 
- -essig llOI 
- -extrakt 1101 
- -fluiderlrakt 1101 
- -kraut 1100 
- -tinktur llOI 
- -wurzel 1101 
Maiglockchen llOO 
- -bliiten 1011, llOI 
- -kraut 1100 
Maikraut 539, 922 
Maikurtee 1236, II 699 
Mailander Balsam II 1052 
Maililien-blumen 1101 
- -kraut llOO 
Mais II 144 
- -brand II 145 
- -griffel II 145 
- - -extrakt II 145 
- - -fluidextrakt II 145 
- - -sirup II 145 
- -narben II 145 
- -01 11145 
- -starke 428 
Maitau-Waschwasser II 1052 
Maitrank II 914 
- -essenz 593 
Maiwein II 914 
- -essenz 593 
- -extrakt 594 
Maize Oil II 145 
Maizena 428 

Majoran, kandischer II 369 
- -kraut II 121 
-, wilder II 369 
Majorana II 120 
Majun 780 
Makaotropfen, SchOpfers 

1030 
Makassar-Muskatniisse II 193 
- -Sandelholz II 636 
Malabar-Arrowroot 432 
- -Gras 1156 
- -Kardamom 823, II 1331 
- -Kino II 30 
- -Lemongrasol 1156 
- -Samen 823 
- -Talg II 677 
- -Zimt 1019 
Malachitgriin 456, II 1083 
Malachol II 234 
Malaga II 913 
Malakin II 4ll 
Malamborinde 1125 
Malariapastillen 964 
- -wasser, Lindhorsts 509 
Male Fern 1295 
- - Root 1295 
- Speedwell Wort II 907 
Malefizol, Pfarrer Kneipps 

1126 
Malergold II 763 
Mallebrein, Prophylacticum 

369 
Mallein II 729 
Malleinum siccum II 729 
Mallotenkraut II 155 
Mallotus philippinensis II 27 
Mallow Flowers II 126 
- Leaves II 127 
Malonurea 807 
Malonyl-carbamid 807 
- -harnstoff 807 
Malouin, Aethiops antimo-

nialis 1480 
Malt II 122 
Maltafieber-Antigene II 716 
- -Vaccine II 716 
Malteserkreuzsamen II 399 
Malthus-Praparate 719 
Maltin II 126 
Maltobion II 125 
Maltobiose 11608 
Maltocrystol II 125 
Maltose II 608 
-, Bestimmung 11615, 616 
Maltosellol II 125, 306 
Maltozym 1233 
Maltum II 122 
- Hordei II 122 
Maltyl Gehe II 125 
- -Mate II 125 
Maltzym II 125 
- -NlI.hrzucker II 125 
Malva alcea. II 128 
- neglecta II 127 
- silvestris II 126 



1496 ~blven, schwarze - Martin, Species gynaecologicae 

Malven, schwarze II 128 
- -blatter II 127, 1329 
- -bliiten II 126, 1328 
- -, wilde II 126 
- -papier 919 
Malz II 122 
- -bad 608 
- -bonbons II 603 
- -brau, alkoholfreies 519 
- -brustsirup II 125 
- -eiweiB, Klopfers II 125 
- -extrakt II 122 
- - -bier 519 
- - mit Chinin-Eisen II 

125 
- - mit Eisen II 125 
- - - - -Mangan-Pep-

tonat II 125 
- - mit Kalk II 125 
- - mit Lebertran II 125 
- -, trockenes II 124 
- -fenchelhonig 1307 
- -kaffee 1065 
- -kwaB 518 
- -milch, HorIicks II 125 
- -praparate II 256 
- -tropon 332 
- -wein II 964 
- -zucker II 608 
Mammae siccatae II 364 
Mammary II 364 
Mammid Laokoon II 364 
Mammin II 364 
Manacawurzel II 128 
Manchester-Braun 454 
- -Gelb 451 
Manconerinde 1209 
Mandarin 453 
Mandarinen 1036 
- -01 1036 
Mandel-baum 410 
- -bonbons II 603 
- -brot, Pavys 421 
- -coldcream 421 
- -creme 421 
- -kleie II 1053 
- -milch 420 
- -01417, II 1345 
- -, entfarbtes 419 
- -orgeade 421 
- -paste II 1053 
- -saurenitril II 1309 
- -seife 421 
- -seifencreme II 653 
- -sirup 419 
Mandeln, bittere 410 
-, gebrannte II 603 
-, siiBe 417, II 1305 
Mandioca 432 
Mandl, Solutio Jodi 1543 
Mangan II 129 
-, Bestimmung in Eisen

erzen 1242 
- -borat II 129 
- -bronzen 1139, 1140 

Mangan-carbonat II 129 
- -chlorid II 130 
- -chloriir II 130 
- -dioxyd II 131 
- -, gefalltes II 132 
-, kohlensaures II 129 
- -lactat II 133 
- -oxydul, borsaures II 129 
- -, milchsaures II 133 
- -, schwefelsaures II 134 
- -, unterphosphorigsaures 

II 133 
- -sirup II 135 
- -sulfat II 134 
- -vitriol II 134 
- -zucker, fliissiger II 135 
Manganese II 129 
- Carbonate II 129 

Manna-pastillen II 140 
- -sirup II 138, 1362 
- tartarisata II 139 
- -zucker II 140 
Manne en larmes II 138 
Mannit II 140 
Mannites II 140 
Mannitum II 140 
Mantel-Stuhlzapfchen II 825 
Manual, balsamischer 623 
Manuform 1315 
Manzanito 522 
Maranta-Arrowroot 432 
- -Starke 432 
Maraschino 303 
Marble 736 
Marbre 736 
Mardulcan 1276 

- Chloride II 130 
- Dioxide II 131 

• Maretin II 424 
Margarine 703 

- -, Precipitated II 132 
- Hypophosphite II 133 
- Lactate II 133 
- Sulphate II 134 
Mangani Dioxydum praecipi

tatum II 132 
- Sulfas II 134 
Mangano-glycerophosphat, 

neutrales II 132 
- -hypophosphit II 133 
- -lactat II 133 
- -sulfat, getrocknetes II 

134 
Manganum II 129 
- albuminatum II 134 
- boricum II 129 
- carbonicum II 129 
- chloratum II 130 
- dextrinatum II 134 
- dioxydatum II 131 
- glycerinophosphoricum 

neutrale II 132 
- - solubile II 132 
- hyperoxydatum II 131 
- hypophosphorosum II 133 
- lacticum II 133 
- mannitatum II 134 
- oxydatum saccharatum Ii-

quidum II 135 
- peroxydatum II 131 
- sulfuricum II 134 
- - sic cum II 134 
- superoxydatum II 131 
Mangostane 1334 
Mangostine 1334 
Manihotstarke 432 
Manila-Elemi 1192 
- - -01 II 1193 
- -hanf 1377 
ManinuB 520 
Manioc 432 
Mankaka pseln II 640 
Manna cannellata (electa, 

pura) II 138 
- cumNatriosulfuricoII139 

Marianis Cocawein 1044 
Mariazeller Magentropfen 357 
Marienbad, Ferdinandsbrun

nen 505 
-, Kreuz brunnen 505 
-, kiinstliches Salz 511 
Marienbader Pillen 1322, II 5 
- Heduktionspillen 355 
- Tabletten 357 
- Tee II 699 
Marienbalsam 1237 
Marienflachs II 87 
Marienglas 766 
Marienkorner 1039 
Marjolaine II 121 
Marking Nuts 437 
Marmelos de Benguela 635 
- -friichte 635 
Marmes Reagens 337 
Marmor album 736 
- -seife II 652 
-, weiBer 736 
- -weiB 755 
Marmorekin II 712 
Maronen 870 
- -baumblatter 870 
Marrubium creticum II 141 
- paniculatum II 141 
- peregrinum II 141 
- vulgare II 140 
Mars 1239 
Marsala II 913 
Marsdenia cundurango 1092 
Marseillerseife II 646 
Marsh Tea 81 
Marshmallow Flowers 359 
- Leaves 358 
- Root 357 
Marsinal 1275 
Marsitriol 563 
Marsyle 571 
Martin, Gelatina Balsami Co

paivae 616 
-, Species gynaecologicae 

1321 



Martiusgelb 451 
Marygold Flowers 768 
Massa Cacao 715 
- chartacea caustica 182 
- Ferri Carbonatis 1256 
- Hydrargyri 1448 
- pectoralis 1411 
- Pilularum Balsami Co-

paivae 616 
- Pilularum Ferri carbonici 

1256 
- Pilularum sedantium II 

330 
- - Valleti 1256 
- sulfurico-carbonica 231 
- urethralis Unna 622 
- - cum Argento nitrico 

Unna 622 
Massagecreme, Simons II 

1075 
Master Wort Root 1512 
Mastic dentaire II 142 
- -Serbat II 1097 
Mastiche II 141 
Mastichkraut II 851 
Masticogna II 1364 
Mastisol II 142 
Mastix II 141 
- -lack II 1094 
- -spiritus, zusammenge-

setzter II 142 
Mastpulver Superior II 1049 
Mast- und FreBpulver II 1049 
- - -, Raettigs II 1049 
- - -, Wolsiefers II 1051 
- - Milchpulver Furore 

II 1049 
Mastuzapfchen 1424 
Mate 1510 
Mater secalis II 678 
Matico II 143 
- -blatter II 143 
- -fluidextrakt II 144 
- Leaves II 143 
- -iiI II 144 
- -sirup II 144 
- -tinktur II 144 
- -wasser II 144 
Maticolysatum Biirger 144 
Matrelkapseln II 144 
Matricaria chamomilla 910 
Matte 1510 
Matthieu, Electuaire vermi

fugue II 761 
Mattlack, zur Nachahmung 

mattgeschliffenen Glases 
II 1094 

Maturin II 425 
Mauerglaskraut II 390 
Mauerkraut II 390 
Maulaffen II 1170 
Maulbeeren, schwarze II 182 
- -honig II 182 
- -saft, eingedickter II 183 
- -salse II 183 

Martiusgel b - Menoragin 

Maulbeerensirup II 183 
Mauritiushanf 1378 
Maushin II 1113 
May Apple Root II 507 
May-Dew Lotion 1052 
Mayers Reagens 1457 
- weiBer Brustsirup 346 
Mays II 144 
Mazun II 58 
Meat 830 
- Juice 849 
- -, Valentines II 255, 399 
Meatox 849 
Meconium II 309 
Medecine de Signoret 1536 
- noire II 139 
Medicinal Soap II 640 
Medinal 808, II 1344 
- solubile 808 
Medine 1405 
Medivino, tonischer 196 
Medizinaltrockenhefe, Ceno-

vis- 1233 
Medol 1118 
Medulin II 306 
Medulla bovina II 677 
- Bovis depurata II 677 
- ossium II 363 
- - rubra siccata II 364 
- Saxorum 375 
Medullin II 364 
Meereiche 1321 
- -pulver 1322 
Meerkohl II 751 
- -kraut II 752 
Meerrettich 1057 
- -iiI 1057 
- -saft 1057 
- -wurzel 1057 
Meersalz II 217 
Meerwasser, kiinstliches 610 
Meerzwiebel II 669, 1312 
- -essig II 671 
- -extrakt II 671 
-, frische II 670 
- -honig II 672 
- -praparate als Rattengift 

II 1107 
- -sirup II 672 
- -tinktur II 672, 1369 
- -wein II 672, 673 
Meglinsche Pillen 1505 
Mehlbeeren II 752 
Mehu's Reagens auf EiweiB 

II 1237 
Meidingers Ballonelement II 

1126 
Meiran II 121 
- -iiI II 121 
- -salbe II 122 
Meissl, Bestimmung von In-

vertzucker II 614 
Meisterwurzel 1512 
Mekerbrenner II 1154 
Mekonsaure II 331 

Mel II 146, 1341 
- Boracis II 208 
- boraxatum II 208 
- Colchici 1084 
- Consolidae 1100 
- depuratum II 152 

1497 

- -, Sterilisieren II 1203 
- despumatum II 152 
- escharoticum 1143 
- Foeniculi 1306 
- - cum Malto 1307 
- Mororum II 182 
- rosatum II 582 
- - cum Borace II 208 
- Sambuci II 628 
Melachol II 234 
Melaleuca leucadendron II 153 
- viridiflora II 155 
Melanin, Nachweis im Harn 

II 1248 
Melanopiper II 465 
Melegetapfeffer 825 
Melicedin Stroschein II 782 
Meligrin II 524 
Melilot II 155 
Melilotenpflaster II 156 
Melilotus altissimus II 155 
- officinalis II 155 
Melioform 1315 
Melissa calamintha II 157 
- officinalis II 156 
Melissen-blatter II 156, 1329 
- -geist II 157 
- -iiI II 157 
- -, ostindisches 1155 
- -spiritus II 157 
- -wasser II 157 
Melitriose II 609 
Mellite cuivreux 1144 
- de rose II 582 
- devinaigrescillitiqueII672 
- escharotique II 153 
- - de Solleysel II 153 
- simple II 152 
Mellitum Colchici Bulbi 1084 
- escharoticum II 153 
- - Solleysel II 153 
- Mercurialis II 172 
- Rosarum II 582 
- simplex II 152 
Meloe vesicatoria 783 
Melone 1130 
Melonenbaun 828 
Melotenkraut II 155 
Melpom 519 
Meltau, Mittel gegen II 1111 
Melubrin II 525 
Melzers Katheterpurin 1359 
Mengelwurzel II 592 
Meningokokken-Serum II 

707, 1361 
Menispermum cocculus 1053 
Mennige II 499, 1341 
- -pflaster, rotes II 504 
Menoragin II 361 
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Mensalin 914 
- tabletten II 529 
Mensan 1108 
Menstruationsmittel 913 
Mentha arvensis var. pipe-

rascens II 165 
- crispa II 165 
- gracilis II 166 
- piperita II 158 
- pulegium II 166 
- saturegioides II 166 
Menthaanytol II 284 
Menthacampher ~I 167 
Menthador II 169 
Menthasept 1315 
Menthocainetten 1048. II 169 
Menthoform 1315 
Menthol II 167. 1341 
-. synthetisches II 1382 . 
- -balsam II 1308 
- -Cocain-Tabletten 1048. 

II 169 
- -dragees II 169 
- -geist II 169 
- -Jodol 1562 
- -pflaster II 168 
- -puder. Lassars II 169 
- -schnupfpulver 1560. II 

169 
- -. weiBes II 169 
- -stift II 168 
Mentholin II 169 
-. braunes II 169 
- -mundwasser II 1072 
-. weiBes II 169 
Mentholum II 167, 1341 
- aethylglycolicum II 167 
- boricum II 167 
- salicylicum II Hi8 
- valerianicum 255 
Menthophenol II 169 
Menthorol II 169 
Menthosol II 169 
Menthospirin II 168 
Menthoxol II 170 
Menthussin II 866 
Menthymin II 866 
Menyanthes trifoliata II 170 
Meracetin 1483 
Merasingiblatter 1419 
Mercaffin 1483 
Mercedan 1484 
Merck, Ergotin II 686 
-, Kohlegranulat II 1382 
-, Lecithinpraparate II 80 
-, medizinische Kohle II 

1382 
-, Pepton II 255 
Mercochinol 979 
Mercoid 1462 
Mercolint 1449 
Mercuralgam 1449 
Mercurcolloid 1449 
- -salbe 1449 
Mercure 1439 

Mensalin - Methylacetanilid 

Mercuri-acetat 1450 
- -ammoniumchlorid 1455 
- -arsanilat 574 
- -bariumjodid 1457 
- -benzoat 1450 
- -bromid 1451 
- -chlorid 1451 
- -cyanid 1462 
- -diammoniumchlorid 1476 
- -gallat 1464 
- -jodid 1455 
- -kakodylat 571 
- -lactat 1465 
- -nitrat 1465 
- - -losung 1466 
- -oxyd 1470 
- -phosphat 1474 
- -rhodanid 1476 
- -saIicylsaure 1477 
- -sulfat 1480 
- -, basisches 1481 
Mercurial Ointment 1446 
- -, Diluted 1448 
- Plaster 1444 
- -salbe 1448 
Mercurialis annua II 171 
- perennis II 171 
Mercuric Benzoate 1450 
- Bromide 1451 
- Chloride 1451 
- Cyanide 1462 
- Nitrate 1465 
- Oleate Ointment 1468 
- Oxide 1470, 1471 
Mercuriol 1449 
- -01 1449 
Mercurius cinereus 1474 
- cyanatus 1462 
- dulcis 1458 
- jodatus ruber 1455 
- - viridis 1464 
- nitrosus 1466 
- phosphoratus Fuchs 1474 
- - Schaefer 1474 
- praecipitatus albus 1475 
- - flavus 1481 
- - niger 1473 
- - ruber 1470 
- solubilis Hahnemann 

1473 
- - Mascagni 1474 
- vegetabilis II 128 
- vivus 1439 
Mercurlint 1449 
Mercuro-acetat ]449 
- -bromid 1457 
- -chlorid 1458 
- -jodid 1464 
- -nitrat 1466 
- -, basisches 1467 
- - -Wsung 1467 
- -oxyd 1473 
- -phosphat 1474 
- -tannat 1481 
Mercurol 1484 

Mercurous Bromide 1457 
- Chloride 1458 
- Iodide 1464 
- Nitrate 1466 
- Tannate 1481 
Mercury 1439 
- Ointment 1446 
-- with Chalk 1445 
Mercutin II 1383 
Mergal 1484 
Merjodin 1464 
Merkalator 1449 
Merkscher Dampftopf II1l93 
Merlusan 1484 
Merpon 1484 
Merzetten II 842 
Mescal Buttons 444 
Me~embryanthemum 914 
Mesitalkohol 90 
Mesotan 206 
Mesothorium II 549 
- -bromid II 549 
- -praparate II 551 
MeBgerate 59, II 1293 
Messing 1139 
- -bad, galvanisches 1141 
- -putzmittel 183 
-, Schwarzen 1140 
- -sorten 1139 
MeBloffel II 1224 
Mesuge. Grains de vie 353 
Mesurol II 1383 
Met II 153 
Metaantimonsaure II 770 
Metabenzamidosemicarbazid 

124 
Metabisulfite de potassium II 

24 
Metaferrin 1252 
Metakalin II 63 
Metall-gerate. Sterilisieren II 

1204 
- -putzpasta 222 
- -resinatfirnisse 1106 
-. Universallack II 1092 
Metaphenylendiamin-hydro

chlorid II 423 
-. salzsaures II 423 
Metaphenylendiaminum hy-

drochloricum II 423 
Metaphosphoric Acid 192 
Metaphosphorsaure 192 
Metasol II 284 
Methacetin II 412 
Methathyl. Henning 316 
Met1;tanol II 172 
Methinchlorid 990 
Methon 519 
Methonal II 807 
p-Methoxybenzaldehyd 463 
p-Methoxybenzoesaure 463 
Methoxyallylphenol 861 
Methoxymethylium salicyli-

cum 206 
Methylacetanilid 449 



Methylalkohol - Mimosa sundra 1499 

Methyl-alkohol II 172 
- -, Nachweis 194, 294 
- -anilin 449 
- -anthranilsauremethyl-

ester 119 
- -arsinate de sodium 567 
- -benzoat 117 
- -benzol 664 
- -chavicol 464 
- -chlorid II 174 
- -dinatriumarsinat 567 
- -eosin, Natriumsalz 201 
- -glycolsaure-guajacolester 

1395 
- - -p-phenetidid II 408 
- -glyoxalidin II 473 
- -guvacin 526 
- -hexalin II 1383 
- -hexamethylentetramin-

dichromat 1431 
- - -pentaborat 1430 
- - -rhodanid 1434 
- -hydrastinin 1493 
- - -hydrochlorid 1493 
- -isopropylphenol II 867 
- -jodid 1547 
- -morphin II 343 
- -orange 452 
- - -losung II 1297 
- - -papier 919 
- -phenylketon 91 
- -propylcarbinolurethan II 

891 
- -rhodine 215 
- -rot 452 
- - -lOsung II 1297 
- -saccharin 126 
- -salicylat 205, II 1341 
- -sulfonal II 807, 1341 
- -thionine Chloride 460 
- -urethan II 891 
- -violett 456, II 1083 
Methylal 1315 
Methylated ether 311 
Methylen-blau 460, II 1341 
- - medicinale 460 
- - -salbe 460 
- -chlorid II 174 
- - pro narcosi II 175 
- -citrylsalicylsaure 216 
- dimethylAther 1315 
- -dioxyphenylchinolincar-

bonsauremethylester 982 
- -ditannin 237 
- -griin 461 
- -hippursaure 119 
- -jodid 1547 
- -protocatechualdehyd II 

476 
- -tannin-Harnstoff 237 
Methylenum caeruleum 460, 

111341 
- chloratum II 174 
Methylenum jodatum 1547 
Methylic Alcohol II 172 

Methylierter Ather 311 Mikroskop, Reinigung 45 
Methylium acetylosalicyli- Mikrosol 1151 

cum 215 Mikrosublimation II 1291 
- aminooxybenzoicum 123 Mikrothan II 1113 
- anthranilicum 119 Milanol 689 
- benzoicum 117 Milch II 39 
- benzoylsalicylicum 216 - -arten, verschiedene II 54 
- chloratum II 174 -, buddisierte II 52 
- dijodsalicylicum 1558 - -erzeugnisse II 52 
- gallicum 152 - -gelee II 60 
- jodatum 1547 -, Getranke aus gegorener 
- methylanthranilicum 119 II 57 
- orthoaminobenzoicum -, homogenisierte II 42 

119 -, kondensierte II 52 
- phenylchinolincarboni- -, kiinstliche II 60 

cum II 1341 -, Lahmanns vegetabilell60 
- salicylicum 205, II 1341 -, nachgemachte II 54 
Methysal II 640 - -pillen 354 
Metol II 1117 - -praparate II 59 
- -Hydrochinon-Entwickler - -pulver 465, II 53 

II 1117 - -, Rohmanns II 61 
- -Pottasche-Entwickler II -, saure 11·43 

1117 - -schokolade 717 
- -Soda - Entwickler II -, Sterilisieren II 1203 

1117 - -tee 1307 
Metozin II 521 -, T. Z. II 719 
Metramin 1428 - - und Mastpulver Ger-
Metrotonin 793 mania II 1049 
Metzger, Physiologisches - - -, Nelsons II 1049 

Nahrsalz 759 - -verzehrungspflaster 909 
Metzs Balsam 1144 - -zerteilungspflaster, brau-
Mexico Linaloe (Lignaloe) Oil nes 383 

II 86 Milchblumenkraut II 510 
Meyer, Aqua amara 507 Milchdriisen, getrocknete II 
Meyers Kurmittel gegen 364 

Zuckerkrankheit II 829 Milchsaure 173, II 1301 
Meyersches Bitterwasser 507 -, Nachweis im Harn II 1247 
Mezereon Bark II 175 - -kollodium 883 
Mezereum II 175 • - -p-phenetidid II 408 
l\-fialhe, Unguentum Carbonei Milchwurzel 1100 

trichlorati 95 Michzucker II 604, 1357 
Mianin II 1316 -, Bestimmung II 615, 617 
Mica panis II 383 -, Nachweis im Harn II 
Microbin 126 1243 
Microcidin II 203 Mild Mercurous Chloride 1458 
Miel II 146 Milfoil 177 
- de mercuriale II 172 - Flowers II 178 
- rosat II 582 Militii.rlack II 1092 
Mietose 849, II 255 l\filk II 39 
Migrane-geist II 164 - of Almond 420 
- -stift II 168 - - Bismuth 673 
- -stirnband, Dr. Brauns II - - Lime 751 

169 - Sugar II 604 
- -tabletten 1071 l\fillard's Reagens auf Eiweill 
- - Fuchs II 407 II 1237 
- -tropfen 1023 Millefolium II 177 
Migraenin II 525 Millers Mundwasseressenz II 
Migrol II 528 1071 
l\figrophen II 81 Millons Reagens 1467 
Mikrodestillation II 1292 MHz, getrocknete !l365 
Mikromembran-Filter, Milzbrand-bazillen II 1277 

Breyers 470 - -Serum ad usum huma-
Mikroskop 34 num II 707 
-, Leistungsfahigkeit 41 Mimosa suma 872 
-, Priifung 45 - sundra 872 



1500 Mimosengu=l - Mixtura stibio-opiata 

Mimosengummi 1404 
Mimusops balata 1415 
- globosa 1415 
Minderer, Tinctura Ambrae 

382 
Mineral-bier, Karlsbader 906 
- -blau 1262 
- -gelb II 497 
- -kermes II 774 
- -, oxydfreier II 774 
- -ole II 270 
- -salzpastillen 512 
- -wasser 492 
- -, Heilwirkung 493 
- -, kiinstliche 493 
- -, natiIrliche 492 
- - -apparate 497 
- - -salze, kiInstliche 509 
- -weill 634 
Mingwort Root 585 
Minium II 499, 1341 
Minlos' Waschpulver II 215 
Mint 11158 
Minzenblatter II 158 
Mirban-essenz 663 
- -01 663 
Mischbrot II 382 
Mischtrommel II 1153 
Mischtuberkuline II 724 
Mischvaccin II 717 
Mistel, weiBe II 968 
- -stengel II 968 
Mistura Acaciae 1410 
- Ammoniaci 384 
- Amygdalae 420 
- antidysenterica II 329 
- Camphorae acida II 329 
- carminativa II 329 
- Chlorali et Potassii Bro-

midi composita 986 
- contra diarrhoeam II 329 
- Copaibae composita 616 
- Cr~tae 738 
- expectorans II 392 
- Glycyrrhizae composita 

1370 
- Guajaci 1401 
- Olei Ricini II 580 
- Opii alkalina II 666 
- Rhei composita II 573 
- Sassafras et Opii II 666 
Mitesser, Mittel gegen II 1056 
Mithridat II 327 
Mitigal II 1383 
Mitin II 888 
Mittel gegen schadliche Tiere 

und Pflanzen II 1104 
Mittlergriin 1003 
Mixtur, venetianische II 1074 
- zum sauren Trank 231 
Mixtura s. auch Mistura 
Mixtura acida 231 
- - cum Opio 160, II 329 
- - vegetabilis 25u 
- Acidi hydrochlorici 160 

Mixtura Acidi sulfurici 231 
- - tannici cum Opio 241, 

II 329 
- - tartarici 250 
- adstringens II 329 
- alba 738, 1412 
- alcoholica 297, 937 
- - Todd 297 
- Althaeae 360 
- - cum Morphio 360 
- amara 1091 
- amaro-alkalina 1349 
- ammoniacalis 390 
- Ammonii jodati Walden-

burg 398 
- - phosphorici 400 
-" anodyna chloroformiata 

997 
- - Liebreich 986 
- antarthritica Buckler 400 
- antiasthmatica II 230 
- anticatarrhalis Oppolzer 

397 
- antidiphterica Schottin 

233 
- antihectica Griffith 1257 
- antiicterica Frerichs 182 
- antimalarica Bacelli 964 
- antiphthisic!J. Griffith 

1257 
- antirheumatica 212 
- antispasmodica cum Lau-

dana 311, II 329 
- - simplex 311 
- - Sydenham 872 
- aperiens II 573 
- Apomorphini II 342 
- aromatica 1030 
"- arsenicalis Delioux 565 
- balsamica 616 
- brasiliensis 616 
- bromata Luithlen 696 
- Bromoformii 693 
- Camphorae aromatica II 

77 
- camphorata 774 
- Carbonatis calcici 738 
- Carbonei trichlorati King 

95 
- carminativa Dewes II 108 
- Chinae acida 937 
- Chinini aromatica 950 
- - sulfurici dulcificata 

955 
- Chlorali hydrati 986 
- Chloroformii et Cannabis 

indicae composita 998 
- Coffeini 1071 
- Colombo 1092 
- Condurango 1095 
- contra albuminuriam 

Gallois 152 
- - colicam menstrualem 

II 208 
- - decubitum 622 

Mixtura Creosotali II 37 
- cretacea 738 
- diaphoretica americana 

395 
- Digitalis 1184 
- - composita 1184 
- diuretica Halle 1184 
- Durande II 458 
- Ergotini Bombelon II 685 
- Extracti Filicis 1301 
- Ferri acetici Rademacheri 

1247 
- - aromatica 1245 
- - composita 1257, 1289 
- Glycyrrhizae 397 
- gummosa 1410 
- - Cornu Cervi 1412 
- haemostyptica Hoffmann 

193 
- hydragoga 1570 
- Kalii jodati II 19 
- Kreosoti II 36 
- laxativa cum Coffea 1069 
- lithontriptica Ure 115 
- - Whytt II 458 
- Magnesiae et Asae foe-

tidae II 108 
- Morphini II 339 
- moschata II 185 
- Natrii bicarbonici II 210 
- nervina II 5 
- nitrica II 22 
- nitrosa II 22 
- obstruens II 619 
- odorifera II 1059 
- Olei Picis II 482 
- oleosa 420 
- oleoso-balsamica 621 
- opiata II 329 
- Oxydi magnesici II 115 
- Pepsini II 397 
- Phosphatis calcici 760 
- Pimpinellae anisata II 

450 
- pro potu acido 231 
- Pyrethri camphorata c. 

Extracto Strychni II 530 
- Rhei et Magnesiae II 573 
- - et Sodae II 573 
- - salina II 573 
- salina Riverii 136 
- - dulcis 397 
- Saponis terebinthinati II 

459 
- Scammonii II 669 
- Senegae anisata II 691 
- - cum Morphino II 691 
- - composita II 697 
- Sodae et Menthae II 163, 

210 
- solvens 397 
- - opiata 397 
- - stibiata 397 
- splenetic a 955 
- stibio-opiata II 772 



Mixtura Stockesii - Mosohus fiir den Handverkauf 1501 

Mixtura Stockesii II 376 
- Stockii II 376 
- styptica II 685 
- sulfurica acida 230 
- Tannini albuminati prae-

cipitati 241 
- Thielemanni II 329 
- Uvae Ursi 524 
- vinosa 297, 937 
Mixture Chapman 616 
-, Godberrys 955 
-, Hopes II 329 
- Lafayette 616 
- of Acaciae 1410 
- - Rhubarb and Soda II 

573 
- - -, compound II 573 
- oIeobalsamique 621 
- - Soda and Spearmint 

II 163 
Modellier-masse 896 
- -wachs 896 
- - ftir Zahnarzte 223 
Modenol568 
Modjobaum 635 
Mobel-lack II 1093 
- -politur II 1092 
- -, weiche 894 
Mohre 1166 
Mohren-frucht 1167 
- -samen 1167 
Moelle de boeuf purifie II 

677 
Mollersches Augenwasser 

1307 
Monchswurz 257 
Mogador-Gummi 1405 
- -Sandarak II 629 
Mogsamen II 386 
Mohn II 385 
- -blatter II 387 
- -blumen II 388 
- -emulsion II 388 
- -kannen II 386 
- -kapseln II 386 
- -kopfe, unreife II 386 
- -kolben II 386 
- -01 II 387 
- -saft II 309 
- -samen II 386 
- - -milch II 388 
- -sirup II 388 
Mohr, vegetabilischer 1322 
Mohrenhirse 439 
Mohrriibe 1167 
Mohrsches Salz 1290 
Mohr-Westphalsche Wage 4 
Mokka 1068 
Molken II 52, 55 
- -essenz II 56 
- -pastillen II 56 
-, saure II 56 
Molliment II 724 
Mollin II 645, 653 
MOllplaste 1203 

Molton II 1002 
Molybdan II 179 
- -saure (anhydrid) II 179 
- -trioxyd II 179 
Molybdaenum II 179 
Molybdic Acid II 179 
Monarda-Arten II 181 
Monardenkraut II 181 
Mondbohne II 403 
Mono-acetin 1360 
- -acetylresorcin II 556 
- -benzoylarbutin 523 
- -bromathan 313 
- -bromated Camphor 776 
- -bromcampher 776 
- -calciumphosphat 756 
- -chloracetic Acid 110 
- -chlorathan 315 
- -chloralantipyrin II 524 
- -chloressigsaure 110 
- -chlormethan II 174-
- -chlorphenole II 417 
- -jodathan 1550 
- -joddioxypropan 1551 
- -jodisovalerianoglycolyl-

carbamid 1554 
- -jodisovalerylcarbamid 

1554 
- -jodmethan 1547 
- -phenetid der Aconitsaure 

II 408 
- -phenetidincitrat II 405 
- -methylanilin 449 
- -salicylsaureglycerinester 

207 
- -salicylsaureglykolester 

207 
- -sulfure de sodium II 236 
Monotal 1395 
Monsel, Aqua haemostatica 

241 
-, Liquor haemostaticus 

1291 
-, - mnnicus 241 
Montanwachs II 282 
Moorbad 608 
Moorextrakt, Liibckes kom

biniertes 610 
Moorsalz, kiinstliches 608 
Moos, entbittertes islan-

disches II 85 
-, irlandisches 852, II 1315 
-, islandisches II 1337 
Moosbeeren II 893 
Moreagallen 1333 
Morea Traganth II 875 
Morellen 900 
Moringa aptera II 181 
- -01 II 182 
- pterygosperma II 181 
Morisonsche Pillen 355 
Moronal370 
Morphin II 331 
- -acetat II 333 
-, baldriansaures II 336 

Morphin- brommethylat II 
338 

-, bromwasserstoffsaures 
II 333 

- -chlorhydrat II 333 
-, essigsaures II 333 
- -hydrochlorid II 333, 1341 
- - -losungen II 335 
-, kristallisiertes II 331 
- -lactat II 335 
- -meconat II 335 
-, mekonsaures II 335 
-, milchsaures II 335 
- -NarkotinmekonatII 1342 
-, olsaures II 335 
- -oleat II 335 
- -phthalat II 335 
-, phthalsaures II 335 
-, salzsaures II 333 
-, schwefelsaures II 335 
- -stearat II 335 
-, stearinsaures II 335 
- -sulfat II 335 
- -tartrat II 336 
- -valerianat II 336 
-, weinsaures II 336 
Morphina II 331 
Morphine II 331 
- and Ipecacuanhae Lozen-

ges II 340 
- Hydrochloride II 333 
- Lozenges II 339 
Morphinum II 331 
- aceticum II 333 
- aethylatum hydrochlori-

cum II 336 
- crystallisatum II 331 
- diacetylatum hydrochlori-

ricum II 337 
- hydrobromicum II 333 
- hydrochloricum II 333, 

1341 
- lacticum II 335 
- meconicum II 335 
- methylobromatum II 338 
- oleinicum II 335 
- phthalicum II 335 
- stearinicum II 335 
- sulfuricum II 335 
- tartaricum II 336 
- valerianicum II 336 
Morphium muriaticum II 333 
Morphosan II 338 
Morsellen II 603 
- -gewiirz II 604 
Morsuli aromatici II 604 
Morus alba II 182 
- indica II 182 
- nigra II 182 
- rubra II 182 
Moschus II 183 
- -Ambratinktur 382 
- -essenz II 1077 
- fUr den Handverkauf II 

185 



1502 M08cbuskorner - Mutterpflaster, braunes 

Moschus-korner 85 
- - -01 85 
- -kraut II 851 
-, kiinstlicher II 185 
- mixtus II 185 
- moschiferus II 183 
- -schafgarbe II 178 
- -tinktur II 185 
- -, atherische II 185 
- -wurzel, persische II 817 
Mosetigbatist II 1004 
Mosetig, Guajacol-Jodoform 

1397 
Mostardum II 747 
Mostrich II 747 
Mother of Thym II 738 
Mother Seigles Curative Si-

rop for Dyspepsia 115 
- - operating Pills 115 
Mothers Salve II 505 
Motiaol 1157 
Motitrot 2 R 453 
Motorenbenzin II 271, 273 
Motten-ather II 201, 1110 
- "-kraut II 81 
- - -blumen, gelbe 1372 
- -kugeln (Tabletten) II 201 
-, Mittel gegen II 1109 
- -papier II 201 
- -pulver II 531, 1110 
- -spiritus II 416, 1110 
- -tinktur II 1110 
Mouche de Milan 787 
- d'Espagne 783 
Mountain Ash Fruits II 752 
- Balm 1206 
- Grape Bark 666 
- Peach 1206 
- Sage 585 
- Tobacco 548 
- Tupelo II 257 
Mousettes Pillen 264 
Mousse de Ceylon 326 
- de Corse 1427 

- de Jaffna 326 
- d'lrlande 852 
Moutarde II 747 
Moxon, Effervescent Magne

sia II 108 
Mucilage de gomme 1410 
- de gomme adragante II 

876 
- de salep II 619 
- de semence de coing 1154 
- de semence de psyllium II 

485 
- desseche de coing 1155 
- of Elm II 881 
- - Gum Acacia 1410 
- - Sassafras Pith II 666 
- - Salep II 619 
Mucilago Acaciae 1410 
- Amyli 434 
- cum Gummi tragacanth a 

II 876 

Mucilago Cydoniae 1154 
- - siccus 1155 
- Gummi arabici 1410, 

II 1341 
- - Mimosae 1410 
- Psyllii II 485 
- Salep II 619, 1341 
- Sassafras Medullae II 666 
- Seminis Lini II 89 "4 
- Tragacanthae II 875 
- Vlmi II 881 
Mucin II 369 
-, Nachweis im Harn II 

1238 
Miicken-bekampfung II 1110 
- -kerzen II 1110 
-, Mittel gegen II 1110 
- -raucherpulver II 1110 
-, Schutzmittel gegen II 

1110 
- -stifte II 1110 
- -vertilgungsmittel II 1110 
Miiglitzol 1315 
MOOers Entkalkungstablet-

ten II 218 
-, Katarrhbrotchen 1371 
MiinzabguBmetall, Bibras 671 
Miinzgold 598 
Mugotan 742 
Muguet 1100 
Mugwort Root 585 
Muiracithin II 187 
Muira-puama II 186 
Mulberries II 182 
Mull-binden II 1000 
-, englischer II 1002 
-, gestarkter II 1001 
-, hydrophiler II 1001 
-, ungebleichter II 1001 
Mullein Leaves II 906 
Multanin 233 
Multipartiale Impfstoffe II 

734 
Multipartiales Serum II 734 
Mumia vera aegyptiaca 595 
Mumie 595 
Mund-essenz II 1072 
- -, Voglers II 1072 
- -essig 1056 
- -pastillen 382 
- -tabletten, antiseptische 

130 
- -wasser 1056,II 1069,1070 
- -, antiseptisches II 1069 
- - -essenz, Botots II 1070 
- - -, Millers II 1071 
- - fiir Raucher II 1072 
- -, Dr. Hoffmanns II 

1070 
- - mit Perhydrol II 1072 
- -, Scheiblers 368 
- -, Schleichers antisep-

tisches II 1070 
- - -tabletten II 1073 
- - -, aromatischeIII073 

Mundwasser, Viaus II 1072 
Muntzmetall 1139 
Murrels Liniment 1213 
Musc II 183 
Muscae hispanicae 783 
Muscal Buttons 444 
Muschelgold 598 
Muschelkraft 849 
Musculon II 358 
Musculi catharticus II 84 
- corsicanus 1427 
- Helminthochorton 1427 
- islandicus II 84 
Muse, Sterilisation II 1203 
Musivgold II 764 
Musk II 183 
- Root II 817 
- Seed 85 
Muskat-balsam II 192, 193 
- -hliite II 188 
- -bliitenol II 192 
- -butter II 192 
- -niisse, lange II 193 
- -, wilde II 193 
- -nuB II 190 
- - -01 II 192 
- -01, atherisches II 192, 

1348 
Muskatellersalbei 11626 
Musol212 
Mustang Liniment 390 
Mustard (black, brown, red) 

II 741 
- Paper 915 
- Plaster 915 
- Seed II 741 
Mutafior II 717 
Mutase 332 
Mutterblatter II 694 
Muttergummi 1326 
Mutterharz 1326 
- -pfiaster 1328 
Mutterkolikessenz, Konigseer 

872 
Mutterkorn II 678, 1359 
- -extrakt II 682 
- -fluidextrakt II 683, 1326 
- -praparate und -speziali-

taten 11685 
- -tinktur II 684 
- -wein II 684 
Mutterkorner II 447 
Mutterkiimmel 1132 
Mutterlaugen-bader 608 
- -salz, Reichenhaller 609 
- -, Sulzer 609 
- -, Unnaer 609 
Mutterlorbeeren II 73 
Muttermale, Mittel II 1056 
Muttermalpflaster, Cummings 

II 772 
Muttermilch, Voltmers II 61 
- -ersatz, Cratos II 59 
Mutternelken 859 
Mutterpflaster, braunes II502 



Mutterpflaster, weiches - Nasenschnupfwatte, Dr. Sa.ndmanns 1503 

Mutterpfla.ster, weiohes II 
502, 504 

Mutterpillen 354 
Muttersennesblatter II 694 
Mutterspiritus II 142 
Mutterwurz 548 
Mutterzimt 1017, 1019 
Mutzenbechers Frostbalsam 

II 1058 
Mycardol II 686 
Mycodermin 1233 
Mycothanaton 381 
Mydrin 652 
Myelen II 364 
Myelogen II 364 
Mykosol II 225 
Myo·Salvarsan II 1383 
Mynsicht, Tinctura proprie-

tatis 465 
Mynsichts Elixir 1022 
Myrica asplenifolia II 187 
- cerifera II 187 
- gale II 187 
- Nagi II 188 
- sapida II 188 
- -wachs 899 
Myriocarpin 1130 
Myristioa argentea II 193 
- aromatica II 188 
- fragrans II 188 
- malabarica II 194 
- moschata II 188 
- speciosa II 194 
Myrobalanen II 194 
Myrobalani II 194 
- bellericae II 194 
- chebulae II 194 
Myrobalans II 194 
Myrobalanus bellerica II 194 
- chebula II 194 
- citrina II 194 
Myrolin 1059 
Myroxylon balsamum 619,624 
- pereirae 619 
- toluiferum 624 
Myrrh II 195 
Myrrha II 195, 1342 
- vera II 195 
Myrrhe II 195, 1342 
-, echte II 195 
-, mannliche II 195 
-, rote II 195 
Myrrhen-creme,FliiggesIII97 
- -extrakt II 197 
- -gummi II 195 
- -tinktur II 197, 1368 
- -, zusammengesetzte II 

197 
- .zahnpulver II 1067 
-- -zahntinktur II 1072 
Myrrholin II 197 
Myrten-campher II 200 
- -01 II 199 
- -wachs 899 
Myrtillapastillen II 199 

Myrtillin II 198 
Myrtillus II 198 
Myrtol II 200 
Myrtus communis II 199 
- pimenta II 447 

N 
Naccarat 1052 
Nachtblau 457 
Nachtkraut II 390 
Nachtschattenwurzel, ameri-

kanische II 438 
Nadal 850 
Nadelholzteer II 478 
Nadisan II 1384 
Nagelein 858 
Nagelholz 869 
Nagelzimt 869 
Nahr-agar II 1272 
- -bOden II 1272 
- -boullion II 1272 
- -gelatine II 1272 
- -hefe 1232 
- -maltose II 126 
- -mittel II 253 
- -, anorganische II 256 
- -, caseinhaltige 867 
- -praparate II 253 
- -saft Knoll II 634 
- -salz-kaffee 1069 
- -, physiologisches, Metz-

gers 759 
- - -, Schafers 760 
- - -schokolade 717 
- - -tropon 332 
- -salze II 256 
- -stoff Heyden 333, II 255 
- -zucker, Soxhlets II 126, 

609 
Nahseide II 1003 
-, Sterilisieren II 1203 
Napfchenkobalt 550 
Nafalan II 280 
N aftalan II 280 
Naganol 1384 
Nagel-bleichwasser II 1065 
- -email II 1065 
- -firnis II 1066 
- -pflege, Mittel II 1065 
- -polierpulver II 1065 
- -politur II 1065 
- -wasser II 1065 
N ahrungsmittel, Konservie

rung II 1205 
Nakasilicium 581 
Nanning, Extractum Chinae 

934 
Napellin (Wiggers) 263 
Naphtha II 270 
- -sapol II 280 
- saponata II 280 
- Vitrioli 306 
Naphthalene II 200 
Naphthalenum II 200 

Naphthalin II 200, 1342 
- -campherkugeln (Tablet-

ten) II 201 
- -gelb 451 
- -kugeln II 201 
-, Nachweis im Harn 11 

1250 
Naphthaline II 200 
Naphthalinum II 200, 1342 
Naphthalol 210 
Naphthionrot II 1083 
Naphthionsaure II 205 
Naphthol, ex II 204 
Naphthol, {J II 202, 1342 
- ·Campher 773 
- -carbonsaure, ex- II 205 
- -Eucalyptol 1214 
- -gelb 451, II 1081 
- -griin II 1083 
- -orange, ex II 1081 
- -, {J 453 
-, NachweisimHarnII1250 
- -natrium II 203 
- Salicylate 210 
- -seife II 203 
- ({J)-ex-sulfonsaures Cal-

cium II 204 
- -wismut, basisches 674 
Naphtholum II 202, 1342 
- benzoicum II 203 
- camphoratum 773 
- salicylicum 210 
Naphthosalol 210 
Naphthoxol II 170 
{J-Naphthylbenzoat II 203 
{J-Naphthylsalicylat 210 
Naphthylol II 202, 204 
N arcein II 348 
- -hydrochlorid II 349 
-, salzsaures n 349 
Narceinum II 348 
- hydrochloricum II 349 
Narcoform 316 
Narcophin II 351, 1342 
N arcosin II 349 
Narcotinum II 349 
Narcyl II 349 
Narcylen 94 
Narde II 77 
Nardenwurzel 857 
-, indische 1157 
-, wilde 590 
Nargo1541 
Narkodeon II 354 
Narkoseather 309, II 1303 
Narkosechloroform 993, II 

1317 
Narkosia 123 
Narkotil II 175 
N arkotin II 349 
Narthex aHa foetida 587 
N asenrote und rote Hande, 

Mittel II 1057 
Nasenschnupfwatte, Dr. 

Sandmanns II 170 



1504 Nastin - Natrium hypochlorosum Bolutum 

Nastin II 718 
Nasturtium officinale 11205 
Natal-Aloe 349 
Nataloin 350 
Natrium 11206 
- -acetat 108, II 1342 
- -, geschmolzenes 108 
- -, wasserfreies 108 
- aceticum 108, II 1342 
- - fusum 108 
- - siccum 108 
-, acetyl-p-amino-m-chlor-

phenylstibinsaures II 778 
-, acetyl-p-aminophenyl

arsinsaures 574 
-, acetyl-p-aminophenyl

stibinsaures II 777 
- acetylarsanilicum 574, II 

1342 
-, acetylarsanilsaures 574 
- aethylosulfuricum 323 
-, athylphenylbarbitur-

saures 811 
-, athylschwefelsaures 323 
- -athylsulfat 323 
- -Aluminium fluoratum 

170 
- - -fluorid 170 
- -amalgam 1443 
- ameisensaures 150 
-, aminoazobenzolsulfon-

saures 452 
-, p-aminophenylarsin

saures 572 
- -Ammonium phosphat II 

234 
- Ammonium phosphori

cum II 234 
- anhydromethylencitro

nensaures 146 
- anhydromethylenocitri-

cum 146 
- -anisat 464 
- anisicum 464 
-, anissaures 464 
- arsanilicum 572 
-, arsanilsaures 572 
- -arsenat 564 
- - -losung 565 
- -arseniat, wasserfreies 565 
- arsenicicum 564 
- - siccum 565 
- - solutum 565 
- -arsenitlosung, Y2-n- II 

1297 
- -, l/lO-n- II 1297 
-, arsensaures 564 
- aurichloratum 600 
- -aurichlorid 600 
-, aurothiobenzimidazol-

carbonsaures II 1391 
-, baldriansaures 253 
- -benzoat 116, II 1343 
-, benzoesaures 116 
- benzoicum 116, II 1343 

Natrium biboracicum II 207 
- -biborat II 207 
- biboricum II 207 
- -bicarbonat 11209, 1343 
- - -pastillen II 211 
- bicarbonicum II 209, 

1343 
- - pro uso veterinario 

11210 
- - saccharatum II 620 
- - venale II 210 
- -bismutyltartrat II 1385 
- -bisulfit II 239 
- bisulfurosum II 239 
- - solutum II 239 
- bitartaricum 247 
- -bitartrat 247 
- boracicum II 207 
- -borat II 207 
- boricum II 207 
- - neutrale II 208 
- boro-benzoicum 117 
- boroglycerinatum II 208 
- boro-salicylicum Berne-

gau 212 
- brenzcatechinmonoacet-

sautes II 534 
- bromatum II 211, 1343 
- -bromid II 211,1343 
- bromvalerianicum II 212 
- carbolicum 11415 
-, carbolsulfosaures II 420 
- -carbonat II 212, 1343 
- -, getrocknetes II 213, 

1343 
- -, rohes II 124 
- carbonicum II 212, 1343 
- - acidulum II 209 
- - crudum II 214 
- - - siccum II 215 
- - purum II 212 
- - siccatum II 1343 
- - siccum II 213, 1343 
- -chlorat II 219 
- chloratum II 216, 1343 
- - crudum II 217 
- - purissimum pro ana-

lysi II 217 
- chlorioum II 219 
- -chlorid II 215, 1343 
- - -losung, physiologische 

II 219, 1363 
- - -, l/lO-n- 74 
- chloro-borosum II 209 
-, chlorsaures II 219 
- choleinicum 1237 
-, chondroitinsohwefelsau-

res 1341 
- cinnamylat 139 
- -cinnamylicum 139 
- -citrat 146 
- citrico-phosphoricum 

11234 
- citricum 146 
- - neutrale 146 

Natrium, citronensaures 146 
- citro-tartaricum efferves-

cens II 622 
- cresotinicum (para) 148 
- cyanatum 164 
- -cyanid 164 
- diaethylbarbituricum 808, 

111344 
-, diathylbarbitursaures 

808, II 1344 
- dij od para phenolsulfoni-

cum 1559 
- dijodsalicylicum 1557 
-, dijodsalicylsaures 1557 
-, dimethylarsinsaures 569, 

111344 
- -dithiosalicylat 217 
- dithiosalicylicum 217 
-, doppeltkohlensaures 

11209, 210 
-, doppeltschwefligsaures 

II 239 
-, essigsaures 108 
-, ferrialbuminsaures 1252 
- -ferripyrophosphat 1282 
- fluoratum 169 
- -fluorid 169 
- -formiat 150 
- formicicum 150 
- glycerinophosphoricum 

194 
- -- granulatum 196 
- - solutum 194 
-, glycerinphosphorsaures 

194 
- -glycocholat 1238 
- glycocholicum 1238 
- glyoocholsaures 1238 
- -goldchlorid 599 
- hydricum II 220, 221 
- -- purissimum pro ana-

lysi II 221 
- -- solutum II 222 
- hydrocarbonicum II 209 
- hydrojodicum II 226 
-, hydroschwefligsaures 

II 219 
- hydrosulfuratum II 236 
- -hvdrosulfid II 236 
- -hydrosulfit II 219 
- hydrosulfurosum II 219 
- -hydroxyd II 220, 221 
- - aus Natrium II 221 
- hydroxydatum II 220 
- - alcohole depuratum 

11221 
- -- crudum II 220 
- - depuratum II 220 
- - e Natrio 11221 
- - purum II 221 
- -hypochlorit II 223 
- - -losung II 223 
- - - Dakin II 223 
- hypochlorosum II 223 
- - solutum II 223 



NatriumhYFophosphit - Natroncitronensaft 1505 

Natrium - hypophosphit 
II 225 

- hypophosphorosum II 225 
- hyposulfurosum II 240 
-, ichthyolsulfosaures II 283 
-, indigosulfonsaures 1515 
- -jodat II 227 
- jodatum II 226, 1344 
- jodicum II 227 
- -jodid II 226, 1344 
-, jodsaures II 227 
- -kakodylat 569, II 1344 
- kakodylicum 569, II 1344 
-, kakodylsaures 569 
- -Kaliumcarbonat II 215 
- -Kalium carbonicum 

II 215 
- -Kaliumcitrat 146 
- -Kalium citricum 146 
- -Kalium, citronensaures 

146 
-, kieselsaures 220 
- -kobaltinitrit 1040 
-, kohlensaures II 212 
- -lactat 175 
- lacticum 175 
- -lampe 27 
- loretinicum 1563 
- -metavanadat II 898 
- metavanadinicum II 898 
- methylarsinicum 567 
-, milchsaures 175 
-, monomethylarsinsaures 

567 
- -monosulfid II 236 
- monosulfuratum II 236 
- -naphtholat II 203 
- naphtholicum II 203 
-, neutrales weinsaures 248 
- -nitrat II 227, 1344 
- -, rohes II 228 
- nitricum II 227, 1344 
- - crudum II 228 
- -nitrit II 229, 1344 
- nitroborussicum II 230 
- nitroferricyanatum II 230 
- -nitroprussiat II 230 
- nitroprussicum II 230 
- nitrosum II 229, 1344 
- nosophenicum 1561 
- nucleinicum II 252 
-, nucleinsaures II 252 
-, ossalinsaures II 364 
-, oxyjodchinolinsulfonsau-

res 1563 
-, parakresotinsaures 148 
- paraphenolsulfonicum 

II 420 
- -perborat I1231 
- perboricum II 231 
- -peroxyd II 232 
- peroxydatum II 232 
- -persulfat II 232 
- persulfuricum II 232 
- -phenolat II 415 

Hager, Handbuch II. 

Natrium phenolicum II 415 
- -phenolsulfonat II 420 
- phenylaethylbarbituricum 

II 1344 
-, phenylathylbarbitursau

res II 1344 
-, phenyldimethylpyra

zolonaminomethansulfon -
saures II 525 

-, phenyldimethylpyra
zolonmethy laminomethan
sulfonsaures II 528 

- phenylopropiolicum 141 
- -phosphat II 233, 1345 
- -, entwassertes II 234 
- phosphoricum II 233, 

1345 
- - effervescens II 622 
- - siccum II 234 
-, phosphorsaures II 233 
- platinchlorid II 487 
- platinochloratum II 487 
- -pyroborat II 207 
- -pyrophosphat II 235 
- pyrophosphoricum II 235 
- - ferratum 1282 
-, pyrophosphorsaures 

II 235 
-, rosolsaures 457 
- -saccharat II 235 
- saccharatum II 235 
- -salicylat 204, II 1345 
- salicylicum 204, II 1345 
-, salicylsaures 204, II 1345 
-, salpetersaures II 227 
-, salpetrigsaures II 229 
- santonicum 1016 
- -santoninat 1016 
- santoninicum 1016 
-, santoninsaures 1016 
-, santonsaures 1016 
-, saures salicylsulfonsanres 

217 
-, - sulfosalicylsaures 217 
-, - weinsaures 247 
-, schwefelsaures II 236, 

1345 
-, schwefligsaures II 238 
- -silicat 220 
- siliciofluoratum 171 
- -siliciofluorid 171 
- silicicum liquidum 220 
- - purum 220 
- - solutum 220 
- sozojodolicum 1559 
- -stannat II 763 
- stannicum II 763 
- subsulfurosum II 240 
- sulfanilicum 451 
-, sulfanilsaures 451 
- -sulfat II 236, 1345 
- -, getrocknetes II 237 
- -, kristallisiertes II 236 
- -, rohes II 238 
- -sulfhydrat II 236 

Natrium sulfhydricum II 236 
- -sulfid II 236 
- -, rohes II 236 
- -sulfit II 238 
- - -benzoat 116 
- -, entwassertes II 239 
- - -Natriumcarbonat 

II 239 
- sulfoichthyolicum II 283 
- -sulfoichthyolat II 283 
- sulfophenylicum II 420 
- sulforicinicum II 580 
-, sulforicinsaures II 580 
- sulfosalicylicum 217 
- sulfovinylicum 323 
- sulfuratum II 235, 236 
- - crudum II 236 
- sulfuricum II 236, 1345 
- - crudum II 238 
- - effervescens II 622 
- - pro usu veterinario 

II 238 
- - siccum II 236 
- sulfuroso-benzoicum 116 
- sulfurosum II 238 
- - sic cum II 239 
- superoxyd II 232 
- - -seife II 232 
- superoxydatum II 232 
- tartaricum 248 
- -tartrat 248 
- -tellurat II 239 
- telluricum II 239 
-, tellursaures II 239 
- tetraborat II 207 
- tetraboricum II 208 
- thiophenmonosulfuricum 

II 862 
-, thiophensulfonsaures 

II 862 
- -thiosulfat II 239, 1345 
- - -16sung, l/lo-n- 73, 

II 1295 
- - - fur Photographie 

IIl118 
- - -Vorbad II 1118 
- thiosulfuricum II 239, 

1345 
- trisulfuratum II 236 
-, tiberborsaures II 231 
-, uberschwefelsaures II 232 
-, unterphosphorigsaures 

II 225 
-, unterschwefligsaures 

II 239 
- -uranat II 889 
- -valerianat 253 
- valerianicum 253 
- vanadinicum II 898 
- -wolframat II 970 
- wolframicum II 970 
-, wolframsaures II 970 
-, zimtsaures 139 
-- -Zinnchlorid II 763 
Natroncitronensaft 1035, 

95 



1506 Natron, kaustisches - Nicotinum tartaricum 

Natron, kaustisches II 220 
- -kernseife II 641, 646 
- - aus Kokosfett II 644 
- - aus Olivenol II 642 
- -lauge II 222, 1339 
- -, rohe II 223 
- -salpeter II 227 
- -schwefelleber II 236, 
- -wasserglaslOsung 220, 

II 1339 
Natrum causticum II 220 
- - fusum II 221 
Natterwurzel II 512 
Nature Health Restorer, 

Winthers 357 
Naturkupfer 1138 
Nauheimer Bad, kiinstliches 

609 
Navigo 849 
N'cassa-Rinde 1209 
Nealpon II 354 
Neapelgelb II 771 
Neapelgriin 1003 
Nebennieren, getrocknete 

II 365 
Nebenschilddriise II 367 
Necaron II 1384 
Nectandra Coto 1109 
- Rodiari II 241 
Nectandrin II 241 
Negativlack II 1119 
Negative Phase II 734 
Negerkorn 439 
Neguvon II 1037 
Neisser, Injectio Calomelanos 

1461 
-, Oleum cinereum 1445 
-, - Hydrargyri chlorati 

1461 
-, Pasta Tumenoli II 287 
- -Siebertsche Desinfek-

tionssalbe 1455 
-, Tinctura Tumenoli II 288 
Nektar 519 
-, Engels 731 
Nelken-balsam 862 
- -basilia II 257 
- -holz 860 
- -kassie 869 
- -01 860, II 1347 
- -pfeffer II 447 
- - -01 II 448 
- -rinde 869 
- -stiele 860 
- -stielOl 861 
- -tinktur 862 
- -wasser 862 
- -wurz 857 
- - -tinktur 857 
- -wurzel 857 
- -zimt 869 
Nelsons Milch- und Mastpul

ver II 1049 
Nenndorfer Seife 610 
Neo-Arsycodile 570 

Neocithin II 81 
Neo-Cola 1078 
Neodym 1172 
N eoferrol 1295 
Neoform 1556 
Neohexal 1434 
N eohormonal II 365 
N eoichthargan 546 
Neoleptol 1434 
Neopyrenol 212 
N eopyrin II 529 
Neoreargon II 1384 
Neosalvarsan 577 
- -losungen 578 
Neosequarin II 363 
Neosilbersalvarsan 579 
Neotannyl 236 
Neotestin II 363 
Neoviolon 1527 
N epalin, Fliickiger 263 
Nepenthan II 718 
Nepeta glechoma 1353 
Nephrodium filix mas 1295 
Neraltein II 410 
Nerinjifrucht II 876 
Nerium odorum II 242 
- oleander II 241 
- tinctorium II 242 
Neroli-bliiten 1024 
- Flowers 1024 
- -01 1025 
- -wasser 1027 
Nervenbalsam II 587 
- -elixir 931 
- .fluid, Dressels 550 
- -nahrung, Dr. Hartmanns 

II 80 
- -01 II 587 
- -salbe II 193, 587 
- -, griine II 587 
- -starker, Pastor Koenigs 

115 
- -tee II 164 
- -tonic II 5, 898 
- -tropfen, Frebar 775 
- - Regina 775 
Nervin 775 
N erviton 938 
Nervol, Dr. Rays II 898 
N ervosin 442 
- Pizzala II 898 
Nessel, gerauhte II 1002 
Nesselblumen, weiBe II 69 
Nesselkraut II 893 
Nesslers Reagens 1457 
Nessos Muschelkraft 849 
Nettelkraut II 893 
Nettle-leaved Vervain II 907 
Nettle Wort II 893 
Neubauertiegel II 1178 
Neu-Bornyval 254 
Neu-Cesol II 474 
N eucoccin II lOin 
N euenahr,kiinstlichesSalz 511 
Neugelb II 1081 

N eugewiirz II 447 
N eugriin 456 
Neumann-Wenders Nachweis 

von Traubenzucker II 1240 
Neu-Pyrenol 212 
Neuraton 1232, 1252 
Neurin II 879 
Neurodin II 891 
Neurofebrin 448 
Neurogen 610 
Neurohypophysol II 363 
Neuronal 256 
Neurosin 195, 1360 
Neurosine-Prunier 195 
Neurotonische Essenz 964 
Neu-Sidonal 975 
Neu-Sidonalwasser 509 
Neusilber 1140 
Neu-Siidwales-Arrowroot 432 
Neutralizing Cordial II 570 
Neutralon 375 
Neutrumteer II 1113 
Neu-Tuberkulin II 715, 722 
Neu-Tuberkuline II 722 
Neu-Urotropin 1435 
NeuweiB 634 
Newtons Metall 671 
Ngai-Campher 778 
Niaouliol II 155 
Niccolo-Ammonium sulfuri-

cum II 243 
Niccolum II 242 
- bromatum II 243 
- carbonicum II 243 
- sulfuricum II 243 
Nickel II 242 
- -Ammoniumsulfat II 243 
-, basisch-kohlensaures 

II 243 
- -bromiir II 243 
- -carbonat, basischeslI 243 
- -Legierungen II 242 
- -messing 1139 
-, schwefelsaures II 243 
- -subcarbonat II 243 
- -sulfat II 243 
- -vitriol II 243 
Nickersamen 691 
Nicolicin II 340 
Nicotiana rustica II 244 
- -seife II 246, 
- tabacum II 243 
Nicotin II 246 
- -hydrochlorid II 247 
-, rohes II 247 
- -salicylat II 248 
-, salicylsaures II 248 
-, salzsaures II 247 
-, saures weinsaures II 248 
- -tartrat II 248 
Nicotinum II 246 
- crudum II 247 
- hydrochloricum II 247 
- salicylicum II 248 
- tartaricum II 248 



Niederschlage, Sammeln und Auswaschen - Ober-Salzbrunnen, kiinstliches Salz 1507 

Niederschlage, Sammeln und 
Auswaschen II 1173 

Nieren, getrocknete II 365 
Nieseblumen 1101 
Niesekraut 1100 
Niespulver, griines 1526 
Niessens Buchenteerwein II 

483 
- Magenwein 938 
Nieswurz, griine II 904 
- -kraut, b6hmisches 277 
-, falsches 277 
- -tinktur II 905, 1369 
-, weiBe II 903, 1357 
Nieswurzel, amerikanische 

II 904 
-, grime 1426 
-, schwarze 1427 
-, weiBe II 903 
Nigella damascena II 249 
- sativa II 248 
Night-blooming Cereus 903 
Nigrolin II 1094 
Nigrosin spritlaslich 460 
-, wasserloslich 460 
Nihilum griseum II 979 
Ninhydrin II 1384 
Niobecil 117 
Nirvanol 811 
- -Natrium 812 
Nitragin II 252 
Nitras ammonicus 399 
- Argenti 538 
- argenticus 538 
- - mitigatus 540 
- bismuticus basicus elutus 

682 
- mercuricus acidus 1466 
Nitric Acid 176 
Nitris aethylicus cum Spiritu 

318 
- amylicus 423 
Nitro-benzene 663 
- -benzine 663 
- -benzol 663 
- -cellulose 879 
- -erythrit 1208 
- -farbstoffe 451 
- -glycerin 1359 
- - -lamellen 1360 
- - -lasung 1360, II 1345 
- - -tabletten 1360 
- -glycerinum 1359 
- - solutum 1360, II 1345 
- -hydrochlorie Aeid 181 
- -naphthalin II 201 
- -prussidnatrium II 230 • 
Nitrogen Monoxide II 251 
Nitrogenii Monooxydum 

II 251 
Nitrogenium II 249 
- oxydulatum II 251 
Nitron 451 
Nitrum II 21 
- cubicum II 227 

Nix Stibii II 769 
Nizin 451 
Nizolysol 1118 
Noa,llustentropfen 465 
Noctal II 1384 
Noir de finnee 815 
Noisetier 1108 
- de sorchlre 1422 
Noix d'acajou 437 
- d'anacarde orientale 437 
- d'arec 524 
- de ben olieiere II 181 
- de cola 1076 
- de galle d'Alep 1331 
- de muscade II 190 
- igasuriq ue II 799 
- vomique II 789 
Noniusablesung 29 
Noortwyks Diphtherieheil-

mittel 669 
Nopptinktur II 1084 
Nopptinte II 1084 
N ordhauserSch wefelsa ure 228 
Noridalsuppositorien 742 
Normalgift II 734 
N ormalin 742 
Normal Salt Solution II 217 
Normalserum II 734 
Normosal II 713 
Nosol 1214 
Nosophen 1560 
- -natrium 1561 
- -wismut 1561 
Nosperal II 1113 
Nosperit II 1113 
Nosprasen II 1113 
Nova-Faex 1233 
Nova-Konservenkrystall 58, 

850 
Novadrin 123 
Novalgin II 528 
N ovargan 546 
Novarial II 361 
Novaspirin 216 
N ovasurol 1484 
Novatophan 981, II 1341 
Novatropin II 1385 
N ovatropit II 1385 
N oventerol 239 
N oviform 689 
Novocain 121 
- -Base 122 
- hydrochloricum II 1345 
- -hydrochlorid II 1345 
- -nitrat 122, II 1345 
- nitricum II 1345 
- -praparate 123 
Novocol 1395 
Novoglycerin 1358 
Novojodin 1555 
N ovolack II 63 
Novolax 200 
Novorenal 123 
N ovotestal II 363 
Novothyral II 367 

Novozon, Dr_ llintzes II 120 
Novusine II 273 
N uancin II 1074 
Nuces Acajou 437 
- Cocculi 1053 
- Colae 1076 
- Gallarum 1331 
- purgantes 1538 
- Sterculiae 1076 
Nuclei Cacao 706 
- Pistaciae II 478 
Nuclein II 252 
- -quecksilber 1483 
- -saure II 252 
Nucleinum II 252 
N ucleol II 253 
Nucleus Nucistae II 190 
Nuculae Saponariae II 658 
Nukleinsilber 541 
Nukoline 1059 
Number six II 197 
Nural II 609 
Niisse, turkische 1108 
NuB-blatter 1566 
- -extrakt II 1075 
- -fichte II 454 
- -haarfarbe II 1065 
- -likar 303 
Nussin 1059 
Nutgall Ointment 1332 
Nutgalls 1331 
Nutmeg II 190 
-, Long II 193 
Nutramin 1232 
Nutricine 849 
Nutrimenta II 253 
Nutrin II 261 
Nutrol II 609 
Nutrose 867, II 254 
Nutsche II 1174, 1175 
Nutschtrichter II 1175 
Nux cathartic a americana 

1537 
- Metella II 789 
- moschata II 190 
- Nucistae II 190 
- vomica II 789 
N ylanders Reagens 682 II 1239· 
Nyssa aquatic a II 257 
- biflora II 257 
- candicans II 257 
- grandidenta II 257 

o 
Oak Apples 1331 
- Bark II 542 
- Seed II 543 
Oaklungs II 520 
Oakum II 1002 
Obermayer, Nachweis von 

Indikan im Harn II 1245 
o bermeyers Panakeia-Seife 

II 653 
Ober-Salzbrunnen, kiinst

Hches Salz 511 
95* 



1508 Oblatenka.pseln - Oil of Theobroma 

OblatenkapseIn 802 
Obron 1233 
Obstbranntwein 300 
o bstweine II 914, 964 
Ochaenbrechwurzel II 308 
Ochaengalle 1236 
- eingedickte 1237 
-, gereinigte trockene 1237 
Ochaenzungenwurzel, rote 343 
Ocimum basilicum II 257 
Oculi Cancrorum 738 
- Populi II 513 
Oculin 1473, II 369 
Oculustro 1359 
Odaline II 1052 
Odda II 60 
Odermennig 328 
Odhelius, Aqua ophthalmica 

1150 
Odol II 1075 
Odylen II 1385 
Of en fiir Leuchtgas II 1154 
Oehinescher Balsam 623 
01-hader 111166 
- -baum 11258 
- - -blii.tter 11258 
- -emulsion, Glycerophos-

phat- 196 
- -farbe und Lackanstriche, 

Entfernung 111100 
- -firnis II 1090 _ 
- -flaschen, Reinigung II 

1102 ' 
- -gelb 451 
-, graues 1445 
- -griin 1003 
-, griines II 261 
-, Harlemer II 458 
- -natronseife II 644 
- -palme 1191 
- -papier 920 
- -saure 182 
- -, gereinigte 182 
- -, rohe 183 
- -seife II 644, 646 
- -zucker II 269 
Ole, atherische 11261, 1346 
- - BestimmunginDrogen 

111292 
-, - terpenfreie II 268 
-, arzneiliche II 269 
-, Bestimmung der Jodzahl 

78, 79, II 1298 
-, Bestimmung der unver-

seifbaren Anteile II 1293 
-, fette II 288 
-, - Untersuchung 11291 
-, fliichtige II 261 
-, gehartete II 295 
-, Sterilisation II 1201 
Oenanthe phellandri um II 404 
Oenoglucose II 607 
OenoIe antiscorbutiqlle 1057 
- aromatique II 164 
- de coca 1043 

Oenole de colchique 1084 
- de colombo 1091 
- de digitale compose 1184 
- de gentiane 1349 
- de quinquina ferrugineux 

936 
- de rhubarbe II 572 
- de scille II 662 
- - - compose II 673 
Oesypum 268 
Oesypus 268 
Oetkers Fructin II 152 
- Salicyl 212 
- Vanille-Pudding-Pulver 

434 
Ottingen, Lack II 142 
-, Mastisol II 142 
Oeuf II 373 
Ofenkitt, farbiger II 1098 
-. weHler II 1098 
Oguros Reagens auf EiweiJ3 

II 1237 
Ohrenol gegen SchwerhOrig

keit 774 
OhrlOffelkraut 1188 
Ohrspeicheldriise, getrock-

nete II 366 
Oidal II 1113 
Oignon 346 
Oil of Ambrette Seeds 85 
- - American Wormseed 

924 
- - Angelica Fruits 441 
- - Angelica Root 441 
- - Anis 462 
- - Asa fetida 590 
- - Asarumeuropaeum591 
- - Balsam of Peru 621 
- - - - Tolu 625 
- - Bay 1215, II 448 
- - Bergamot 1031 
- - Birch Tar 668 
- - Bitter Almond 411 
- - - Orange 1027 
- - Buchu Leaves 698 
- - Cade 1572 
- - Cajuput II 154 
- - Calamus 730 
- - Canada Snake Root591 
- - Caraway 855 
- - Cardamom 825 
- - Cascarilla 865 
- - Cassia 1018 
- - Cedar Wood 1572 
- - Cellery Fruits II 402 
- - Chamomile 912, 913 
- - Cherry Laurel II 71 
- - Cinnamon 1020 
- - - Leaves 1021 
- - Cloves 860 
- - Copaiba 615 
- - Coriander 1107 
- - CretianOriganumII370 
- - Cubebs 1128 
- - Cumin 1133 

Oil of Cypress 1] 33 
- - Dill 440 
- - Elecampane 1425 
- - Elemi 1193 
- - Ennaikulavo 618 
- - Estragon 586 
- - Eucalyptus 1211 
- - European Pennyroyal 

II 166 
- - Fennel 1305 
- - Frankincense II 308 
- - Galangal 1326 
- - Garlic 346 
- - German Chamomile 

912 
- - Ginger II 995 
- - Guajacum Wood 1402 
- - Gurjan Balsam 618 
- - Hops II 101 
- - Hyoscyamus 1504 
- - Hyssop 1506 
- - Iris 1526 
- - Jaborandi Leaves 

1530 
- - Juniper 1571 
- - Lavender II 75 
- - Laurel Leaves II 72 
- - Lemon 1033 
- - Lemongrass 1156 
- - Lovage II 83 
- - Mandarins 1036 
- - Matico II 144 
- - Musk Seeds 85 
- - Mustard II 744 
- - Myrtle II 199 
- - Neroli 1025 
- - Nutmeg II 192 
- - Onion 346 
- - Orris 1526 
- - Palmarosa 1157 
- - Parsley II 401 
- - Patchouli II 510 
- - Peppermint II 160 
- - Petitgrain 1026 
- - Pimento II 448 
- - Rose Geranium 1351 
- - Rosemary II 586 
- - Roses II 583 
- - Rue II 593 
- - Sage II 627 
- - Sandal Wood II 637 
- - Sassafras II 665 
- - Savin 11598 
- - Scurvy Grass 1055 
- - Spearmint 11166 
- - Spike II 78 
- - Star Anise 1512 
- - Sweet BasH II 258 
- - - Birch 669 
- - - Marjoram II 121 
- - - Orange 1031 
- - Tangerines 1036 
- - Tansy II 847 
- - Tar, rectified 11479 
- - Theobroma 717 



Oil of Thuja - Oleum Chamomillae romanae 1509 

Oil of Thuja II 863 
- - Thyme II 864 
- - Turpentine II 455 
- - Valerian II 896 
- - Vetiver 439 
- - Wild Thyme II 738 
- - Wintergreen 1335 
- - Wormwood 584 
- - Ylang-Ylang 778 
- - Zedoary II 975 
Oily Grain II 738 
Oinose 1233 
Ointment 897 
- of Ammoniated Mercury 

1476 
- - Boric Acid 128 
- - Mercuric Nitrate 1467 
- '- Potassium Iodide II 

19 
- - Red Mercuric Oxyde 

1472 
- - Rose Water 897, II 

582 
- - Tannic Acid 241 
- - Yellow Mercuric Oxide 

1472 
- - Zinc Oxide II 986 
Ointments II 881 
Okubawachs 899 
Olea aetherea II 261, 1346 
- europaea II 258 
- infusa II 269 
- medicata II 269 
- medicinalia II 269 
- mineralia II 270 
-- pinguia II 288 
Oleander II 241 
- -blatter II 241 
- -tinktur II 242 
Oleate of Cocaine 1047 
Olea tum Aconitinae 264 
- Cocainae 1047 
- Hydrargyri 1467 
- Veratrini II 596 
Oleic Acid 182 
Oleoresin of Cubebs 1129 
- - Ginger II 996 
- - Lupulin II 101 
- - Parsley Fruit II 402 
- - Pepper II 469 
Oleoresina Aspidii 1299 
- Capsici 796 
- Cubebae 1129 
- Filicis 1299 
- Llipulini II 101 
- Matico II 144 
- Petroselini II 402 
- Piperis II 469 
- Zingiberis II 996 
Oleosaccharure de citron 

1034 
OIeosaccharures II 269 
Oleosaccharuretum Citri 1034 
Oleum 228 
- A belmoschi seminis 85 

Oleum Abietis pectinatae II 
461 

- Absinthii 584 
- - terebinthinatum (coc-

tum) 584 
- - infusum 583 
- acre 789 ' 
- - Blister 789 
- acusticum 774 
- Adipis 274 
- aegirinum II 513 
- aethereum 323 
- Ajowan 856 
- Allii cepae 346 
- - sativi 346 
- - ursini 346 
- Amomi II 448 
- Amygdalarum 417, II 

1345 
- - aethereum 411 
- - - artificiale 655 
- - amararum aethereum 

411 
- - - sine Acido hydro-

cyanico 413 
- - anglicum verum 417 
- - decoloratum 419 
- - gallicum 417, II 516 
- - verum 417 
- Andropogonis muricati 

439 
- - Schoenanthi 1157 
- - squarrosi 439 
- Anethi 440 
- Angelicae II 1347 
- - Fructus 441 
- - Herbae 442 
- - Radicis 441 
- Angosturae 443 
- animale II 297 
- - aethereum II 297 
- - crudum II 297 
- - Dippelii II 297 
- - foetidum II 297 
- Anisi 462, II 1374 
- - stellati 1512 
- - sulfuratum 465 
- Anonae 778 
- Anthemidis 912, 913 
- - camphoratum 913 
- - pingue 913 
- Anthos II 586 
- Apiigraveolentis(seminis) 

II 402 
- Arachidis 520, II 1346 
- Armeniacae 420 
- Armoraciae 1057 
- Arnicae florum 549 
- - infusum 549 
- - Rhizomatis 549 
- aromaticum americanum 

1030 
- Asae foetidae 590 
- - - conipositum 589 
- Asari canadensis 591 

Oleum Asari arifolii 591 
- - europaei 591 
- Asphalti aethereum 595 
- Aurantii Corticis 1027 
- - dulcis 1031 
- - Florum 1025 
- Baccarum Lauri aethe-

reum II 74 
- Badiani 1512 
- Balsami Copaivae 615 
- - Gurjunae 618 
- - peruviani 621 
- - tolutani 625 
- balsamicum Bouchardat 

660 
- Bardanae II 70 
- Basilici II 258 
- Belladonnae infusum 640 
- benzoatum 660 
- Bergamottae 1031 
- Betle II 472 
- Betulae empyreumaticum 

668 
- - lentae 669 
- - rectificatum 668 
- betulinum 668 
- Cacao 717, II 1346 
- Cadi 1572 
- cadinum 1572, II 1354 
- Cajeputi II 154 
- - rectificatum II 154 
- Calami 730, II 1347 
- Camphorae 776 
- camphoratum 772, II 

1349 
- - forte 772, II 1349 
- Canangae 778 
- Cannabis 780 
- - indicae 782 
- cantharidatum 788 
- Cantharidini Unna 788 
- Cantharidis 788 
- - compositum 788 
- Capillorum II 1059 
- carbolisatum 11416 
- Cardamomi 825 
- Cari 855 
- carminativum 911 
- Carui 855 
- Carvi 855, 111347 
- Caryophylli 860, II 1347 
- Caryophyllorum 860, II 

1347 
- Cascarillae 865 
- Cassiae 1018 
- Castoris II 579 
- Cedri atlanticae 1573 
- Cerae 897 
- Cetacei 910 
- Chamomillae aethereum 

912 
- - camphoratum 911 
- - citratum 912 
- - infusum 911 
- - romanae 913 



1510 Oleum Chamomillae terebinthinatum -- Oleum phosphoratum 

Oleum Chamomillae terebin
thinatum 912 

-- Chaulmoogra 1419 
-- Chenopodii anthelminthici 

924, II1347 
-- Chloroformii 996 
-- Chrysarobini 467 
-- Cinae 1013 
-- cinereum 1445 
-- -- Neisser 1445 
-- Cinnamomi 1018,1020,11 

1347 
-- -- Cassiae 1018 
-- -- ceylanici 1020 
-- Citri 1033, II 1347 
-- Citronellae 1155, II 1347 
-- Cochleariae 1055 
-- Cocos 1058 
-- Colocynthidis 1089 
-- -- compositum 1089 
-- Conii 1098 
-- Coriandri 1107 
-- Cornu cervi II 297 
-- -- -- rectificatum II 

297 
-- crinale II 1059 
-- Crotonis 1125, II 1346 
-- Cubebarum 1128 
-- Cumini 1133 
-- Cupressi 1133 
-- Curcumae 1153 
-- Dracunculi 586 
-- Elemi 1193 
-- Eucalypti 1211, II 1348 
-- -- globuli 1211 
-- Euphorbii 1218 
-- Fagi empyreumaticum II 

479 
-- -- silvaticae 1234 
-- ferrojodatum 1265 
-- Filicis maris 1299 
-- Foeniculi 1305, II 1348 
-- Foenugreci II 878 
-- Foliorum Boldo 690 
-- -- Bucco 689 
-- -- Cinnamomi 1021 
-- -- Matico II 144 
-- -- Patchuli II 510 
-- Galangae 1326 
-- Galbani 1328 
-- Gaultheriae 1335 
-- Geranii 1351 
-- -- indicum 1157 
-- Gossypii 1373 
-- -- Seminis 1373 
-- Graminis indici 1157 
-- Gynocardiae 1419 
-- -- camphoratum Unna 

1420 
-- Harlemense II 458 
- Helenii 1425 
- Hippocastani Seminum 

280 
-- Humuli Lupuli II 101 
- Hydrargyri bijodati 1456 

Oleum Hydrargyri chlorati 
Lang 1461 

- -- Neisser 1461 
-- Hyoscyami 1504 
-- -- compositum 1504 
-- -- duplex 1505 
-- -- infusum 1504 
-- Hyperici 1506 
-- Hyssopi 1506 
-- Iridis 1526 
-- irritans anglicum 789 
-- 1 vae moschatae II 178 
-- 1varancusae 439 
-- Jaborandi 1530 
- Jasmini 1537 
-- Jecoris Aselli II 298, 1346 
-- -- -- aromaticum II 304 
-- -- -- cum Benzoate fer-

rico II 304 
-- -- -- ferratum II 304 
-- -- -- -- concentratum 

II 304 
- -- -- ferrojodatum II 

304 
-- -- -- -- cum Phophoro 

II 305 
-- -- -- creosotatum II 305 
- -- -- dulce II 304 
-- -- - gelatinatum II 305 
-- -- -- jodatum II 305 
-- -- -- kreosotatumetdul-

cificatum II 305 
-- -- -- pancreatinatum II 

305 
-- -- -- phosphoratum II 

432 
-- jodatum 1543 
-- Jodoformii 1549 
-- Juglandis 1567 
-- -- Nucum infusum 1566 
-- Juniperi 1571, II 1348 
-- -- e Ligno 1571 
-- -- empyreumaticum 

1572, II 1354 
-- -- nigrum 1572 
-- lateritium 669 
-- Lauri (expressum) II, 73 

1346 
-- -- Foliorum II 72 
-- laurinum II 73 
-- Laurocerasi II 72 
-- Lavandulae II 75, 1348 
-- Levistici II 83 
-- Ligni Cedri 1572 
-- - Guajaci 1402 
-- Limonis 1033 
-- Linaloes II 86 
-- Lini II 89, 1346 
-- -- album II 90 
-- -- empyreumaticum 669 
-- -- lotum II 90 
-- -- sulfuratum II 90 
-- Lithanthracis II 497 
-- Lumbricorum II 298 
-- Lupuli II 101 

Oleum Macidis II 192, 1348 
-- Majoranae II 121 
-- Mandarinae 1036 
-- Maydis II 145 
-- Melaleucae viridiflorae II 

155 
-- Melissae II 157 
-- -- indicum II 1347 
-- Menthae coctum (infu-

sum) II 163 
-- -- Menthae crispae II 

166 
-- -- piperitae II 160, 1348 
-- - Pulegii II 166 
-- -- terebinthinatum II 

163 
-- -- viridis II 166 
-- Mentholi II 168 
- Mezerei II 176 
-- Moringae II 182 
-- morphinatum II 339 
-- Morrhuae II 298 
-- moscoviticum 668 
-- Myrciae 1215, II 448 
-- Myristicae (expressum) II 

192 
-- -- aethereum II 192, 1348 
-- Myrti II 199 
-- Napi 692 
-- Nicotianae infusum II 

245 
-- Neroli 1025 
-- nervinum 911, II 587 
-- Nucistae II 192 
-- Nucum persicarum II 516 
-- Olibani II 308 
-- Olivae II 259 
-- -- depuratum steriJisa-

tum II 261 
-- Olivarum II 259, 1346 
-- -- album II 261 
-- -- commune II 260 
-- -- Guilbert II 261 
-- -- provinciale II 259 
-- -- viride II 260 
-- opiatum II 329 
-- Opopanax II 355 
-- Origani cretici II 370 
-- oticum Vogt II 154 
-- Ovi II 376 
-- -- artificiale 11 376 
-- Palmae 1191 
-- -- Christi II 579 
-- Palmarosa 1157 
-- Papaveris II 387 
-- Paraffinae II 275 
-- Pedum Tauri II 677 
-- Persicarum II 1346 
-- Petitgrain 1026 
-- Petrae II 270, 275 
-- -- italicum II 275 
-- Petroselini II 401 
-- Phellandri aquatici II 405 
- Philosophorum 669, II 298 
-- phosphoratum II 432 



Oleum Physostigminae - OposuprarenaJin 1511 

Oleum Physostigminae II 
437 

- Picis liquidae rectificatum 
II 479 

- Pimentae II 448 
- - acris II 448 
- Pinhoen 1538 
- Pini II 459 
- - piceae II 461 
- - pumilionis II 460 
- - sibiricum II 461 
- - silvestris II 461 
- pupuleum II 513 
- Populi II 513 
- Pulegii II 166 
- Rapae 692, II 1346 
- Resinae empyreumati-

cum II 459 
- Ricini II 579, 1346 
- - aromaticum II 580 
- Roris marini II 586 
- Rosae II 583, 1348 
- - pingue II 583 
- Rosmarini II 586, 1348 
- Rusci 668, II 1354 
- - rectificatum 668 
- Rutae II 593 
- - infusum II 593 
- Sabinae II 598 
- Saccharini aromaticum 

126, II 301 
- Salviae II 627 
- Santali II 637, 1349 
- Sassafras II 665 
- Saturejae II 667 
- Serpentariae II 737 
- Serpylli II 738 
- Sesami II 739, 1346 
- Sinapis (aethereum) II 

744, 745, 1349 
- - pingue II 748 
- Sojae II 751 
- Spicae II 78 
- stomachicum Zwelfer 584 
- Stramonii 1163 
- - compositum 1163 
- Succini crudum II 805 
- - rectificatum II 805 
- Tanaceti II 847 
- templinum II 461 
- Terebinthinae II 455, 

1349 
- - camphoratum 774 
- - compositum 669 
- - depinenatum II 460 
- - depuratum II 458 
- - rectificatum II 458, 

1349 
- - sulfuratum II 458 
- Thapsiae antirheumati-

cum II 852 
- - compositum II 852 
- Theobromatis 717 
- Thujae II 863 
- Thymi II 864, 1349 

Oleum Tiglii 1125 
- Unonae 778 
- Valerianae II 896, 1349 
- Vaselini flavum II 276 
- Verbenae II 91, 907 
- Vetiveri 439 
- Vini 323 
- viride II 261 
- Vitae 1512 
- Vitric1li 228 
- - fumans 228 
- Zedoariae II 975 
- Zingiberis II 995 
- Zinci II 986 
Olfactoria Anglorum 395 
Olibanum II 307 
- -01 II 308 
Oligurie II 1227 
Oliophen 212, II 90 
Olive II 258 
- Leaves II 258 
- Oil II 259 
Olive!). bl:itter II 258 
- -kernol II 261 
- -01 II 259, 1346 
- -, gemeines II 260 
- -, griines II 260 
- -, weiBes II 261 
Olivers Reagenspapier II 1237 

1240 
Olobintin II 459 
Omal II 417 
Omega-Katarrhpastillen 1371 
- -Magnet-Stahlpulver 1245 
- -Scheidenpulver 720 
Omegan II 1113 
Omnadin II 718 
Omoral546 
Omphacium II 969 
Onguent aegytiac 1144 
- basilicum veMrinaire 897 
- citrin 1467 
- de cantharidine 789 
- d'eIemi 1194 
- de fenugrec compose II 

878 
- de goudron II 480 
- de nitrate mercurique 

1467 
- d'oxyde de mercure rouge 

1472 
- d'oxyde zincique II 986 
- de pied II 480 
- de sons-acetate de plomb 

II 494 
- de styrax II 803 
- - - compose II 803 
- digestif simple II 455 
- gris 1448 
- mercurial 1446 
- - belladonne 1448 
- nervin II 587 
- resolutif 790 
- simple 897 
- soufre alcalin II 814 

Onguent vesicatoire 790 
- - a l'euphorbe 789 
Onguents II 881 
Onion 346 
Ononis spinosa II 308 
Oophorin II 361 
Oototal II 361 
Operment 567 
Ophthalmic Spirit II 587 
Ophthalmol 521 
Opian II 349 
Opiat balsamique de Bodart 

616 
- de Copahu compose 616 
Opium II 309, 1349 
- -alkaloide II 331 
- concentratum II 1349 
- denarcotisatum II 322 
- deodoratum II 322 
- -essig II 322 
- -extrakt II 323, 1324 
- granulatum II 322 
- -klistier II 327 
- -konzentrat II 1349 
- -opodeldoc II 657 
- -pflaster II 323 
- Plaster II 323 
- -pulver II 321, 1351 
- pulveratum II 321, 1351 
- -salbe II 327 
- -sirup II 324 
- -tinktur II 324 
- -, benzoesaurehaltige II 

325, 1368 
- -, einfache II 1368 
- -, safranhaltige II 326, 

1368 
- -, schwarze II 331 
- -, weinige II 331 
- -wasser II 323 
- -wein II 327 
Opobalsamum de Tolu 624 
- liqnidum 169, 619 
Opodeldoc II 655, 1337 
- cum Aethere acetico 312 
-, flussiger II 654, 1364 
- jodatum II 657 
- liquidum II 657 
-, StraBburger flussiger 774 
Opoenterin II 368 
Opohepatoidin II 364 
Opolienin II 365 
Opomammin II 364 
Opomedullin II 364 
Opon II 354 
Opoossiin II 364 
Opoovulin II 361 
Opopanax II 355 
- -gummi II 355 
- -gummiharz II 355 
- -61 II 355 
Opo-Praparate II 358 
Opoprostatin II 368 
Oporeniin II 365 
Oposuprarenalin II 365 



1512 Opotherapeutica - P-Oxybuttersaure, Nachweis im Harn 

Opotnerapeutica II 357 
Opothyreoidin II 367 
Oppolzer, Mixtura antica-

tarrhalis 397 
-, Pulvis adstringens 380 
-, Pulvis antidiarrhoicus 

241 
Opsonine II 734 
Opsonischer Index II 734 
Opsonogen II 718 
Optannin 236 
Optarson 580 
Optochin 972 
- hydrochloricum 972 
- -hydrochlorid 972 
Optone II 358 
Opuntia coccinellifera 1050 
Or 595 
Or en feuilles 596 
Orange 1024 
- (I) II 1081 
- GS II 1081 
- (II) 453 
- (III) 452 
- (IV) 452, II 1081 
- extra 453 
- Flowers 1024 
- Flower Water 1027 
- Leaves 1024 
- Peas 1025 
- Wine 1030 
Orangen-blatter 1024 
- -bliiten 1024 
- - -61 1025 
- - -salbe 1030 
- - -sirup 1029 
- - -wasser 1027 
-, griine 1025 
- -schalen 1026 
Oranger 1031 
Orangettes 1025 
Orant, weiBer II 140 
Orchicithin II 363 
Orchid Tea 1234 
Orchideentee 1234 
Orchidin II 363 
Orchilla II 64 
Orchis mascula u. andere Ar-

ten II 618 
Orellana II 356 
Orellin II 356 
Oresol 1394 
Oreson 1394 
Orexin 983, II 422 
-, gerbsaures 983 
- -hydrochlorid II 422 
- -tannat 983, II 422 
Orexinum tannicum 983 
Orffin II 699 
Orgaferrin-Ovarian II 369 
Organdingaze II 1001 
Organimmunitat II 734 
Organpeptone II 358 
Organpraparate II 357 
Organoemulsionen II 358 

Organopeptone II 398 
Organotherapeutica II 357 
Organo-Total-Praparate II 

358 
Orgeat 421 
Orge monde (perle) 1438 
Oricello II 64 
Orientalisches Wasser, Hebra 

420 
Origanum majoraIia II 120 
- -61, II 370 
- vulgare II 369 
Origon Grape Bark 666 
Orlean II 356 
- -extrakt II 356 
-, gereinigter II 356 
Orleana II 356 
- depurata II 356 
Orphol 674 
Orpiment 567 
Orris Root 1524 
Orseille II 64 
- -erSatz II 1083 . 
Orthoameisensaureathylester 

318 
Orthoform 123 
Orthophosphorsaure 187 
Orthophthalsaure 198 
Orthosiphon stamineusII 370 
- -blatter II 370 
Ortizon 1500 
Ortol II 1117 
- -Pottasche-Entwickler II 

1118 
- -Soda-Entwickler II 1118 
Orudonessenz 398 
Orvalstropfen 1326 
Oryza excorticata II 371 
- sativa II 371 
Osmic Acid II 372 
Osmium II 372 
- -saure II 372 
- - -Anhydrid II 372 
- -tetroxyd II 372 
Ossa Sepiae 738 
- usta alba 759 
Ossagen II 364 
Ossalin II 364 
Ossein 849 
Osseter 1507 
Ossophyt II 234 
Ossosan 849 
Ossotan 782 
Ostauxin II 253 
Osteogen 1295 
Osterblumenkraut II 520 
Osterikwurzel 1512 
Ostermaier, Zahnfiillung 193 
Osthoff, Pasta Bismuti 682 
Otalgan II 529 
Otosclerol 1010 
Otterwurz II 512 
Otto of Roses II 583 
Ottos Fleckenreinigungsmit

tel II 1101 

Ottwurzel 1424 
Ouabain II 786 
Ouataplasme II 1021 
Ouate a l'acide borique II 

1015 
- - - phenique II 1017 
- - - salicylique II 1018 
- a l'iodoforme II 1016 
- au sublime corrosif II 

1018 
Ourari II 799 
Ova Formicarum 1316 
Ovagsolan II 30 
Ovaraden II 361 
- -Triferrin II 361 
Ovaria siccata II 360 
Ovarial II 360 
Ovarian Residue II 361 
Ovarigen II 361 
Ovariin II 361 
Ovarin II 361 
Ovarium, getrocknetes II 360 
- siccum pulveratum II 

361 
Ovaron II 358 
Ovimbin II 361 
Ovogal 1238 
Ovoglandol II 361 
Ovolecithin II 79 
Ovo-Maltine II 125 
Ovo-Transa,nnon II 361 
Ovon II 376 
Ovos 1233 
Ovula II 818 
- Acidi tannici II 824 
- Belladonnae II 824 
- Tannini 241 
Ovules II 818 
- au tanin 241 
Ovum II 373 
Ovumin II 376 
Oxalate d'ammonium 186 
- de fer 1270 
- de potassium 186 
Oxalic Acid 184 
Oxalium 187 
Oxalsa ure 184 
-, gereinigte 186 
-, technische 186 
Oxantin II 609 
Oxaphor 776. 777 
Ox Bile 1236 
Oxgall 1236 
Oxo-Bouillon 849 
Oxyacetylaminophenylarsin-

saure II 1389 
Oxyammoniak 1500 
Oxyammonium chloratum 

1500 
o-Oxybenzaldehyd 217, 

II 624 
o-Oxybenzoesaure 202 
o-Oxybenzylalkohol II 624 
P-Oxy buttersaure, Nachweis 

im Harn II 1245 



Oxycampher 776, 777 
Oxychinolinsulfat 978 
Oxychlorcaseintannat 239 
Oxycratum compositum 390 
- simplex 390 
Oxydasin II 898 
Oxyde aluminique 372 
- d'argent 542 
- de bismuth hydrate 676 
- de calcium 750 
- de cuivre 1146 
-- de magnesium II 113 
- de mercure jaune 1471 
- - - rouge 1470 
- de plomb II 498 
- - - fondue II 498 
- de zinc par voie humide 

II 984 
- - - - - secheII 985 
- rouge de plomb II 499 
p-Oxydiphenylmethan, Carb

aminsaureester II 892 
Oxydum ferricum albumina

tum 1248 
- - saccharatum 1273 
- hydrargyricum flavum 

1471 
- - rubrum 1470 
- zincicum II 984, 985 
- - crudum II 985 
- - venale II 985 
Oxygen II 377 
Oxygenium II 377 
- ozonisatum II 378 
Oxyjodchinolinsulfonsaure 

1563, 1564 
Oxyjoduretum Antimonii 

II 768 
Oxymel (simplex) II 153 
- Aeruginis 1143 
- Colchici 1083 
- diureticum Gubler 1184 
- of Squill II 672 
- Scillae II 672 
- scillitique II 672 
- Urgineae II 672 
p-Oxymethylacetanilid II412 
Oxymethylen 1307 
oc-Oxynaphtoesaure II 205 
Oxyphensaure II 534 
p-Oxyphenylathylaminhy-

drochlorid II 682 
Oxyphenylchinolindicarbon-

saure 982 
Oxypropantricarbonsaure 142 
Oxypropionsaure 173 
Oxyradiol-Zahnpasta II 551 
Oxytricarballylsaure 142 
Ozaena-Vaccine II 716 
Ozet-Sauerstoffbader 607 
Ozime II 731 
Ozofluin 610 
Ozokerit, gereinigtes II 279 
Ozon II 378 
- -papier 919 

Oxycampher - Pappelsalbe 

Ozon-papier, SchOnbein 919 
- -wasser 508 
Ozonal-Sauerstoffbader 607 

p 

Paal, Hydrargyrum pepto-
natum 1483 

Packfong 1140 
Padenwurzel 329 
Paeonia corallina II 379 
- festiva II 379 
- officinalis II 379 
- peregrina II 379 
- rubra II 379 
Paonien-bliiten II 379 
- -samen II 379 
Paeonin II 1083 
Pagliano-pulver 1537 
- -sirup 1537 
Pain II 381 
- de lin II 89 
- Expeller 796 
- Killer 1402 
Pakoe-Kidang 1007 
Palamo-Bitterwasser 509 
Palan II 486 
Palaquium-Arten 1412 
Pale Catechu 1333 
Paleae haemostaticae 1007 
- stypticae 1007 
Palladium II 380 
- chloratum II 380 
- -chloriir II 380 
- - -papier 919 
Pallicid II 1385 
Palmarosaol 1157 
Palm-butter 1191 
- -fett 1191 
- -kernfett 1191 
- Oil 1191 
- Seeds Oil 1191 
Palmendrachenblut II 554 
Palmenstarke 433 
Palmin 1059 
Palmula II 426 
Pampini Vitis II 969 
Panakeia- Seife, 0 bermeiers 

II 653 
Panamarinde II 545 
Panax Ginseng 1351 
Panax-Haarfarbe II 1074 
- quinquefolium 1351 
- -wurzel, chinesische 1352 
Panchelidon 923 
Pancreatic Solution II 385 
Pancrofirm II 385 
Pandigal II 1379 
Pandigitale Houdas 1186 
Panflavin-Mundpastillen 459 
Panis II 381 
- purgans II 383 
Pankreas II 359 
- -tabletten II 385 
- -wein II 359 

Pankreatin II 384 
- -glycerin 1358 
- -Pepsin II 385 

1513 

Pankreatinum II 384 
- concentratum II 384 
- cum Amylo II 385 
- - Natrio bicarbonico 

II 385 
- glycerinatum II 385 
- in lamellis II 385 
- purum absolutum II 385 
- - activull II 385 
- - in Glycerino solutum 

II 385 
- tectum n 3811 
Pankreon II 358, 359 
Pankrophorin II 1385 
Pankrotanon II 359 
Pannetiers Griin 1003 
Pantopon II 354 
- -sirup II 355 
Panzerschlamm 610, 611 
Papain 829 
Papaver rhoeas II 388 
- somniferum II 309, 385 
Papaverin II 352 
-, salzsaures II 353 
- -sulfat II 353 
- -hydrochlorid II 353, 

1351 
Papaverinum II 352 
- hydrochloricum II 353, 

1351 
- sulfuricum II 353 
Papayotin 829 
Papier it, cautere 916 
- arsenical 916 
- au chlorure mercurique 

917 
- de Fayard et Blayn 916 
- de guttapercha 1415 
- de M.adame de Poupier 

916 
- dit chimique 916 
- epispastique 915 
- Eymonnet 917 
- Gautier 917 
- goudronne 916 
- nitre 915 
Papiere 914 
-, mikroskopische Unter

suchung 1380 
- zu analytischen Zwecken 

918 
- zu arzneilichen Zwecken 

914 
Papillaud, Granules antimo-

niaux 567 
Papp, Wiener 333 
Pappel-blumen, blaue II 126 
- -holzkohle 814 
- -knospen II 513 
- -01 II 5]3 
- -rosenbliiten II 128 
- -salbe II 513 



1514 Pappelsprossen - Pasta Zinoi ohlorati 

Pappelsprossen II 513 
Paprika 794 
Papua-Muskatniisse II 193 
Papyrine 920 
Para-Arrowroot 432 
Parabismut 689 
Parabortin II 728 
Parabortoform II 727 
Parabosan II 726 
Paracodin II 348 
Paracotoin 1110 
Paracotorinde 1109 
Para Cress II 755 
Paracurare II 800 
Paradieskorner 825 
Paraffin II 279, 281 
Paraffinbader II 1166 
Paraffin, fliissiges II 275, 

1351 
- -mischung, Lipowskis 

II 280 
- -01 II 275, 281 
- Ointment II 280 
- -papier 920 
- -salbe II 280 
Paraffinum II 279 
- durum II 279 
- liquidum II 275, 1351 
- molle II 279 
- solidum II 279, 1351 
Paraform 1312 
- -aldehyd 1312 
- -kollodium, Unna 

883 
- -streupulver 1314, 

II 1057 
Paraglandol II 367 
Paraguay-Roux II 755 
- -SiiBstoffpflanze 1216 
- -Tee 1510 
Parahamoglobin II 634 
Parajodoanisolum mixtum 

1557 
Para-Kautschuk 873 
- -, gereinigter 873 
Parakotoin 1110 
Parakresotinsaure 147 
Parakressen-kraut II 755 
- -tinktur II 755 
Paralaudin II 339 
Paraldehyd 88, II 1351 
Paraldehydum 88 
Paralysol 1118 
Paramorphan II 338 
Paramorphin II 353 
Paranephrin II 826 
Paranoval II 1385 
Paraplaste 1203 
Pararegulin II 562 
Para-Sarsaparilla II 661, 659 
Parasiten II 734 
- -creme II 1113 
Parathyreoidea II 367 
Parathyreoidin II 367 
Paratinktur II 755 

Paratophan 981 
Paratyphus-Impfstoff II 715 
Paregoric Elixir II 325 
Pareira II 389 
- brava II 389 
- Root II 389 
- -wurzel II 389 
Parenol 267 
Parepartin II 729 
Parfiimerien II 1075 
-, feste II 1076 
-, fliissige II 1076 
Parfum aromatique balsami-

que 442 
Parietaria officinalis II 390 
- ramiflora II 390 
Parinolwachs II 1075 
Pariser Blau 1262 
- Gelb II 497 
- Lack II 1092 
- Zement nach Sorel II 1098 
Parisol II 170 
Parodin II 521 
Parolein II 170 
Parotis II 366 
Parrishs Camphor Mixture 

II 77 
Parsley Root II 401 
- Seed II 400 
- Wort II 401 
Partialantigene II 734 
Partigene nach Deycke-Much 

II 724 
Partinium 364 
Parvules 1388 
Paschkis antiseptische Zahn-

tinktur II 1072 
Pascoes Familientee 689 
Pasque Flower II 520 
Passerol 267 
Passive Immunresistenz II 

734 
Passulae majores II 969 
- minores II 969 
Pastenstifte 605 
Pasteurisierapparat nach 

Strauss II 1204 
Pasteurisieren II 1197, 1204 

1205 
Pasta adiposa Unna 267 
- Airoli 1565 
- Albuminis aluminata 

Unna 332 
- Althaeae 359 
- antimonialls Canquoin 

II 982 
- antipsoriatica Lassar 211 
- aseptica 129, 211 
- Bismuti Osthoff 682 
- Boli albae 375 
- Cacao 715 
- - alba 716 
- - aromatica 716 
- - cum Extracto Chinae 

716 

Pasta Cacao cum Hordeo 
praeparato 716 

- - - Lichene islandico 
II 86 

- - Olei Ricini II 580 
- - cum Salep II 619 
- - purgativa 716 
- - saccharata 716 
- - vanillata 716 
- cacaotina 715 
- Calcii chlorati cum Pice 

Unna 742 
- Camphorae 774 
- caustica II 16 
- - Dupuytren 559 
- cerata 895 
- contra comedones 104 
- Cucurbitae 1131 
- dentifricia II 1068 
- - no bills II 1068 
- dextrinata 437 
- epispastica II 747 
- escharotica Canquoin 

II 981 
- - composita Canquoin 

II 982 
- glycerino-tannica 241 
- Guaranae 1402 
- gummosa 359 
- Ichthyoli Unna II 287 
- Jujubae II 997 
- Kalii permanganici II 137 
- Kresoti cum Acido sali· 

cylico II 36 
- Lassar II 986 
- lepismatica mitis II 986 
- - Unna II 986 
- Lichenis Islandici II 85 
- Liermann 375 
- Liquiritiae 1365 
- - flava 1365 
- - pellucida 1365 
- Lithargyri cum Amylo II 

505 
- Naphtholi Lassar II 203 
- Oesypi 267, II 986 
- oleosa Zinci Lasaar II 986 
- pectoralis George 1370 
- - Dieterich 360 
- peptonata II 399 
- Resorcini fortior II 556 
- - mitis II 557 
- salicylica Lassar 211 
- Seminum Paulliniae 1402 
- serosa Schleich II 987 
- Sulfuris cum Acido ace-

tico 11813 
- Sulfuris cuticolor Unna 

II 987 
- Tannini glycerinata 241 
- Tumenoli Neisser 11287 
- urethralis Soolard 605 
- - Uuna 605 
- Zinci II 986, 1351 
- - chlorati 11981 



Pasta Zinci composita Unna - Pelaitin-Krii.utertee 1515 

Pasta Zinci composita Unna 
II 986 

- - cuticolor Unna II 987 
- - et St.ibii chlorati II 982 
- - mollis Unna II 986 
- - oxydata Unna II 986 
- - salicylata 211, II 986, 

1351 
- - sulfurata II 987 
- - - composita Unna 

II 987 
- - - rubra Unna II 987 
Pastae II 390 
Paste fUr Streichriemen 372 
-, Lassarsche II 986 
-, Piffards II 1240 
- zum Entfernen von Flek-

ken II 1101 
Pasten II 390 
- zum Toten des Zahnner-

ven 581 
Pasterintabletten II 345 
Pastillae Saccharini 126 
Pastillen II 390 
-, antiseptische II 389 
- Biliner II 211 
-, Patersons 683 
-, Walthers II 329 
Pastilles II 390 
- de guimauve 361 
- d'Hauterive II 211 
- d'ipecacuanha 1523 
- de menthe II 163 
- - - a la goutte II 163 
- de Nyon 1371 
- de salmiac 396 
- de Tronchin II 330 
- de Vichy II 211 
- de Vignier 1523 
- Soler II 232 
Pastilli II 390 
- Acidi benzoici 115 
- - carbolici II 416 
- - citrici 144 
- - lactici 175 
- - tannici 241 
- aerophori 137 
- Althaeae 361 
- Ambrae 382 
- Ammonii chlorati 396 
- antirachitici 760 
- balsamici 622 
- Balsami tolutani 625 
- Bismuti subnitrici 682 
- bronchiales II 777 
- Cannabis indicae 782 
- Chloreti hydrargyrici 1453 
- Cocaini hydrochlorici 1047 
- Coccionellae 1052 
- Codeinae II 345 
- Coffeini 1071 
- Colae 1080 
- contra dysphagiam 1047, 

II 169 
- contra tussim II 691 

Pastilli Digitalis Labelonye 
1184 

- Extracti Cascarae sagra-
dae II 562 

- - Opii II 329 
- Ferri lactici 1267 
- Glycyrrhizini Vechtmann 

1370 
- Guaranae 1403 
- Gummi arabici 1412 
- gummosi 1412 
- Hydrargyri bichlorati 

1453, II 1352 
- - chlorati 1461 
- -- oxycyanati II 1352 
- Hypophosphitum com-

positum 748 
- Ipecacuanhae 1523 
- - cum Opio 1523 
- Kermetis II 777 
- - cum Opio II 330 
- laxantes 200 
- Lithii II 97 
- Mannae II 139 
- Menthae piperitae II 163 
- Morphini II 339 
- Myrtillorum compo II 199 
- Natrii bicarbonici II 211 
- - salicvlici 212 
- Nitroglycerini 1360 
- Opii et Ipecacuanhae II 

329 
- pectorales 1370,1412,1523 
- - Danicae 465 
- - Kiittner 1524 
- Phenolphthaleini 200 
- - fortiores 200 
- Podophyllini II 509 
- Rhei II 573 
- Santonini 1015, II 1352 
- Selters 137 
- seripari II 56 
- - acidi II 57 
- - aluminati II 57 
- - tamarindinati II 57 
- Sulfuris II 813 
- Kalii chlorici II 11 
- Tamarindorum compositi 

II 845 
- Tincturae Opii II 329 
Pastor Koenigs N ervenstar-

ker II 5 
Pate de Canquoin II 981 
- de gomme 359 
- de guimauve 359 
- de jujube II 997 
- de lichen officinal II 85 
- de reglisse officinale 1365 
- pectorale de George 1370 
- - - Regnault 362 
- - officinale 1411 
Pates II 390 
Patent-gelb II 497 
- -gummi 876 
- -lack II 1092 

Patent Scammony II 669 
- -seide, Turners II 1003 
- -terpentinole II 460 
Paternostererbsen 85 
Patersons Pastillen 683 
- Pulver 683 
Pathogenitat IT 734 
Patschuli II 1078 
- -blatter II 509 
- -01 II 510 
Paullinia cupana 1402 
- sorbilis 1402 
Pausinystalia Yohimbe II972 
Pavanne II 665 
Pavon II 331, 1385 
Pavykol II 830 
Pavys Mandelbrot 421 
Pa vys Reagens auf EiweiJl 

II 1237 
Payena Leerii 1412 
Payta-Ratanhia II 551 
Pebeco II 1075 
Pearson,Liq uor arsenicalis565 
-, Pilulae diureticae 1185 
Peanut 520 
Pech II 478 
- -01 II 459 
- -pflaster II 465 
- -, gelbes II 465 
- -, gestrichenes II 465 
- -, reizendes II 465 
-, weiBes II 462 
Pectaltabletten 115 
Pectoral, Bocks 1236 
- Drops, Batemans II 331 
- Elixir 1369 
- Syrup, Jacksons II 340 
- Tea 361 
- Tincture II 331 
Pectorale suisse 1371 
Pedunculi Cerasorum 900 
Pegamoid 883 
Pegnin II 57 
- -milch II 60 
Pegu-Catechu 872 
Pelagin II 530 
Pelargoniumol 1351 
Pelargonsaure-ather 322 
- athylester 322 
Pelletierin 1386 
- -sulfat 1387 
- -tannat 1387 
Pelletierinum 1386 
- sulfuricum 1387 
- tannicum 1387 
Pellidol 453, II 1352 
Pelliform 823 
Pellitory Root II 530 
Pelosin II 241 
Pellote 444 
Pellotin 444 
- -hydrochlorid 444 
Pellotinum 444 
- hydrochloricum 444 
Pelsitin-Krautertee II 404 
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Penawar-Djambi 1007 
Penghawar Djambi 1007, II 

1004 
Pengiri-Ol 1156 
Penny Royal Mint II 166 
Pensee sauvage II 967 
Pentachlorathan 94 
Pental 426 
Pentalum 426 
Pentasulfure d'antimoine II 

775 
Pentosen, Nachweis im Harn 

II 1243 
Pentyl 421 
Pentylene 425 
Penzoldt, Nachweis von 

Aceton im Harn II 1244 
Peony Seed II 379 
Pepin de coing 1154 
Pepones Colocynthidis 1086 
Peppermint Leaves II 158 
- Lozenges II 163 
- Water II 162 
Pepsin II 1352 
-, brausendes II 622 
- -glycerin 1358 
- Griibler II 397 
-, Kolikmittel fiir Pferde 

111049 
- -Lebertranemulsion II 303 
- -wein II 396, 914 
Pepsine II 394 
Pepsinum II 394, 1352 
- acidificatum II 397 
- aromaticum II 397 
- effervescens II 622 
- - cum Bismuto citrico-

ammoniato II 622 
- glycerinatum II 397 
- hydrochloricum solubile 

II 397 
- liquidum II 397 
- saccharatum II 397 
- vegetabile II 397 
Peptofer Jaillet 1278 
Peptoferman 1278 
Pepton II 255 
- -eisen 1277 
-, kochsalzfreies trockenes 

II 398 
-, Nachweis in Faeces II 

1259 
-, NachweisimHarnII1238 
- -pasta II 399 
- -quecksilberliisung E;'4 
- -wasser II 1273 
- -wismut 677 
Peptonate de fer 1277 
- of Iron 1277 
Peptone II 397 
Peptones medicinales II 398 
Peptonum II 397 
- sic cum e Carne II 398 
- - ex Albumine II 398 
- - sine Sale II 398 

Penawar-Djambi - Petroleumather 

Peptonum spissum e Carne 
II 397 

Peraquin 1499 
Perbolinsalbe 896 
Perboral 129 
Perborate de sodium II 231 
Perborax II 231 
Percalmin 1214 
Percha lamellata 1415 
Perchlorathan 95 
Perchlorathylen 94 
Perchlorate de potassium II 

23 
Perchlormethan 822 
Perchlorure de fer 1282 
- - - dissous 1283 
Percutilan II 888 
Perdynamin II 634-
Perezilt-Arten II 399 
Perfumed Spirit II 1077 
Pergament, fliissiges 1415 
- -papier 920, II 1004 
- -, imitiertes 921 
- -, Sterilisation II 1204 
-, vegetabilisches 920 
Pergenol 1500, II 232 
Perhydrit 1500 
Perhydrol 1499 
- -mundwasser II 1072 
Pericarpe de noyer 1566 
Pericarpium Aurantii 1026, 

II 1352 
- Citri II 1353 
Perichol Ingelheim II 353 
Periodenpulver, F_ Merker 

914 
Periplaneta orientalis 689 
Periploca graeca II 399 
- Bark II 399 
- -fluidextrakt II 400 
- -rinde II 399 
- -samen II 399 
Periplocin II 400 
Peristaltin II 562 
Perkaglycerin 1358 
Perkolatoren 1229 
Perlae gelatinosae 801 
Perlbader, Weissbeins 611 
PerleiweiB 332 
Perles gelatineuses 801 
Perlgraupen 1438 
Perlitol II 63 
Perlkollodium 883 
Perlmoos 852 
Perlmutterkitt II 1098 
Perlsago 433 
Perlsalz II 233 
Perlsuchtbacillen-Emulsion 

II 722 
Perlsucht-Tuberkulin II 722 
Perlwasser II 108 
PerlweiB 676 
PermanentweiB 634 
Permanganate de potassium 

11135 

Permanganate de zinc II 137 
Permutite 375 
Pernambuco Wood 728 
Pernatrol II 653 
Pernocton II 1386 
Perolin 1315 
Peronin II 339 
Perosmiumsaure II 372 
Perox 0 cop] 147 
Perrheumal 211 
Persiko 303 
PersH II 232 
Persio II 64 
Persprit II 515 
Pertussin II 866 
Perubalsam 619, II 1368 
- -flecken II 1099 
-, kiinstlicher 621 
- -61 621 
- -opodeldoc 623 
- -pulverseife, Eichhoff 622 
- -seife 623 
- -sirup 622 
- -tinktur 622 
Periickenwachs II 464 
Perugen 621 
Perukognak 623 
Peruol 621 
- -seife 621, II 653 
Peru-Ratanhia II 551 
Perusalvin 623 
Peruscabin 621 
Peru-Tannin-Haarwasser II 

1062 
Peruvian Tobacco 1042 
Pesottapillen II 81 
Pessarien 719 
Pestessig 103 
Pestimpfstoff II 716 
Pestschutzimpfstoff II 716 
Petala Rosae II 581 
Peterleinsamen II 400 
Peters burger Heftpflaster 

1161 
Petersilie II 400 
Petersilien-campher II 402 
- -frucht II 400 
- -kraut II 401 
- - -61 II 402 
- -6111 401 
- -wasser II 401 
- -wurzel II 401 
Petite centauree 886 
Petitgrainiil 1026 
Petit-lait II 55 
Petitsgrains 1025 
Petrohol II 514 
Petrolatum II 278 
- album II 278 
- liquidum II 275 
- Ointment II 278 
- saponatum liqnidum II 

280 
Petroleum II 270, 273, 275 
- -ather II 271 



Petroleum-benzin II 271,272, 
1310 

-, festes II 275 
- -fleoken II llOl 
- Jelly, white II 278 
- -kooher II ll56 
Petrolnaphtha II 271 
Petrosapol II 280 
Petroselinum sativum II 400 
Petrosulfol II 285 
Petrovasolum salioylatum 

212 
Peuoedanin 1513 
Peuoedanum galbanifluum 

1326 
- ostruthium 1512 
Peumus Boldus 690 
Peyotl 444 
Peyrilhe, Elixir amer de 1350 
Pfaffenbalsam 380 
Pfaffendistel II 847 
Pfaffenhiitohenwurzelrinde 

1218 
Pfeffer II 465 
-, brasilianisoher794, II470 
-, Fliegen- II 470 
-, indisoher 794 
-, langer II 470 
-, sohwarzer II 465, 1331 
-, spanischer 794, II 1331 
-_ Stangen- II 470 
-, turkischer 794 
-, ungarischer 794 
-, weiBer II 466 
Pfefferbaumrinde II 175 
Pfefferessenz II 470 
Pfefferkraut II 666 
Pfefferminz-blatter II 158, 

1329 
- -branntwein 300 
- -oampher II 167 
- -essenz 517 
- -kiigelohen II 163 
- -likor 303 
- -mundwassertabletten II 

1073 
- -01 II 160, 1348 
- - -Anytol II 284 
- -pastillen II 163 
- -sirup II 162 
- -spiritus II 163, 1364 
- -tee II 158 
- -tinktur II 163 
- -wasser II 162, 1307 
- -, weingeistiges II 162 
- -zahnpulver II 1067 
Pfefferminze, II 158 
-, japanische II 165 
PfeffernuB- und -kuohenge-

wiirz 1023 
Pfefferwurzel 1057, II 449 
Pfeiffersohe Reaktion II 734 
Pfeilgift II 799 
Pfeilwurzelmehl 432 
Pferdeegel 1436 

Petroleumbenzin - Phenyform 

Pferdefleisoh, Naohweis 842 
Pferdeherzextrakt, alkoholi-

sohes II 730 
Pferdeminze II 181 
Pferdemuskat II 193 
Pferdeserum, steril, normales 

II 709 
Pfingstrose II 379 
Pfingstrosen-samen II 379 
- -wurzel II 379 
Pfirsich-ather 323 
- -baum II 516 
- -blatter II 516 
- -bliitenwasser 417 
- -kernol 417, II 516, 1346 
Pflanzen-caseine 332 
- -eiweiBstoffe 332 
- -eiweiBtannat 238 
- -fasem 1375 
- - -papier, japanisohes 

921 
- -fibrin 332 
- -kohle, medizinisohe 814 
- -krankheiten,Mittelgegen 

II llll 
- -leoithin II 80 
- -schutzm'ittel,Abgabeund 

Aufbewahrung giftiger II 
ll14 

- -talge II 677 
- -tonioum, Felkes 1294 
Pflaster ll95 
-, aromatisches 862 
- -, englisches 1508 
-, wasserfestes 1509 
-, Helgolander II 777 
-, Klepperbeins II 504 
-, Lothringer 895 
-, scharfes 789 
-, Williams poroses 550 
Pflasterkafer 783 
Pflastermull II 1002 
Pflastermulle 1203 
Pflaumen II 516 
- -ather 323 
- -mus II 516 
- - -gewiirz ll07 
Pfriemenbhiten 1344 
Pfriemenginster 1344 
Pfunds Sauglingsnahrung II 

60 
Phagocyt 683, II 2ll 
Phagooyten II 734 
Phagooytin II 253 
Phanodorm II 1386 
Phase, negative II 734 
Phaseolus II 402 
- diversifolius II 403 
- lunatus II 403 
- vulgaris II 402 
Phellandrium II 404 
Phenacetin II 406, 1353 
- -oarbonsaure II 4ll 
-, Nachweis im Harn II 

1250 

1517 

Phenacetin-Urethan II 408 
Phenaoetinum II 406, 1353 
Phenalin 200 
Phenazon II 521 
Phenetidide II 406 
p-Phenetidin II 405 
-, citronensaures II 405 
-, saures weinsaures II 406 
Phenetidinum II 405 
p-Phenetylcarbamid II 1320 
Phenio Acid II 413 
Phenocoll II 409 
-, aoetylsalicylsaures II 410 
- -oarbonat II 410 
- carbonicum II 410 
- hydroohlorioum II 409 
- -hydrochlorid II 409 
-, Naohweis im Ham II 

1249 
- -salicylat II 410 
- salicylioum II 410 
-, salzsaures II 409 
- -wasser 509 
Phenol II 413, 1353 
- aqueux II 414 
- -ohinin 942 
- -oocain 104-9 
-, Naohweis im Harn 1250 
- -Natrium sulforicinicum 

II 417 
- Ointment II 416 
- -pilocarpin 1532 
- -quecksilber 1474 
- sodique dissous II 415 
- -sulfonsaure II 419 
- sulforicine II 580 
- -tetrachlorphthalein-N a-

trium II ll24 
-, verfliissigtes II 414, 1353 
- -wismut 677 
- -zink II 989 
Phenolphthalein 199, II 1353 
- -elixir 200 
- -losung 200, II 1297 
- -, rote, nach Prior 200 
-, Nachweis im Ham II 

1250 
- -papier 919 
Phenolum II 413, 1353 
- liquefactum II 414, 1353 
- liquidum II 414 
- o-monobromatum II 418 
- monochloratum liquidum 

II 417 
- orthochloratum II 417 
- parachloratum II 417 
- sodicum solutum II 415 
- tribromatum II 418 
- trichloratum II 417 
Phenosalyl II 417 
Phenosol 209 
Phenostal II 419 
Phenosuccin II 408 
Phenoval II 407 
Phenyform II 417 



1518 

Phenyl-acetamid 447 
- -acrylsaure 138 
- -athyl-acetylhydantoin 

812 
- - -barbitursaurre 810, 

II 1302 
- - -hydantoin 811 
- - - -natrium 812 
- - -urethan II 891 
- -allylalkohol II 804 
- -amin 445 
- -aminoazobenzolsulfon-

saure, Kaliumsalz 452 
- -anilin 450 
- -carbaminsaureathylester 

II 891 
- -chinolin -car bonsa ure 980, 

981, II 1302 
- - carbonsaureathyl

ester 981 
- - -carbonsaureallylester 

981 
- - -carbonsauremethyl-

ester 981, II 1341 
- - -dicarbonsaure 982 
- -cinchoninsaure 980 
- -dihydrochinazolin 983, 

II 422 
- - -tannat II 422 
- -dijodsalicylat 1558 
- -dimethyl- isovaleryl-

aminopyrazolon II 529 
- -dimethylpyrazolon II 

521, 1353 
- -, acetylsalicylsaures 

II 522 
- -, kakodylsaures 571 
- -, mandelsaures II 526 
- -, methylathylglycol-

saures II 523 
- -, monomethylarsin

saures 569 
- - -salicylat II 1353 
- -, salicyl-essigsaures II 

526 
- -, salicylsaures II 523 
- -dimethylpyrazolonum II 

1353 
- - acetylosalicylicum II 

522 
- - kakodylicum 571 
- - methylarsinicum 569 
- - salicylicum II 523, 

1353 
- -formamid 448 
- -hydrazin II 423, 424-
- - -hydrochlorid II 424 
- -, salzsaures II 424 
- -hydrazinum II 423 
- - hydrochloricum II 424 
- -methylaminopropanol-

hydrochlorid II 1380 
- -propiolsaures Natrium 

141 
- -propionsaure 140 

Phenylacetamid - Picrotoxin 

Phenyl-rot 457, 
- -salicylat 208 
Phenylenbraun II 1081 
Phenylendiamin II 423 
Phenylon II 521 
Phenylum acetylosalicylicum 

215 
- dijodsalicylicum 1558 
- salicylicum 208 
Philoral-Halspastillen 121 
Philosophenol II 298 
Phloridzin II 424 
Phlorizin II 424 
Phloroglucin II 425 
- -vanillinpapier 919 
Phloxin 202 
Phobrol Roche 1120 
Phoebus, Emplastrum com-

positum Galbani 1328 
Phoenix dactylifera II 425 
PhOnixin 823 
Phosgen 137, 820 
Phosiron 1280 
Phosot II 37 
Phosphas ammonicus 399 
- Ammonii 399 
- bicalcicus 757 
- calcicus 757 
- Calcii 757 
Phosphate d'ammonium 399 
- de magnesium II 115 
- de zinc II 989 
- di-acide de calcium 756 
- mono-acide de calcium 757 
- - de sodium II 233 
- neutre de calcium 758 
Phosphatine Falliere 717 
Phosphatol II 39 
Phospho-Energon II 362 
Phosphor II 426 
- blanc II 426 
- -bronzen 1139 
- -kupfer 1148 
- -lebertran II 432 
- -losung II 1353 
- -molybdansaure 337 
- -01 II 432 
- -pentoxyd 193 
- -pillen II 432, ll08 
- -praparate II 1108 
-, roter II 431 
- -saure 187, 191, II 1302 
- - -anhydrid 193 
- - -guajacolester 1393 
- - -kreosotester II 37 
- -salbe II 433 
- -salz II 234 
- -sirup II ll08 
- -spiritus II 433 
- -weinsaure, Magnesium-

salz 198 
- -weizen II 1108 
- -wolframsaure 337 
- -Zinn-Legierungen, Ana-

lyse II 759 

Phosphorzink II 431 
Phosphorated Oil II 432 
Phosphoric Acid 187 
- Anhydride 193 
Phosphorige Saure 198 
Phosphorintabletten II 433 
Phosphorous Acid 198 
Phosphorus II 426 
- amorphus II 431 
- solutus II 1353 
Phosphotal II 39 
Phosphure de zinc II 431 
Phosrachit II 433 
Photographie, Hilfsmittel II 

ll15 
- in naturlichen Farben II 

1121 
Phthaleine 199 
Phthalic Acid 198 
Phthalsaure 198 
- -anhydrid 198 
- .diathylester 198 
- -, Nachweis 296 
Phthisanol II 724, 725 
Phthisoremid II 724 
Phycit 1208 
Phyc()Colle 324 
Phylakbgene II 718 
Phyllanthus mollis II 194-
Phymatin II 729 
Physalis alkekengi 345 
Physic Nut 1537 
Physikbad II 763 
Physiologisches Salz, Poehls 

II 634 
Physormon II 363 
Physostigma venenosum II 

433 
Physostigmin II 435 
- -hydrobromid II 437 
- -hydrochlorid II 437 
- -01 II 437 
- -salicylat II 436, 1353 
- -Bulfat II 436, 1353 
- -sulfit II 437 
Physostigmina II 435 
Physostigminae Salicylas II 

436 
Physostigminum II 435 
- hydrobromicum II 437 
- hydrochloricum II 437 
- salicylicum II 436, 1353 
- Bulfuricum II 436, 1353 
- sulfurosum II 437 
Physostol II 438 
Phytin 197 
- liquidum 197 
Phytolacca-Arten 11439 
- decandra II 438 
Picraena excelsa II 537 
Picramnia antidesma 863 
Picrasma excelsa II 537 
Picrasmin II 539 
Picric Acid II 420 
Picrotoxin 1054 



Pictetfliissigkeit - Pilulae Blaudii. cum Lecithino 1519 

Pictetfliissigkeit 233 
Pictolin 233 
Pied de veau 586 
Piephackenpflaster 789 
Pierlot, Liquor Ammonii 253 
Pierre divine 1150 
- infernale 540 
Piffards Paste II 1240 
Pigmentdruck II 1120 
Pigmentum indicum 1513 
Pikrastol 1434 
Pikrinsaure II 420 
- -flecken II 1099 
-, Nachweis im Harn II 

1250 
Pikrotoxin 1054 
- -saure 1054 
Pils. galvanica II 1125 
Piles electriques II 1125 
Pili stypticae 1007 
Pill Bearing Spurge Herb 

1217 
Pillen II 439, 1354 
-, Albrechts 682 

, Blauds II 1354 
-, Boudins 1461 
-, Bremer 353 
-, Budds II 36 
-, Frankfurter 355 
-, hamostatische II 686 
-, Heims harntreibende 

1185 
-, indische 1386 
-, italienische 351 
-, magnetische 589 
-, Marienbader 1322, II 5 
-, nervenstarkende 950 
-, Plummers 1461 
-, Redlingers 357 
-, Thiiringer 241 
-, - gegen Kalberruhr II 

1049 
Pillenwolfsmilchkraut 1217 
Pills II 439 
-, Janeways II 509 
- of Aloes 352 
- - - and Asafetida 353 
- - - -- Iron 351 
- - - - Mastic 353 
- - - - Myrrh 352 
- - Asafetida 589 
- - Colocynth, compounds 

1089 
- - - and Hyoscyamus 

1089, 1505 
- - - - Podophyllum 

II 509 
- - Ferrous Carbonate 

1256 
- - - Iodide 1264 
- - Ipecacuanha with 

Squill 1524 
- - Jalap 1325, 1536 
- - Lead with Opium II 

330 

Pills of Opium II 330 
- - - and Camphor II 

330 
- - - - Lead II 330 
- - Podophyllum, Bella-

donna and Capsicum II 509 
- - Quinine Sulphate 955 
-, Warburgs II 573 
Pilocarpin 1530 
- -hydrobromid 1530, 1531 
- -hydrochlorid 1531 
- -nitrat 1532 
- -salicylat 1532 
-, salzsaures 1531 
Pilocarpine Hydrochloride 

1531 
- Nitrate 1532 
Pilocarpinum 1530 
- compositum 1532 
- hydrobromicum 1531 
- hydrochloricum 1531 
- nitricum 1530, 1532 
- phenylicum 1532 
- salicylicum 1532 
Pilocarpus-Arten 1527 
Pilula Cambogiae composita 

1418 
- Galbani composita 1328 
- triplex II 509 
Pilulae II 439, 1354 
- Acidi arsenicosi 560 
- - - keratinatae Unna 

560 
- - citrici et Chinini 145 
- ad prandium II 142 
- - - Cole 1536 
- - - Hall 1370 
- adstringentes 380 
- Aloes 352 
- - compositae 353 
- - cum Gutti 353 
~ - et Asae foetidae 353 
- - - Cambogiae 353 
- - - Jalapae 353 
- - - Mastichis 353 
- - - Myrrhae 352 
- - - Podophylli compo-

sitae II 509 
- - gelatinatae 352 
- - saponatae 352 
- - simplices 352 
- aloeticae 352, 353 
- - ferratae 351 
- - rheosaponaceae 354 
- Aloini composit.ae II 509 
- -, Strychninae et Bella-

donnae II 798 
- - - - - compositae 

II 798 
- alterantes Quarin 1401 
- Ammoniaci opiati 384 
- Anderson 353 
- anethinae 353 
- antasthmaticae Heim 353 
- - Quarin 384 

Pilulae ante cibum 353 
- antiarthriticae 950 
- - Frank 1401 
- anticatarrhales Hageri 971 
- antidysentericae Boudin 

1461 
- antidysentericae Segond 

1461 
- antidyspepticae 1524, II 

798 
- antiepilepticae Heim 541 
- antigonorrhoicae Werler 

212 
- antihydroticae 648 
- antihyst.ericae Heim 589 
- - Selle 589 
- - Sydenham 589 
- Antimonii compositae 

1461 
- antineuralgicae Brown Se-

quard 1505 
- - Gross 955 
- antiperiodicae II 573 
- antispasmodicae Heim 

589 
- - Rayer 872 
- antispermatorrhoicae 

Wurtzer 193 
- aperientes Clay 1237 
- - Epenstein 353 
- - Epstein 1089 
- - fortiores 353 
- - Hufeland 1237 
- - mitiores 1320 
- aperitivae Stahlii 353 
- Arecae 526 
- Argenti colloidalis majo-

res 534 
- - - minores 534 
- - jodati 537 
- - nitrici 541 
- - oxydati 542 
- - - cum Nuce vomica 

Cox 542 
- - - Thweatt 542 
- arsenicales Bazin 563 
- - Bouchardat 560 
- - Hebra 560 
- Arsenii jodati Green 566 
- - - Thomson 566 
- Asae foetidae 589 
- - - compo sitae 589 
- asiaticae 560, II 1354 
- - fortiores 560 
- Atropini 648 
- Balsami Copaivae 616 
- - - compositae 616 
- - - cum Cubebis 616 
- balsamicae Augustinorum 

384 
- - Wolff 353 
- bechicae Heim 1184 
- Blancardi 1264 
- Blaudii aicalinae 1256 
- - cum Lecithino 1257 



1520 Pilulae bremenses Toellner - Pilulae stomachicae 

Pilul.a.e bremenses Toellner 
353 

- Buddii II 36 
- Calcii sulfurati keratina-

tae II 30 
- camphoratae 774 
- Carbonatis ferrosi 1256 
- carminativae 353 
- Cascarae sagradae II 562 
- Cascarillae compositae865 
- catarrhales Voss 971 
- catharticae II 573 
- - compositae 1089 
- - vegetabiles 1089 
- Chalybeatae II 799 
- Clrinini cum Acido arseni-

coso et Ferro 955 
- - - Ferro 955 
- cholagogae Copland 1089 
- cicutatae Guilliermond 

1098 
- Cocciae II 669 
- coeruleae 1445 
- Colae 1080 
- - compositae Hell 1080 
- Colchicini compositae1084 
- Colocynthidis compositae 

1089, II 669 
- - et Hyoscyami 1089, 

1505 
- - - Podophylli II 509 
- Conti 1098 
- - compositae 1098 
- contra cariem Rust 193 
- - 0 bstructiones Strahl 

354 
- - tussim II 339 
- Copaybae 616 
- Creosotali II 37 
- Cubebarum 1129 
- cum Aloe et Sapone 352 
- - Cynoglosso II 330 
- Cupri sulfurici ammonia-

ti 1I51 
- Cynoglossi 1158 
- depuratoriae 354 
- - cum Hyoscyamo 354 
- digestivae 354 
- - Urbanus 354 
- Digitalis compositae lI85 
- diureticae Pearson ll85 
- drasticae cum Extracto 

Belladonna II 509 
- emmenagogae Richter 354 
- Erb 1267 
- Eunatroli 183 
- expectorantes II 851 
- ferratae 1267 
- - cum Chinina 1290 
- Ferri 1256 
- - arsenicici Biett 563 
- - arsenicosi 560 
- - carbonici 1257 
- - - Blaudii 1256, II 

]354 

Pilulae Ferri· carbonici Blau-
dii Lenhartz 1257 

- - - Valleti 1256 
- - citrici 1261 
- - compositae 1257 
- - - Griffithii 1257 
- - jodati Blancard 1264 
- - lactici 1267 
- - cum Magnesia 1289 
- - et Quininae composi-

tae 955 
- - peptonati 1278 
- - reducti 1245 
- - sesquichlorati kerati-

natae II 30 
- - sulfurici 1256 
- Filicis maris 1301 
- fundentes 354 
- Galbani compositae II 

197 
- Glonoini 1360 
- Guajacoli 1397 
- - haemino-albuminatae 

1252 
- Guttae aloeticae 354 
- Haemalbumini cum Gua-

jacolo II 635 
- Haemoglobini II 635 
- - cum Extracto Rhei II 

635 
- - - Chinino II 635 
- - - Guajacolo II 635 
- - - Kreosoto II 635 
- - - Lecithino II 635 
- haemostypticae 380, II 

685 
- IIaenii 353 
- IIelveticae 354 
- hydragogae IIeimti 1I85 
- Hydrargyri 1445 
- - bichlorati 1454 
- - chlorati mitis 1461 . 
- - colloidalis WerIer 1448 
- - cum sapone 1445 
- - jodati cum Opii Ex-

tracto 1465 
- - - flavi 1465 
- - Subchloridi compo-

sitae 1461 
- hydrobromicae 155 
- Hyoscyami 1505 
- - compositae 1505 
- Ichthyoli II 287 
- - keratinatae Unna II 

287 
- imperiales 354, 1536 
- Ipecacuanhae compositae 

1524 
- - cum Scilla 1524 
- Ita1icae nigrae 351 
- Jalapae 1536, II 1354 
- Jodeti ferrosi 1264 
- Kalii jodati II 19 
- - permanganici II 137 
- Kreosoti IT 36. 1354 

Pilulae Kreosoti et Tannini 
II 36 

- - fortiores II 36 
- laxantes 354 
- - fortes 355 
- - Kneippii 355 
- - Redlinger 1462 
- laxativae compositae 355 
- - post partum 1505 
- longae vitae 353 
- Lupulini II 101 
- - camphoratae II 102 
- Lysoli Il17 
- magneticae 589 
- marienbadensis 355 
- Meglini 1505 
- Metallorum 560 
- Morison 355 
- Myrrhae ferratae 1257, 

II 197 
- Natrii arsenicici Biett 

565 
- - - Devergie 565 
- odontalgicae 863, II 169 
- Olei J ecoris II 305 
- Opti II 330 
- - camphoratae II 

330 
- - compositae II 330 
- - et Camphorae II 330 
- - et Plumbi II 330 
- Phosphori II 432 
- Picis II 482 
- Podophylli, Belladonae et 

Capsici II 509 
- - cum Extracto Bella-

donnae II 509 
- Plumbi cum Opio II 330 
- pro Bile II 170 
- Protojodureti Ferri 1264 
- purgantes Heim 355 
- quadruplices 955 
- Quininae Sulphatis 955 
- reducentes marienbaden-

ses II5 
- resolventes Weickard 

1237 
- resorbentes II 288 
- Rhei II 573 
- - anglicae II 573 
- - compositae II 573 
- - fortiores II 573 
- RuM 353 
- Ruffii 355 
- Saponis compositae II 

330 
- - Gynocardiae 1420 
- Scammonii compositae II 

669 
- Scillae compositae II 672 
- scotticae 355 
- sedativae II 345 
- solventes 355 
- Solveoli 1I17 
- stomachicae 355 



PIlulae stomachlCae 'cum Felle - Pittylen 1521 

PiIulae stomachicae cum Felle 
1349 

- Strychni ferratae II 798 
- stypticae 241 
- Styracis opiatae II 804 
- tannicae Frerichs 242 
- Terebinthinae II 455 
- - compositae II 455 
- ThymolicompositaeII868 
- tonicae Aitken 955 
- - Bell 955 
- tonico-nervinae 950, 1245, 

1290 
- triplices II 509, 669 
- Trium Phosphatum 1294 
- turingenses 241 
- Valleti 1257 
- vitae Belzer 353 
- Zinci oxydati compositae 

II 987 
Pilules II 439 
- angeliques 355 
- anti-nevraliques du 

Dr. Mousette 1186 
- bleues 1445 
- catholiques 1089 
- cicuMes de Guilliermond 

1098 
- cocMes mineures 1089 
- d' aloes 353 
- - composees 353 
- - et de fer 351 
- de Blaud 1256 
- de Boissy II 669 
- de Bontius 1418 
- de carbonate de fer com-

posees 1256 
~ - - ferreux 1256 
- de chlorure mercurique 

opiacees 1454 
- de coloquinte composees 

1089 
- de cynoglosse opiacees II 

330 
- de De Haen 353 
- de Dupuytren 1454 
- de Frank 354 
- d'huile de foie de morue 

II 305 
- d'iodure mercureux opia-

coos 1465 
- - de fer 1264 
- - potassique II 19 
- de jusquiame et de vaIe-

dane composees 1505 
-- de Meglin 1505, II 994 
- de podophylline bella-

donnees II 509 
de resine de jalap 1536 

- de Rudius 1089 
- - de terebenthine II 455 
- ecossaises 353 
- gourmandes 353 
- mercurielles so. vonneuses 

1445 
Hager, Handbuch II. 

Pilules mercurielles simples 
1445 

- panchymagogues 1089 
- -Pink, Williams 581 
- purgatives 354, 1536 
- savonneuses II 669 
Pilzbrenner II 1154 
Piment II 447 
- de Cayenne 795 
- des Anglais II 447 
- -01 II 448 
- -royal II 187 
Pimento. acris 1215, II 448 
- de Tabago 1215 
- largo. II 470 
- longa II 470 
- officinalis II 446 
- Root II 449 
Pimpinell-bonbons II 603 
- -wurzel II 449 
Pimpinella anisum 461 
- magna II 449 
- saxifraga II 449 
Pinang-null 524 
- -palme 524 
Pinapin 439 
Pine Apple Ale 519 
Pinegum II 630 
Pineytalg II 677 
Ping-Lan 524 
Pinguicula vulgaris II 450 
Pinkney, Terpentinolbad 

609 
PinkpilIen 581 
Pink-Pills 1295 
- Root II 754 
- -salz II 763 
- -wurzel II 754 
Pinocapsinfluid 509 
Pinofluoltabletten 611, II 

462 
Pinol II 462 
- -tabletten II 462 
Pinolin II 459 
Pinontabletten 611 
Pinosol II 483 
Pinselung, Aringsche II 287 
Pinus australis II 453 
- balsamea II 454 
- echinata II 453 
- heterophylla II 453 
- Khasya II 454 
- laricio II 453 
- Merkusii II 454 
- palustris II 453 
- pinaster II 452 
- sabiniana II 454 
- silvestris II 451, 453 
- succinifera II 805 
- -suppositorien II 462 
- taeda II 453 
- -vaginalkugeln II 462 
Piper acutifolium II 143 
- album II 466 
- asperifolium II 143 

Piper betle II 472 
- brasiliense 794 
- camphoriferum II 143 
- caudatum 1126 
- cayennense 795 
- cubeba 1126 
- germanicum II 177 
- hispanicum 794 
- - solubile 797 
- indicum 794 
- jamaicense II 447 
- lineatum II 143 
- longum II 470 
- Malaguetta 825 
- Melegueta 825 
- methysticum II 471 
- molliconum II 143 
- nigrum II 465, 1331 
- Novae Hollandiae II 472 
- officinarum II 470 
- rotundum II 466 
- turcicum 794 
Piperazidin II 472 
Piperazin II 472 
- -brausesalz, Sandow 509 
-, chinasaures II 473 
- -Lithionwasser 509 
- -Lithiumwasser, Lind-

horst 509 
- -Phenocoll-Lithionwasser 

508 
- -wasser 508 
Piperazinum II 472 
- chinicum II 473 
Piperidin II 474 
- -guajacolat 1394 
Piperidinum II 474 
- guajacolicum 1394 
Piperin II 470 
Piperonal II 476 
Pipetten 62 
--Priifung63 
Pipitzahoawurzel II 399 
Piros aria II 752 
- aucuparia II 752 
- cydonia 1154 
Pisae Iridia 1526 
Pisangwachs 900 
Piscarol II 285 
Piscidia erythrina II 477 
- -fluidextrakt II 477 
- -rinde II 477 
- -tinktur II 477 
Piscin II 1030 
Pismiren II 1316 
Pistache II 478 
Pistacia lentiscus II 478 
- terebinthus II 478 
- vera II 478 
Pistaciengallen 1333 
Pistazien II 478 
Pistoia, Gichtmittel 1092 
Pitayin 964 
Pitch Plaster II 465 
Pittylen II 483 
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Pituglandol II 363 
Pituglenan II 363 
Pituin II 363 
Pituitrin II 363 
Piturenal II 363 
Pix II 478 
- alba II 462, 478 
- betulina 668, II 1354 
- burgundica II 478 
- - alba II 462 
- - £lava II 462 
- carbonis II 479 
- - praeparata II 483 
- £lava II 462, 478 
- Juniperi 1572, II 1354 
- liquida II 478, 479 
- Lithantracis II 479, 1354 
- methylenata II 483 
- navalis II 479 
- nigra II 479, 480 
- solida II 479 
- solubilis II 483 
Pixavon II 483 
Pizzalas Eisenpeptonatessenz 

1278 
Placenta Seminis Lini II 89, 

1354 
Platt£liissigkeit II 876 
Plattpulver 895 
Plattwachs 895 
Platzchen II 390 
Plakine II 734 
Plantago arenaria II 484 
- cynops II 484 
- media II 484 
- lanceolata II 484 
- major II 484 
- psyllium II 484 
Plantainfibre 1377 
Plantal 145 
Plantan 1315 
Plantarum Alkali 145 
Plante £leurie de germandree 

chamaedrys II 851 
- - de germandree d'eau 

II 852 
- - de scordium II 852 
- - de spigelie anthelmin-

thique II 754 
- - de thym II 864 
Plantol 1059 
Plasgentabletten II 1030 
Plasmine II 718 
Plasmochin II 1386 
Plasmon II 254, 60 
Plasters 1195 
Plastilina-Ersatz 896 
Platantbera bifolia II 618 
Platin II 485 
- -asbest II 486 
- -chlorid II 486 
- -chlorwasserstoff II 487 
-, Ersatz II 486 
- -geratschaften II 485 
- -mohr II 486 

Pituglandol - Poke Leaves 

Platin-riickstande, Verarbei-
tung II 488 

- -Bchwamm II 486 
- - -kugeln II 486 
- -schwarz II 486 
- -tonbad II 119 
Platina II 485 
Platino II 486 
Platinum II 485 
- bichloratum II 486 
- - natronatum II 487 
- chloratum II 486 
- nigrum II 486 
- perchloratum II 486 
- spongiosum II 486 
Platre cuit 765 
Plattindig 1513 
Plaut, Asthmazigaretten 1008 
Plecavol 862 
PleiBtopon II 355 
Plejadin II 530 
Plejapyrin II 526 
Plenulae Blaudii 1295 
Plesioform II 280 
Plessys Griin 1003 
Plomb 11488 
Plombagine 813 
Plumbago 813 
Plumbi Acetas II 491 
- Carbonas II 495 
Plumbum II 488 
- aceticum II 491 
- - basicum solutum II 

493 
- - crudum II 492 
- - tribasicum II 492 
- arsenicicum 565 

Plumbum thiosulfuricum II 
506 

Plume Alum II 117 
Plummers Pills 1461 
Plummersche Pillen 1461 
Pluszucker II 609 
Pneumin II 39 
Pneumocolin II 728 
Pneumokokken II 1277 
- -antigene II 716 
- -serum II 707 
- -vaccine II 715 
Pneumoserin II 728 
Pnigodin II 125 
Po de Bahia 466 
Poach VVood 1420 
Pockenlymphe II 719 
-, animale II 716 
-, trockene animale II 7H 
Pockenraute 1329 
Pockenwurzel II 750 
Pockholz 1397 
- -rinde 1399 
Pockwood Bark 1399 
Podophyllin II 507, 1355 
Podophyllinum II 507, 1354 
- purissimum II 508 
Podophyllotoxin II 508 
Podophyllum emodi II 508 
- -harz II 507 
- peltatum II 506 
- Pills, Squibbs II 509 
- pleianthum II 508 
- Root II 507 
Podophyllwurzel II 507 
Poehls physiologisches Sa12 

II 634 
- arsenicoBum 561 
- carbonicum neutrale 

Pokelsalz, Dresel 850 
II -, Grimers 850 

495 
- chloratum II 496 
- chromicum II 497 
- - basicum II 497 
- dijodparaphenolsulfoni-

cum 1559 
- hydroxydatum II 499 
- hyperoxydatum II 505 
- - rubrum II 499 
- jodatum II 497 
- nitricum II 498 
- - fusum II 498 
- oxydatum II 498 
- - fuscum II 505 
- - hydricum II 499 
- - rubrum II 499 
- peroxydatum II 505 
- sozojodolicum 1559 
- stearinicum II 505 
- subaceticum solutum 

493 
- subcarbonicum II 495 
- Bubsulfurosum II 506 
- superoxydatum II 505 
- tannicum II 505 
- - pultiforme II 506 

-, VVittenberger 851 
Pogostemon patchouli und 

andere Arten II 509 
Pohls Diinndarmkapseln 802 
- Familientee 1330 
- VVacholder-SchOnheits-

creme II 1075 
Poho-ather II 165 
- -essenz II 165 
- -01 II 165 
Pois d'iris de Paris 1526 
- de reglisse d' Amerique 8/i 
Poison Nut II 789 
- Oak Leaves II 575 
- Tablets of Corrosive Mer-

curic Chloride 1454 
Poivre II 465 
- a queue 1126 
- blanc II 466 

II - d'Espagne 794 
- de la Jamaique II 447 
- long II 470 
Poix de Bourgogne II 462 
- noire II 480 
Poke Berry II 438 
- Leaves II 438 



Poke Root - Porzellantiegel mit filtrierendem Boden 1523 

Poke Root II 438 
Polarisationsapparate 24 
Poley-minze II 166 
- -kraut II 166 
- -01 II 166 
Poliohrest-Tee, spanisoher 

585 
Poliermittel fiir Brandmale-

rei 896 
-, Wiener 755 
Polierpulver fiir Stahl 1273 
Polierstein II 1065 
Politur-laok II 1092 
- -waohs 894 
PolIantin II 712 
- RZ II 713 
- -salbe II 713 
PolIenvaooine II 718 
Polmopulver II 120 
Polreagenspapier 919 
Polsterwatte II 1000 
Polygala amara und andere 

Arten II 510, 511 
- senega II 688 
Polygalysatum Biirger II 691 
Polygonatum offioinale und 

andere Arlen II 511 
Polygonum avioulare und 

andere Arten II 511, 512 
Polylaktol 1253 
Polyoxymethylen 1312 
Polypeo II 512 
Polypodium vulgare 1302 
Polypody Root 1302 
Polypore meleze 327 
Polyporus fomentarius 1323 
- Larioia 327 
- offioinalis Fries 326 
Polysolve II 581 
- -Sublimatseife II 653 
Polystiohum oristatum 1296 
- filix mas 1295 
- montanum 1296 
- rigidum 1295 
- spinulosum 1296 
PolysuHin II 216 
Polyurie II 1228 
Polyvalentes .Serum II 735 
Poma Aurantii immatura 

1025 
- Colooynthidis 1086 
- GalIarum 1331 
- Sorbi auoupariae II 752 
Pomaden-grundlagen II 1060 
- -parfiim II 1059 
Pomarson II 1113 
Pomata II 881 
- epispastioa 788 
Pomatum Aoonitinae 264 
- ammoniaoale 390 
- antiherpetioum 1476 
- - Helmerioh II 814 
- Aurantii Florum 1030 
- basilioum II 465 
- oamphoratum 773 

Pomatum Chloroformii 996 
- oum Aoetato Plumbi ba

sioo II 494 
- - Sulphure aloalinum II 

814 
- de Gondret 390 
- Hydrargyri biohlorati 

1455 
- - ohlorati 1461 
- hydrargyrioum dilutum 

1448 
- Iohthyoli II 288 
- Ioduri potassioi II 19 
- - - jodatum II 19 
- laurinum II 74 
- merouriale 1446 
- nervinum II 193 
- Nuoistae oompositum II 

193 
- Olei Amygdalarum 897 
- Piois II 480 
- Populi II 513 
- - oompositum II 513 
- Praeoipitati albi 1461 
- Rosarum II 582 
- Sabadillae II 595 
- Saloli 212 
Pomegranate 1386 
- Bark 1382 
- Flowers 1386 
- Fruit Bark 1386 
Pomeranze 1024 
Pomeranzen-blatter 1024 
- -bliiten 1024 
- - -sirup 1029 
- - -wasser 1027 
- -elixir 1030, II 1321 
- -essenz 517 
- -fluidextrakt II 1325 
- -01 1025 
- -sohalen 1026, II 1352 
- - -extrakt 1028 
- - -fluidextrakt 1028 
- -, franzosisohe 1027 
- -, gezuokerte 1028 
- -, kandierte 1038 
- - -01 1027 
- - -sirup 1028 
- - -tinktur 1029 
- - -wasser 1027 
- -sirup II 1362 
- -tinktur II 1367 
- - aus unreifen Friiohten 

1030 
-, unreife 1025, II 1331 
- -wein 1030 
Pomerin 519 
Pommade antipsorique II814 
- au bouquet II 1060 
- basilioum II 482 
- belladonee 642 
- borique 128 
- camphre 773 
- citrine 1467 
- d'acide borique 128 

Pommade de bi-iodure de 
meroure 1456 

- de bourgeons de peuplier 
II 513 

- de oarbonate de plomb II 
496 

- de chloroforme 996 
- de ohlorure merourique 

1455 
- de cigue 1097 
- de concombre 1130 
- de goudron II 480 
- d'Helmerioh II 814 
- d'iodure de plomb II 498 
- - de potassium II 19 
- - - - iodure II 19 
- de laurier II 74 
- d'oxyde de Mercure jaune 

1472 
- de phenol II 416 
- de precipite blano 1461 
- desalioylatedephenyle212 
- de saturne II 494 
- de styrax II 803 
- epispastique 788 
- mercurielIe a parties egalea 

1448 
- mercurielle faible 1448 
- - mite 1448 
- naphthoIee II 203 
- pour les levres 719, 894 
- rouge 1456 
- Bouffree II 814 
- Btibiee II 772 
- suHureuse II 26 
Pommades II 881 
- narcotiques II 887 
Pomril 519 
Ponce 375 
Ponceau II 1083 
- 4 GB II 1081 
- 2R II 1083 
- -rot 453 
Ponds Extract 1424 
Pons' Reagens auf EiweiJl 

II 1237 
Poolroot II 636 
Poplar Buds II 513 
Popps vegetabilisches Zahn· 

pulver II 1067 
Poppy Heads II 386 
- Seed II 386 
- - Oil II 387 
Populus nigra und andereAr-

ten II 513 
Porcon II 1049 
Porcosan II 729 
Porkin II 1049 
Porschkraut II 81 
PortefeuilIelack II 1091 
Portersche Tropfen II 329 
Portland-Arrowroot 587 
Portwein II 913 
Porzellantiegel mit filtrieren-

dem Boden II 1178 
96* 



1524 Porzellantiegel mit Siebboden - Prinz-Albert-Cachou 

Porzellantiegel mit Siebboden 
II 1177 

Potassa caustica II 12 
- sulphurata II 25 
Potasse caustique (fondue) II 

11 
Potassii Bichromas 1006 
- Bitartras 244 
- Carbonas II 6 
- Chloras II 9 
- Chloridum II 8 
- Citras 145 
- - effervescens II 621 
- Cyanidum 163 
- Ferrocyanide 165 
- Hydroxidum II 12 
- Iodidum II 17 
- Tartras 245 
- Tartras acidus 244 
Potassium II 1 
- Acetate 106 
- Bicarbonate II 2 
- Bichromate 1006 
- Bioxalate 186 
- Bromate II 5 
- Bromide II 3 
- Carbonate II 7 
- Chlorate II 9 
- - Lozenges II 11 
- Chloride II 8 
- Chromate 1005 
- Citrate 145 
- Cyanide 163 
- Ferricyanide 166 
- Ferrocyanide 165 
- Hydroxyde II 11, 12 
- Hypophosphite II 16 
- Iodate II 20 
- Iodide II 17 
- Nitrate II 21 
- Nitrite II 22 
- Oxalate 186 
- Perchlorate II 23 
- Permanganate II 135 
- Sulphate II 26 
- Tartrate 245 
- Thiocyanate 168 
Potentilla silvestris II 873 
Potenzen, homoopathische II 

1027 
Potenzieren II 1027 
Potenz-holz II 186 
- -rinde II 972 
Poths weiBe Teerseifen II 483 
Potio alcoholisata 1023 
- aluminosa Golding-Bird 

380 
- ammoniacalis 390 
Potio angelica II 139 
- antidysenterica Grashuys 

380 
- cardiacalis 1023 
- chlorhydrica 160 
- Citratis Magnesiae II 110 
- Citri 136 

Potio effervescens 136 
- gummosa 1410 
- - demulcens 1410 
- laxans viennensis II 695 
- Magnesii citrici efferves-

cens II 110 
- Mannae cum Rheo II 140 
- mucilaginosa 1412 
- nitrica 182 
- pectoralis 1370, 1412 
- purgans II 140 
- Riverii 136, II 1359 
- - cum Aceto 137 
- - - Succo Citri 1034 
- simplex 1030 
- stibio-opiata II 772 
- sulfurica 231 
Potion alcoolique 1023 
- calmante II 330 
- cordiale 1023 
- emulsive gomme 419 
- de Riviere 136 
- de Todd 1023 
- gazeuse 136 
- gommeuse 1410 
- mucilagineuse 1412 
- pectorale 1412 
- simple 1030 
Potobonum II 404 
Potsdamer Balsam 442 
Pottasche II 6, 1336 
- -bad 609 
-, gereinigte II 7 
Pottlot 813 
Potus acidulus 231 
- antidysentericus 182 
- citratus 1036 
- citricus 144 
- cum Acido tartanco 250 
- laxans 144 
- sulfuricus 231 
Poudre a la Marechal II 1054 
- aromatique 1022 
- capitale de SaintAnge592 
- contra Ie coryza II 169 
- cornachine II 669 
- cosmetique II 1054 
- d'aconitine au centieme 

264 
- d'azotate d'aconitine au 

centieme 264 
- de digitaline crystallisee 

au centieme 1185 
- de Dover 1522 
- de graine de lin II 88 
- d'ipecacuanha opiacee 

1522 
- d'organes II 358 
- de reglisse composee 1365 
- de riz 430, II 372, 1054 
- de Saint-Ange 1102 
- de strophanthine au cen-

tieme II 789 
- de sublime corrosif et 

d'acide tartrique 1454 

Poudre de vanille sucree II 901 
- de Vichy II 210 
- dentifrice acide II 1066 
- - alcaline II 1066 
- - au charbon et quin-

quina II 1067 
- diuretique 1412, II 22 
- gaze use 136 
- gazogene alcaline 136 
- - ferrugineuse 1290 
- - laxative 136 
- gommeuse 1411 
- persanne II 531 
- pour limonade seche au 

citrate de magnesie II 621 
- uterine de Roux II 1049 
Pourpre franyaise II 64 
Powder, Gregorys II 574 
-, Tullys II 339 . 
- of Ipecac and Opium 1522 
Powdered Extract of Bella-

donna Leaves 641 
Pracipitat, roter 1470 
-, schmelzbarer 1476 
- -salbe, gelbe 1472 
- -, rote 1472 
- -, weiBe 1476 
-, unschmelzbarer 1475 
-, weiBer 1475 
Praecoxin II 363 
Praparator II 735 
Praephyson II 363 
Praserva ti vcreme, Gerlachs 

211 
Praevalidin 775 
Prazipitine II 735 
Prazipitoide II 735 
Prager Wasser 589 
Pralinen II 603 
Praseodym 1172 
Precipitated Calcium Carbo-

nate 735 
- Sulphur II 811 
Precipite blanc 1460 
Pregls Jodlosung 1541 
PreiBelbeerblatter II 894 
PreiBelbeeren II 893 
Prepared Coal.Tar II 483 
- Storax II 803 
- Suet II 676 
Preservatif des dames 720 
PreBhefe 1231 
PreBschwamme II 756 
PreBschwamm II 1004 
Prestons Salt 395 
Preyer Bean 85 
Primasprit 286 
Primeln II 514 
Primrose Flowers II 514 
Primula (Farbstoff) 457 
Primula officinalis II 513 
Primulatum fluidum II 514 
Pringle, Injectio adstringens 

380 
Prinz-Albert·Cachou 1370 



Prinz-Friedrichs-Pulver - Pulvis aerOphOrUB nitratus 1525 

Prinz-Friedrichs-Pulver 739 
Prinzmetall 1139 
Prinzessinnenwasser II 1052 
Prior, rote Phenolphthalein-

liisung 200 
Prioria copaifera 612 
Probekost II 1257 
Probilinpillen II 170 
Profla Yin 458 
- -Oleat 458 
Projodin 1564 
Prolacta II 61 
Prometheus-Metall 1139 
Promonta-Nervennahrung II 

256 
Propasin 121 
- -Colloid 121 
Propanon 90 
Propeptone, Nachweis im 

Harn II 1238 
Prophylacticum Mallebrein 

369 
Prophylactol 544 
Propidol II 718 
Propionyl-p-phenetidin II 407 
Propol 896, II 514 
Propolis 893 
Propolisin Spiegler 896 
Proponal 809 
Propovar II 361 
Propylalkohol, primarer II 

514 
-, sekundarer I~ 514 
Propylamin II 878 
Propylium II 514 
Prostata, getrocknete II 368 
Protalbin-Silber 546 
Protan 239 
Protargol 542, II 1307 
- -flecken, Entfernung 544, 

II 1099 
- granulatum II 1386 
- -mull II 1019 
- -stabchen 544 
Protectol 1478 
Proteinal 849 
Proteinum argenticum 542 
Protektorsalz 850 
Protenterol II 718 
Prothaemin II 634 
Protium heptaphyllum II 843 
Protobromure de mercure 

1457 
Protocatechualdehydmono-

methylather II 902 
Protochlorure d'etain II 761 
- de fer officinal 1258 
- de manganese II 130 
- de mercure 1458 
- - - par precipitation 

1460 
- - - par volatilisation 

1460 
Protoferrin 1295 
Protoferrol II 1386 

Protoiodure de mercure 1464 
Protojod 1564 
Protoplasmaaktivierung II 

735 
Protoplasmin 849 
Protos 868 
Protoxyl 572 
Protylin 333 
Provenceriil II 259 
Pruna II 516 
Prune II 516 
Pruneau a medicine II 516 
Prunus amygdalus 410 
- armeniaca II 516 
- cerasus 900 . 
- domestica II 515 
- laurocerasus II 70 
- persica II 516' 
- serotina (virginiana) II 

517 
- spinosa II 516 
Pseudo-Aconitin 263 
- - -nitrat 263 
- -Aconitinum nitricum 263 
- -Cocain-d II 1386 
- -Hyoscyamin 651 
- -N arcein II 348 
Psicain II 1386 
Psicobenyl II 1387 
Psiconal II 1387 
Psidium guayava 1187, II 518 
- pomiferum et pyriferum 

1187 
Psoriasis-mittel, Lassars 1476 
- -salbe nach Dr_ Dreuw 467 
Psychotria ipecacuanha 1515 
Pterocarpus marsupium II 30 
- santalinus II 636 
Ptisana de folio buchu 698 
- de fructibus 828 
- Feltz II 664 
- Graminis II 519 
- Hordei II 519 
- Lichenis islandici II 519 
- regalis II 696 
- Sarsa parillae II 519 
Ptisanae II 518 
Ptychotis coptica 856 
- Oil 856 
Puamambra II 187 
Puche, Sirupus Balsami Co

paivae 616 
Puder II 1053 
- fiir SchweiBhande II 

1057 
- fiir SchweiBfuB II 1057 
-, gelber II 1054 
- -papier II 1055 
-, weiBer 428, II 1054 
Pudi de Paris 129 
Piillna, Bitterwasser 505 
Pukall-Filter II 1179 
Pulbit 683 
Pulegium vulgare II 166 
Pulmo II 364 

Pulmonadol II 364 
Pulmonaria officinalis II 519 
Pulmones siccati II 364 
Pulmonin II 364 
-, Schnees II 699 
Pulp of Tamarind II 844 
Pulpa Cassiae Fistulae 868 
- e Bulbo Scillae II 672 
- e Fructu Tamarindi II 844 
- Prunorum II 516 
- Tamarindorum cruda II 

843 
- - depurata II 844, 1354 
Pulpe brute de tamarins II 

843 
- de casse 868 
- de scille II 672 
- de tamarin II 844 
Pulpen II 390 
Pulsatilla vulgaris und andere 

Arten II 520 
Pulsey Flowers 912 
Pulu 1007 
Pulver, aromatisches 1022 
- -dosiermaschine II 1224 
-, Feinheitsgrad II 1143 
-, Karthauser II 774 
- -mischdose II 1153 
-, Mischen II 1152 
-, nervenstarkendes 196 
-, niederschlagendes II 22 
-, Patersons 683 
- -seife, alkalische II 652 
- -, neutrale II 652 
- -, iiberfettete II 652 
-, Sieben II 1151 
Pulveres effervescentes II 620 
Pulverholzrinde 1317 
Pulvis Acaciae compositus 

1411 
- Acetanilidi compositus 

448 
- Aconitini dilutus 264 
- - nitrici dilutus 264 
- ad Apes 1023 
- ad Erysipelas camphora-

tus 774 
- ad Limonadam 144 
- ad Pilulas Cynoglossi 1158 
- adstringens Oppolzer 380 
- aerophorus 136, II 622, 

1354 
- - anglicus 136, II 622 
- - Carolinensis 137 
- - citratus 137 
- - cum Cremore Tartari 

137 
- - - Magnesia II 108 
- - - Rheo II 573 
- - ferruginosus 137,1290 
- - granulatus II 622 
- - Hufelandi 137 
- - laxans 136, II 622 
- - mixtus II 1355 
- - nitratus II 22 



1526 Pulvis aerophores Seidlitzensis - Pulvis Liquiritiae crocatus 

Pulvis aerophorus Seidlitzen-
sis 136 

- - Simon 137 
- Aluminis compositus 380 
- amarua II 108, 540 
- Amygdalae compositus 

420 
- analepticus nobilia 1480 
- anodynus citrinus II 108 
- antacidus 738 
- antasthmaticus fumalis 

Clery 643 
- - - Crevoisier 643 
- antepilepticus II 987 
- - mercurialis II 987 
- antiasthmaticus 1163 
- - cum Eucalyptolo 1164 
- anticatarrhalis II 339 
- antidiabeticus 524 
- antidiarrhoicus Oppolzer 

241 
- antihaemorrhagicus II 

330 
- antihaemorrhoidalis II 

573 
- antimonialis II 769 
- - benzoinatus II 777 
- - James II 769 
- Antimonii compositus II 

769 
- - cum Rheo II 573 
- antiphlogisticus Hufelan-

di II 22 
- antirachiticus 760 . 
- antiscrophulosus II 543 
- antispasmodicus Stahl II 

22 
- aromaticus 1022 
- - ruber 1023 
- arsenicalis Cosmi 560 
- - Russelot 560 
- aureus Zell II 22 
- basilicus II 669 
- Bismuti stomachicus 682 
- Boracis crocatus II 208 
- Cacao compositus 716 
- Calcariae compositus 760 
- Camphorae antimonialis 

774 
- - compositus 774 
- carminativus 465 
- - Hufeland II 108 
- - infantium 465 
- causticus II 16 
- - Ammon 380 
- - Esmarch 560 
- - Velpeau 380 
- - Vidal 380 
- cellensis aureus 1480 
- Chinini aerophorus 950 
- - insufflatorius 950 
- - tannici compositus 958 
- Cinae compositus 1012 
- Cinnamomi compositus 

1022 

Pulvis citricus 144 
- citro-magnesicus II 111 
- contra Anchylostoma II 

868 
- - Condylomata II 598 
- - Insecta II 531 
- - Pertussim Rhoden 964 
- - Spasmos uteri 1524 
- - Strumam II 19 
- - Taeniam Becker II 761 
- cordialis cellensis 1480 
- Cornacchini II 669 
- cosmeticus albus II 1054 
- - - cum Amylo II 

1054 . 
- Cretae aromaticus 739 
- - - c.um Opio II 330 
- - compositus 738 
- Cubebarum compositus 

1129 
- Cynoglossi compositus 

1158 
- dentifricius II 1066 
- - acidus II 1066 
- - albus II 1066 
- - alkalinus II 1066 
- - cum Camphora II 

1066 
- - cum Carbone et Cin-

chona II 1067 
- - - China II 1067 
- - - Chinino II 1067 
- - - Myrrha II 1067 
- - - Sapone II 1066 
- - Hahnemanni II 1067 
- - Jenkins II 1067 
- - menthatus II 1067 
- - Miller II 1067 
- - niger II 1066 
- - ruber II 1067 
- - salicylatus II 1067 
- - saponatus II 1066 
- - Spinner II 1067 
- - tannicus II 1067 
- - vegetabilis II 1067 
- depilatorius II 1064 
- de tribus II 669 
- digestivus II 210, 397 
- - Kleinii 250 
- Digitalini crystallisati di-

lutus 1185 
- diureticus 250, 1185, 1412, 

II 672 
- Doveri 1522 
- effervescens 136 
- - anglicus 136 
- - compositus 136 
- - laxans 136 
- Elaterini compositus 1192 
- emenagogus II 598 
- emeticus 1524, II 773 
- errhinus Griffith 380 
- - Vogt 380 
- excitans moschatus II 185 
- expectorans 115, 774 

Pulvis exsiccans II 987 
- Ferri alcoholisatus 1242 
- - moschatus 1258 
- - Phosphatis efferves-

cens 1280 
- - et Quininae Citratis 

effervescens 946 
- Flomm Chrysanthemi II 

531 
- - Pyrethri II 531 
- Foeniculi compositus 1307 
- fumalis 661 
- - Engel II 307 
- galactopaeus Rosenstein 

1307 
- Guaranae compositus 

1403 
- gummosus 1411 
- - stibiatus 1412 
- haemorrhoidalis II 697, 

813 
- haemostaticus Bonafoux 

814 
- haemostypticus 380 
- Hydrargyri Bichloratis 

compositus 1454 
- - chlorati cum Zinco 

oxydato 1462 
- - Chloridi mitis et Jala

pae 1461 
- - oxydati compositus 

1473 
- Infantiwu II 108 
- - citrinus II 108 
- - Hufelandi II 108 
- insecticidus II 531 
- Insectorum II 531 
- inspersorius benzoatus 

660, II 1054 
- - cum Acido borico 129 
- - - Bismuto subgallico 

680 
- - diachylatus II 505 
- - lanolinatus 267 
- - perboratus 129 
- - Zinci oxydati II 987 
- Ipecacuanhae compositus 

1522 
- - et Opii 1522 
- - opiatuB 1522 
- Iridis compositus 1526 
- Jakobi II 769 
- Jalapae compositus 1536 
- Jodoformii compositus 

1549 
- jovialis 1023 
- Kino compositus II 31 
- - cum Opio II 31 
- Lac provocans Rosenstein 

1307 
- lactagogus II 108 
- laxans 537, 1461 
- Liquiritiae composituB 

1365 
- - crocatus 1370 



Pulvis Lithii composituB - Pyrethrum cameum 1527 

Pulvis Lithii compositus II 97 
- Lupulini stomachicus II 

102 
- Lycopodii II 102 
- Magnesiae compositus 

1307, II 108 
- - cum Rheo II 108 
- - tartaricus II 119 
- - ustae et Bismuti sub-

nitrici II 115 
- Mentholi cum Talco II 

169 
- - et Cocaini comp. II 169 
- mercurialis 1461 
- Morphinae compositus II 

339 
- Moschi compositus 774, II 

185 
- Myricae compositus II 

187 
- nephriticus Quarin 524 
- ophthalmicus Jiingken 

1151, II 761 
- - mercurialis opiatus 

1462 
- Opii II 321, 1351 
- - compositus II 330 
- Organorum II 358 
- Oryzae II 372 
- pectoralis crocatus 1370 
- - Kurella 1365 
- - Quarinii 1370 
- - Trosii II 85 
- - viennensis 1370 
- - Wedel 115 
- Pepsini compositus II 397 
- Plummeri 1462 
- Potassii Bromidi efferves-

cens II 622 
- - - - cum Coffeino II 

622 
- Principis Friderici 739 
- purgans 1536 
- refrigerans 144, II 22 
- Rhei compositus II 108, 

574 
- - et Magnesiae anisatus 

II 574 
- - tartarisatus 250 
- salicylicus 212 
- - cum Talco 211 
- - - Zinco II 987 
- salinus 250 
- - compositus II 22 
- Scammonii compositus II 

669 
- - antimonialis II 669 
- Scillae II 672 
- sedativus II 5 
- Sepiae cum Saccharo 739 
- - - - Lactis 739 
- serosus cum Glutolo II 

987 
- Sinapis concentratus II 

746 

Pulvia Sodae tartaratae effer
vescens 136, II 622 

- Spongiae tostae composi
tus II 19 

- sternutatorius compositus 
1560, II 169 

- - cum Mentholo II 169 
- - Hufeland 863 
- - Schneeberg 591, 1526 
- - viridis 1102, 1526, II 

122 
- stibiosus II 769 
- stomachicus 682, II 574 
- Strophanthini dilutus II 

789 
- strumalis II 19 
- stypticus Unna 241 
- Talci cum Acido carbolico 

II 416 
- Tartari compositus 250 
- - cum Guajaco 250 
- temperans II 22 
- - ruber II 22 
- Tragacanthae compositus 

II 876 
- trium diabolorum II 669 
- vichyanus II 210 
- Visci compositus II 968 
- Warwick II 669 
Pumex 375 
Pumice 375 
Pumila-Toiletteessig II 1052 
Pumpkin Seed 1130 
Punariatee 691 
Punica granatum 1382 
Punicin 1386 
- -suHat 1387 
- -tannat 1387 
Punicinum suHuricum 1387 
- tannicum 1387 
Punschessenzen 304 
Punsch-Royalessenz 304 
Puraemin II 634 
Puralin 1214 
Puratylen 746 
Purgatif Leroy 1536 
Purgatin 468 
Purgella 200 
Purgen 200 
-, Nachweis im Ham II 

1250 
Purgettae 200 
Purgier-beeren II 557 
- -gurken 1086 
- -kassie 868 
- -komer 1124,1217, II 578 
- -konfekt 200 
- -kraut 1389 
- -lein II 89 
- -niisse 1538 
- -piIlen 354 
- -schwamm 327 
- -strauch 1537 
- - -samen 1537 
- -tabletten 200 

Purgier-windenwurzel II 667 
- -wurzel 1532 
Purging Cassia 868 
- Nut 1124 
- Pills 1536 
Purglets 200 
Purgolade 200 
Purified Aloes 350 
- Antitetanic Serum II 709 
Purium II 483 
- oleosum II 483 
Puro 849, II 255 
Purose 850 
Purple Violet Flowers II 966 
Purpurweide II 623 
Putamina Nucum Juglandis 

1566 
Putz-ol 183, II 271, 281 
- -pomade 183, 1273 
- -wasser 228 
Pyamie II 735 
Pyelon 537 
Pyhagen II 718 
Pyknometer 3 
Pyoberescin II 728 
Pyocyanase II 718 
Pyocyaneus-Protein II 718 
Pyoktanin, blaues 456 
- -flecken II 1099 
-, gelbes 454 
- - Quecksilberchlorid Dink· 

Ier 457 
- .tabletten 457 
Pyoktaninum aureum 454 
- -coeruleum 456 
- -Hydrargyrum chloratum 

467 
Pyraloxin II 536 
Pyramidon II 526, 1320 
- -Butylchloralhydrat II 

529 
-, Nachweis im Ham II 

1250 
-, neutrales camphersaures 

II 527 
-, salicylsaures II 527 
-, saures camphersaures II 

527 
Pyramidonum bicamphori-

cum II 527 
- camphoricum II 527 
- salicylicum II 527 
Pyrantin II 408 
Pyrazolon II 521 
Pyrazolonum II 521 
- dimethylaminophenyldi. 

methylicum II 526, 1320 
- phenyldimethylicum II 

521 
- - cum Coffeino citrico II 

525 
- - salicylicum II 523 
Pyrenol 212 
Pyrethrum II 530 
- carneum II 531 



1528 Pyrethrum cinerariaefolium - Quecksilberverbindungen 

Pyrethrum cinerariaefolium 
II 531 

- parthenium II 531 
- roseum II 531 
Pyridin II 533 
- -p-carbonsauremethyl-

ester-chlormethylat II 534 
- -nitrat II 533 
-, salpetersaures II 533 
-, schwefelsaures II 533 
- -sulfat II 533 
Pyridinum II 533 
- nitricum II 533 
- sulfuricum II 533 
Pyrmont, Hauptquelle 505 
-, kiinstliches Salz 511 
-, Stahlquelle 505 
Pyrmonter Ferment 1233 
Pyrocatechir> II 534 
Pyrodin II 424 
Pyrogallic Acid II 535 
Pyrogallin II 535 
Pyrogallol II 535, 1117 
- -Entwickler II 1117 
- -flecken II 1100 
- -monoacetat II 536 
-, oxydiertes II 536 
- -triacetat II 536 
Pyrogallolum II 535 
- oxydatum II 536 
Pyrogallussaure II 535 
Pyro-Glycin-Entwickler II 

1118 
Pyrol 213 
Pyroleum animale II 297 
- Colophonii II 459 
- Pini II 478 
Pyronalrot B 453 
Pyrophosphas ferricus cum 

Citrato ammonico 1281 
Pyrophosphate de sodium II 

235 
Pyrophosphoric Acid 192 
Pyrophosphorsaure 192 
Pyrosal II 525 
Pyroxylin 879 

Q 
Quarin,Pilulae alterantes140 1 
-, Pilulae antasthmaticae 

384 
-, Pulvia nephriticus 524 
Quarz-gerate 219 
- -glas 219 
- -gut 219 
- -pulver 218 
- -tiegel mit filtrierendem 

Boden II 1178 
Quassia amara II 537 
- -holz II 537, 1337 
- - -extrakt II 539 
- - -tinktur II 540 
- -rinde II 538 
- -wasser, Rademachers II 

539 

Quassia-Wood II 538 
Quassin II 539 
Quassinum purissimum cry-

stallisatum II 539 
- usu gallico II 539 
Quattuor Pills 955 
Quebracho II 540 
- Bark 11540 
- blanco II 540 
- -extrakt II 541 
- flojo II 541 
- -fluidextrakt II 541 
- -holz, rotes II 541 
- -rinde II 540 

. - -sirup II 542 
- -tinktur II 542 
- -wein II 542 
-, weiJ3e II 540 
Quecke 329 
Queckenwurzel 329 
- -extrakt 329 
- -fluidextrakt 330 
-, rote 826 
Quecksilber 1439, II 1333 
- -albuminatlosung 1454 
- -amidchlorid 1475 
-, arsanilsaures 574 
- -bad 609 
- -bromid 1451 
- -bromiir 1457 
- -chlorid 1451 
- -, Bestimmung in Ver-

bandstoffen II 1012 
- - -Hamstofflosung 1455 
- - -pastillen 1453, II 1352 
- -chloriir 1458, II 1334 
- -, durch Dampf bereitet 

1460, II 1334 
- -, gefalltes 1460 
- -, kolloidlosliches 1461 
- -cyanid 1462 
- - -losung, haltbare 1463 
- -formamidlosung 1464 
-, Hahnemanns lOsliches 

1473 
- -jodid 1455 
- - -Kaliumjodidsirup 

1456 
- -, kolloides 1483 
- - -salbe 1456 
- -jodiir 1464 
- -kautschukpflaster 1202 
-, kolloides 1442 
- -mohr 1479 
-, Nachweis im Ham II 

1250 
- -oleat 1467 
- -oleobrassidinat 1468 
- -oxycyanid 1468, 1469, 

II 1334 
- -, cyanidhaltiges 1469, 

II 1334 
- - -losunp: 1469 
- - -mull II 1018 
- - -pastillen II 1352 

Quecksilber-oxycyanid wa tte 
II 1018 

- -oxyd 1470, II 1334 
- -, aminoessigsaures 1450 
- -, aminopropionsaures 

1450 
- -, benzoesaures 1450 
- -, dijodparaphenolsul-

fonsaures 1463 
- -, essigsaures 1450 
- -, gallussaures 1464 
- -, gefalltes 1471 
- -, gelbes 1471 II 1334 
- -, kakodylsaures 571 
- -, milchsaures 1465 
- - -nitrat 1465 
- - - -papier 919 
- -, nucleinsaures 1484 
- -, olsaures 1467 
- -, oxychinolinsulfon-

saures 979 
- -, phosphorsaures 1474 
- -, rotes 1470, II 1334 
- - -salbe, gelbe 1472, II 

1371 
- - -, rote 1472, II 1371 
- -, salpetersaures 1465 
- -, schwefelsaures 1480 
- - -sulfat 1480 
- -, Weigerts schwarzes 

1473 
- -oxydul 1473 
- -, dijod-p-phenolsulfon-

saures 1482 
- -, essigsaures 1449 
- -, gerbsaures 1481 
- - -nitrat 1466 
- -, phosphorsaures 1474 
- -, salpetersaures 1466 
-, paranucleinsaures 1484 
- -Pepton-Ichthyol 1449 
- -pflaster 1444, II 1321 
- -, zusammengesetztes 

1444 
- -phenolat 1474 
- -pillen 1445 
- -pinselung 1449 
- -praecipitat, weiller 1475, 

II 1334 
- - -salbe 1476, II 1370 
- -resorbin 1449 
- -rhodanid 1476 
- -salbe 1446, II 1370 
- -, gelbe 1472, II 1371 
- -,grauemitWollfettI447 
- -, Leboeufs 1448 
- -seife II 652 
- -, weiche 1448 
- -sublimat, atzender 1451 
- -sulfid 1479 
- -, rotes 1479, II 1335 
- -, schwarzes 1479 
- -tannat 1481 
- -vasogen 1449 
- -verbindungen 1449 



Queensland-Arrowroot - Radikal-Fliegentod 1529 

Queensland-Arrowroot 432 
Queens Root II 778 
Quellehrenpreis II 907 
Quellsalz-Zahnpasta, Wies-

badener II 1069 
Quellsalze, kiinstliche 509 
Quellwasser 469 
Quendel II 738 
- -01 II 738 
-, romischer (welscher) II 

864 
- -spiritus II 738 
- -wasser II 738 
Quercus alba II 544 
- ballota II 544 
- ilex II 544 
- infectoria 1331 
- lusitanicae 1331 
- marina 1321 
- occidentalis II 544 
- pedunculata II 542 
- sessiliflora II 542 
- suber II 544 
- vallonea II 544 
Queues de cerises 900 
Quillaja Bark II 545 
- Emulsio Olei Jecoris II 

304 
- saponaria II 545 
Quina de Carony 442 
- La Roohe 938 
- nova 864 
Quince Kernel 1154 
- Seed 1154 
Quietol255 
Quinetum 938, 971 
Quinio Acid 974 
Quinidine 964 
- Sulphate 966 
Quinina 940 
Quininae Bisulfas 956 
- Hydrobromidum 946 
- Hydroohloras 947 
- Hydroohloridum 947 
- - acidum 949 
Quinine 938 
- Citrate 943 
- Hydrochloride 947 
- Sulphate 952 
- Tannate 957 
- Valerianate 958 
- Wine 950 
Quinisal II 1387 
Quinium, Labarraquesches 

971 
Quinoline 975 
Quionin 971 
Quitch Grass Root 329 
- Root 329 
- -beeren II 752 
Quitten-Ather 323 
- -baum 1154 
-, getrocknete 1155 
-, indisohe 635 
- -likor 303 

Quitten-samen 1154 
- -sohleim 1154 
- -, trookener 1155 
- -sirup 1155 

R 

Rabel, Sirupus aoidus 231 
Raoahout 716, II 544 
Rachitoltabletten II 365 
Racine henite 857 
- d'acore vrai 729 
- d'actee a grappes 1009 
- d'altMe 357 
- d'alun 1350 
- d'angelique 440 
- d'apooyn chanvrin 468 
- d'armoise 1057 
- - commune 585 
- d'arnioe 548 
- d'asaret 590 
- d'asoIepiade II 910 
- d'asperge 592 
- de baptisie 626 
- de bardane II 70 
- de beo-de-grue tachete 

1350 
- de belladone 642 
- de bistorte II 512 
- de bouoage II 449 
- de bryone 696 
- de bugrane II 308 
- de oabaret 590 
- de oarline acaule 830 
- de oarotte 1167 
- de chicoree 1007 
- de chiendent des Indes 

1157 
- - - rouge 826 
- de Chine II 750 
- de oolchique 1082 
- de colombo 1090 
- de consoude 1100 
- de couleuvree de Virginie 

II 737 
- de curcuma 1152 
- de dictamne blanc 1172 
- de fenouil 1305 
- de fraisier des bois 1317 
- de fraxinelle 1172 
- de garance II 587 
- de gentiane 1346 
- de gingembre II 994 
- de ginseng americain 1352 
- - - chinois 1352 
- de guimauve 357 
- d'Mllebore noire 1427 
- de houblon II 101 
- d'ipecacuanha 1515 
- d'iris 1524 
- - varie 1527 
- de jalap 1532 
- de langue de vache 1100 
- de liveche II 82 
- de manaca II 128 

Racine d'orcanette 343 
- de panicaut 1208 
- de patience II 592 
- de persil II 401 
- de phytolaque II 438 
- de pissenlit II 848 
- de poivre enivrant II 471 

- de pyrethre d'Afrique II 
530 

- de raifort 1057 
- de ratanhia II 551 
- de reglisse 1362 
- de rhapontic II 575 
- de rhubarbe II 563 
- de sanguinaire II 631 
- de saponaire II 657 
- de scammonee II 667 
- de senega II 688 
- de serpentaire de Virginie 

II 737 
- - - noire 1009 
- de spigelie du Maryland 

II 754 
- de squine II 750 
- de sumbul II 817 
- de tormentille II 874 
- de turpith vegetal 1537 
- de valeriane II 894 
- de varaire II 903 
- de vetiver 1157 
- de violette 1524 
- de viperine de Virginie II 

737 . 
- et feuilles de dent de lion 

II 847 
- - - de pissenlit II 847 
Radebeuler Sanaseife II 483 
Rademacher, Argentum chlo-

ratum 536 
-, BrechnuBtinktur II 798 
-, BrechnuBwasser 
-, Eichelwasser II 543 
-, Eisenaoetattinktur 1247 
-, Hirtentascheltinktur 793 
-, Kupferaoetattinktur 1143 
-, Liquor Caloariae muria-

ticae 742 
-, Liquor Caloii chlorati 742 
-, Mixtura Ferri acetici 

1247 
- Quassiawasser II 539 
-, Schellkrauttinktur 923 
-, Tinotura Bursae pastoris 

793 
-, Tinctura Cardui Mariae 

1039 
-, Tinctura Cupri aoetici 

1143 
-, Unguentum Bursae pa-

storis 793 
Radicyl II 550 
Radierwasser II 1102 
Radigs Gichtbalsam 669 
Radikal-Fliegentod II 540 



1530 Radioaktivitltt, Nachweis - Radix Lupuli 

Radioaktivitat, Nachweis II 
548 

Radio-CarbonpraparateII551 
Radiocithin II 550 
Radiogen-Carbenzym II 551 
- -injektionen, sterile II 

550 
- -schlamm II 550 
- -wasser II 550 
Radiogenol zur Injektion II 

550 
Radiogurcylinder II 550 
Radiol-dauerkompresseII550 
- -gelatine II 551 
- -praparate II 550 
Radiophor II 550 
Radiopyrin II 550 
Radiosol II 550 
Radiosprit II 551 
Radiozon, Badekapseln II 

550 
Radium II 547 
- -badetabletten II 550 
- bromatum II 547 
- -bromid II 547 
- -Carbonpulver II 551 
- -einreibungen II 551 
- -emanations-Ledersack-

chen II 551 
- -emanations-Trinkkur 

Allradium II 550 
- -haarwasser II 551 
- -injektionen Allradium 

II 550 . 
- -Keil-Ampullen II 550 
- - -Essenz II 551 
- - -Massagecreme II 551 
- - -Tabletten II 550 
- -kohleprii.parate II 551 
- -kompressen II 550 
- -ledersackchen II 551 
- -losung fiir Bader, All· 

radium II 550 
- -praparate II 550 
- - fiir Injektionen II 550 
- -schlamm II 550 
- -seife, St. Joachimsthaler 

II 551 
- -Teintschlamm 611 
Radix Aconiti 257 
- - hiemalis 1427 
- Acori 729 
- Actaeae racemosae 1009 
- Acus Veneris 1208 
- Agropyri 329 
- Alizari II 587 
- Alkannae 343 
- - rubrae 343 
- - spuriae 343 
- Allii alpini 346 
- - montani 346 
- - sativi 345 
- Althaeae 357, II 1355 
- Alticis 592 
- Anchusae rubrae 343 

Radix Anchusae tinctoriae 343 
- Angelicae 440, II 1355 
- Anonymos 1342 
- Apii hortensis II 401 
- Apocyni eannabini 468 
- Apri 830 
- Arehangelicae 440 
- Aretii II 70 
- Arenariae 826 
- Arestae II 308 
- Ari 586 
- Armoraeiae 1047, 1057 
- Arnieae 548 
- Aronis 586 
- Artemisiae 585 
- Asari (cum herba) 590 
- Aselepiadis II 910 
- Asparagi 592 
- Astrantiae 1512 
- Baptisiae tinetoriae 626 
- Bardanae II 70 
- Belladonnae 642 
- Bismalvae 357 
- Bistortae II 512 
- Braehycladi Stuekerti 691 
- Bryoniae 696 
- Calami 729 
- Caleitrapae 886 
- Calumbae 1090 
- Cardopatiae 830 
- Carieis arenariae 826 
- Carlinae 830 
- Caryophyllatae 857 
- Chamaeleontis albae 830 
- Chinae II 750 
- Christophorianae ameri-

eanae 1009 
- Ciehorii 1007 
- Cimieifugae 1009 
- - raeemosae 1009 
- Colehiei 1082 
- Colombo 1090, II 1355 
- colubrlna II 512, 737 
- Columbo 1090 
- Consolidae HOO 
- - majoria HOO 
- Contrajervae germanieae 

257 
- - virginianae II 737 
- Coptidis 1106 
- - trifoliae U06 
- Curcumae H52 
- Cynoglossi H58 
- Dauci 1167 
- Dentariae II 530 
- Dictamni 1172 
- Doronici germaniei 548 
- Dracunculi majoria 586 
- - minoris 586 
- Eehinaeeae angustifolia 

H90 
- Enulae 1424 
- Eryngii 1208 
- et Folia Dentis Leonia II 

847 

Radix Filieis duleis 1302 
- - maria 1295 
- Filipendulae II 756 
- Foenieuli 1305 
- - eretici 1306 
- - romani 1306 
- Francisceae uniflorae II 

128 
- Galangae majoris 1326 
- - minoris 1325 
- Gei urbani 857 
- Gelappii 1532 
- Gentianae 1345, II 1355 
- - rubra 1346 
- Gialappae 1532 
- Ginseng 1352 
- Gladioli 346 
- Glyeyrrhizae 1362 
- - glabrae 1362 
- - hispanica 1362 
- - rossiea 1362 
- Graminis 329 
- - rubra 826 
- Helenii 1424 
- Hellebori 1426 
- - albi 1427, II 903 
- - hiemalis 1427 
- - nigri 1427 
- Heptaphylli II 874 
- Hibisci 357, 1435 
- Hippoeratis 1427 
- Hirundinariae II 910 
- Hydrastidis 1486 
- Hypoeratis 1427 
- Ibiesi 357 
- Imperatoriae albae 1512 
- lnulae 1424 
- Ipeeaeuanhae 1515, II 

1355 
- - ab Emetino liberata 

1520 
- - annulata 1515 
- - deemetinisata 1520 
- - grisea 1515 
- heos florentinae 1524 
- - germanieae 1524 
- Iridis florentinae 1524 
- - germanicae 1524 
- Iwaraneusae 1157 
- J aceae nigrae 886 
- Jalapae 1532 
- Krameriae II 551 
- Kolumbo 1090 
- Lanariae II 658 
- Lapathi II 592 
- - acuti II 592 
- Lappae majoris II 70 
- Laserpitii germanici II 82 
- Levistiei II 82, 1355 
- Ligustiei II 82 
- Liquiritiae 1362, II 1355 
- - glabrae 1362 
- - hispanica 1362 
- - rossiea 1362 
- Lupuli II 101 



Radix Lyringii 1208 
- magistralis 1512 
- Malvae visci 357 
- Manaca II 128 
- Mechoacaunae 1532 
- - spuriae ( canadensis) II 

438 
- Melampodii 1427 
- Napelli 257 
- Nardi rusticae (silvestris) 

5900 
- Ononidis II 308, 1355 
- Orizabae II 667 
- Ostruthii 1512 
- Paeoniae II 379 
- Paunae 1302 
- Pareirae bravae II 389 
- Pereziae II 399 
- Petroselini II 401 
- Phytolaccae decandrae II 

438 
- Pimpinellae II 449, 1356 
- - albae (nostratis, hir-

cinae) II 449 
- Podophylli II 507 
- Polygalae Senegae (vir-

ginianae) II 688 
- Polygoni bistortae II 512 
- Polypodii 1302 
- - filix mas 1295 
- Ptarmicae II 178 
- Pyrethri germanici II 530 
- - romani II 530 
- Raphani marini 1057 
- - rusticani 1057 
- Ratanhae (Ratanhiae) II 

551, 1356 
- Remorae aratri II 308 
- Restae bovis II 308 
- Rhabarbari II 563 
- - nigri 1532 
- Rhapontici II 575 
- Rhei II 563 
- - austriaca II 575 
- - monachorum II 592 
- - nostratis II 575 
- - pontici II 575 
- - sibirici II 575 
- - sinensis II 563 
- Rubiae tinctorum II 587 
- Salap II 618 
- Salep II 618 
- Salsaparillae II 660 
- Sanamundae 857 
- Sanguinariae 1351 
- Saponariae alba (levan-

tica, hispanica, aegyptiaca) 
II 658 

- - rubra II 657 
- Sarsae II 660 
- Sarsaparillae II 660, 1356 
- - germanicae 826 
- Sassafras II 665 
- Sassa parillae II 660 
- Saxifragae magnae II 449 

Radix Lyringii - Raupenleim 

Radix SaxifragaerubraeII756 
- Scammoniae II 667 
- - mexicanae II 667 
- Schinseng 1352 
- Scillae albae II 669 
- - rubrae II 669 
- Senecae virginianae II 

688 
- Senegae II 688, 1356 
- - virginianae II 688 
- Serpentariae racemosae 

1009 
- - virginianae II 737 
- Sigilli Salomonis II 511 
- Smilacis II 660 
- - chinae II 750 
- Solani racemosi II 438 
- Spigeliae anthelmiae cum 

Herba II 754 
- - marylandicae II 754 
- Spinae solstitialis 886 
- Stillingiae silvaticae II 

778 
- Sumbul II 817 
- Symphyti lIOO 
- Taraxaci cum Herba II 

847 
- Tormentillae II 874 
- - silvestris II 874 
- Tragoselini II 449 
- Tritici repentis 329 
- Turpethi 1537 
- Uvae anginae 696 
-, Valerianae II 1356 
- - indicae II 896 
- - minoris, montanae, 

silvestris II 894 
- Veratri albi II 903 
- - nigri 1427 
- Verbenae II 907 
- Vetiveriae 1157 
- Vincetoxici II 910 
- viperina II 737 
- Viperinae virginianae II 

737 
- Vitis albae 696 
- Warneriae canadensis 

1486 
- Zedoariae II 974 
- Zingiberis II 994 
Rad-Jo II 846 
Radlauer, Antinervin 448 
Raettigs Mast- und FreB-

pulver II 1049 
Raucher-essenz 660 
- -essig 660 
- -kerzen, 660 
- -papier 660, II 1076 
- -pulver 661 
- -, Engels II 307 
- - fiir katholische Kir-

chen 661 
- -tafelchen 661 
Raffinose II 609 
Rafia wachs 900 

1531 

Rahmgemenge, Biederts II 
59 

Raifort 1057 
Rainblumen 1372 
Rainfam-bliiten II 847 
- -kraut II 846 
- -61 II 847 
Raisins de Corinthe II 969 
- sees II 969 
Raiz del Indio II 592 
Raiz de Pipitzahuac II 399 
Raleigh, Electuarium aroma-

ticum 1023 
Ramie 1377, II 1003 
Rammad-Ton 375 
Ramogen, Biederts II 59 
Ramselkraut, bitteres II 510 
Ramuli Arboris vitae II 863 
- Thujae II 863 
- Tumerae II 879 
Rangoonbohnen II 403 
Ranunculus ficaria 922 
Rapid II 216 
Raps 691 
- -bliiten 692 
- -61 692 
Rasamalaharz II 804 
Rasenginsterbliiten 1344 
Rasenwurzsamen 1502 
Rasierseife II 648 
Rasiersteine 381 
Rasillit II 1075 
Rasol II 1075 
Raspails beruhigendes Was-

ser 389 
Raspberries II 589 
Rasura Comus Cervi 1341 
Ratafia Cacao 716 
Ratanhia II 551 (eng!. s. auch 

Rhatany) 
- -extrakt II 553 
-, rote II 551 
- -sirup II 553 
- -tinktur II 553, 1369 
- -, borsaurehaltige II 553 
- - mit Salicylsaure II 

554 
- - mit Salol II 554 
- -wurzel II 551, 1356 
- -zahnpulver II 1067 
Ratinin II 1113 
Rattengift, Baryt-Pasta II 

1107 
Rattenkuchen II 670 
Rattenpfeffer 1170 
Rattenzwiebel II 669 
Rattekal, Gift fiir Ratten II 

1112 
Rattlesnakes Master II 83 
Rauchkraut 1322 
Rauchtabak II 246 
Rauke 1208 
Raukenkraut 1208, II 750 
Raukensenf II 750 
Raupenleim II 464, lll0 



1532 Raupen, Mittel gegen - Resorcin-Campher 

Raupen, Mittel gegen II 1110 
Rauschgelb 567 
Rauschpfefferwurzel II 471 
Rauten-blatter II 592 
- -essig II 593 
- -01 II 593 
- -wasser II 593 
Ray-Seife II 653 
Rayer, Pilulae antispasmodi

cae 872 
Rays Darm- und Leberpillen 

II 574 
Rays Nervol II 898 
Reagens, Bettendorffs II 762 
-, Mayers 1457 
-, Millons 1467 
-, Nesslers 1457 
-, Schiffs II 1291 
-, Valsers 1457 
Reagenspapier nach Geissler 

und Oliver 920 
-, Olivers II 1240 
-, Schonbein und Pagen-

stecher 920 
-, Zellner 920 
Reagenspapiere 918 
Reagentien, serologische II 

730 
- zum Wassermannschen 

Syphilisnachweis II 730 
Reagine II 735 
Reaktol II 238 
Realgar 567 
Reckholderbeeren 1568 
Reckol 669 
Reconvalin II 81 
Rectified Oil of Tar II 479 
- Spirit 286 
Recvalysat II 898 
Red Bean 85 
- Elm Bark II 881 
- Mercuric Iodide 1455 
- Mercury Sulphide 1479 
- Lead Oxide II 499 
- Orpiment 567 
- Pepper 794 
- Poppy Flowers II 388 
- Rose Petals II 581 
- Sandal Wood II 636 
- Sandwort II 754 
Redlinger, Pilulae laxantes 

357, 1462 
Reduced Iron 1244 
- - Lozenge 1245 
Reductol 1322 
Reduktionspillen, Marien-

bader 355 
Reduzin 362 
Reebs Sagradapillen II 562 
Reece, Injectio adstringens 

368 
ReefkooI 911 
Reformbier, Ludewigs 519 
Reformhaarfarbe II 1075 
Regaliz de Cuba II 91 

RegenerationspiIIen 775 
Regenerin 1295 
Regensburger Mastpulver 

Triumph II 1049 
- Milch- und Mastfutter II 

1049 
- Schnellmast II 1049 
- Viehmastpulver Bauern-

freude II 1049 
Regenwurm-oI 669, II 298 
- -spiritus 395 
Regina-Nerventropfen 775 
Reglise 359 
Regnault, Liquor Magnesii 

acetici II 105 
-, Pate pectorale 362 
Regulationspillen 1374 
Regulier-tabletten 914 
- -tropfen 914 
Regulin II 562 
Reichelt, Gichtbalsam II 155 
Reichenhaller Mutterlaugen-

salz 609 
Reichsbetriebsstoff II 201 
Reichskraftstoff 663 
Reiherschnabel 1207 
- -kraut 1207 
Reinerzer Brustkaramellen 

509 
Reinetten-Ather 323 
Reinigungsmittel II 1099 
Reinigungssalz 187 
Reinigung von Ballonen II 

1102 
- von Creolin- und Lysol

flaschen II 1102 
- von Olflaschen II 1102 
- von starkriechenden Ge-

faBen II 1102 
Reis II 371 
- -eiweiB 332 
- -kontent 716 
- -mehl II 372 
- -melde 924 
- -starke 430, II 1306 
Reisetropfen, Pfarrer Kneipps 

550 
ReiBblei 813 
Rejuven femininum II 361 
- masculinum II 363 
Rektification II 1163 
RemMe Leroy 1536 
Remedium contra scabiem 

Lassar II 813 
- - Taeniam II 29 
Remedy, Alberts 1084, II 20 
Remingtons Backpulver 249 
Renadon II 365 
Renascin II 81 
Renes siccati II 365 
Reniin II 365 
Renkol669 
Rennet II 56 
Renoform II 826 
- -schnupfpulver II 826 

Renovasculin II 605 
Resaldol II 556 
Resantin II 718 
Resil II 277 
Resin II 462 
Resin of Copaiba 616 
- - Jalap Root 1535 
- -- Scammony II 668 
- Ointment II 464 
- Plaster II 503 
Resina II 462 
- Acaroidis II 971 
- alba II 462 
- Benzoe 657 
- burgundica alba II 462 
- - flava II 462 
- Cimicifugae 1009 
- Coiophonium II 462 
- Copaivae 616 
- Copal 1102 
- Dammar 1160 
- Draconis II 554 
- elastica depurata 873 
- Elemi 1192 
- empyreumatica liquida II 

478 
- -- solida II 479 
- fla va II 462 
- Guajaci 1398 
- Jalapae 1535, II 1356 
- Kino II 30 
- Lacca II 61 
- Ladanum II 67 
- lutea Novae Belgiae II 

971 
- Mastix II 141 
- Pini II 462 
- Podophylli II 507 
- Sandaraca II 629 
- Scammoniae II 668 
- - alba II 669 
- Scammonii II 668 
- Soldanellae II 752 
- Thapsiae II 852 
- Thuris II 307 
- tolutana 624 
- Xanthorrhoeae £lava II 

971 
- - rubra II 971 
Resinatfarben 1106 
Resine de gayac 1398 
- de jalap 1535 
- de scammonee II 668 
-' de thapsia II 852 
- laque II 61 
- mastic II 141 
Resineon II 480 
Resineone de goudron II 480 
Resineonum Picis II 480 
Resinit II 63 
Resorbin Agfa II 888 
Resorcin II 555 
- -benzoylcarbonsaure

athylester 152 
- -Campher 773 



ltesorcm-Eucalyptol - Rhus vernicifera 1533 

Resorcin-Eucalyptol II 557 
- -flecken II llOO 
- -griin II 1083 
- -Hexamethylentetramin 

1433 
- -monoacetat II 556 
- Ointment, compound II 

556 
- -phthalein 201 
- -salben II 556 
- -Salol II 557 
- -wismut 678 
Resorcinol II 555, 557 
Resorcinum II 555 
- sublimatum purissimum 

subtilissime pulveratum II 
556 

Resorcinylcarbinol II 557 
Restharrow Root II 308 
Retinal II 459 
Retorte II ll63 
Retorten- und Kolben-

beschlag II 1098 
R. E.-Trinkpraparat II 550 
Retterspitzwasser II 77 
Rettich-ii.ther 323 
- -bonbons II 602 
- -extrakt, L. Naumanns 

1057 
- -wasser 1057 
Reunion-Vanille II 900 
Rexotan 237 
Rezeptoren II 735 
Rhabarbarum verum II 563 
Rhabarber II 563, 1357 
-, chinesischer (echter, edler) 

II 563 
- -elixir, Dungs II 574 
-, europaischer, kultivierter 

II 569 
- -extrakt II 569, 1324 
- -, zusammengesetztes 

II 570,1324 
- -gelb 466 
-, falscher II 575 
- -flecken II llOO 
- -fluidextrakt II 570 
-, osterreichischer II 575 
- -pillen II 573 
- -, Blumes II 574 
- -, magnetisierte II 574 
-, pontischer II 575 
-, schwarzer 1532 
- -sirup II 570, 1362 
- -tinktur, wasserige II 571, 

1369 
- -, weingeistige II 571 
- -, weinige II 572, 1369 
Rhachisan II 433 
Rhamnus cathartica II 557 
- frangula 1317 
- Wightii II 562 
- zizyphus I 996 
Rhapontikwurzel II 575 
Rhatany Lozenge II 554 

Rhatany Root II 551 
Rhein 466 
Rheolkugeln 1233 
Rheopurgin 200 
Rheum officinale II 563 
- palmatum II 563 
- rhaponticum II 575 
Rheumapapier II 483 
Rheumasan 212 
Rheumasol 212 
Rheumatikon 1084 
Rheumatin 963, II 462 
Rheumatismusgeist, Wigands 

775 
- und Gichtgeist, Weigands 

775 
- -wasser 509 
Rheumine 213 
Rheumopat-Tabletten, Dr. 

Hotys II 97 
Rhigolen II 271 
Rhinitin II 828 
- -creme II 828 
Rhinoculinpraparate 121 
Rhinol-Schnupfpulver II 828 
Rhinosclerin II 718 
Rhinosol II 828 
Rhizoma Acori 729 
- Actaeae racemosae 1009 
- Ari 586 
- Arnicae 548 
- Asari canadensis 591 
- Asparagi 592 
- Ava-Ava II 471 
- Bistortae II 512 
- Calami 729, II 1356 
- Caricis 826 
- Caryophyllatae 857 
- - aquaticae 857 
- Cassumunar ll53 
- Chinae II 750 
- Christophorianae ameri-

canae 1009 
- Cimicifugae 1009 
- Convallariae llOI 
- Coptidis ll06 
- Curcumae ll52 
- Dracunculi majoris 586 
- - minoris 586 
- Filicis 1295, II 1356 
- Fragariae 1317 
- Galangae 1325, II 1356 
- - majoris 1326 
- - minoris 1325 
- Gelsemii 1324, 1342 
-- Geranii maculati 1350 
- Graminis 329 
- Helenii 1424 
- Helleborastri 1427 
- Hellebori foetidi 1427 
- - nigri 1427 
- - viridis 1426 
- Hydrastis 1485, II 1356 
- Imperatoriae 1512 
- !ridis 1524, II 1357 

Rhizoma Iridis mundatum 
1526 

- - pro Infantibus 1526 
- - tornatum 1526 
- - versicoloris 1527 
- Kava-Kava (Kawa-Kawa) 

II 471 
- Leptandrae virginicae II 

908 
- Podophylli II 506 
- Polygonati II 5ll 
- Polypodii 1302 
- Ptarmicae II 178 
- Rhei II 563, 1357 
- -, Nachweis im Harn II 

1250 
- Sangninariae canadensis 

II 630 
- ScopoliaecarniolicaeII673 
- - japonicae II 675 
- Smilacis chinae II 750 
- Spigeliae marylandicae II 

754 
- Tormentillae II 874,1357 
- Valerianae II 894 
~ Veratri II 903, 1357 
- - americani II 904 
- - viridis II 904 
- Vincetoxici II 910 
- Zedoariae II 974, 1357 
- Zingiberis II 994, 1357 
Rhizome d'aunee officina Ie 

1424 
- de fougere douce 1302 
- - - male 1295 
- de gelsemium 1342 
- d'hydrastis 1486 
- d'imperatoire 1512 
- de podophyllum II 507 
- de polypode 1302 
- de reglisse des bois 1302 
- desceau-de-SalomonII511 
Rhizophloin II 424 
Rhodaform 1434 
Rhodan-ammonium 167 
- -eisenpeptonat 1294 
- -kalium 168 
- - -Reagens auf EiweiB 

II 1237 
- -quecksilber 1476 
Rhoden, Pulvis contra per-

tussim 964 
RhoeadoB Petala II 388 
Rhomnol II 253 
Rhubarb Mixture, Squibbs 

II 573 
- Pills, compound II 573 
- Root II 563 
Rhus aromatica II 576 
- glabra II 576 
- perniciosa II 576 
- semialata II 577 
- succedanea II 577 
- toxicodendron II 575 
- vernicifera II 63, 577 



1534 

Rhusma II 1064 
- der Gerber 567 
Riba 849 
- -Malz 849 
Ribes nigrum II 577 
- rubrum II 577 
Ribesia nigra II 577 
- rubra II 577 
Ribia nigra II 577 
- rubra II 577 
Rice II 371 
- Starch 430 
Ricinstearolsauredijodid 1554 
Ricinus communis II 578 
- -01 II 579, 1346 
- -, aromatisches II 580 
- - -schokolade II 580 
- -, wohlschmeckendes II 

580 
- -samen II 578 
Richard, Balsamum adstrin

gens 231 
Richter, Guttae antiasthma

ticae 1164 
-, Hiihneraugenpflaster II 

1056 
-, Kongopillen 356 
-, Pilulae emmenagogae 354 
-, Species pectorales II 666 
Ricord, Enema balsamicum 

616 
-, Injectio adstringens 380 
-, - Aluminis 380 
-, - aluminosa 377 
-, - Bismuti 682 
-, Sirupus antirheumaticus 

1401 
Ricqles, Alcool de menthe 

II 165 
Riechflaschchen der Englan-

der 395 
- -geist, englischer 389 
Riechkissen II 1076 
-, Fiillung 661 
Riechsalz, englisches II 1076 
Riechstoffzubereitungen II 

IM5 
Riedel, Gelatina sterilisata 

1338 
Riedels Kraftnahrung II 126 
Riedgraswurzel 826 
Riegler, Tinctura antifebrilis 

955 
Riegler"s Reagens auf EiweiB 

II 1237 
Riementang II 68 
Rigaer Balsam II 77 
Rinder-bIut, getrocknetes II 

632 
- -galle 1236 
- -herzextrakt, alkoholi-

sches II 730 
- -klauenfett II 677 

- -knochenmark II 677 
- -serum, normaies II 709 

Rhusma - Roses Metall 

Rindertalg II 677 
Rindszungenkraut II 673 
Rindu 849 
Ringelblume 768 
Ringersche Liisung II 218 
Ringlers Gallensteinkur II 

197 
Rinmanns Griin 1041 
Rinoheilsalbe II 280 
Rio-Arrowoot 432 
Rio negro-Sarsaparilla n 661 
Riopan 1524 
Rippoldsau,J osephsquelle506 
Rippsche Heilsalbe 623, II280 
Risinsalbe II 828 
Rispenhafer 602 
Ristin 117 
Ritsert, Glycalcium efferves-

cens 742 
Ritter, BromsalztablettenII 5 
Ritterspornsamen 1171 
Rivanol 458, II 1387 
- -pastillen II 1388 
Rivierescher Trank 136, II 

1354 
- - mit Citronensaft 1034 
- - mit Kaliumcarbonat 

bereitet II 8 
Roasted Oak Seed II 543 
Robbentran II 306 
Rob de genievre 1570 
- de sureau II 628 
Robertsons Amalgam 1444 
Robin, Elixir de peptonate de 

fer 1278 
-, Vinum Chinae phospho-

ratum 938 
Robiol 1048 
Roborat 333 
Roborin II 634 
Robur 849 
Robuston II 126 
Roccopflaster 797 
Rochellesalz 247 
Roches Embrocation 589 
Rocou II 356 
Rodagen II 718 
Rodinal II 1117 
- -Entwickler II 1117 
Roebaryt II 1124 
Rohmanns Milchpulver II 61 
Rohren-kassie 868 
- -manna II 138 
Rontgendurchleuchtung, 

Kontrastmittel II 1123 
Rontgenphotographie innerer 

Organe II 1123 
Rossler, CoHargol-Sta bchen 

534 
Rotel II 587 
Roggen-brot II 381 
- -kaffee 1066 
- -mehl 433 
- -mutter II 678 
- -starke 428 

Rohdens Keuchhustenmittel 
964 

Roghan 899 
Rohkresol 1112 
Rohnessel II 1001 
Rohrkiimmel II 404 
Rohrzucker II 599 
-, Bestimmung durch In

version des II 615 
Rohwatte II 1000 
RoHet, UnguentumPicis cam

phoratum 775 
Romershausens Augenessenz 

1306 
- Augenwasser 1306 
Roncall, Unguentum 1237 
Roncegno-Pillen Guttmanns 

509 . 
Rongalit II 220 
- -weiB 461 
- - -Papier 461 
Rongoasalbe 623 
Roob Juniperi 1570 
- of Juniper Berries 1570 
- Sambuci II 628 
- Spinae cervinae II 558 
Roos, Katarrh-Dragees II 169 
Rosa canina II 584 
- centifolia II 581 
- damascena II 581 
- gallica II 581 
Rosapuder II 1054 
Rose Basis II 391 
Rose Mallow Flowers II 128 
Rose Water II 581 
Roseau aromatique 729 
Rosebay Leaves II 241 
Rosee du soleil 1188 
Rosemary Leaves II 585 
Rosenbach's Reagens auf 

EiweiB II 1237 
Rosen-bliitenblatter II 581 
- -essenz II 583, 1077 
- -extrakt, weingeistiges II 

583 
- -honig II 582 
- - mit Borax II 208 
- -konserve II 582 
- -lorbeerblatter II 241 
- -milch II 1053 . 
- -01 II 583, 1348 
- -Pfefferminzkiichelchen 

II 163 
- -pomade II 1060 
- -salbe II 582 
- -, Unna 266 
- -sirup II 582 
- -wasser II 581, 1307 
Rosenberg, Unguentum pso

riaticum 468 
Rosenkranzpappel II 513 
Rosenstein, Pulvis galacto

paeus 1307 
Rosenthals Losung 976 
Roses Metall 671 



Roslersalz - I:lachets, Grundkorper 1535 

Rosiersalz II 763 
Rosin Cerate 897, II 464 
- Ointment II 464 
Rosinen II 969 
- -weine II 914 
Rosmarin-blatter II 585 
- -61 II 586, 1348 
- -salbe II 587 
- -spiritus II 587 
-, wilder II 81 
Rosmarinus officinalis II 585 
Rosolsaure 457, II 1083 
- -papier 919 
RoBfenchel II 404 
RoBkastanie 278 
RoBkastanien-rinde 278 
- -samen 279 
RoBpappelbliiten II 126 
RoBschwefel II 812 
RoBwurzel, weiBe 830 
Rostschutz fiir Eisen 166 
Rosznyay, Chininum tanni-

cum insipidum 957 
Rotbeerkraut 1316 
Rotblau 457 
Rotbuche 1234 
Rot-Edel-Herzpulver 1480 
Rot, englisch 1273 
Rotebackenpillen 351 
Rotfarbewurzel 343 
Rotheilwurzel II 874 
Rotholz, brasilianisches 728 
-, ostindisches 728 
- -papier 918 
Rotlaufserum ad usum hu

manum II 707 
-, gesetzliche Bestimmun-

gen II 725 
Rotol II 281 
Rotviolett 457 
Rotwachs 894 
Rotwein II 910 
- -punschessenz 304 
Rotwurzel II 874 
Rotterinpastillen II 989 
Rotters antiseptische Losung 

1455 
Rotti, Suppenwiirze 848 
Rottlera tinctoria II 27 
Rotulae Citri 1036 
- dia-ireos 1526 
- Menthae piperitae II 163 
- - rosatae II 163 
- Sacchari II 601 
- Zingiberis II 996 
Rotzbacillen II 1277 
Rouge d'assiette 854 
- en pot II 1054 
- pourpre II 1081 
- soluble II 1081 
- vegetal II 1054 
Round Leaved Spurge 1218 
- - Sundew U88 
Royal Embrocation, Ellimans 

II 459 

Rubefacient Paper 915 
Rubia tinctorum II 587 
Rubiacitol II 974 
Rubidium II 588 
- jodatum II 588 
- -jodid II 588 
Rubin 373 
Rubrolin-Dauerwurstsalz 850 
Rubrum scarlatinum 453 
Rubus canadensis 11589 
- fruticosus II 589 
- hispidus II 589 
- idaeus II 589 
- villosus II 589 
Rudeck's Reagens auf EiweiB 

II 1237 
Riibenkohl 691 
Riibenzucker II 59u 
Riibol 692, II 1346 
Riibsen 691 
- -01 692 
Riihren II 1I61 
Riihrwerk II U61 
Rue Leaves II 592 
Riisterrinde II 880 
Riister, roter II 881 
Rufe, Pilulae aloeticae 353 
Ruhligs Heilstein 381 
Ruhrbacillen II 1278 
Ruhrimpfstoff II 715 
Ruhrkrautbliiten 1372 
Ruhrrinde 864, II 741 
Ruhrschutzimpfstoff II 716 
Ruhrserum II 706 
Ruhrvaccine II 715 
- -Ruhrserum II 715 
-, sensibilisierte II 715 
Ruhrwurzel1090, 1515, II 874 
Ruku II 356 
Rum 301 
- -ather 317 
- - nach Liebig 318 
- -essenz 305 
- -verschnitt 301,305 
Rumex acetosa II 592 
- alpinus II 592 
- crispus II 591 
- hymenosepalus II 592 
- obtusifolius II 591 
- patientia II 592 
- Root II 592 
- scutatus II 592 
Rusagras 1I56 
Rusaol, indisches 1157 
-, tiirkisches 1157 
Ruspini, Liquor stypticus241 
-, Sciroppo de 1266 
RuB 815 
Russelot, Pulvis arsenicalis 

560 
Rust, Frostpflaster II 328 
-, Frostwasser 182 
-, Guttae odontalgicaeII328 
-, Hiihneraugenpflaster II 

1057 

Rust, Pilulae contra cariem 
193 

-, Unguentum contra per
niones 381 

Ruta graveolens II 592 

S 
Saatbeize II 1112 
-, Dupuysche II 1112 
Saatgraswurzel 329 
Sabadill-essig II 594, 1299 
- -salbe II 595 
- -samen II 593, 1360 
- -tinktur II 594 
Sabadilla officinarum II 593 
Sabadillin II 596 
Sabadin II 596 
Sabadinin II 596 
Sabina officinalis II 596 
Sabinakraut II 597 
Sabromin 767 
Saccae amylaceae 803 
Saccakaffee 1064 
Saccharas ferricus 1273 
Saccharated Ferrous Carbo-

nate 1254 
Saccharetum Carragaheen 853 
Saccharimeter 26 
Saccharin 124 
- -Chinin 951 
- -Giftgetreide II 1109 
-, leicht losliches 126, II 

1358 
- -Natrium 126 
- solubile II 1358 
Saccharinol 124 
Saccharinose 124 
Saccharobiose II 599 
Saccharol 124 
Saccharolata granulata 1389 
Saccharophosphorsaure 197 
Saccharosolvol II 369 
Saccharose II 599 
Saccharum (album) 11599, 

1358 
- alumina tum 380 
- amylaceum II 605, 1357 
- calcareum 755 
- camphoratum II 601 
- Colae granulatum 1079 
- Lactis II 604, 1357 
- purificatum 11599 
- Saturni II 491 
- Uvae II 605 
- Vanillae II 90 I 
Saccharura 1388 
Saccharure de lichen II 85 
- granule de cola 1079 
- - de glycerophosphate 

de calcium 196 
Saccharuretum Lichenis Is-

landici II 85 
Sachets II 1076 
- de Frangipane II 1076 
-, Grundkorper II 1076 



1536 Sachsse, Nachweis von Traubenzucker - Salicylsaureamylester 

Sachsse, Nachweis von Trau-
benzucker II 1239 

Sacred Bark II 558 
'adebaum-extrakt II 598 
-- -kraut II 597 
- -01 II 598 
- -salbe II 598 
- -spitzen II 597 
- -tinktur II 598 
Sachsisch Griin 1041 
Sackelkraut 793 
Samereien, Priifung II 1133 
Sangerpastillen, Weckerle 

1412 
Sauerlinge 492 
-, Heilwirkung 493 
Sauglingsnahrung, PfundsII 

60 
Saukraut 1501 
Saulen, galvanische II 1125 
Saurecasein 866 
Saureflecken II 1100 
Saurefuchsin 455, II 1083 
Sauregelb D II 108 
- R 452, II 1081 
- S 451, II 1081 
Sauregrad, Bestimmung 75, 

II 1297 
Saureharz II 63 
Saurerubin 455 
Saureviolett II 1083 
Saurezahl, Bestimmung 75, 

II 1297 
Safe Cure Medicines 1336 
- Nervine, Warners 1403 
- Pills, Warners 357 
Safety-Benzin 823, II 273 
Safflor 1040 
Safflowers 853 
Saffron 1120 
Saflor 853 
Safran 1120, II 1320 
- de mars aperitif 1272 
-, deutscher 853 
-, falscher 853 
- -gelb 451 
- -pflaster 1123 
- -sirup 1123 
- -tinktur 1123 
-, wilder 853 
- -wurzel, wilde 1082 
,Safraninfarbstoffe 460 
Safranon 853 
Safrol II 666 
Saftgriin II 558 
Sagarahpillen II 562 
Sage Bush 585 
Sago 433, II 426 
- -starke 433 
Sagrada-bohnen II 562 
- -elixir II 560 
- -extrakt (trockenes) II 560 
- -fluidextrakt II 560 
- -, entbittertes II 561 
-- -pillen II 562 

Sagrada-pillen, Raabs II 562 
- -rinde II 558 
- -wein II 561 
Sahne II 52 
Saidschiitz, Bitterwasser 506 
-, kiinstliches Salz 511 
Saigonzimt 1019 
Saint-Agnes Hauptpulver 592 
Saint-Germain-Tee II 697 
Saint herbe 1206 
Saint-Ildefont, Sirupus mer-

curialis 1454 
Saint-Jerneron, Collyrium 

1150 
Sainte-Marie, Liquor antar-

thriticus 224 
Sai-sin 591 
Sajodin 1552 
Sal Acetosellae 187 
- Alembrothi insolubile 1475 
- ammoniacum 395 
- - tartaricum 246 
- arsenicale Macquer 563 
- Barnitii II 993 
- bromatum effervescens II 

622 
- - - cum Castoreo et 

Valeriana II 5 
- Carolinum factitium 510 
- - - effervescens II 623 
- catharticum II 117 
- Cornu Cervi 394 
- digestivum (febrifugum) 

Sylvii II 8 
- diureticum 106 
- essentiale Tartari 242 
- marinum II 217 
- - depuratum II 217 
- narcoticum Homberg 127 
- Nitri II 21 
- physiologicum II 634 
- Prunellae II 22 
- purgans 512 
- sedativum Homberg 127 
- Tartari II 7 
- Thermarum kissingense 

effervescens II 623 
- - Vichy effervescens II 

623 
- volatile 393 
- - oleosum Sylvii 390 
Salabreda 1405 
Salabrose II 1388 
Salacetol 207 
Salactol 212 
Salantol 207 
Salbe, agyptische 1143 
-, aromatische 895 
-, Autenrieths II 772 
-, einfache 897 
-, Froeters II 495 
- gegen das Aufliegen 978 
- gegen das Durchliegen, 

Autenrieths II 506 
-, graue 1446 

Salbe, Hamburger 719 
-, Hebrasche II 503 
-, Jeckels 623 
-, Jiirgensens II 306 
-, Lassars braune II 482 
- -, rote 1480 
-, Londoner 895 
-, Louvriers 1448 
-, weiche 266 
-, weille englische 909 
-, Wilsons II 987 
Salben II 881 
- in Tuben, Abfiillen II 883 
-, kosmetische II 1055 
- -leim II 888 
- -mulle II 887 
-, narkotische II 887 
- -pflaster 1203 
- -seifen II 653 
-, Sterilisieren II 1202 
- -stifte II 887 
- -teller II 887 
Salbei II 625 
- -blatter II 625, 1329 
- -01 II 627 
-, romischer II 626 
- -tinktur II 626 
- -wasser II 626 
Salbromalid 448 
Sal-Creolin 1119 
Salen 207 
Salenal 212 
Salep II 618, 1370 
- -gelee II 619 
- -knollen II 618 
- -schleim II 619, 1341 
- -schokolade II 619 
- -wurzeln II 618 
Salforkose II 1113 
Salhypnon 216 
Salia effervescentia II 620 
- thermarum factitia 509 
Salicin II 623 
Salicol II 413 
Salicon II 413 
Salicoylguajacol 1393 
Salicoylsaure 202 
Salicyl-aldehyd 217, II 624 
- -alkohol 624 
- -amid 217 
- -glykolsaure-athylester 

207 
- - -methylester 207 
- -kollodium 883 
- -kopfwaschwasser II 1063 
- -Kreosotpasta II 36 
- -lycopodium II 104 
- -mull II 1018 
- -mundwasser-Essenz, 

starke II 1071 
-, Oetkers 212 
- -saure 202, II 1302 
- - -acetolester 207 
- - -amid 217 
- - -amylester 206 



Salioylsa.ure, Bernsteinsaureester - Sandaraque 1537 

Salioyl-saure, Bernsteinsaure
ester 215 

- -, Bestimmung in Ver-
bandstoffen II 1011 

- - -chininester 963 
- - -chlorphenylester 208 
- - -guajacolester 1393 
- - -heftpflaster 1509 
- - -kautschukpflaster 

1202 
- - -kreosotester 209 
- - -kresylester 209 
- - -mentholester II 168 
- - -methoxymethylester 

206 
- - -methylester 205 
- - -methylenacetat 215 
- -, Methylencitronen-

saureester 216 
- - -mundwasser II 1072 
- -, Nachweis im Ham II 

1251 
- - -naphthylester 210 
- - -oxychinolinester 978 
- - -phenylester 208 
- - -santalylester II 639 
- - -tribromphenylester 

209 
- - -vaseline II 280 
- - -zahnpulver II 1067 
- -seifenpflaster II 654, 

II 1321 
- -streupulver 211 
- .sulfonsaure 217 
- -talg 211, II 676 
- -tannarabin 239 
- -Vanillin-Mundwasser-

essenz II 1071 
- -watte II 1018 
Salicylas bismuthicus basicus 

683 
- hydrargyricus 1477 
- lithicus effervescens II 622 
- natricus cum Coffeino 

1073 
Salicylate basique de bismuth 

683 
- de lithium II 96 
- de magnesium II 116 
- de naphthyle 210 
- de phenol sulforicine II 

580 
- de phenyle 208 
- de quinine basique 951 
- de strontium II 782 
- de zinc II 989 
- neutre de sodium 204 
Salicylic Acid 202 
Salicylid 216 
- -Chloroform 994 
Salicyliden-methylphenyl-

hydrazin II 424 
- -p-phenetidin II 411 
Salicylige Saure 217, II 624 
Salicylosalicylsaure 215 

Hager, Handbuch II. 

Saliformin 1434 
Saligenin II 624 
Salimenthol II 168 
Salinofer 611 
Salipyrin II 523, 1353 
-, NachweisimHarnII 1251 
Salit 210 
- -patronen 212 
Salitum solutum 212 
Salix-Arten II 623 
Salmiak 395 
- -geist 387 
- -pastillen 396 
- -tabletten 396 
Salochinin 963 
Salocoll II 410 
Salocreol 209 
- -patronen 212 
Salogen 611 
Salol 208 
- -Campher 773 
- ·emulsion 212 
- -liniment 212 
- -mull II 1018 
- -mundwasseressenzIIl071 
-, Nachweis imHarnII 1251 
Salomonssiegel II 511 
Salonfeuerwerk II 1103 
Salophen 209 
Salozon 611 
Salpeter II 21 
- -geist, versiiBter 318, II 

1363 
-, geschmolzener II 22 
- -papier 915 
Salpetersaure 176, 180, II 1302 
- -celluloseester 879 
- -glycerinester 1359 
-, rauchende 181, II 1302 
-, reine fiir die Analyse 181 
-, rohe 178, II 1302 
-, verdiinnte 181 
Salpetersalzsaure 181 
Salpetrigsaure.athylester 318 
- -amylester 423 
Salrado compound II 563 
Salsepareille du Mexique II 

660 
Saltarin II 830 
Salubrin II 728 
Salumin insolubile 204 
- solubile 204 
Salusbonbons, Lindemeyers 

346 
Salusil, E. T. 218 
Salvamin II 1388 
Salvarsan 575 
- -lOsungen 578 
-, NachweisimHarnIII251 
- -natrium 576 
- -praparate II 1358 
Salve Mulls II 887 
Salvia officinalis II 625 
- pratensis II 626 
- scmrea II 626 

Salvin 623 
Salviol213 
- -essenz 623 
Salwei II 625 
Salyrgan II 1388 
Salz II 217 
- -ather, schwerer 281 
- ·bad 609 
-, Bullrichs II 209 
-, denaturiertes II 217 
-, englisches 393, II 117 
-, fluchtiges 393 
- fiir kohlensaures Magne-

siawasser II 108 
-, Seidschiitzer II 117 
- -tinktur, Konigseer 1402 
- -tropfen 1402 
- , vergalltes II 217 
Salzbrunn, Oberbrunnen 506 
Salzburger Abfiihrtee II 698 
SalzfluBsalbe II 980 
Salzgeist, versiiBter 316 
S8.lzig, Thermalquelle 506 
Salzsaure 155, II 1301 
-, arsenfreie 159 
-, Normal- 68, 
-, Y2-n- 69, II 1295 
-, l/lO-n- 69, II 1295 
-, l/lOO-n- 69, II 1295 
-, rauchende 159 
-, reine 157 
-, rohe 158 
-, verdiinnte 159, II 1301 
Salzschlirf, kiinstliches Salz 

511 
Samagk-Gummi 1405 
Samak 729 
Sambucus canadensis II 629 
- ebulus II 629 
- nigra II 627 
- racemosa II 629 
Sammelkalender II 1136 
Sammler II 1128 
Samol II 168 
Samos II 913 
Sampson Root 1190 
Samura, Haas' Japanischer 

Tee II 699 
Sanarthrit II 369 
Sana-Seife, Radebeuler II 483 
Sanatogen 867, II 255 
Sanct Ingnatius Bean II 799 
- James Wort II 687 
- Johnsbread 901 
- - Wort 1505 
- Vincent Arrowroot 432 
Sanctae Mariae vegetabi-

lisches Magenelixir 1350 
Sandaraca II 629 
- electa II 630 
Sandarach 567 
Sandarak, afrikanischer II 629 
-, australischer II 630 
- -harz II 629 
Sandaraque II 629 

97 
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Sandbader 611, II 1159,1161, 
1166 

Sand Carex Root 826 
Sandelholz, gelbe~ (weiBes) II 

636 
-, rotes II 636 
- -61 ( ostindisches) II 637 
- -tinktur, gelbe II 640 
Sande161 II 637, 1349 
-, Nachweis im Harn II 

1249 
Sandeltinktur II 640 
Sandelwood II 636 
Sanders-Enz's Pepton II 255 
Sandfilter II 1176 
Sandgoldblumen 1372 
Sandimmortellen 1372 
Sand-Kohle-Filter 471 
Sandkraut 1235 
-, rotes II 754 
Sandmandelkleie II 1053 
Sandmanns Nasenschnupf-

watte II 170 
Sandoltabletten 214 
Sandow, Badetabletten 610 
-, Piperazinbrausesalz 509 
Sandpapier 921 
Sandriedgraswurzel 826 
Sandsegge 826 
Sandseggenwurzel 826 
Sandtannenkraut II 81 
Sang Dragon II 554 
Sangan 1294 
Sangostol 749 
Sangree Root II 737 
Sangsue medicinale 1436 
Sanguigenwein II 199 
Sanguinal Krewel II 635 
Sanguinaria canadensis II 630 
Sanguinariatee II 511 
Sanguinose II 635 
Sanguis II 631 
- bovinus inspissatus II 632 
- Draconis II 554 
- - asiaticus II 554 
- Hirci II 632 
Sanguisuga 1435 
Sanicula europaea II 635 
Sanikelkraut II 635 
Sanitaskugeln, arttiseptische 

719 
Sanitol 1396 
Sankt Evre Gelb 1041 
- .Jakobs 01998 
- Lorenzkraut II 910 
- Luzianskraut 998 
Sannon-kapseln II 640 
- -stabchen 130 
Sanocalcin 196 
Sanochinol-Langheld 960 
Sanoderma II 1021 
Sanoform 1558 
Sanosal II 623 
Sanosin 1214 
Santakraut 1206 

Sandbader - Saponin 

Santal Funck II 640 
- Groetzner II 640 
- -holz II 636 
- Midy II 640 
- Monal II 640 
- Zadek II 640 
Santallo-perlen 691 
- -tee 691 
Santalol II 639 
-, Lahrs II 640 
- -salicylat II 639 
Santalolum II 639 
- salicylicum II 639 
Santalum-Arten II 636 
Santalylmethylather II 639 
Santo Claret II 913 
Santonalkapseln II 640 
Santonin 1013, II 1358 
-, Nachweis im Harn II 

1251 
- -pastillen 1015, II 1352 
- -, abfiihrende 1015 
- -saureanhydrid 1013 
- -zeltchen 1015 
Santoninoxim 1016 
Santyl II 639 
Sapene II 653 
Saphir 373 
Sapindus saponaria und an-

dere Arten II 658 
Sapo II 640, 642 
- Acidi phenici II 651 
- albus II 644 
- - oleaceus II 644 
- alicanticus II 646 
- amydalinus II 642, 644 
- animalis II 644 
- aromaticus II 655 
- - pro balneo II 651 
- Balsami peruviani pulvi-

naris 622 
- - - unguinosus 623 
- butyraceus II 644 
- butyri cocois II 644 
- butyrinus II 644 
- Calomelanos mollis 1462 
- camphoratus II 652 
- Carbonis detergens liqui-

dus II 483 
- Chloruri mercurici II 652 
- cocoinus II 648 
- Cocos II 644 
- Cresoli liquidus 1115 
- Crotonis 1126 
- cum Marmore II 652 
- cutifricius Unna II 652 
- domesticus II 644, 646, 
- durus II 642, 644 
- fellitus II 652 
- glycerinatus liquidus II 

652, 1358 
- guajacinus 1401 
- Gutti 1418 
- Gynocardiae 1420 
- hispanicus II 646 

Sapo Hydrargyri 1448 
- - bichlorati II 652 
- - chlorati 1462 
- -- cinereus II 652 
- - mollis 1448 
- Ichthyoli II 652 
- jalapinus 1536 
- jodato bromatus II 652 
- jodatus II 652 
- Kalii jodati II 652 
- kalinus II 643, 644, 135!1 
- - albus II 644 
- -- venalis II 644, 646, 

1359 
- marsiliensis II 646 
- medicatus II 641, 642, 

1359 
- mollis II 643, 644 
- - albus II 644 
- naphtholicus II 203 
- Natrii peroxydati II 232 
- - - Unna II 652 
- niger II 646 
- officinalis II 643 
- oleaceus II 642, 644, 646 
- Olei J ecoris Aselli II 305 
- Olei Olivarum II 644 
- Picis II 652 
- - liquidae II 652 
- - liquidus II 482 
- pulvinaris alkalinus II 652 
- 0- neutralis II 652 
- - oleosus II 652 
- salicylicus 212 
- sebaceus II 645 
- sebacinus II 646 
- stearinicus II 645 
- - dialysatus II 645 
- Styracis liquidus II 804 
- 8ulfuratus II 652, 813 
- superadipatus II 652 
- - cum Pice liquida II 

482,652 
- - - Sulfure II 813 
- - - - praecipitati II 

653 
- terebinthinatus II 653 
- unguinosus II 645, 653 
- - cum Oleo Rusci 669 
- - piceo-ichthyolatus II 

287 
- vegetabilis II 644 
- venetus II 645, 646 
- viridis II 644,646 
Sapocarbol 1117 
Sapodermin 1455 
Sapodillbaum 1416 
Sapofen 1119 
Sapolan II 280 
Saponaria officinalis II 657 
SaponimentumBalsami peru-

viani 623 
- Cantharidini II 657 
- Ichthyoli II 287 
Saponin II 658 



Saposilic 222 
Sapozon II 232 
Sappanholz 728 
Saprol II 483 
Saprophyten II 735 
Saratica-Bitterwasser 509 
Sareptasenf II 749 
Sarglack II 1091 
Sarkovin II 728 
Sarothamnus junceus 1344 
- scoparius 1344, II 752 
Sarsaparill-essenz II 664 
- -extrakt II 663 
- -fluidextrakt II 663 
- -wurzel II 660 
Sarsaparille II 659, 660, 1356 
- -abkochung II 662 
-, brasilianische II 661 
-, deutsche 826 
-, ostmexikanische II 661 
Sarsaparillian II 664 
Sasedanwiirze II 212 
Sassafras Bark II 665 
- -holz II 665 
- -01 II 665 
- officinale II 664 
- -rinde II 665 
- Root II 665 
- -wurzel II 665 
Sassy Bark 1209 
- -rinde 1209 
Sattelseife II 653 
Satureja calamintha II 157 
- hortensis II 666 
Saturatio simplex 137 
Satzmehl 426 
Saubohnensamen 1502 
Sauerampler II 592 
Sauerbeeren II 893 
Sauerdorn 666 
Sauerhonig II 153 
Sauerkirschen 900 
Sauerkleesalz 187 
Sauerstoff II 377 
-, aktiver II 378 
- -bader 607 
- -wasser 508 
Saugfilter II 1175 
Saugflasche II 1166, 1175 
Saugtrichter II 1175 
Saunickel II 635 
Sauwurzel 696 
Savakumi-Gummi 1405 
Savine Cerate 598 
- Tops II 597 
Savon II 640 
- amygdalin II 644 
- animal II 644 
- blanc II 643 
- brun II 644 
- de cresol 1115 
- de jalap 1536 
- medicinal II 642, 643 
- mou II 644 
- noir II 644 

Saposilic - Schlangcngiftserum 

Savon vert II 644 
Savory Wort II 666 
Saxon Bark 1209 
Scabiol 623, II 804 
Scammonia-harz II 668 
- -wurzel II 667 
Scammoniae Tablettae cum 

Chocolata II 669 
Scammonie d'Alep II 667 
Scammonium II 667, 669 
- halepense II 667 
- -tinktur, mexicanische II 

667 
Scammony II 667 
- Pill, compound II 669 
- Root II 667 
Scarlatin Marpmann II 713 
Scarlet Seed 85 
Scavuline 200 
Schaben 689 
- -tinktur 689 
Schachtelhalm 1206 
Schafer, Choleratropfen 1024 
-, Physiologisches Nahrsalz 

760 
-, Tinctura anticholerica 

1024 
Schalpaste II 557 
-, Lassars II 203 
Schaffer, Essentia gingivalis 

anodyna 997 
-, Zahn- und Mundessenz 

997 
Schafgarben II 177 
- -bliiten II 178 
- -extrakt II 177 
- -kraut II 177 
Schaflinsenkraut 1108 
Schafmilch II 55 
SchafthaImkraut 1206 
Schaftheu 1206 
Schafwolle 1379, II 1002 
Schanz, Unguentum Hydrar-

gyri oxydatum pultiformis 
1473 

Schaper, Species urologicae 
II 83 

Scharbockskraut 1055 
Scharlach, Biebricher 453 
Scharlach medicinale 453 
Schariachbeeren II 438 
Scharlachkraut II 626 
ScharlachOl 453 
Scharlachrot 453 
Scharlachrotsalbe 453 
Scharlach-R.-Salbe II 888 
Scharlachsalbe nach Schmie-

den 452 
Schariachstreptokokken-Se

rum II 707 
Scharlachwasser 187 
Schaufensterwarmer, elektri

scher 1359 
Schaumerzeugungsmittel II 

547 
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Schaumwein II 913 
Scheelesches Grlin 561 
Scheiblers Mundwasser 368 
- Reagens 337 
Scheidenzapfchen II 818 
Scheidetrichter II 1183 
Scheidewasser 178 
Schellack II 61 
- -ersatz II 63 
-, schwarzer II 1092 
-, weiBer II 62 
Schellkraut 921, 922 
- -extrakt 923 
- -tinktur 923 
Schensi-Rhabarber II 565 
Scherbenkobalt 550 
Scherg 1507 
Scherings Gichtwasser 509 
Scherzer, Balsamum cepha-

licum 622 
Schick-Test II 706 
Schieferole II 282 
Schierling 1095 
- -extrakt 1097 
- -fluidextrakt 1097 
- -friichte 1096 
-, gefleckter 1095 
- -kraut 1096 
- -pflaster 1097 
- -preBsaft 1097 
- -salbe 1097 
- -samen 1096 
- -tinktur 1097 
SchieBbaumwolle 879 
SchieBpulvertee II 854 
Schiffhausen, Emplastrum 

balsamicum 774 
Schiffs Reagens II 1291 
Schiffspech II 479 
Schiglatte II 281 
Schilddrlisen, getrocknete II 

366, 1332 
- -praparate II 366 
Schilderlack II 1093 
Schilderleim II 1095 
Schildpattkitt II 1098 
Schillbachsche Tropfen II 

331 
Schillerwein II 911 
Schinsengwurzel 1352 
Schirting II 1002 
Schiwachs II 280 
Schlammkreide 737 
Schlauche aus Pergament. 

papier II 1189 
Schlafkraut 1501 
- -samen 1502 
Schlaftee II 386 
Schlaglote 1140 
Schlagtropfen, rote II 76 
Schlagwasser 862, II 76 
-, Weissmanns 550 
Schlangenbad, Schachtbrnn-

nen 506 
Schiangengiftserum II 707 

97* 



1540 Schlangengiftserum, polyvalentes - Schwefelantimon, schwarzes 

Schlangengiftserum, poly-
valentes II 707 

Schlangenholz 1397 
- -rinde 1399 
Schlangenknoterichwurzel II 

512 
Schlangenkraut 1217, II 102 
Schlangenkiihler II 1164 
Schlangenwurzel II 512 
-, nordamerikanische 1009 
- -01, canadisches 591 
- -, virginisches II 737 
-, schwarze 1009 
-, virginische II 688, 737 
Schlehdornblilten II 516 
Schlehe II 516 
Schlehen-bliiten II 516 
- -likor 305 
Schleichers antiseptisches 

Mundwasser II 1070 
Schleichs Anaesthetica 996 
Schleich, Dermatologische 

Praparate 895 
-, Pasta serosa II 987 
-, Losungen 1047 
-, Serumpaste II 987 
Schleifseife, Unnas II 652 
Schleimkorner 1154 
Schleimriisterrinde II 881 
Schleimtee 357 
Schleitners Beatricelikor 1326 
Schleuder, Gerbersche II 

1182 
Schleudern II 1180 
- mit Siebtrommel II 1182 
Schlossareks Eucalyptusbon-

bons 1214 
Schliisselblumen II 514 
-, blaue II 519 
Schliitten 345 
Schlumbergers Salbe 1402 
- Tee 1402 
Schmalte 1041 
Schmalz 268 
Schmalzol 274 
Schmeerkraut II 450 
Schmeerwurzel 1100 
Schmelzbutter 703 
Schmelzpunkt, Bestimmung 

11, II 1283 
-, korrigierter 15 
Schmelzpunktrohrchen 11 
Schmieden, Scharlachsalbe 

452 
Schmierol II 271 
Schmierseife II 644, 646, 1359 
-, kaufliche II 644 
-, reine II 645 
-, weiBe II 646 
Schminkbohnen II 402 
Schminkpuder II 1054 
SchminkweiB 676 
Schminkwurzel 343 
Schminken II 1053 
-, rote II 1054 

Schminken, fliissige rote II 
1054 

- -, weiBe II 1055 
-, weiBe II 1055 
Schmirgel 372 
- -papier 921 
Schmucker, Emplastrum re-

solvens 589 
-, Fomentum frigidum 397 
-, Kalteumschlag 397 
Schnaken, Mittel gegen II 

1110 
- -kerzen II 1110 
- -pulver II 531 
Schnecken, Mittel gegen II 

1110 
Schneckenol, schwarzes 669 
Schneeballbaumrinde II 

908 
-, amerikanische II 908 
Schneeberger Hauptpulver 

591 
- Schnupfpulver 591 
- Schnupftabak 591, 1526 
- -, griiner 1102 
Schneerosenwurzel1427 
Schnees Pulmonin II 699 
SchneeweiB 634 
Schneiderkreide II 117 
Schnellmastpulver, Hoff-

manns II 1048 
- Rapid II 1049 
Schnellot II 760 
Schnupfpulver, Schneeberger 

591 
Schnupftabak II 246 
-, griiner 1526 
-, - Schneeberger 1102 
-, Schneeberger 591, 1526 
Schollkraut 922 
Schonbein, Ozonpapier 919 
- und Pagenstecher, 

Reagenspapier 920 
SchOnheitskugeln II 1053 
SchOnheitspflege, Mittel II 

1051 
Schoenocaulon officinale II 

593 
Schokolade 708 
-, abfiihrende 716 
- -bonbons II 603 
-, Eichel- 717 
-, Gerstenmehl- 716 
-, Gesundheits- 716 
-, Nahrsalz- 717 
- -pulver 709 
-, Vanille- 716 
Schotenklee II 155 
Schotenpfeffer 794 
Schottin, Mixtura antidiph-

terica 233 ' 
Schrammscher Tee II 698 
Schreckpulver, rotes II 22 
Schreibtinten II 1085 
Schroeder, Renascin II 81 

Schiitt, Linimentum anti
rheumaticum 997 

Schuetz, Lapis medicamen-
tosus 380 

-, Liquor inhalatorius 696 
Schiitzes Ausschlagsalbe 1476 
- Blutreinigungspulver 685, 

II 120 
Schuhcreme Guttaline 896 
Schultinte II 1086 
Schul- und Wandtafellack II 

1092 
Schuppenmiere, rote II 754 
Schuppenpomade II 1061 
Schuster, Cereoli tannico-opi-

ati 605 
-, Pasta Tannini glycerinata 

241 
Schusterpapp 333 
Schutzfermente II 735 
Schutzimpfungen II 735 
Schutzsera II 1361 
Schutztaffet II 1004 
Schwabe 689 
Schwaben, Mittel gegen II 

1110, 1313 
Schwamme, keimfreie II 756 
Schwalbenkraut 922 
Schwalbenwurzel II 910 
Schwamm II 1004 
Schwammfilz II 1004 
Schwammkohle 819 
Schwanzpfeffer 1126 
Schwarzbeeren II 198 
- -blatter II 198 
Schwarzbeize fiir Eisen 1245 
- fiir Messing 1141 
Schwarzblau II 1083 
Schwarzbrot II 384 
Schwarzdornbliiten II 516 
Schwarzfohre II 453 
Schwarzkorn II 678 
Schwarzkiimmel, damascener 

II 249 
-, gewohnlicher II 248 
Schwarzpappel II 513 
Schwarzpech II 479 
Schwarz-Stiktikumpflaster 

820 
Schwarzwachs 894 
Schwarzwurzel '1100 
- -honig 1100 
- -saft II 309 
Schwedenpunsch 304 
Schwedische Krauter 355 
Schwefel II 807 
- -ather 306 
- -alkohol 820 
- -ammonium 400 
- --, einfach 400 
- -, zweifach 401 
- - -losung 400 
- - -, gelbe 401 
- -antimon, schwarzes II 

773 



Schwefelantimonquecksilber - Seifenbaum 1541 

Schwefel- antimon -Quecksil-
ber 1480 

- -arsen, gelbes 566 
- -, rotes 567 
- -arten II 808 
- -bad 608 
- -balsam II 90, 458 
- -barium 633 
- -bliite II 809 
- -blumen II 809 
- -, gewaschene II 810 
- -cadmium 727 
- -calcium 762 
- -cyanammonium 167 
- -cyankalium 168 
- -dioxyd 231 
- -, fliissiges 231 
- -eisen 1287 
- -, wasserhaltiges 1287 
-, gefallter II 811, 1365 
- -geist, Beguinscher 401 
- -gelb 451, II 1081 
-, gereinigter II 810, 1365 
-, grauer II 812 
- -kalklosung 762 
- -kohlenstoff 820 
- - -verfahren II 1109 
-, kolloider II 812 
- -leber II 25 
- -, reine II 26 
- -milch II 811 
- -natrium II 235 
- -, rohes II 236 
- -quecksilber 1479 
- -raucherverfahren II 1109 
- -saure 224, 225, II 1302 
- - -anhydrid 230 
- -, englische 227 
- -, nordhauser 228 
- -, rauchende 228 
- -, reine 225 
- -, rohe 227, II 1303 
- -, verdiinnte 227, II 1303 
- - - rohe 228 
- -salbe II 814 
- -seife II 652 
- -, Aachener brom- und 

jodhaltige II 652 
-, sublimierter II 809 
- -trioxyd 230 
--, vegetabilischer II 102 
- -wasser 493 
- -wasserstoff II 815 
- - -wasser II 817 
- -, arsenfreier II 817 
Schweflige Saure 232 
Schwefligsa ureanhydrid 231 
Schwefligsaure-Raucherung 

233 
Schweinefett 268 
Schweinerotlaufserum II 

1361 
Schweineschmalz 268, II 

1303 
Schweinetang 1321 

Schweinfurter Griin 561 
- - -Ersatz 561 
SchweiBfuBpuder II 1057 
SchweiBpulver fiir Schmiede-

eisen 166 
- fiir Stahl 166 
-, weiBes II 770 
Schweissingers Augensalbe 

1473 
Schweizer AbsinthOl, Hof-

manns 584 
- Bergwurzel II 996 
- Blau 1262 
- Brustkuchen 1371 
- -Pillen 354 
- -, Brandts 356 
- Tee 584 
- Universaltee II 699 
Schwer benzin II 271 
Schwerspat 634 
Schwertelwurz 1524 
Schwertlilien 1527 
- -wurzel, rote 346 
Schwimmer, Gelatina salicy-

lata 211 
Schwindelkorner 1126 
Schwindelkrautsamen 1106 
Schwindelwasser 1023 
Schwindsuchtstee 1330 
Scilla maritima II 669 
Sclerocrystallin Podwys-

sotzki II 682 
Sclerotium clavus II 678 
Scopolamin 652 
-, baldriansaures 654 
- -hydrobromid 653, II 

1359 
- -, inaktives 655 
- -hydrochlorid 654 
- -hydrojodid 654 
-, inaktives 654 
- -valerianat 654 
Scopolaminae Hydrobromi-

dum 653 
Scopolamine 652 
- Hydrobromide 653 
Scopolaminum 652 
- hydrobromicum 653, II 

1359 
- hydrochloricum 654 
- hydrojodicum 654 
Scopolia-blatter II 674 
- carniolica II 673 
- japonica II 675 
- Leaves II 674 
- Plaster II 674 
- Root II 673 
- -wurzel, europaische II 

673 
- -, japanische II 675 
Scolopendrium vulgare II 

673 
Scordium germander II 852 
Scrophularia nodosa II 675 
Scurvy Grass 1055 

Sea Oak 1321 
Sebum II 675, 676 
- benzoatum II 676 
- bovinum II 677 
- carbolisatum II 416 
- ovile II 676 
- pro Pilulis keratinatis II 

30 
- salicylatum 211, II 676 
- taurinum II 677 
Secacornin II 686 
Secalan Golaz II 686 
Sec ale cornutum II 678, 1359 
- -, aseptisches II 685 
Secalysatum Biirger II 686 
Secapitrin II 363 
Securo 851 
Sedatin II 521 
Sedative Water 389 
Sedlitz-Salz II 117 
Sedlitzky, Badetabletten 611 
Sedlozon-Sauerstoffbader 

607 
Sedobrol Roche II 212 
Sedo-Roche-Tabletten II 212 
Seeeiche 1321 
Seegraswurzel 826 
Seekrankheit, Tabletten ge-

gen II 212 
Seemoos 852 
Seesalz II 217 
-, gereinigtes II 217 
Seestrandkiefer II 452-
Segetan II 1113 
Segond, Pilulae antidysente-

ricae 1461 
Sehnenol 669 
Seide II 1003 
-, geflochtene II 1003 
Seiden-abfallgewebe II 1003 
- -pepton II 398 
- -wa tte II 1003 
Seidenwurmdarm II 1004 
Seidelbast-extrakt, athe-

risches II 176 
- -friichte II 177 
- -01 II 176 
- -rinde II 175 
- -salbe II 176 
Seidlitzpulver 136, II 622 
Seidschiitzer Salz II 117 
Seife II 640 
-, fettfreie 222 
-, griine II 646 
-, medizinische II 641, 642, 

1359 
-, schwarze II 646 
-, spanische II 646 
-, Untersuchung und Wert-

bestimmung II 649 
-, venetianische II 646 
Seifen-bad 609 
- -balsam, Weimarscher 

789 
- -baum II 658 



1542 

Seifen-beeren 11658 
- -creme II 653 
-, Eschweger II 646 
-, harte II 645 
- -holz II 545 
- -krautwurzel II 657 
-, Kreuznacher II 653 
- -liniment, fliissiges II 656 
- -niisse II 658 
- -pflaster II 654, 1321 
- -, rotes II 654 
- -, weiches II 654 
- -pulver II 646, 649, 651 
- -, handelsiibliche II 649 
- -, selbsttatige II 649 
- -rinde II 545, 1319 
- - -tinktur 11546 
- -spiritus II 654, 1364 
- -stein II 220 
- -stifte, plastische, arznei-

liche II 653 
-, iiberfettete II 648 
-, weiche II 645 
- -wurzel II 657 
- - -extrakt II 659 
- -, mexikanische 924 
- -, rote II 657 
- -, weiJ3e (levantinische, 

spanische, agyptische) II 
658 

- -zubereitungen II 651 
Seigle ergote II 678 
Seignettesalz 247 
Seitenkettentheorie 11 735 
Sejfischtran II 306 
Sekt II 913 
Sekundii.relemente II 1128 
Sel de Barnit II 993 
- de Preston 395 
- volatil anglais 395 
Selbstschutz 1470 
Selen II 686 
-, rotes kolloides II 687 
Selenin H. p. p. II 718 
Selenium II 686 
Seile, Pilulae antihystericae 

589 
Sellerie-fluidextrakt II 401 
- -salz II 218 
- -samenol II 402 
Sellsche Lampe 822 
Selters 506 
Selterser Wasser 507 
Semecarpus anacardium 437 
Semen Abelmoschi 85 
- Abri 85 
- Absinthii dulcis 461 
- Alceae moschatae 85 
- Alliariae II 750 
- Amomi II 447 
- - paradisi 825 
- Amygdali amarum 410 
- - dulce 417 
- Anagyris foetidae 438 
- Anisi 461 

Seifenbeeren - Semence de croton 

Semen Arachidis 520 
- Arecae 524, II 1360 
- Artemisiae campestris 

586 
- - rubrae 586 
- Avenae excorticatum 602 
- badianum 1511 
- Belladonnae 643 
- Bonduc 691 
- Bonducellae 691 
- Cacao 706 
- Calabar II 433 
- Calcatrippae 1171 
- Cannabis 780 
- Cardamomi 823 
- - majoris 825 
- Carvi 854 
- - aegyptiaci 1132 
- - romani 1132 
- Castaneae equinae 279 
- Cataputiae majoris II 578 
- - minoris 1217 
- Cedronis II 740 
- Chamaeleae II 177 
- Cinae 1010 
- Coccognidii II 177 
- Cocculi 1053 
- Coffeae 1060 
- Colae 1076 
- - recens 1078 
- - tostum 1078 
- Colchici 1080, II 1360 
- Conii 1096 
- Consolidae regalis 1171 
- contra d'Alep 1010 
- contra vermes 1010 
- Coriandri 1106 
- Cotonae 1154 
- Croci pratensis 1080 
- Crotonis 1124 
- Cumini 1132 
- - nigri II 248 
- - pratensis 854 
- Cucurbitae 1130 
- Cydoniae 1154 
- Cymini 1132 
- Cynosbati II 585 
- I>aturae 1162, 1166 
- I>auci silvestris 1167 
- I>oliehoa II 751 
- Embeliae ribia 1194 
- Erucae II 748 
- Fabarum II 402 
- Foenieuli ~ermaniei 1303 
- - majoris 1303 
- Foenugraeei II 877, 1360 
- Guilandinae 691 
- Hippoeastani 279 
- Hordei deeorticatum 1438 
- Hyoseyami 1502 
- Ignatii II 799 
- lrionis II 750 
- Jatrophae cureadis 1537 
- Jequirity 85 
- Lathyridis majoris 1217 

Semen Lini II 88, 1360 
- - pulveratum II 88 
- Lycopodii II 102 
- Melanthii II 248 
- Mezerei II 177 
- Moringae II 181 
- Mosehi ara biei 85 
- Myristieae II 190 
- Nigellae II 248 
- - damaseenae II 249 
- N ueistae II 190 
- Oryzae II 371 
- Paeoniae II 379 
- Papaveris II 386 
- - album II 386 
- Paradisi 825 
- Pedieularis 1170 
- Periplocae graecae II 399 
- Peponis 1130 
- Petroselini II 400 
- Phaseoli II 402 
- Phellandrii aquatici II 

404 
- Physostigmatis II 433 
- Pistaciae II 478 
- Psyllii II 484 
- Pulicariae II 484 
- Quercus II 543 
- - ballotae II 544 
- - tostum II 543 
- Ricini II 578 
- - majoris 1537 
- Sabadillae II 593, 1360 
- St. Ignatii II 799 
- sanctum 1010 
- santonieum 1010 
- Sesami II 738 
- Sinapeos II 741 
- Sinapis II 741, 1360 
- - albae II 748 
- - nigrae (viridis) II 741 
- - pulveratum II 746 
- - - exoleatum II 746 
- Sojae II 751 
- Sophiae ehirurgorum II 

750 
- Staphidis agriae 1170 
- Staphisagriae 1170 
- Stramonii 1162 
- Strophanthi II 783, 1360 
- Stryehni II 789, 1361 
- Syzygii jambolani II 828 
- Theobromae 706 
- Tiglii 1124 
- Tithymali latifolii 1217 
- Toneo II 873 
- Trigonellae II 877 
Semenee de earotte 1167 
- de earvi 854 
- de cedron II 740 
- de cevadille II 593 
- de ehanvre 780 
- de coing 1154 
- de colchique 1080 
- de croton 1124 



Semence de fenugrec - Siam-Gutti 1543 

Semence de fenugrec II 877 
- de jambolanier II 828 
- de jusquiame 1502 
- de lin II 88 
- de moutarde blanche II 

748 
- de nigelle II 248 
- - - de Damas (de Can-

die) II 249 
- de paradis 825 
- de pavot II 386 
- de peone II 379 
- de periploca de la Grece 

II 399 
- de pivoine II 379 
- depurge 1217 
- de ricin II 578 
- de stramoine 1162 
- de strophanthus II 783 
Semences carminatives 465, 

857 
Semencine 1010 
Semmel II 382 
Sene de pres 1389 
Senecio jacobaea II 687 
- vulgaris II 687 
Senega II 688 
- -extrakt II 690 
- -fluidextrakt II 690 
- Root II 688 
- -sirup II 690, 1363 
- -tinktur II 691 
- -wurzel II 688, 1356 
Senegalgummi 1404, 1405 
Sem-bad 609 
- -geist II 747 
- -gewebe 915 
-, griiner, schwarzer, hol-

landischer II 741 
- -kraut, wildes 1208 
- -mehl II 746 
- mit Gewiirz, deutscher II 

747 
- nach Vomaoka, franzosi

scher II 747 
- -01 (atherisches) II 744, 

1349 
- -, fettes II 748 
- - (kiinstliches) II 745 
- -papier 915, II 1315 
- -samen II 741 
- -, weil3er II 748 
-, Sarepta II 749 
-, schwarzer II 1360 
- -spiritus II 747, 1364 
-- -stift II 747 
- -teig II 747 
-, weiller, gelber, englischer 

II 748 
-, wilder 1208, II 750 
- -zeug 915 
Senkwage 5 
Senna II 691 
- -aufgull, mannahaltiger 

II 695 

Senna-fluidextrakt II 695 
- indica II 691 
- -latwerge II 696 
- Leaves II 691 
- Pods II 694 
- -sirup II 695, 1363 
- -, mannahaltiger II 139 
- - mit Manna II 696 
- Tinevelly II 691 
- -wein II 699 
Sennaar-Gummi 1405 
Sennatin II 699 
Sennax II 700 
Sennes-balge II 694 
- -blatter II 691, 1336 
- -, entharzte II 695 
- -friichte II 694 
- -schoten II 964 
Sepdelen 1295 
Sepiaknochen 738 
Septacrol 459 
Septamid II 1388 
Septicamie II 736 
Septicidin II 729 
Septoforma 1315 
Sequarin II 363 
Sera II 700, 702, II 1361 
-, agglutinierende II 730, 

731 
-, bakteriotrope II 732 
- der Behringwerke II 709 
- der Chemischen Fabrik 

auf Aktien vorm. E. Sche
ring, Berlin II 711 

- der Chemischen Fabrik 
E. Merck, Darmstadt II 710 

- des Pharmazeutischen In
stitutes L. W. Gans, Ober
ursel II 710 

- des Sachsischen Serum
werkes, Dresden II 711 

- des Schweizerischen Se
rum- und Impfinstituts, 
Bern II 711 

- des Seruminstitutes Bram, 
Oelzschau II 710 

- des Serum-Laboratoriums 
Ruete-Enoch, Hamburg II 
711 

- mit besonderen Bezeich
nungen II 712 

-, pracipitierende II 731 
- und Bakterienpraparate, 

diagnostische II 729 
- - - veterinar-medi

zinische II 725 
Sericum adhaesivum 1508 
Serologische Reagentien II 

730 
Serosublimat 1455 
Sero-Vaccinen II 719 
Serpentaria II 737 
Serpentary Root II 737 
Serpolet II 738 
Serpyllum II 737 

Serravallo, Vinum Chinae 
ferruginosum 938 

Serre, Unguentum antisyphi. 
liticum 542 

Serthymin II 866 
SeriiIen II 709 
Serum-albumin 332 
- antidiphthericum II 703 
- - purificatum II 705 
- antidiphtMrique II 703 
- antitetanicum II 707 
- - siccum II 709 
- - purificatum II 709 
- antittltanique II 707 
- artificiale II 713 
- artificiel II 217 
- bichloratum II 713 
- bichlore de Cheron 1454 
- bromatum II 714 
- factitium II 217 
-, hamolytisches II 731 
- jodatum II 714 
- -krankheit II 736 
- Lactis II 55, 56 
- - acidum II 56 
- - aluminatum II 56 
- - cum Sarsaparilla II 56 
- - tamarindinatum II 56 
- - vinosum II 56 
-, muitipartiaies II 734 
-, polyvalentes II 735 
-, Schleichs II 987 
-, Truneceks II 713 
SesamOl II 739, 1346 
-, bromiertes II 740 
-, jodiertes 1553 
Sesamprellkuchen II 740 
Sesamsamen II 738 
Sesame Oil II 739 
Sesamum indicum II 738 
- orientale II 738 
- radiatum II 739 
Sesquicarbonate d'ammoni

aque 393 
Sesquioxyde de fer hydrate 

1272 
Seutopon II 355 
Sevenkraut II 597 
Severin, Sirupus antarthriti· 

cus 1060 
Sevum praeparatum II 676 
S.-H.-Losung II 363 
Shampooing Water 111063 
Sham poon-Kopfwaschpulver 

II 1063 
Sheabutter II 677 
Shepherds Purse Herb 793 
Sherry II 913 
Shlaspin 213 
Shop Lungwort II 519 
- Peony Flowers II 379 
- Vervain Wort II 906 
Shorea Wiesneri 1160 
Siam-Benzoe 657 
Siam·Gutti 1417 



1544 Siam-Hemp - Sirop d'especes pectorales 

Siam-Hemp 1377 
Sibolit II 63 
Siboni, Sirupus glycerophos

phoricus compositus 196 
Siccose 849 
Sichel, Aqua ophthalmica 

1151 
Sicherheitsbenzin 823, II 273 
Sicherheitsheber II 1217 
Sicherheitsovale 719 
Siddhi 780 
Siderinpillen 1295 
Sideroplen II 1389 
Sidol 183 
Sidonal II 473 
Sidotsche Blende 765 
Siebkonus II 1170 
Siedekolben II 1164 
Sie<i&Punkt, Bestimmung 16, 

II 1283 
-, Veranderungen II 1288 
Siedesteinchen II 1165 
Siedeverzug II 1165 
Siegelerde, lemnische 375 
Siegellack II 1093 
SiegersAntidiabeticum II 199 
Siegmars Wurzel 346 
Siegwurz, lange 346 
Sierra-Leone-Arrowroot 432 
Silargel II 1389 
Silber 527 
- -acetat 534 
-, p-aminophenolarsin-

saures 574 
-, arsanilsaures 574 
- -atoxyl 574 
- -balsam II 458 
- -beize 530 
- -chlorid 535 
- - -Kieselsaure II 1389 
- -citrat 535 
-, citrOli.ensaures 535 
-, Credesches 531 
- -cyanid 536 
-, essigsaures 534 
- -farben fUr Haare II 1064 
- -flecken II 1099 
- -, Entfernung 531 
- -fluorid 536 
-, formaldehydnukleinsau-

res 541 
-, gefalltes 531 
- -glatte II 498 
- -hartlot 531 
- -jodid 536 
- -, kolloides 537 
- -kohle II 1374 
-, kolloides 531, II 1307 
- -lactat 537 
- -legierungen 531 
- -lot 531 
-, milchsaures 537 
-, molekulares 531 
- -NatriumthiosulfatlI 1391 
- -nitrat 538, II 1307 

Silber-nitrat, geschmolzenes 
538 

- -, kristallisiertes 539 
- - -lOsung, l/lO-n- 74 II 

1296 
- - -, ammoniakalische 

540 
- -, salpeterhaltiges 540, 

II 1307 
- -, silberchloridhaltiges 

540 
-, oxychinolinsulfonsa ures 

545 
- -oxyd 542 
- -papier 919 
- -pillen 355 
- -putzseife 183 
- - -watte II 1102 
- -salbe 533 
- -salpeter 538 
-, salpetersaures 538 
- -salvarsan 578 
- -schwamm 531 
-, schwefelsaures 544 
- -seife 531, II 646 
- -sulfat 544 
- -tropfen II 458 
- -weichlot 531 
Silbertannenal II 461 
Silberweide II 623 
Silesia-Grun II 1114 
Silex farinosus 218 
Silicate de potasse dissous 

221 
- de soude dissous 220 
Silicea 222 
- praecipitata 218 
SiIicium-carbid 823 
- -dioxyd 218 
- -fluorwasserstoffsaure 171 
SiIicium-Kalk -Stahlbrunnen 

509 
SiIicohydrofluoric Acid 171 
SiIikose 375 
SiIiqua dulcis 901 
- indicae II 843 
- Vanillae II 899 
Siliquid II 1389 
Silistren 221 
Silk protectiv II 1004 
Silkwormgut II 1004 
Silumin 364 
Silvanaessenz II 462 
Silver 527 
- Acetate 534 
- Chloride 535 
- Citrate 535 
- Cyanide 536 
- Iodide 536 
- Lactate 537 
- Nitrate 538 
- Protein 542 
- Oxide 542 
- Sulphate 544 
Simaba cedron II 740 

Simaba Valdivia II 740 
Simaruba Bark II 741 
- -elixir II 741 
- -fluidextrakt II 741 
- officinalis II 741 
- -rinde II 741 
Simi II 1075 
Simons Waschcreme II 

1075 
Simple Basis II 391 
Simson-Haarwasser, Dr. 

Kathners II 551 
Simultanimpfung II 736 
Sinapis II 741 
- alba II 748 
Sinapisme II 746 
- en feuille 915 
Sinapismus II 747 
Sinethiert Talc 130, 766 
Singapore-Citronellal 1156 
Sinngrun II 910 
Sinntau 1188 
Sipon II 1389 
Siran 1396 
Sirolin 1396 
- -Ersatz 1396 
Sirop antigoutteux 1069 
- au copahu 616 
- Bretonneau 1451 
- citrique 1034 
- d'acide tartrique 250 
- d'aconit 260 
- d'amande 419 
- d'anis 464 
- d'armoise compose 585 
- de baume de Tolu 625 
- de belladone 642 
- de bi-iodure de mercure 

1456 
- de bourg eons de pin II 

451 
- de bromure de potassium 

II5 
- de cannelle 1022 
- de capillaire 276 
- de cerise 900 
- de chicoree compose n 

574 
- de chloral 986 
- de chlorhydrophosphate 

calcique 760 
- de cinq racines 1307 
- de citrate de fer ammoni-

acal 1261 
- de citron 1034 
- de codeine II 345 
- de coing 1155 
- de coquelicot II 389 
- de cresson II 206 
- de Cuisinier II 663 
- de Delabarre II 846 
- de Desessartz 1522 
- de digitale 1183 
- de douce-amere 1190 
- d'especes pectorales 361 



Sirop d'IIther - SiruPUB Calcii phospholactici 1545 

Sirop d'ether 311 
- de Fernel 361, 585 
- de fleur d'orange 1029 
- de framboise II 590 
- de fumeterre 1323 
- de gayac 1400 
- de gentiane 1349 
- de Gibert 1456 
- de gomme 1411 
- de groseille II 578 
- de goudron II 480 
- de guimauve 360 
- d'hypophosphite de soude 

II 226 
- de iodure de fer 1264 
- de potassium II 19 
- d'ipeca compose 1522 
- d'ipecacuanha 1522 
- de Johnson 593 
- de jusquiame 1505 
- de karaM II 330 
- de lactophosphate cal-

cique (de chaux) 761 
- de lactucarium opiace II 67 
- de Laffecteur II 663 
- de lait iodique II 19 
- de lierre terrestre 1354-
- de manne II 139 
- de menthe poivree II 162 
- de miel II 152 
- de monosulfure de sodium 

II 236 
- de mousse de Corse 1428 
- de mure II 183 
- de nerprun II 558 . 
- d'opium II 324 
- - faible II 324 
- d'orange amere 1028 
- d'orgeat 419 
- de pavot blanc II 388 
- de polygala II 511, 690 
- de quinquina 934 
- - - ferrugineux 934 
- - - iodure 934 
- - - - avec l'huile de 

foie de morue 934 
- de raifort compose 1056 
- - - iode 1056 
- de ratanhia II 553 
- de rhubarbe II 570 
- - - compose II 574 
- de rose II 582 
- de safran 1123 
- de salsepareille compose 

II 663 
- de saponaire II 659 
- de Savaresi II 663 
- de sene compose II 696 
- de styles de mais II 145 
- de sucre II 601 
- - - a froid II 602 
- - - incolore II 602 
- de sulfate de quinine 955 
- - - de strychnine II 

798 

Sirop de tartrate ferrjco-
potassique 1293 

- de terebinthine II 455 
- de thridace II 67 
- de vaIeriane II 897 
- de Vanier 934 
- - - iodure avec l'huile 

de foie de morue 934 
- de vinaigre 104 
- -.:... - framboise II 591 
- de violette II 966 
- depuratif II 574, 663 
- - de Larrey 1401 
- diacode II 324, 388 
- diuretique 1307 
- Famel II 37 
- Fauconneau-Dufresne 

1537 
- iodotannique 1542 
- - phosphate 1542 
- pectoral de Lamouroux 

362 
- Rami 694 
- simple II 601 
- sudorifique II 663 
- thebaique II 324-
Sirops II 749 
Sirsol 1397 
Sirubrom 693 
Sirup, Eastons II 798 
-, Florentiner 1537 
-, gemeiner II 602 
-, indischer II 602 
-, milchtreibender 1329 
-, weiBer II 601 
- -, zu kiinstlichenFrucht-

sirupen 517 
Sirupe II 749, 1362 
-, Sterilisation II 1203 
Sirupi II 749, 1362 
Sirupus, siehe auch Syrupus 
- Absinthii 584 
- Acaciae 1411 
- Acidi citrici 144 
- - hydriodici 1545 
- - hydrocyanici 417 
- - phosphorici 193 
- - sulfurici 231 
- - tannici 24-2 
- - tartarici 250 
- acidus Rabel 231 
- Aconiti 260 
- Actaeae compositus lOlO 
- Adianti 276 
- adstringens II 199 
- Aetheris 311 
- - acetici 312 
- Allii 346 
- Althaeae 360, II 1362 
- - compositus 361 
- - concentratus und sic-

cus 360 
- Ammoniaci 384 
- Amygdalae 419 
- Amygdalarum 4Hl 

Sirupus Angosturae composi
tus 444 

- Anisi 464 
- antarthriticus Severin 

1069 
- anthelminticus 1428 
- antirheumaticus Ricord 

1401 
- antiscorbuticus lO56 
- - jodatus lO57 
- antisyphiliticus Bazin 

1456 
- aperiens II 401 
- Apii compositus II 401 
- Aquae Amygdalarum 

amararum 417 
- Arseniatis Ferri 563 
- Artemisiae compositus 

585 
- Asari 592 
- - compositus 592 
- Asparagi 593 
- - amari 593 
- Asparagini 593 
- Atropini Bouchardat 648 
- Aurantii II 1362 
- - amari 1028 
- - Corticis 1028, II 1362 
- - Florum 1028, 1029 
- Balsami Copaivae Puche 

616 
- - peru viani 622 
- - tolutani 625 
- balsamicus 622 
- Belladonnae 642 
- Benzoes 660 
- Bromidorum II 5 
- Bromoformii 694 
- - Beuttner 694 
- ~ compositus 693 
- - Voisin 694 
- caeruleus 344 
- Calami 731 
- Calcariae Trousseau 755 
- Calcii Chlorhydrophos-

phatis 760 
- - chlorhydrophospho

rici 760 
- - - cum Guajacolo 

1397 
- - et Sodii Hypophos

phitum 748 
- - glycerophosphorici 

196 
- - hypophosphorosi 747 
- - - ferratus 748 
- - Iodidi 749 
- - Lactophosphatis 761 
- - - cum Ferro 761 
- - lactophosphorici 761 
- - - cum Ferro et Man-

gano 762 
- - phosphorici 760 
- - - jodotannicus 1542 
- - phospholactici 761 



1546 Sirupus Calcis - Sirupus Menthae crispae 

Sirupus Calcis 755 
- Capilli Veneris 276 
- - - compositus 277 
- Cardami II 206 
- Cardui benedicti 1038 
- Caricae 828 
- - compositus 828 
- Cascarae aromaticus II 

562 
- - sagradae II 562 
- Castaneae vescae 870 
- - - compositus 870 
- Cepae 346 . 
- Cerasi II 1362 
- Cerasorum 900 
- Cerefolii 902 
- Chamomillae 911 
- Chinae 934 
- - cum Kalio jodato 934 
- - - - - et Oleo Je-

coris 934 
- - ferratus 934 
- - ferruginosus 934 
- Chinini sulfurici 955 
- Chlorali 986 
- Cichorii compositus II 

574 
- - cum Rheo II 570 
- Chondri compositus II 

672 
- Cinae 1012 
- Cinchonae 934 
- - cum Citrato ferrico 

934 
- Cinnamomi 1022, II 1362 
- Citratis ferrici ammoniati 

1261 
- Citri 1034 
-- - artificialis 144 
- Coccionellae 1051, 1052 
- - compositus 1052 
- Cochleariae 1056 
- - compositus 1056 
- - jodatus 1056 
- Codeini II 345 
- Coffeae 1069 
- - compositus 1069 
- Colae 1080 
- Colchici 1084 
- communis II 602 
- Conii 1098 
- contra cholelithiasin 1537 
- Convallariae 1102 
- cordialis 1052 
- Corticis Citri 1034 
- Croci 1123 
- cum Extracto Lactucarii 

et Opii II 67 
- - - Lactucae II 67 
- cum Gummi 1411 
- Cydoniae 1155 
- depurativus Larrey 1401 
- dequinqueRadicibuscom-

positus 1307 
- Diacodii II 388 

Sirp.pus Diacodion II 388 
- Digitalis 1183 
- diureticus 1307 
- domesticus II 558 
- Droserae bromatus 1188 
- Dulcamarae 1190 
- emulsivus 419 
- Ergotini II 685 
- Eriodictyi 1207 
- ExtractiRatanhiae II 553 
- Eucalypti 1213 
- Ferratini jodati 1295 
- ferratus 1258 
- Ferri acetici 1248 
- - albuminati 1252 
- - aromaticus 1277 
- - Arsenatis 563 
- - arsenicici 563 
- - carbonici 1258 
- - chlorati 1286 
- - citrici 1261 
- - - ammoniati 1261 
- - Citro-Iodidi 1265 
- - et ealcii phosphorici 

1295 
- - et Mangani Iodidi 

1265 
- - Hypophosphitis 1280 
- - hypophosphorosi 1280 
- - jodati 1264 
- - - Lutand 1266 
- - oxydati 1276, II 1362 
- - - saccharati 1275 
- - peptonati 1278 
- - Phosphatis 1280 
- - - cum Quinina et 

Strychnina II 798 
- - phospho-Iactici 1267 
- - pomati compositus 

1268 
- - Protochloridi 1259 
- -, Quininae et Strych-

ninae Phosphatum 1280, 
II 798 

- - saccharati 1275 
- - sesquichlorati 1286 
- - sulfurici 1290 
- Ferro-Calcii lactophos-

phorici 761 
- ferrojodatus Lebert II 19 
- Ferro-Kalii tartarici 1293 
- Foeniculi compositus 

1307 
- Fragariae 1317 
- Fumariae 1323 
- galactagogus 1329 
- Galegae 1329 
- Gallarum 1332 
- Gentianae 1349 
- glycerophoBphoricus com-

positUB Siboni 196 
- Glycyrrhizae 1366 
- Granati Corticis 1386 
- Grindeliae 1391 
- Guajaci 1400 

Sirupus Guajacolsulfonatis 
Kalii II 25 

- Guaranae 1403 
- gummosus 1411 
- Hederae terrestris 1354 
- Herniariae 1428 
- Heroini II 340 
- hollandicus II 602 
- Hydrargyri bijodati 1456 
- Hydrochlorophosphatum 

1280 
- Hyoscyami 1505 
- hypnoticuB II 890 
- Hypophosphitis calcici 

747 
- Hypophosphitum 747 
- - compositus 748 
- - - Egger 748 
- hypophosphorosus 747 
- - composituB 748 
- indicus II 602 
- Ipecacuanhae 1522 
- - compositus 1522 
- - et Opii 1523 
- Jodeti ferrosi 1264 
- Jodi 1543 
- jodoferratus 1264, 1266 
- jodotannicus 1542 
- Joduri ferrosi attenuatus 

1265 
- Kalii bromati II 5 
- - guathymini Lepehne 

II 866 
- - jodati II 19 
- - sulfoguajacolicilI 1362 
- - sulfokreosotici 1397, 

II 36 
- Karabae II 330 
- Kermesinus 1052 
- Koppii 1397 
- Krameriae II 553 
- Kreosoti II 36 
- - cum Magnesia II 36 
- Lactis jodati 1119 
- Lactucarii 1167 
- - opiatus II 67 
- Lecithini II 81 
- Ledi palustris II 82 
- Lichenis iqlandici II 86 
- Limonis (Corticis) 1034 
- Liquiritiae 1366, II 1362 
- - aromaticus 1371 
- Lobeliae II 99 
- Lupulini II 102 
- magistralis 1268 
- Malti II 125 
- - foeniculatus 1307, II 

125 
- Mangani oxydati II 135 
- Mannae II 139, 1362 
- - compositus II 139 
- - cum Rheo II 140 
- Marl veri II 852 
- Matico II 144 
- Menthae crispae II 165 



Sirupus Menthae piperitae - Sodium 1547 

Sirupus Menthae piperitae 
II 162, 1362 

- mercurialis Cuisinier 1454 
- - Saint-Ildefont 1454 
- Mezerei Cazenave II 176 
- Mori (Mororum) II 183 
- Morphinae compositus II 

340 
- Morphini II 340 
- Myrtillorum II 199 
- - compositus II 199 
- N asturtii II 206 
- Natrii arsenicici Bouchut 

565 
Olei .Jecoris Aselli II 305 

- Ononidis II 309 
- opiatus II 324 
- Opii II 324 
- - dilutus II 324 
- - succinatus II 330 
- Papaveris II 388 
- pectoralis 361, 870, 1052, 

1524, II 340, 666 
- - compositus 1524 
-- - hamburgensis 361 
- - russicus II 450 
- - scilliticus II 672 
- - Witzleben II 574 
- Pepsini II 397 
- Phellandrii II 405 
- Phosphatum compositus 

1280 
- Phytolaccae II 439 
- Picis cum Codeino II 482 
- - liquidae II 480 
- Pini silvestris II 451 
- - strobi compositus II 

452 
- Plantaginis II 485 
- Polygalae II 511, 690 
- - virginianae II 

690 
- Protojodureti Ferri 1264 
- Pruni virginianae II 517 
- Quassiae II 540 
- Quebracho II 542 
- Quinidinae 966 
- quinque Radicum 593, II 

.,1,01 
- Rhamni catharticae II 

558 
- - Frangulae 1320 
- Raphani compositus 1056 
- - jodatus 1057 
- Ratanhiae II 553 
- Rhei II 570, 1369 
- - aromaticus II 570 
- - compositus II 574 
- - et Potassii compositus 

II 570 
- H,hoeados II 389 
- Ribis nigri II 578 
- - rubri II 578 
- Rosae II 582 
- Rosarum compositus II583 

Sirupus Rubi fruticosi II 591 
- - idaei II 590, 1363 
- - - aromaticus II 591 
- - - cum Aceto II 591 

Sacchari II 601 
- Sanguinariae II 631 
- Saponariae II 659 
- Sarsaparillae II 663 
- - compositus II 663 
- - - Cuisinier 1454 
- Sassafras II 666 
- Scillae II 672 
- - acidulus II 672 
- - compositus II 672 
- Secalis cornuti II 685 
- Senegae II 690, 1363 
- Sennae II 695 
- - II 1363 
- - aromaticus II 695 
- - compositus II 696 
- - cum Manna II 139, II 

696 
- - mannatus II 139, 696 
- simplex II 601, 1363 
- Sodii Hypophosphitis II 

226 
- Sorborum II 752 
- Spigeliae anthelmiae II 

755 
- Spinae cervinae II 558 
- Stigmatum Maydis II 145 
- Stillingiae compositus II 

779 
- Stramonii 1164 
- Strychnini sulfurici II 798 
- Succi Citri 1034 
- Tamarindorum II 845 
- tannobromatus 696 
- Tartratis Ferri et Potassii 

1293 
- Terebinthinae II 455 
- Thymi compositus II 866, 

1363 
- - to1utanus II 867 
- tolutanus 625 
- Tormentillae II 874 
- Tragacanthae II 876 
- Turionum Pini II 451 
- Uvae Ursi 524 
- Va1erianae II 897 
- valeriano-bromatus com-

positus II 898 
- Vanillae II 902 
- Violae II 966 
- vitriolatus 231 
- Zingiberis II 996 
Sisalhanf 1378 
Sistomensin II 361 
Sisymbrium officinale 1208, 

II 750 
Sitogen 1233 
Skiaran 532 
Skorbutkraut 1055 
Skorbutwein 1057 
Slankal 250 

Slime of Arabic Gum 1410 
- - Salep II 619 
Slippery Elm Bark II 881 
Sloe Bark II 908 
Small Garden Fennel II 248 
Smalte 1041 
Smaragdgriin 1003 
Smelling Salt 395 
Smilax-Arten II 659 
- china II 750 
- glabra II 750 
- lanceaefolia II 750 
Smith, Species fumigatoriae 

182 
Smooth Sumach II 576 
Snake Root II 688 
Snakeweed Herb 1217 
Soamin 572 
Soap II 640, 642 
- Liniment II 655 
- of Jalap 1536 
- Plaster II 654 
Soapwort Root II 657 
Socotra-Drachenblut II 555 
Soda II 214 
-, calcinierte II 215 
- cruda II 214 
-, entwasserte II 215 
-, kaustische II 215 
- Mint II 163, 210 
- -Schwefelleber II 236 
- tartarata 247 
- -wasser 507 
Soden, kiinstliches Salz 511 
-, Milchbrunnen 506 
Sodener Mineralsalzpastillen 

512 
Sodii Acetas 108 
- Arsenas 564 
- - anhydrosus 565 
- - exsiccatus 565 
- Benzoas 116 
- Bicarbonas saccharatus II 

210, 620 
- Boras II 207 
- Boro-Benzoas 117 
- C .. ,codylas 569 
- Carbonas monohydratus 

II 213 
- Chloras II 219 
- Citras 146 
- Citro-Tartras effervescens 

II 622 
- et Potassii Tartras 247 
- Hydroxidum II 221 
- Hyposulphis II 240 
- Indigotindisulfonas 1515 
- Perboras II 231 
- Phenolsulphonas II 420 
- Phosphas effervescens II 

622 
- - exsiccatus II 234 
- Sulfas effervescens II 622 
- Sulphis exsiccatus II 239 
Sodium II 206 



1548 Sodium Acetate - Solutio Kalii jodati cum Digitale 

Sodium Acetate 108 
- Arsenate 564 
- Benzoate 116 
- Bicarbonate II 209 
- - Lozenges II 211 
- Bisulphite II 239 
- Bromide II 21l 
- Cacodylate 569 
- Carbonate II 212 
- Chlorate II 219 
- Chloride II 216 
- Citrate 146 
- Citro-Tartrate, efferves-

cent II 622 
- Cyanide 164 
- Ethylsulphate 323 
- Fluoride 169 
- Hydroxide II 220 
- Hypophosphite II 225 
- Iodide II 226 
- Lactate 175 
- Nitrate II 227 
- Nitrite 11229 
- Perborate II 231 
- Phosphate II 233 
- -, effervescent II 622 
- Potassium Tartrate 247 
- Pyrophosphate 11235 
-- Salicylate 204 
- Sulphate II 236 
- -, effervescent II 622 
- Sulphide II 236 
- Sulphite II 238 
- Tartrate 248 
- Thiosulphate II 239 
Sodorkapseln 509 
Sodortabletten 509 
Sofiaol 1157 
Soft Paraffin II 279 
Sohlenkraut II 484 
Soja-bohne 11751 
- -bohnen, gerostete 1066 
- - -01 II 751 
- hispida II 751 
- -kase II 751 
- -kaffee II 751 
- -mehl II 751 
- -milch II 751 
- -sauce II 751 
- -, kunstliche II 751 
Sokialpraparate II 1114 
Solaesthin 11175 
Solanum dulcamara 1189 
Solargyl 547 
Solarol II 281 
Solarson 580 
Solbar 763, 1I1114 
Soldanella II 751 
- -harz 11752 
Soldainis Losung II 1240 
Soldatenkraut n 143 
Solen 492 
Solganal II 1389 
Solidago virga aurea II 967 
Solidblau 460 

Solid-Extrakte 1170 
Solidgriin II 1083 
Solid Petrox II 280 
Solleysel, Mellitum escharo-

ticum 11153 
Soluble Essence of Ginger II 

996 
- Glass 220 
- Tincture of Tolu 626 
SoluM d'acide borique 128 
- d'acide chromique 1005 
- - picrique II 421 
- d'arseniate de Bonde 565 
- d'arsenite de potasse 558 
- de bromoforme 694 
- de cafeine pour injection 

hypodermique 1071 
- de carmin d'indigo 1515 
- de chaux 754 
- de chlorure et de sulfate 

de sodium pour injection 
intraveineuse 11218 

- de chlorure de sodium 
physiologique 11217 

- de chlorure mercurique 
1454 

- de cocaine pour injection 
hypodermique 1047 

- de gelatine 1338 
- de guttapercha 1415 
- d'iode iodure 1543 
- de morphine hypodermi-

que II 340 
- de quinine pour injection 

hypodermique 950 
- de vaIerianate d'ammo

niaque 253 
- officinal d'eau oxygenee 

1497 
- - de formaldehyde 1307 
Solutio Acetatis aluminici 

Burowii 366 
- - ferrici aetherea 1247 
- - kalici 107 
- Acidi chromici 1005 
- Albuminatis ferrici dialy-

sata 1251 
- alcoholico-aetherea Chlo

rureti ferrici 1286 
- alcoholica Ammonii cum 

Aniso 390 
- - Jodi 1542 
- Ammoniaci 388 
- Ammonii valerianici 253 
- - - composita 253 
- antidolorosa II 340 
- antihydrotica 648 
- antiluposa 1543 
- antemetica 1047 
- Argenti nitrici opiata 541 
- Arsenatis natrici 565 
- arsenicalis antasthmatica 

Trousseau 565 
- arsenicalis Bazin 562 
- - Boudin 560 

Solutio arsenicalis Devergie 
560 

- arsenicalis Fowleri 558 
- - Isnard 560 
- Bismuti alcalina 682 
- boro-salicylica 129, 211 
- Bromoformii 694 
- Calcii bisulfurosi 767 
- campechiana chinata1421 
- - cum Catechu 1421 
- - - Opio 1421 
- Camphorae alcoholica 772 
- - spirituosa 772 
- Carbonatis kalici 118 
- Chinini ferrochlorati 950 
- - monochlorhydrici 950 
- Chloreti ferrici 1283 
- - - spirituosa 1286 
- - - spirituoso-aetherea 

1286 
- - hydrargyrici 1454 
- Chloroformii 996 
- Chlumsky 774, 11416 
- Citratis kalici 146 
- - magnesici II 111 
- Coeruleini 1515 
- Coffeini pro injectione 

1071 
- Donovan 566 
- emittens II 208 
- Ferri albuminata 1251 
- - pomata 1268 
- Formaldehydi 1307 
- Fowleri mitis 559 
- Gelatinae salita 1338 
- Gummi arabici 1412 
- - plastici 1415 
- gummosa 1412 
- - tenuis 1412 
- Hale II 1031 
- Hepatis sulfurei kalici II 

26 
- Hydrargyri aminoacetici 

1450 
- - aminopropionici 1450 
- - glycocollici 1450 
- - sozojodolici 1464 
- Hydratis kalici 1114 
- - natrici II 222 
- hydroalcoholica Bichlo-

ratis Hydrargyri 1454 
- Hydrochloratis Adrena-

lini II 828 
- - Suprarenini II 828 
- Indici spirituosa 1515 
- J odeti kalici cum J odo 

1543 
- Jodi Lugol 1543 
- - Mandl 1543 
- Ralii acetici composita 

108 
- - cantharidinici pro in

jectione Liebreich 791 
- - jodati cum Digitale 

II 19 



Solutio Landerer - Spanischfliegenol 1549 

Solutio Landerer 140 
- Mannae II 140 
- miotica II 438 
- Morphini Hydrochlorici II 

340 
- mydriatic a 648 
- Natrii cantharidinici pro 

injectione Liebreich 792 
- - chlorati et Natrii sul

furici II 218 
- - chlorati physiologica 

II 217,1363 
- Nitroglycerini 1360 
- Paraldehydi gummosa 89 
- Phenoli II 415 
- Picis II 480 
- - liquidae alcalina con-

centrata II 482 
- Pyrophosphatis natrico-

ferrici 1281 
- Resinae elasticae 1200 
- Ringeri II 218 
- Sacchari tosti II 602 
- Santonini oleosa 1016 
- Saponis II 654 
- sedativa II 345 
- Solveoli 1117 
- spirituosa Jodi 1542 
- Stanni chlorati II 762 
- styptica 1490 
- Subchloreti ferrici 1259 
- Succi Liquiritiae, Sterili-

sation II 1203 
- Superoxydi hydrogenici 

1497 
- Tannini 242 
- temperans II 22 
- Trinitrini 1360 
- vasoconstringens II 828 
- - composita II 828 
- Blancard 449 
Solution d'acetate d'alumi

nium 365 
- d'aceto-tartrate d'alumi

nium 367 
- de chlorhydrophosphate 

calcique 760 
- de chlorure de chaux 746 
- de Leras 1281 
-, Dobells II 208 
- of Ammonia 387 
- - Ammonium Acetate 

105 
- - Atropine Sulphate 648 
- - Bismuth and Ammon-

nium Citrate 673 
- - Chlorinated Lime 746 
- - Chromic Acid 1005 
- - Coal Tar II 480 
- - Extract of Glycyr-

rhiza 1370 
- - - of Liquorice 1370 
- - Ferric Acetate 1246 
- - - Chloride 1283 
- - Formaldehyde 1307 

Solution of Ginger II 996 
- - Glyceryl Trinitrate 

1360 
- - Hamamelis 1423 
- - Hydrogen Peroxide 

1497 
- - - Sulphide II 817 
- - Iodine 1542 
- - Krameria, concentra-

ted II 553 
- - Lime 754 
- - Magnesium Bicarbo-

nate II 107 
- - Mercuric Chloride 1454 
- - Nitroglycerin 1360 
- - Potassium citrate 146 
- - Potassium Permanga-

nate II 137 
- - Sodium Glycerophos

phate 195 
-- - - Hydroxide II 222 
- - Strychnine, Halls II 

798 
- - - Hydrochloride II 

798 
- - Zinc Chloride II 981 
Solutol 1119 
Solutolum crudum 1119 
Solutum Arseniatis Ferri 563 
- Arsenitis Potassii 558 
- Chlorhydrophosphatis 

calcici kreosotatum 760 
- Ergotini cum Glycerino 

II 685 
- Gummi arabici 1412 
- Hepatis sulfurei natrici II 

236 
- Jodi alcoholicum 1542 
- Picis alkalinum II 482 
- - liquidae alcalinum II 

480 
- SuHatis Zinci aluminosum 

11992 
Solvellae antiseptica 130 
Solventnaphtha 665 
Solveol 1119 
- -pillen 1117 
Solvin II 866 
Somagen 849 
Somali-Gummi 1405 
Somatose 849, II 255 
Sommeradoniskraut 277 
Sommereiche II 542 
Sommerlinde II 868 
Sommersaturei II 666 
Sommersprossen, Mittel II 

1056 
-,-salbe II 1056 
- -wasser II 1056 
Sommerteufelsauge 277 
Sommerzwiebel 346 
Sommite de sabine II 597 
- fleurie de caille-lait 1330 
- - de melilot II 155 
- - d'origan vulgaire 369 

Somnifen 810, II 1389 
Somnisan II 898 
Somnoform 316 
Sonnenbraut 1188 
Sonnenkraut 1188 
Sonnenpuder II 1054 
Sonnentau 1188 
- -extrakt Il88 
- -tinktur 1188 
Sonnwendblumen 768 
Soodbrot 901 
Soolard, Pasta urethralis 605 
Soolbad 609 
Soot 815 
Soothing Ointment II 556 
Soporval II 898 
Sorbismal II 1389 
S~rbus aria II 752 
- aucuparia II 752 
Sorel-Zement II 1098 
Sorgho-Hirse 439 
Sorisin 1397 
Sopho1541 
Soson 849, II 254 
Soubeiran, eau de Bussang. 

507 
-, eau de Contrexeville 507 
-, eau de Forges 507 
-, eau de Mont-Dore 507 
Soude caustique II 220 
- - liquide II 222 
Soufre II 807 
- dore d'antimoine II 775 
- precipite II 8Il 
- sublime II 809 
- - lave II 810 
Sousacetate de cuivre Il42 
Soxhlet, Bestimmung von 

Milchzucker II 615 
-, Extraktionsapparat II 

290 
-, Nahrzucker II 126, 609 
Soy Bean II 751 . 
Sozal II 419 
Sozojodol, leichtloslich 1559 
- -quecksilber 1463 
- - -oxydul 1482 
- -saure 1558 
- -saIze 1558 
- -schnupfenpulver 1560 
-, schwerloslich 1558 
- -wundsalbe 1560 
- -wundstreupulver 1560 
Sozolith 851 
Sozolsaure II 419 
Sozomenthol-Schnupfenpul-

ver 1560, II 169 
Spaa 506 
Spangriin Il42 
Spanisch-Cedernol 1572 
Spanische Fliegen 783 
Spanischfliegen-collodium 

786 
- -ather 786 
- -01 788 



1550 Spanischfliegenpapier - Spergulamella 

Spanischfliegen-papier 915 
- -pflaster 786 
- - fiir tierarztlichen Ge-

brauch II 1321 
- -, immerwahrendes 787 
- -salbe 788 
- -, euphorbiumhaltige 

789 
- - fiir tierarztlichen Ge-

brauch 789, II 1370 
- -tinktur 788, II 1367 
Spanisch-Hopfenol II 370 
Spanischpfeffer-liniment, zu-

sammengesetztes 796 
- -tinktur 796, II 1367 
Spanisch-Rot 854 
Spanischer Pfeffer 794 
Spanish Flies 783 
Sparadrap adhaesivum gum-

mi elastici 1199 
- caoutchoute 1199 
- cum Caoutchouc 1199 
- de cantharidate de pot-

assium 792 
- de cire 895 
'- de colle de poisson 1508 
- de diapalme II 505 
- de thapsia II 852 
- de Vigo 1444 
- -lack II 1093 
- mercuriel 1444 
- vesicans 787 
Sparadrapum Cantharidatis 

sodici 792 
- Collae Piscium 1508 
- Ichtyocollae 1508 
- mercuriale 1449 
- rubrum 895 
Spargel 592 
- -sirup 593 
- -wurzel 592 
Sparklets 509 
Spars 592 
Spartein II 752 
-, schwefelsaures II 753 
- -sulfat II 753 
Sparteine Sulphate II 753 
Sparteinum II 752 
- sulfuricum II 753 
Spartium junceum 1344 
- scoparium II 752 
Spasmalgin II 355 
Spasmosan II 898 
Spasmosit II 5 
Spasmyl II 1389 
Spatliniment 267 
Spatum ponderosum 634 
- fluoricum 743 
Spearmint Leaves II 165 
- Water II 165 
Spechtwurzel 1172 
Species ad Balneum ferrugi

nosum 609 
- - Cataplasma 361 
- - Gargarisma 361, II 626 

Species ad longam vitam 
355 

- - Infusum amarum 1038 
- - Infusum pectorale 361 
- - Morsulos II 604 
- - Pulvillos odoriferos 

661 
- - suffiendum 661 
- Althaeae 361 
- - compositae 361 
- amarae 583, 1401, II 163, 

171 
- - -dialysat 1172 
- - Kiihl II 897 
- amaricantes 583 
- anglicae 1320 
- anthelminticae 584, 1012 
- antiaphthosae 86 
- antiasthmaticae 1163 
- antidiabeticae II 404 
- - Kolluck II 199 
- aperientes 1320, II 401 
- aperitivae Haas II 699 
- aromaticae II 77, 164 
- - ad Balnea 609 
- Balneorum 609 
- carminativae 465, 857, 

912 
- cephalicae II 164 
- contra asthma 1163 
- cordiales II 583 
- cruciatae Hispanicae 1354 
- demulcentes 361 
- depurativae Dialysat 1172 
- diaphoreticae II 629 
- Diatragacanthae 1411 
- discutientes II 164 
- diureticae 1307, 1570, II 

83, 309, 673 
- - -dialysat 1172 
- - Kreuer 212 
- emollientes 361 
- Florum pectoralium II 

906 
- Frangulae Corticis 1320 
- Fructuum 465 
- fumales 661 
- - templorum 661 
- fumigatoriae Smith 182 
- galactopoeae Berg 1307 
- gynaecologicae Martin 

1321 
- Hackeri 1512 
- Herbarum ad Balnea 609 
- - alpinarum II 697 
- Rierae picrae 351 
- hispanicae 1235 
- hydragogae 1570 
- Infantium 1341, 1371, II 

388,401 
- Juniperi 1570 
- lax antes II 697 
- - compositae II 698 
- - gasteinenses II 698 
- - Gasti II 698 

Species laxantes hamburgen-
ses II 697 698 

- - Hoferi II 698 
- - Kneippii 355 
- - Kneipp 1321 
- - St. Germain II 697 
- - salzburgenses II 698 
- -- Schrammii II 698 
- Lichenis islandici II 86 
- - - compositae II 86 
- Lignorum 1400 
- - cum Senna II 698 
- Lini II 90 
- longovallenses 1341 
- majales 1236 
- menstruales II 849 
-, Mischen II 1152 
- Moldau II 574 
- narcoticae 642 
- nervinae II 164, 1363 
- - -dialysat 1172 
- -- Reim II 164 
- - monachenses II 897 
- pectorales 361 
- - albae 361 
- - Burow 1190 
- -- cum Fructibus 362 
- - -dialysat 1172 
- - Hennig 1371 
- - laxantes II 90, 698 
- - Kaplick 1371 
- - Kneipp 1236 
- - Richter II 666 
- - viennenses 361 
- placantes 1307 
- pro cucupha II 164 
- puerperales 362 
- Pulmonaria 1236 
- purgantes Hufelandi II 

698 
- purgativae II 697 
- purificantes 1400 
- Radicum 593 
- resolventes 912, II 164 
- Sarsaparillae composita 

II 664 
-, Sieben II 1151 
- stomachicae 887 
- - Dietl 1023, II 164 
- sudorificae 1400 
- - -dialysat 1172 
- - Smith II 664 
- urologicae Schaper II 83 
- vulnerariae 584, 1236 
Specificum gegen Maul- und 

Klauenseuche, Giinthers II 
1030 

Speckol 274 
Speckstein II 117 
Speedwell Wort II 907 
Speerminzol II 166 
Speichelwurzel II 530 
- romische II 530 
Speikwurzel II 894 
Sperguiamella II 512 



Spergularia rubra - Spiritus ophthalmicus 1551 

Spergularia rubra II 754 
Sperma, Nachweis II 1280 
Spermaceti 908 
- Cerate 909 
- Ointment 909 
Spermacetol 910 
Spermacid 720 
Spermathanatonpastillen 

720 
Spermatol 1080 
Spermatozoen, Nachweis im 

Harn II 1255 
Sperminpraparate II 363 
Speton 720 
Spezialtee II 700 
Spezifisches Gewicht, Be-

stimmung 2 
Sphaerococcus crispus 851 
- mamillosus 851 
Spice Plaster 862 
Spicknardenwurzel, indische 

1157 
Spiegelharz II 462 
Spiegler, Propolisin 896 
Spierblumen II 756 
SpieJ3glanz II 773 
- -buttllr II 767, 768 
-, geschlammter II 774 
- -glas II 776 
- -leber II 776 
- -mohr 1480 
Spigelia anthelmia II 754 
- marylandica II 754 
Spigelienwurzel, marylandi-

sche II 754 
Spiklavendel II 77 
Spikol II 78 
Spilanthes acmella II 755 
- oleracea II 755 
Spindelbaum 1218 
Spindle Tree 1218 
Spindlers unentzimdbares 

Fleckenwasser 823 
Spinnendistelkraut 1037 
Spinnenkraut II 687 
Spinnersches Zahnpulver II 

1067 
Spiraea filipendula II 756 
- tomentosa II 756 
- ulmaria II 755 
Spiraein Knapp 214 
Spirit of Ammonia 391 
- - Anise 464 
- - Ants 150 
- - Bitter Almonds 420 
- - Cajuput II 154 
- - Camphor 772 
- - Chloroform 996, 997 
- - Cinnamon 1022 
- - Cura9&o 1029 
- - Ether 310 
- - Formic Acid 150 
- - Gaultheria 1336 
- - Glyceryl Trinitrate 

1360 

Spirit of Lavender II 76 
- - Lemon 1035 
- - Mustard II 747 
- - Nitroglycerin 1360 
- - Nitrous Ether 318 
- - Nutmeg II 193 
- - Phosphorus II 433 
- - Rosemary II 587 
- - Sal volatile 390 
- - Scurvy Grass 1055 
- - Soap II 654 
- - Treacle 442 
- - Turpentine II 455 
Spirituosa medicata 297, II 

1363 
Spirituosen, arzneiliche 297, 

II 1363 
Spiritus 282, 286, II 1363 
- acetico-aethereus 312 
- ad balnea 609 
- Aeruginis 1143 
- aethereus 310, II 1363 
- - ferratus 1286 
- Aetheris compositus 310 
- - acetici 312 
- - chlorati 316 
- - nitrosi 318, 321 II 

1363 
- ammoniacatus anisatus 

390 
- Ammoniae 391 
- - aromaticus 390 
- - fetidus 589 
- - foeniculatus 390 
- ammoniato-aethereus II 

164 
- Amygdalae amarae 420 
- Angelicae compositus 442, 

II 1363 
- - - ex tempore para-

tus442 
- Anhaltinus 862 
- Anisi 464 
- anodynus vegetabilis 312 
- antirheumaticus 731 
- Armoraciae compositus 

1057 
- Arnicae 550 
- aromaticus 1023, II 77, 

157 
- - compositus II 157, 

158 
- arsenicatus 560 
- Aurantii compositus 1029 
- - Florum 1029 
- balsamicus 1024 
- bezoardicus Bussius 224 
-, blauer 1144 
- Bredfeld II 583 
- Bryoniae compositus 697 
- Bussii 224 
- caeruleus 1144 
- Cajeputi II 154 
- Calami 731 
- Camphorae 772 

Spiritus camphoratus 772, 
II 1363 

- - crocatuB 774 
- - dilutuB 773 
- capillaris II 557 
- Capillorum heidelbergen-

sis II 1063 
- Cardamomi compositus 

825 
- carminativuB Sylvius1023 
- Carvi 857 
- Chamomillae 912 
- - romanae 913 
- Chloroformii 996, 997 
- Cinnamomi 1022 
- Citri 1035 
- Cochleariae 1055 
- - compositus 1056 
- coloniensis II 1077 
- contra perniones II 105S 
- - - russicus II 1058 
- Coriandri 1107 
- crinaliB II 1063 
- Curassao 1029 
-, denaturierter 293 
- dilutuB 287, II 1363 
- Dzondii 391 
- e Saccharo 301 
- e Vino 299, II 1363 
-Ferri sesquichlorati aethe-

reus 1286 
- Foeniculi 1306 
- Formicarum 150, II 1363 
- - compositus 150 
- - destillatus 150 
- Gari 355 
- Gaultheriae 1336 
- Glycerilis Nitratis 1360 
- Juniperi 1569, II 1364 
- - compositus 1569 
- - Ligni 1571 
- Lavandulae II 76, 1364 
- Ligni II 172 
- Limonis 1035 
- Lumbricorum 395 
- Mastichis compositus II 

142 
- matricalis II 142 
- Melissae II 157 
- - composituB II 157, 

1364 
- - - crocatus II 158 
- Menthae crispae (viridis} 

II 166 
- - piperitae II 163, 1364 
- Mentholi II 169 
- Mindereri 105 
- muriatico-aethereus 316 
- Myristicae II 193 
- nervinuscamphoratus774 
- - menthatus II 164 
- Nitri 179 
- Nitroglycerini 1360 
- odoratus II 1077 
- ophthalmicus 1306, II 587 



1552 Spiritus ophthalmicus Pagenstecher - Steiners Kraftpulver 

Spiritus ophthalmicus Pagen-
stecher II 158 

- - visbadensis II 158 
- peruvianus 623 
- phenyla.tus contra. tineas 

II 416 
- Phosphori II 433 
- polyaromaticus 1024 
- pyroaceticus 90 
- rectificatissimus 286 
-- rectificatus 286 
- Rosmarini II 587 
- - compositus II 587 
- rubefaciens II 747 
- Rubi idaei II 591 
- Rubini II 1031 
- Rusci 669 
- russicus 797, II 1364 
-, russischer 797, II 1364 
- Salis dulcis 316 
- saponato-camphoratus II 

655, 1364 
- - - eucalyptatus II 657 
- Saponatus II 654, 1364 
- - cum Camphora II 657 
- Saponis camphoratus II 

655 
- - kalini II 655, 1364 
- - rubefaciens II 656 
- Serpylli II 738 
- - compositus II 738 
- Sinapis II 747, 1364 
- strumalis II 19 
- sulfuratus II 813 
- Sulfuris Beguin 401 
- Tartari 249 
- Terebinthinae compositus 

II 455 
- theriacalis 442 
- Thymoli II 868 
- Vini 286, 287 
- - gallici 303 
- - - salinus 303 
- vulnerarius II 157, 587 
Spirochaten II 1278 
Spirocid II 1389 
Spirosal 207 
Spiroylsaure 202 
Spirsaure 202 
Spitzers Gesichtssalbe 1476 
Spitzglas II 773 
Spitzklettenkraut II 971 
Spitzwegerich-extrakt II 484 
- -kraut II 484 
- -saft II 485 
Spleen-Mixture 955 
Spleniferrin II 365 
Splenon II 358 
Splenovarian II 361 
Spodium 819 
Spongiae ceratae II 756, 1004 
- - compressae II 1004 
- compressae II 756 
- gelatinatae II 757 
- marinae II 756 

Spongiae ustae 819 
Spongin II 756 
Spongiopiline II 1004 
Spoonwort 1055 
Sporae Lycopodii II 102 
Sprangers Heilsalbe II 505 
Sprengels Krautersaft 1371 
Sprengkohle 815 
Spreuhaare, blutstillende 

1007 
Spring Clotbur Wort II 971 
Springgurke 1191 
Springkorner 1217 
Spritgelb 451 
Spritogen 194, 294 
Spritol 194, 294 
Spritzgurke 1191 
Spritzkorken II 1222 
Sprouts of Pine II 451 
Spriihseife II 647 
Spriihsoda II 215 
Spudaeus, Lebensbalsam 

1350 
Squibbs Diarrhoea Mixture 

II 329 
- Podophyllum Pills II 509 
- Rhubarb Mixture II 573 
Squill II 669 
Stabulol II 1114 
Stabwurz 585 
- -beifuJ3 585 
Stachelkrautwurzel II 308 
Starke 426 
- -arten 427, 428, 
- -glanz, fliissiger 434, -II 

209 
- -gummi 435 
- -kleister II 1095 
-, losliche 434 
- -losung 73, II 1297 
- -, Zinkjodid- 435 
- -mehl 426 
- - -beutelchen 803 
- - -kapseln 802 
-, Nachweis in Faeces II 

1257 
- -sirup II 606 
- -zucker II 605, 606 
- - raffinierter II 606 
- -, wasserfreier II 606 
Stagnin II 365 
Stagophor 544 
Stahl, Pilulae aperitivae 353 
-, Pulvis antispasmodicus 

II 22 
-, Tinctura alexipharmaca 

442 
Stahlbii.der 608 
Stahlkugeln 1293 
Stahls Jungblut 1321 
Stahlsauerling 492 
Stahlwein 1261 
Standardserum, syphiliti-

sches II 730 
Stangenpfeffer II 470 

Stangenpomade II 1061 
Stangenschwefel II 811 
Stannichlorid II 762 
Stanni-NatriumchloridlI 763 
Stanniol II 759 
Stanniverbindungen II 758 
Stannochlorid II 761 
Stannosan II 761 
Stannoverbindungen II 758 
Stannum II 757 
- -Ammonium chloratum II 

763 
- bichloratum II 762 
- bisulfuratum crystallisa-

tum II 764 
- chloratum (crystallisa-

tum) II 761 
- foliatum II 759 
- granulatum II 759 
- limatum II 759 
- Natrium chloratum II 763 
- oxydatum II 763 
- praecipitatum II 760 
- pulveratum II 759 
- raspatum II 759 
Staphar II 718 
Staphygen II 719 . 
Staphylokokken II 1277 
- -antigene II 716 
- -casein II 716 
-, im Ham II 1255 
- -vaccine II 715 
Staphylo-Vaccin II 715 
Staphysolan II 719 
Star Anis 1511 
Starch 426 
Staubbindemittel II 277 
Stavesacre Ointment 1171 
- Seed 1170 
Steadine II 887 
Stearic Acid 222 
Stearinpaste 223 
Stearinsaure 222 
Stearinseife II 645 
Stechapfel 1161 
- -blatter 1161, II 1330 
- -extrakt 1163 
- -fluidextrakt 1163 
- -kerzchen 1164 
- -til 1163 
- -salbe 1164 
- -samen 1162 
- -tinktur 1164 
Stecheichenblatter 1509 
Stechkomer 1039 
Stechpalme 1509 
Stechpalmen-blatter 1509 
- -friichte 1509 
Stechwindenwurzel II 660 
Steges Krauterwein 357 
Steinbeerblii.tter 521, II 894 
Steinbeeren II 893 
Steindammar 1160 
Steineiche II 544 
Steiners Kraftpulver II 404 



Steinfarnkraut - Strohhutwaschpulver 1553 

Steinfarn-kraut II 673 
- -wurzel 1302 
Steingebilde in Faeces II 1258 
Steinhager 300 
Steinkirschen 345 
Steinkitt II 1097 
Steinklee II 155 
- -pflaster II 156 
Steinkohlen-benzin 661 
- -kreosot II 413 
- -pech 594 
- -teer II 479, 1354 
- - -lOsung II 483, 1338 
Steinkraut 328 
Steinmark 375 
Steinol II 270, 275 
Steinraute 276 
Stemless Caroline Root 830 
StempeHarbe fiir Fasser, 

Kisten, Sacke usw. II 1084 
- fiir Fleischbeschauer II 

1084 
- fUr Kautschukstempel II 

1084 
Stempelkissenmasse II 1084 
Stengel manna II 138 
Stephanskorner 1170 
Stephanskraut 1170 
- -fluidextrakt 1171 
Steral223 
Stercus diaboli 587 
Stereo-:M:etall 1139 
Sterilisation II 1191 
- -, fraktionierte II 1197 
- von Gebrauchsgegenstan-

den II 1204 
Sterilisationsstopfen, Fellers 

II 1196 
Sterilisol 1315 
Sterilized Distilled Water 489 
Sterlet 1507 
Stern, Lanolin-Wachspaste 

895 
Sternanis 1511 
- -baum 1510 
- -01 1512 
Sternkraut, gelbes 1330 
Sterntee 362 
-, Weidhaas 1371, II 178 
Stibenyl II 777 
Stibio-Kalium tartaricum II 

771 
Stibium II 764 
- -Anilinum tartaricum II 

773 
- arsenicicum 565 
- chloratum II 767 
- jodatum II 768 
- oxydatum II 768 
- - album II 770 
- - - non ablutum II 770 
- - diaphoreticum II 770 
- - emeticum II 768 
- - fuscum II 769 
- - - non ablutum II 776 

Hager, Handbuch II. 

Stibium oxydatum griseum 
II 768 

- - praecipitatum II 768 
- - via sicca paratum II 

769 
- oxyjodatum II 768 
- oxysuHuratum II 774 
- persuHuratum II 775 
- suHuratum aurantiacum 

II 775,1364 
- - nigrum II 773 
--=- - - laevigatum II 774 
- - rubrum II 774 
Stibosan II 778 
Stichkraut 548 
Stichwurzel 548 
Stickgas II 249 
Stickoxydul II 251 
Stick-Schwede 895 
Stickstoff II 249 
-, Bestimmung in Faeces 

II 1260 
- -kalk 734 
- -monoxyd II 251 
- -oxydul II 251 
- -wasser 508 
Sticta pulmonacea II 520 
Sticticum, rotes 895 
Stiefmiitterchen II 967 
Stieleiche II 542 
Stigmata Croci 1120 
- :M:aydis II 145 
Stigmate de mais II 145 
Stikticumpflaster 820 
Stili, siehe auch Styli 
- spirituosi Unna 297 
- unguinosi II 887 
Stillingia Root II 778 
- sebifera II 779 
- silvatica II 778 
- -talg II 677, 779 
- -wurzel II 778 
Stilus, siehe auch Stylus 
- Ichthyoli dilubilis II 

287 
- Sinapis II 747 
Stimuline II 736 
Stinkasant 587 
- -01 590 
- -, zusammengesetztes 

589 
Stinkbusch II 576 
- -wurzelrinde II·576 
Stinkdillsamen 1106 
Stinking Assa 587 
Stinksalat II 65 
Stinkstrauch 438 
- -samen 438 
Stipites Caryophyllorum 860 
- Cerasorum 900 
- Dulcamarae 1189 
- (et Folia) Visci II 968 
- Grindeliae 1390 
- Laminariae II 68 
Stockes Liniment II 459 

Stockes Mixture, Expectorant 
II 329 

Stockflecken II 1101 
Stockmalvenbliiten -II 128 
Stockmanns Eisenpillen 

1294 
Stockrose II 128 
Stockrosenbliiten II 128 
SWr 1507 
Stoerk, Electuarium anthel-

minticum 1012 
Stollengewiirz 1023 
Stomachical Balsam II 193 
Stomantabletten 1315 
Stomoxygen II 120, 574 
Stone Fern Wort II 390 
Stopfwachs 893 
Storace II 801 
Storax, amerikanischer 804 
-, fliissiger II 801 
-, gereinigter II 803 
- -liniment II 804 
-, roher II 801 
- -salbe II 803 
Storchschnabelwurzel 1350 
Stoughton, Elixir II 572 
-, Elixir stomachicum 583 
Stovain 117 
Strahl, Pilulae contra ob-

structiones 354 
Strahls Hauspillen 354 
Strakas Chininbonbons 964 
Stramonium Leaves 1161 
- Ointment 1164 
- -zigarettl'n 1008 
- -zigarren 1009 
Strandschuhcreme 896 
Strangwurzel 1512 
StraJ3burger fliissiger Opodel-

doc 774 
Strauss, Bestimmung von 

Indikan im Harn II 1246 
Strawberry 1316 
- Leaves 1316 
- Root 1317 
Streptokokken II 1277 
- -antigene II 716 
- -casein II 716 
- im Ham II 1255 
- -serum II 707 
- - viridans II 707 
- -vaccine II 715 
Streptosan II 719 
Strepto-Vaccin II 715 
Strepto-Yatren II 715 
Streublau 1041 
Streukiigelchen II 1024 
Streupulver, Lanolin- 267 
Striaphorin II 1390 
Strobin 250, II 1102 
Strobuli Lupuli II 99 
- Pini II 451 
Strohhut-appretur II 1]01 
- -bleichmittel II 1101 
- -waschpulver II 1101 
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1554 Strong Solution of Ammonia -- Succus Citri ferratus 

Strong Solution of Ammonia 
389 

-- -- of Ferric Chloride 1285 
-- -- of Lead Subacetate II 

493 
-- Tincture of Iodine 1543 
Stronger Ammonia Water 389 
-- Solution of Ammonium 

Citrate 390 
Strontium II 779 
-- bromatum(crystallisatum) 

II 779 
-- -- purissimum II 780 
-- -- siccum II 780 
-- -bromid II 779 
- --, reinstes II 780 
-- --, wasserfreies II 780 
-- -carbonat II 780 
-- carbonicumpraecipitatum 

II 780 
-- chloratum II 780 
-- -- siccum II 781 
-- -chlorid II 780 
-- --, wasserfreies II 781 
-- cholicum 1238 
--, cholsaures 1238 
-- jodatum II 781 
-- -jodid II 781 
--, kohlensaures II 780 
-- -laktat II 781 
-- lacticum II 781 
--, milchsaures II 781 
- -nitrat II 782 
-- nitricum II 782 
-- -oxalat II 782 
-- oxalicum II 782 
-, oxalsaures II 782 
--, phenylchinolincarbon-

sautes 981 
-- -salicylat II 782 
-- salicylicum 11782 
--, salicyIsaures II 782 
-, salpetersaures II 782 
Stroopan 1186 
Strophanthin II 786, 1364 
Strophanthinum crystallisa-

tum II 786 
-- verum purissimum II 787 
Strophanthus gratus II 785 
-- hispidus II 785 
-- kombe II 782 
-- -samen II 783, 1360 
-- Seed II 783 
-- -tinktur II 788, 1369 
Strophena Zyma II 789 
Strumpfschlauch II 1002 
Strychnin II 791 
-- -acetat II 792 
-- als Ungeziefermittel II 

1109 
--, essigsaures II 792 
-- -gerste II 1109 
-- -getreide II 1109 
-- -hydrobromid II 792 
-- -hydrochlorid II 792 

Strychnin-kakodylat 571 
-- -malz II 1109 
-- -nitrat II 792 
--, salpetersaures II 792 
--, salzsaures II 192 
-, schwefelsaures II 793 
-- -sulfat II 793 
Strychninae Hydrochloridum 

II 792 
Strychnine II 791 
-- Nitrate II 792 
Strychninum II 791 
-- aceticum II 792 
-- hydrobromicum II 792 
-- hydrochloricum II 792 
-- kakodylicum 571 
-- nitricum II 792 
- sulfuricum II 793 
Strychnos Ignatii II 799 
-- nux vomica II 789 
-- -samen II 789 
Strychotin II 799 
Strzyzowski's Reagens auf 

EiweiI3 II 1237 
Studentenblumen 768 
Stuetz EiweiBreagens-Kap-

seln II 1237 
Stuhlzapfchen II 818 
--, Formen II 822 
Sturmfederwein II 164 
Sturmhut 257 
Stutenmilch II 55 
Stuttgarter Wassersuchtstee 

II 629 
Stutzer, Kupferhydroxyd 

1146 
Styles de mais II 145 
Styli, siehe auch Stili 
-- caustici 603, 604 
-- dilubiles Unna 605 
-- Jodoformii 605 
-- resinosi Unna 605 
-- spirituosi Unna 605 
Stylophorin 922 
Stylus, siehe auch Stilus 
-- Mentholi II 168 
Styptic Collodion 883 
-- Cotton II 1015, 1319 
Stypticin II 351 
-- -mull II 1018 
- -watte II 1018 
Styptogan II 137 
Styptol II 352 
- -mull II 1018 
-- -watte II 1019 
Styptopyrin II 1390 
Styracol 1393 
Styrax-balsam II 801 
-- benzoides 657 
- benzoin 657 
-- crudus II 801 
-- depuratus II 803 
-- liq uide II 801 
-- -- purifie II 803 
- liquidus II 801 

Styrax liquidus colatus (ex-
purgatus) II 803 

-- praeparatus II 803 
-- -seife II 804 
-- tonkinensis 657 
Styron II 804 
Styrone 624 
Styrylalkohol II 804 
Suakin-Gummi 1405 
Subcutin 120 
Suber II 544 
-- quercinum II 544 
Subgallas bismuticus 679 
Sublamin 1485 
Subliformin II 1114 
Sublimat 1451 
-- -benzoemundwasser, Mil-

lers II 1075 
-- -catgut II 1005 
-- -fleckwasser II 1099 
-- -gelatine 1454 
-- -karbolsalbe, Lassars 1454 
-- -mull II 1018 
-- -pastillen 1453, II 1352 
-- -, Angerers 1454 
- -salbe Unna 1455 
- -seife II 652 
-- -watte II 1018 
Sublime corrosif 1451 
Sublimed Sulphure II 809 
Sublimieren II 1187 
Sublimoform II 1114 
Subsalicylas bismuthicus 683 
Substance sensibilisatrice II 

736 
Suc de cerise 90 I 
- de citron 1035 
- de coing 1155 
- de cresson II 206 
- de reglisse 1366 
- d'hieble II 629 
Succade 1036 
Succi Herbarum recentes II 

849 
Succin II 805 
Succinic Acid 223 
Succinimid 224 
- -quecksilber 478 
Succinin 451, II 1081 
Succinit II 805 
Succinoyl-p-phenetidin II 408 
Succinum II 805 
- indicum 1102 
-- marinum 908 
Succinylosalicylsaure 215 
Succory Leaves 1007 
-- Root 1007 
Succus Aloes inspissatus 347 
- Carms recens 850 
- Catechu 872 
- Cerasi 901 
- Cerefolii 902 
-- Citri 1035 
- - artificialis 145 
- - ferratus 1035 



Succus Citri natronatus - Sulzer Mutterlaugensalz 1555 

Succus Citri natronatus 1035 
- Cochleariae compositus 

1056 
- Conii 1097 
- Cydoniae 1155 
- cyrenaicus antiquorum 

587 
- Ebuli I! 629 
- Herbarum I! 178 
- Hyoscyami 1505 
- Juniperi inspissatus 1570, 

I! 1364 
- Limonis 1035 
- - cum Pepsino I! 397 
- Liquiritiae 1366, I! 1364 
- - crudus 1366 
- - depuratus 1368, I! 1364 
- - - in bacillis 1369,1370 
- - - in filis 1370 
- - inspissatus 1368 
- - tabu latus 1371 
-- MororuminspissatusIIl83 
- Myrtilli inspissatus I! 199 
- N ast urtii I! 206 
- Phytolaccae inspissatus I! 

439 
- Raphani 1057 
- Rhamni catharticae in-

spissatus I! 558 
- Sambuci I! 628 
- - inspissatus I! 628 
- Scoparii 1345 
- Sorborum I! 752 
- Taraxaci I! 849 
- viridis I! 558 
Suchtkraut 1329 
Sucre I! 599 
- a la vanille I! 901 
- de lait I! 604 
Sucrol I! 409 
Sucrose I! 599 
Sucs vegetaux I! 849 
Sudan (I u. II) 1081 
- (II! u. IV) 453 
Sudol 1315 
Sudoral 115 
Siidweine I! 912, 955 
SiiBholz 1362, I! 1355 
-, asiatisches 1362 
- -extrakt 1364 
- -fluidextrakt 1364 
- -paste 1365 
-, russisches 1362 
- -saft 1366, I! 1364 
- -, gereinigter 1368, I! 

1364 
- -sirup 1366, I! 1362 
-, spanisches 1362 
- -strauch 1361 
-, syrisches 1362 
- -wurzel 1362 
- -, weiBe 357 
SiiBstoffpfIanze, Paraguay-

1216 
SiiBstrauch 85 

SiiBweine I! 912, 955 
-, konzentrierte I! 912 
Suet I! 675 
Suffumigatio sulfurosa 233 
Sufrogel I! 813 
Sugar I! 599 
Suie de bois preparee 816 
Suu I! 675 
- d'arbre I! 779 
- de boeuf I! 677 
- de mouton I! 676 
Suiferin I! 728 
Suipestiferserum I! 727 
Suisepsin I! 728 
Suisepticusvaccine I! 728 
Suiseptiferin I! 728 
Sukrofilter, Breyers 470 
Sulfammon I! 285 
Sulfanilsaure 450 
Sulfas aluminico-kalicus 377 
- - - ustus 379 
- aluminicus 376 
- atropicus 645 
- Atropini 645 
- ferrosus 1287 
- - siccatus 1288 
Sulfate basique de mercure 

1481 
- - de quinidine 966 
- - de quinine 952 
- d'aluminium 376 
- d'ammonium 401 
- d'argent 544 
- d'atropine 645 
- de baryum 634 
- de calcium 765 
- de cinchonidine basique 

969 
- de cinchonine basique 970 
- de cuivre 1148 
- d'eserine I! 436 
- de magnesium I! 117 
- de manganese I! 134 
- de protoxyde de fer offi-

cinal 1287 
- - - deferordinaire1289 
- de quinine neutre 956 
- de sodium I! 236 
- de sparteine I! 753 
- de zinc officinal I! 990 
- - - ordinaire I! 991 
- ferrique 1290 
- magnesique effervescent 

I! 622 
- neutre de potassium I! 26 
Sulfhydral 763 
Sulfidal I! 812 
Sulfinid 124 
Sulfite acide de sodium I! 239 
- de magnesium I! 119 
- de zinc I! 992 
- neutre de sodium II 238 
Sulfocyanure d'ammonium 

167 
- de potassium 168 

Sulfoform II 778 
Sulfogenol I! 285 
Sulfoguajacin 959, 960 
Sulfoguajacolsirup II 1362 
Sulfokreosotsirup II 36 
Sulfolan II 815 
Sulfolin II 1114 
Sulfonal II 806, 1364 
-, Nachweis im Ham I! 

1251 
Sulfoninsirup 1397 
Sulfopyrin I! 526 
Sulforicinate de soude II 580 
Sulfosalicylsaure 217 
Sulfosotsirup 1397 
- -Ersatz 1397 
Sulfovinate de sodium 323 
Sulfur II 807 
- -aurat I! 775 
- auratum Antimonii I! 775 
- caballinum I! 812 
- citrinum II 811 
- colIoidale I! 812 
- - pro injectione I! 812 
- crudum II 819 
- depuratum I! 810, 1365 
- fusum II 811 
- griseum II 812 
- in baculis II 811 
- jodatum 1546 
- - Biett 1547 
- lotum II 810 
- praecipitatum II 811, 

1365 
- semijodatum 1546 
- sublimatum II 809 
- vegetabile II 102 
Sulfure d'ammonium 400 
- de carbone 820 
- de fer hydrate 1287 
- de potasse II 25 
- de soude II 236 
- ferreux 1287 
- jaune d'arsenic officinal 

566 
- mercurique 1479 
- rouge d'arsenic 567 
Sullacetin II 535 
Sulphanilic Acid 450 
Sulphonal II 806 
Sulphonethylmethanum II 

807 
Sulphonmethanum I! 806 
Sulphur II 807 
- Lozenge II 813 
Sulphurated Antimony I! 775 
- Potash II 25 
- Soda II 236 
Sulphuric Acid 224, 225 
Sulphurous Acid 232 
Sulphurum carbonicum 820 
Sultaniarosinen II 969 
Sultankaffee 1064 
Sulzbergers FJuBtinktur 356 
Sulzer Mutterlaugensalz 609 
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1556 Sumaoh Bark - Syrup of Rhubarb 

Sumach Bark II 576 
- -galIen 1333 
- -wachs 898 
Sumatra-Benzoe 659 
- -Campher 777 
Sumbul II 817 
- Root II 817 
- -wurzel II 817 
Summitates Abrotani 585 
- Absinthii 581 
- Achilleae alba II 177 
- Artemisiae 584 
- Cannabis 779 
- Centaurii minoris 886 
- Genistae 1345 
- Grindeliae 1390 
- Hyperici 1505 
- Meliloti II 155 
- Millefolii II 177 
- Sabinae 11597 
- Sooparii 1345 
- Spilanthis II 755 
- Thujae II 863 
Sumpfklee II 170 
Sumpfporstkraut II 81 
Sumpfrosmarin II 81 
Sumpfsohwertelwurzel 346 
Sumpfspiraea II 756 
Sunflower 1390 
Sun Mixture II 329 
Supercarbonas ammonious 

393 
Superol II 232 
Suppe, Liebigsche 11256 
Suppenpillen 353 
Suppenwiirze, Appel 848 
-, Maggi 848 
-, Knorr 848 
-, Rotti 848 
Suppositoire d'extrait de ra-

tanhia II 553 
Suppositoires II 818 
- d'aloes 355 
- Malthus 720 
Suppositol II 825 
Suppositoria II 818 
- Aoidi carbolici II 416 
- - tannici 242 
- antihaemorrhoidalia II 

987 
- antispasmodica Bouchar

dat 872 
- Balsami Copaivae Wen-

her 617 
- Belladonnae 642 
- Boroglvcerini 129 
- contrahaemorrhoides1424 
- cum Extracto Ratanhiae 

11553 
- Glycerinae II 824 
- haemorrhoidalia 642, 677 
- Hamamelidis 1424 
- Hydrargyri 1449 
- Ichthyoli II 287, 288 
- irritantes 11153 

Suppositoria Jodoformii 1549 
- Mellis composita II 153 
- merourialia 1449 
- Morphini II 340 
- Myrtilli 11199 
- Opii II 330 
- Plumbi composita 11495 
- Resinae Copaivae Colom-

bat 617 
- Scopolae II 675 
- sedativa II 345 
- styptica 242 
Suppositorienkapseln 802 
Suppositorienpresse II 819 
-, kombinierte II 821 
Suppositories II 818 
Supranefran II 826 
Suprarenalin II 826 
Suprarenals, dried 11365 
Suprarenalum siccum II 365 
Suprarenes 11365 
Suprarenin II 825, 1365 
- -bitartrat II 827 
- -borat II 827 
-, borsaures II 827 
- -hydrochlorid II 826 
-, saures weinsaures II 827 
Suprareninum II 825 
- bitartaricum II 827 
- boricum II 827 
- hydrochloricum II 826 
Suptol Burow II 728 
Surgeon's Agaric 1323 
Surinam-Bitterholz II 537 
- -Quassiaholz II 537 
- -Vanille II 900 
Susol II 1049 
Suspensorienstoff II 1002 
Sussagin II 1049 
Susserin II 728 
Swaims Vermifuge 1013 
Swallow Root II 910 
Sweet Almonds 417 
- Birch 669 
- Bugle II 141 
- Elm Bark II 881 
- Fennel Fruit 1306 
- Flag Root 729 
- Fragrant Sumach 11576 
- Gum 11804 
- Lippia 1191 
- Marjoram II 121 
- Orange 1031 
- - Peel 1031 
- Sumach II 576 
- Violet Flowers II 966 
Sweetwood Bark 864 
Swertia chirata 983 
Swieten, Liquor mercurialis 

1454 
Sycose 124 
Sydenham, Aqua antisoorbu

tica 1056 
-, Deooctum album 1341, 

1411 

Sydenham, Laudanum 1132€ 
-, Mixtura antispasmodics 

872 
-, Pilulae antihystericae58!l 
Sylvius, Esprit volatil am-

moniacal huileux 390 
-, Liquor oleosus 390 
-, Sal volatile oleosum 390 
-, Spiritus carminativus 

1023 
Symbionten 11736 
Symbiose II 736 
Symphonbalsam, Langbeins 
II 90 

Symphytum officinale 1100 
Syndetikon 222, II 1098 
Synergo-Hypophysin II 363 
Synthalin 982, II 1390 
Syrgol547 
Syrian Mastiche 11851 
Syrup II 601 
- of Aoacia 1411 
- - Almonds 419 
- - Althaea 360 
- - Arsenate of Iron 563 
- - Balsam of Toln 625 
- - Bloodroot II 631 
- - Buckthorn II 558 
- - Calcium Chlorhydro-

phosphate 760 
- - Calcium Laotophos-

phate 761 
- - Chloral 986 
- - Cinnamon 1022 
- - Citro-Iodide of Iron 

1265 
- - Codeine Phosphate II 

345 
- - Coffee 1069 
- - Dovers Powder 1523 
- - Ferrous Iodide 1264 
- - Garlic 346 
- - Ginger II 996 
- - Glucose II 602 
- - Hydriodic Acid 1545 
- - Hypophosphites 747 
- - Iodide of Iron and 

Manganese 1265 
- - Ipeoac 1522 
- - - and Opium 1523 
- - Lactophosphate of 

Iron 1267 
- - Lactucarium II 67 
- - Lemon 1034 
- - Lime 755 
- - Manna II 139 
- - Orange 1028 
- - - Flowers 1029 
- - Poppy II 388 
- - Protochloride of Iron 

1259 . 
- - Quinidine 966 
- - Raspberry II 590 
- - Red Poppy II 389 
- - Rhubarb II 570 



Syrup of Rose II 582 
- - Sanguinaria II 631 
- - Senega II 690 
- - Senna II 695 
- - Tar II 480 
- - the Phosphates of 

Iron, Quinine and Strych
nine 1280 

- - Virginian Prune II 517 
- - Wild Cherry II 517 
Syrupi II 749 
Syrups II 749 
Syrupus, siehe auch Sirupus 
- aromaticus 1030 
- Ferri Lactophosphatis 

1267 
- Glucosi II 602 
- Juniperi 1570 
Systogen II 682 
Syz.vgium II 829 
- -friichte II 828 
- jambolana II 829 
- -rinde II 829 
- -rinden·fluidextraktII829 
- -samen II 828 
Szechuan Rhabarber II 565 

T 
Tabac de Vosges 548 
- des montagnes 548 
Tabak-blatter II 244 
- - -tinktur II 245 
-, indianischer II 97 
- -lauge II 246 
-, tiirkischer II 244 
-, ungarischer II 244 
-, virginischer II 243, 244 
Tabellae Balsami tolutani 625 
- Carbonis 815 
- cum Gummi 1412 
- cum Ipecacuanha 1523 
- cum Manna II 140 
- Magnesiae ustae II 115 
- MentholictCocainaeII 169 
- Nitroglycerini 1360 
Tablettae II 830 
- Ammonii chlorati 396 
- antielepticae 255 II 5 
- Carbonis 815 
- Catechu 873 
- Cocaini 1048 
- Extracti Fuci vesiculosi 

1322 
- Menthae piperitae II 163 
- Natrii bicarbonici II 211 
- Nitroglycerini 1360 
- Paraformii 1314 
- Phaseoli Bellmann II 404 
- Santonini 1015 
-, Tavels II 218 
- Trinitrini 1360 
Tabletten II 830 
-, Bedrucken II 833 
-, durstlOschende 145 

Syrup of Rose - TannineiweiB 

Tabletten gegen Seekrankheit 
II 212 

-, Leistners II 563 
- -maschinen II 834 
- -masse, Granulieren II 832 
- -, Komprimieren II 832 
-, Sterilisation II 1202 
Tablettes de baume de Tolu 

625 
- de bicarbonate de sodium 

II 211 
- de borate de sodium II 208 
- de cachou 873 
- de calomel 1462 
- de chlorate de potassium 

II 11 
- de chlorure d'ammonium 

396 
- de gomme 1412 
- d'ipecacuanha 1523 
- de kermas II 777 
- de manne II 140 
- de scammonee au choco-

lat II 669 
- de soufre II 813 
- de sous-nitrate de bismuth 

683 
- de tartrate de fer ammo

niacal 1293 
Tabulae fumales 661 
- Liquiritiae cum Ammonio 

chlorato 396 
- Pulveris Liquiritiae com-

positi 1371 
- Trinitrini 1360 
Tabulettae anginales 1048 
- bromatae II 5 
- - cum Coffeino II 5 
- Calomelanos compositae 

1462 
-' Colae Bernegau 1080 
- - citratae 1080 
- Ipecacuanhae 1523 
- Mentholi cum Cocaino 

1048, II 169 
- pectorales 1371 
- Koso et Kamalae II 34 
Tacamahak II 842, 843 
Tacamahaque terreuse II 843 
Tachin II 337 
Tachiol 536 
Tachts Magenpillen II 777 
Tachysan 775 
Tafelchen II 390 
Taeniol Funck 1194 
Taschelkraut 793 
Tatmjolk II 59 
Tatowierungen, Mittel zum 

Entfernen II 1056 
Taette II 59 
Tafelsalz II 218 
-, Cerebos II 218 
Tafelsenf II 747 
Tafelwatte, geleimte 1000 
Taffetas adhaesivum II 1508 

Taka-Diastase II 126 
Takinol 1527 
Talc II 116 
- de Venise II 116 
Talca-Gummi 1405 
Talcum II 116, 1365 
Talg II 675 

1557 

-, chinesischer II 677, 779 
- -kornschmierseife II 646 
- -seife II 646 
-, vegetabilischer II 779 
Tali-Rinde 1209 
Talisman 544 
Talk II 116, 1365 
Talkspat II 108 
Talkstein II 116 
Talkum II 116 
Tallow II 675 
Talmigold 1139 
Tamar Indien Grillon II 845 
Tamarind II 843 
Tamarinden II 843 
- -essenz II 845 
- -, Dallmanns II 845 
- -konserven II 845 
- -limonade II 846 
- -molken II 56 
- -mus, gereinigtes II 844, 

1354 
- -, rohes II 843 
- -pastillen II 845 
- -sirup II 845 
- -wein II 846 
Tamarindus indica II 843 
Tamanxgallen 1333 
Tampico-Sarsaparilla II 661 
Tanacetum vulgare II 846 
Tanargan 547 
Tanargentan 547 
Tancre-Inhalation 1214 
Tangkohle 1322 
Tang-Kuei-Wurzel 442 
Tanin officinal 233 
Tannal235 
Tannalbin 237, II 1365 
- pro uso veterinario 238 
Tannas Albumini 238 
- Chinini 957 
- ferricus 1292 
Tannate de quinine 957 
- mercureux 1481 
Tannenduft II 1077 
TannennadelOl, sibirisches II 

461 
Tannenporst II 81 
Tannenspitzen II 451 
Tannensprossen II 451 
Tannic Acid 233 
- - Lozenges 241 
- - Suppositories 242 
Tannigen 236, II 1365 
Tannin 233, II 1303 
- -bad 609 
- -collodium II 1058 
- -eiweiB 238 



1558 Tanninflecken - Teinture de drosera 

Tannin-flecken II 1100 
- -kollodium 883 
- -leimverbindung 239 
- -mull II 1019 
-. Nachweis im Harn II 

1251 
- -tinten II 1085 
- - -korper II 1085 
Tanninum albuminatum 238 
Tannismut 685, II 1310 
Tannisol 237 
Tannobromin 240 
- -collodium 240 
Tannocasum 239 
Tannochrom 236 
Tannoform 237, II 1365 
Tanno-Guajaform 1394 
Tanno-Organopraparate II 

358 
Tannon 1435 
Tannopin 1435 
Tannosal 241 
- -pillen II 36 
Tannothymal 237 
Tannyl239 
Tanocol 239 
Tanosal II 39 
Tanret's Reagens auf EiweiB 

II 1237 
Tansy Flowers II 847 
Tanzers Bruchbalsam II 193 
- Mittel gegen Blutandrang 

550 
TanzsaaIglatte II 281 
Tapetenlack II 1094 
Tapiokastarke 432 
Tapo II 719 
Tar II 478 
- Oil II 480 
- Ointment II 480 
- Water II 480 
Tarakane 689 
Taraktogenos Kurzii 1419 
Taraxacum Leaves II 848 
- officinale II 847 
Tarolinkapseln 213, II 640 
Tartar Emetic II 771 
Tartared Antimony II 771 
Tartaric Acid 242 
TartaruB ammoniatus 246 
- boraxatus 249 
- borico-potassicus 249 
- cum Rheo 250 
- depuratus 244, II 1365 
- emeticus II 771 
- ferratus 1293 
- - crudus 1293 
- ferrico-potassicus 1293 
- kalicuB 245 
- Kalii 245 
- natricus 248 
- Natrii 248 
- natronatus 247, II 1365 
- Sodii 248 
- solubiliB 245, 246 

Tartarus BtibiatuB II 771, 1365 
- - praecipitatus II 772 
- stibico-kalicus II 771 
- tartarisatus 245 
Tartrate acide de potassium 

244 
- de potassium neutre 245 
- de sodium 248 
- droit de sodium et de po-

tassium 247 
- ferrico-potassique 1293 
Tartschenflechte II 84 
Taschenknieper 793 
Taschenpfeffer 794 
Tasteless Syrup of Iodide of 

Iron 1265 
- Tincture of Iron 1286 
Taubenkerbel 1322 
Taubnessel-blumen, weiBe II 

69 
- -tinktur II 69 
Tausendblatt II 177 
Tausendgiildenkraut. 886, II 

1333 
- -extrakt 887 
Tausendkorn 1428 
Taveis Injectionsfliissigkeit 

II 218 
- SpiiIfIiissigkeit II 218 
Tea II 853 
Tebecin II 724 
Teclubrenner II 1154 
Tee II 853 
-, abessinischer II 859 
-, abfiihrender II 697 
-, afrikanischer II 859 
-, aromatischer II 164 
-, Augsburger 361 
-, beruhigender II 1363 
-, Burowscher 1190 
-, englischer 1320 
-, Gasteiner II 698 
-, harntreibender II 83 
-, Heims nervenstarkender 

II 164 
-, kanadischer 1335 
-, Langentaler 1341 
- -likor 305 
-, Lippspringer 1236 
-, Marienbader II 699 
-, Martinscher 1321 
-, mexikanischer 923 
-, orientalischer 356 
- -punschessenz 304 
-, Schrammscher II 698 
-, schwedischer 1320 
-, Schweizer 584 
-, spanischer 923, 1235 
-, Wegeners II 700 
-, Wegscheiders II 700 
-, windtreibender 912 
- zu aromatischen Badern 

609 
- zum Kriiuterbad 609 
Teel Oil II 739 

Teel Seed II 738 
Teer-bader, Gross 60!) 
- -Dermasan 212 
- -farbstoffe 451 
- -hanfcharpie II 1002 
- -olspezialitiiten 1117 
- -pillen II 482 
- -praparate, Nachweis im 

Harn II 1251 
- -salbe II 480 
- -seife II 652 
- -, fliissige II 482 
- -, Hebras fliissige 1572 
- - -losung, Hebras II 813 
- -, Poths weiBe II 483 
- -sirup II 480 
- -wasser II 480 
- -, Guyots II 481 
- -wein II 480 
Tegment 326 
Tegmin II 888 
Tegmina Sepiae 738 
Teichmann's Hiiminkristalle 

II 1268 
- Nachweis von Blut im 

Harn II 1246 
Teilpipetten 63 
Teinture amere 1349 
- aqueuse de rhubarbe II 

571 
- balsamique 659 
- d'absinthe 583 
- d'aconit 260 
- d'acore vrai 731 
- d'aloes 351 
- - composee 351 
- d'ambre 381 
- d'arnica 549 
- d'ase fetide 590 
- de baume de Tolu 626 
- de belladone 641 
- de benjoin 659 
- - - etheree 659 
- de bois de Panama II 546 
- de boldo 691 
- de bougace II 450 
- de buchu 698 
- de cachou 873 
- de camphre concentree 

772 
- - - faible 773 
- de cannelle 1023 
- de cantharide 788 
- de cevadille II 594 
- de chlorure de fer etheree 

1286 
- de cigue 1097 
- de coca 1043 
- de cochenille 1051 
- de cola 1079 
- de colchique 1083 
- de colombo 1091 
- de condurango 1095 
- de digitale 1184 
- de drosera 1188 



Teinture d'ergot de seigle - Tetrabromfluorescein 1559 

Teinture d'ergot de seigle 
II 684 

- d'essence d'anis 464 
- - de citron 1035 
- - - - composee II 

1077 
- - de menthe II 1613 
- d'eucalyptus 1213 
- d'euphorbe 1218 
- de fenouil composee 1306 
- deferaeetiqueet.Mreel247 
- - - pomme 1268 
- de feve du Calabar II 435 
- - - de St. Ignace com-

posee II 799 
- de fourmis 1316 
- de gayac 1400 
- de gentiane 1349 
- - - alcaline 1350 
- d'hamameIis 1424 
- d'hellebore blanc II 905 
- d'Huxham 935 
- d'iode 1542 
- d'ipecacuanhae 1523 
- de jalap composee 1536 
- de jusquiame 1505 
- de lobelie II 99 
- de matico II 144 
- de muguet 1101 
- de muse II 185 
- de myrrhe II 197 
- de noix de galle 1332 
- - - vomique II 797 
- d'opium II 324 
- - camphree benzoique 

II 325 
- d'orange compo see 1030 
- de poivre d'Espagne 796 
- de polygala II 691 
- de pyrethre II 530 
- de q uassia II 540 
-- de quiliaya coaltaree II 

482, 547 
- de quinquina 934 
- - - composee 935 
- de raifort composee 1057 
- de ratanhia II 553 
- de resine de gayac 1400 
- de rhubarbe II 571 
- de safran Il23 
- de sa von II 654 
- de saxifrage II 450 
- de scammonee II 669 
- de seille II 672 
- de sene II 696 
- de stramoine Il64 
- de strophantus II 788 
- de valeriane II 897 
- de vanille II 902 
- de Whytt 935 
- etMree de camphre 774 
- - de cantharide 788 
- - de castoreum 871 
- - de digitale Il84 
- - de jusquiame 1505 

Teinture etMree de valeriane 
II 897 

- tMbaique II 324 
- vineuse de rhubarbeII572 
- vulneraire II 77 
Teintures alcooliques II 869 
Teintwasser II 1053 
Tela Acidi borici II 1015 
- adhaesiva Il99 
- carbolisata II 1017 
- cum Hydrargyro bichlo-

rato II 1018 
- depurata II 1001 
- Hydragyri bichlorati II 

1018 
- Jodoformii II 1017 
- salieylata II 1018 
- salolata II 1018 
- sinapisata 915 
- vesieatoria 787 
Telegraphenelement II Il26 
Tellicherry-Arrowroot 432 
Tellschows Goldamalgan 598 
Templinol II 461 
Tenakel II Il73 
Tenalin 526 
Tenosin II 682 
Teplitz, Stein bad 506 
Tereben II 460 
Terebenthine II 452 
- d'AIsace II 454 
- commune II 452 
- - de Bordeaux II 452 
- du Canada 611 
- du Meleze II 454 
- du pin II 452 
Terebinthina II 452, 1365 
- alsatica II 454 
- americana II 453 
- canadensis 6Il 
- chiotiea II 478 
- cocta II 462 
- communis II 452 
- gallica II 452 
- laricina II 454 
- purificata II 455 
- veneta II 454 
Terlik, Aqua Ferro-Calcea 759 
Terminalia bellerica II 194 
- chebula II 194 
- citrina II 194 
Terpacid 1305 
Terpan 1212 
Terpentin II 452, 1365 
-, amerikanischer II 453 
-, deutscher II 453 
- -essenz II 459 
-. franzosischer II 452 
-, gemeiner II 452 
-, gereinigter II 455 
-, griechischer II 453 
-, kanadischer 6Il 
-, kretischer II 453 
- -liniment II 458 
- -01 II 455, 1349 

Terpentin-ol, amerikanisches 
II 455 

- - -Anytol II 284 
- - -bad, Pinkneys 609 
- -, entcamphertes (ent-

pinentes) II 460 
- - -ersatz II 271 
- -, franzosisches II 456 
- -, gereinigtesII458, 1349 
- -, geschwefeltes II 458 
- -, Nachweis im Harn II 

1251 
-, osterreichischer II 453 
-, russiseher II 453 
- -salbe II 455 
- -seife II 653 
- -sirup II 455 
-, StraBburger II 454 
-, venetianischer II 454 
-, virginischer II 453 
Terpineol II 850 
Terpinhydrat II 850 
Terpinol II 851 
- -pastillen, Dr. Roths II 851 
Terpinum II 850 
- hydra tum II 850 
Terra Catechu 872 
- foliata Tartari 106 
- - Tartari crystallisata 

108 
- japonica 872, 1333 
- Lemnia 375 
- orellana II 356 
- orleana II 356 
- silicea purificata 218 
- tripolitana 219 
Testae Ostreae laevigatae 737 
Testes-Opton II 363 
- siecati pulverati II 363 
- - -Tabletten II 363 
Testieulin II 363 
Testieulus II 363 
Testiglandol II 363 
Testijodyl 1565 
Testikel II 363 
Testimbin II 363 
Testis II 363 
Testitotal II 363 
Testocithin II 363 
Teston II 358 
Testorman II 363 
Tetanus-Heilserum II 707 
- -, festes II 708 
- -, fliissiges II 708 
Tetanus-Serum II 1361 
- -, gereinigtes II 709 
- -, trockenes II 709 
Tete d'ail 345 
Tetra brom brenzkatechin

wismut 689 
Tetrabromdichlorfluorescein 

201 
Tetrabromdichlorfluorescein

kalium 202 
Tetrabromfluorescein 201 



1560 Tetrabromfluoresoein. Kaliumsalz - Thymoohrom 

Tetrabromfluoresoein. 
Kaliumsalz 201 

-. Natriumsalz 201 
Tetrabromphenolphthalein-

natrium. II 1124 
Tetrachlorathan 94 
Tetrachlorathylen 94 
Tetrachloride de carbone 822 
Tetrachlorkohlenstoff 822 
Tetraglycosan II 1388 
Tetragnost II 1124 
Tetrahydrochinanisol 979 
Tetrahydronaphtalin II 201 
Tetrajodathylen 1551 
Tetrajodfluorescein 202 
Tetrajodphenolphthalein1560 
- -natrium. II 1124 
Tetrajodpyrrol 1561 
Tetralin II 201 
Tetramethylammoniumfor-

miat II 879 
Tetramethylparaphenylen-

diaminpapier. Wurster 920 
Tetrapol 823 
Tetrasalicylid 216 
Tetronal II 807 
Tetrophan II 1390 
Teucrium chamaedrys II 851 
- Marum II 851 
- scordium II 852 
Teufels-apfel 1086 
- -dreck 587 
- -hand II 618 
- -mschen 345 
- -kraut 258 
- -samen 439 
- -wurz 257 
Textilfasern 1375 
Thallin 979 
-. saures weinsaures 980 
-, schwefelsaures 980 
- -sulfat 980 
- -tartrat 980 
Thallinum 979 
- sulfuricum 980 
- tartaricum 980 
Thalliumpapier 919 
Thanatol 1394 
1'hapsia garganica II 852 
- -harz II 852 
- -pflaster II 852 
- -rinde II 852 
- silphium II 852 
The II 853 
- Chambard II 165, 700 
- de l'isle Bourbon 1234 
- de Madagascar 1234 
- de Saint-Germain II 697 
- de sante II 697 
- du Canada 1335 
- du Paraguay 1510 
- pectoral 361 
- suisse 584, 1236 
Thea assamica II 854 
- helvetica 584, 1236 

Thea hispanica 1235 
- mexicana 923 
- sinensis II 853 
Theacylon 724 
Thebaicum II 309 
Thebain II 353 
Theden, Aqua vulneraria 231 
Thedens Wundwasser 231 
Thein 1069 
Theinhardts lOsliche Kinder-

nahrung II 126 
Thelygan II 369 
TMnards Blau 1041 
Theobroma-Arten 706 
- cacao 706 
Theobromin 720 
- -calciumsalicylat II 1376 
- -natrium-acetat 722 
- - -salicylat 721, II 1365 
- -salicylat 721 
-, salicylsaures 721 
Theobromino-natrium aceti

cum 722 
- -natrium salicylicum 721, 

111365 
Theobrominum 720 
- salicylicum 721 
Theobryl 724 
Theocin II 859 
- -natrium-Natrium aceti-

cum II 860 
Theolactin 723 
Theominal II 1390 
Theophyllin II 859, 1366 
- -natrium II 860 
- - -Natrium aceticum II 

860 
- - -Natrium salicylicum 

II 861 
Theophyllinum II 859, 1366 
Theorit II 1179 
Thephorin 723 
Therapie 720 
Theriaca II 327 
Theriak II 327 
- -kraut II 851 
- -wurzel 440 
- -, weH3e deutsche II 449 
Theriaque II 327 
Thermen, indifferente 493 
Thermiol 141 
Thermodin II 408 
Thermogenewatte II 1021 
Theuers Hamoglobinalbu-

minat II 634 
- Viehmastpulver II 1049 
Thiacetsaure 109 
Thiarsol 567 
Thiazinfarbstoffe 460 
Thielemanns Diarrhoea Mix-

ture II 329 
Thieucalyptol1214 
Thigenol II 285 
- -mull II 1019 
- -watte II 1019 

Thilanin 268 
Thilaven II 76 
Thimothein II 724 
Thiocarbamid 812 
Thiocol 1395 II 1336 
- -serum 1397 
Thioessigsaure 109 
Thioform 689 
Thioharnstoff 812 
Thiokol 1395 II 1336 
Thiol II 286 
-, fliissiges II 287 
Thiolan II 815 
Thiolum II 286 
- liquidum II 287 
- siccum II 286 
Thiophen II 861 
- -dijodid 1561 
Thiophenum II 861 
- bijodatum 1561 
Thiophysem 1554 
Thiopinol 611 
- -salbe 611 
Thiosan-Kakes 1397 
Thiosapol-Kokosseife 11653 
- -natrium II 653 
Thiosapole II 653 
Thiosinamin 812 
- -athyljodid 1554 
- -salbenseife II 654 
Thiovinal II 867 
Thomson, Pilulae Arsenii jo

dati 566 
-, Unguentum Arsenii jo-

dati 566 
Thorium II 862 
- -nitrat II 862 
- nitricum II 862 
- oxydatum II 1124 
-, salpetersaures II 862 
- -x-Doramad II 551 
Thorn Apple Leaves 1161 
- - Seed 1162 
Thoroughwort 1216 
Thiiringer Pillen gegen Kal-

berruhr II 1049 
Thuja occidentalis II 863 
Thujaol II 863 
Thus II 307 
- americanum II 453 
Thymacetol II 868 
Thyme II 864 
Thymian II 864, 1333 
- -fluidextrakt II 865, 1326 
-, gemeiner II 864 
- -hustensaft II 866, 1363 
- -01 II 864, 1349 
- -saure II 867 
-, wilder II 738 
Thymin II 367 
Thymipin II 867 
Thymobromal 870, II 867 
Thymobromin II 866 
Thymocain 1048 
Thymochrom II 367 



Thymoglandol - Tinctura Capsici composita 1561 

Thymoglandol II 367 
Thymohypnin II 367 
Thymol II 867 
- -campher 773, II 867 
- Iodide 1555 
- -mull II 1019 
- -mundwasseressenz II 

1071 
- -spiritus II 868 
Thymolis Jodidum 1555 
Thymolum II 867 
- jodatum 1555 
Thymomel Scillae II 673 
Thymotinsa ure, Acetolester 

II 868 
Thymulsion II 868 
Thymus capitatus II 864 
- creticus II 864 
- -druse, getrocknete II 367 
- -Opton II 367 
- serpyllum II 737, 864 
- siccatus II 367 
- vulgaris II 864 
Thymusyl II 866 
Thyracid II 367 
Thyraden II 367 
Thyrakrin II 367 
Thyreogan II 367 
Thyreoglandol Cewega II 367 
Thyreoglobulin-Tabletten II 

367 
Thyreoid-Serum II 712 
Thyreoidea-Opton II 367 
Thyreoideum sic cum II 366 
Thyreoidin II 366, 367 
Thyreoidinum depuratum II 

366 
-- siccum II 366 
Thyreo-Testogan II 367 
Thyreo-Thelygan II 367 
Thyreonal II 367 
Thyresol II 639 
Thyrochrom-Tabletten II367 
Thyroids, dried II 366 
Thyron II 358 
Thyroprotein II 367 
Thyrototal II 367 
Thweatt, PilulaeArgenti oxy-

dati 542 
Tibin-Kataplasma 137 
Tierarzneimittel II 1031 
Tierarzneispezialitaten 

II 1048 
Tierkohle 816 
-, gereinigte 818 
-, reine 817 
Tierol, a therisches II 297 
-, Dippelsches II 297 
-, rohes II 297 
-, stinkendes II 297 
Tiglium officinale 1124 
Tikmehl432 
Tilia platyphyllos II 868 
- ulmifolia II 868 
1'illantin II 1114 

Tillytropfen II 458 
Tin II 757 
- Protochloride II 761 
Tinctur, aromatisch-bittere 

1023 
-, aromatische 1022, II 1367 
-, bittere 1349, II 1367 
-, blahungtreibende II 975 
-, blutstillende II 685 
-, grune 1515 
-, saure aromatische 1022 
Tinctura Absinthii 583, II 

1366 
- - composita 583 
- - kalina 583 
- Actaeae racemosae 1010 
- Acetatis ferrici aetherea 

1247 
- Aconiti 260 
- - aetherea 260 
- - composita 260 
- - Fleming 260 
- - recentis 260 
- Adonidis 278 
- alexipharmaca Stahl 442 
- Alkannae acida 344 
- - alkalina 344 
- Aloes 351, II 1367 
- - composita 351, II 1367 
- - crocata 351, 352 
- - cum Myrrha 352 
- - dulcificata 356 
- - et Myrrhae 351 
- aloetica acida 352 
- - alkalina 352 
- - rhabarbarina 352 
- amara 1349, II 1367 
- - acida 160, 1350 
- - Biester 584 
- - carminativa II 164 
- - composita 1350 
- Ambrae 381 
- - cum Moscho 382 
- - kalina Hoffmann 382 
- - Minderer 382 
- - moscha ta 382 
- Ammoniaci 384 
- Angelicae 442 
- Angosturae 444 
- Anisi 464 
- antacrida 1400 
- antiasthmatica1l64,II328 
- anticholerica II 330 
- - sine Opio 865 
- - Kruger 774 
- - Schaefer 1024 
- antidiarrhoica II 330 
- antifebrilis Riegler 955 
- - Warburg 356 
- antigingivitica 1056 
- antihydropica 1084 
- antiodontaIgica II 416 
- antiperiodica 357 
-- - cum Aloe II 571 
- - sine Aloe II 570 

Tinctura antiphthisica Fuller 
1247 

- antiscorbutica 1056 
- antispasmodica Baueri 

224, II 897 
- apoplectic a rubra 1023 
- Armoraciae antiscorbuti-

ca 1057 
- - composita 1057 
- Arnicae 549, II 1367 
- - alba 550 
- aromatica 1022, II 1367 
- - acida 1022 
- - amara 1023 
- - vinosa II 164 
- Asae foetidae 590 
- - - aetherea 590 
- Asari 592 
- Atropini 648 
- Aurantii II 1367 
- - amari 1029 
- - composita 1029, 1030 
- - Corticis 1029 
- - - recentis 1029 
- - dulcis 1029 
-- - Fructus imma turi 1030 
- - pro Sirupo ] 029 
- Balsami Copaivae 617 
- - Copaivaecomposita617 
- - peru viani 622 
- - tolutani 626 
- - - aetherea 626 
- - - solubilis 626 
- balsamica 623 
- Belladonnae 641 
- - acida 642 
- - aetherea 641 
- - ex Herba recente 641 
- Benzoes 659, II 1367 
- - aetherea 659 
- - composita 659 
- Bcnzoini 659 
- Berberidis 666 
- bezoardica 442 
- Blattae orientalis 689 
- Boldo 691 
- Buchu 698 
- Bursae pastoris Rade-

macher 793 
- Cajeputi composita II 154 
- Calabar II 435 
- Calami 731, II 1367 
- Calendulae 768 
- Calumbae 1091 
- Camphorae 772 
- - aetherea 775 
- - composita 775, II 325 
- - cum Opio II 325 
- Cannabis indicae 781 
- CantharidiniLiebreich 792 
- Cantharidum 788, II 1367 
- - aetherea 788 
- - chloroformica 788 
- Capsici 796, II 1367 
- - composita 796 



1562 Tinctura Capsid et Myrrhae -- Tinctura Ligni campechiani 

Tinctura Capsici et Myrrhae 
II 197 

-- Cardamomi 826 
-- -- composita 826 
-- Cardui Mariae Rade-

macher 1039 
-- carminativa II 975 
-- Caryophyllatae 857 
-- Caryophyllorum 862 
-- Cascarae sagradae II 561 
- Cascarillae 865 
-- Castorei 871 
-- -- aetherea 871 
-- -- camphorata 872 
-- -- composita 872 
-- Catechu 873, II 1367 
-- cathartica II 698 
- Chamomillae 911 
-- -- anglica 913 
- Chelidonii Rademacher 

923 
-- Chinae 934, II 1367 
-- -- aquosa ex Loxa 935 
-- -- calisayae aquosa 935 
-- -- composita 935, II 1367 
-- -- - acida 937 
- -- crocata 937 
-- Chinini aloetica 955 
-- -- composita 955 
-- -- sulfurici 955 
- Chinioidini 968 
-- -- composita 968 
-- Chiratae 984 
-- Chloroformii composita 

997 
-- -- et Morphinae compo-

sita 997 
- Chrysanthemi II 533 
-- -- aetherea II 533 
-- Cicutae 1097 
-- Cimicifugae 10 10 
-- Cinchonae 934 
- -- composita 935 
-- -- detannata 935 
-- Cinnamomi 1023, II 1367 
- - composita 1022 
- Citri Oorticis recentis 1034 
- Cocae 1043 
- Cocci 1051 
- Coccionellae 1051 
-- Cochleariae composita 

1056 
- Coffeini composita 1071 
-- Colae 1079 
-- Colchici 1083, II 1367 
- Colocynthidis 1089, II 

1367 
-- - anisata Dahlberg 1089 
-- - composita 1089 
-- Colombo 1091 
-- coloniensis II 1077 
- Condurango 1095 
- Conti 1097 
-- - acida 1098 
- - aetherea 1098 

Tinctura. contra perniones 
II 1058 

- contra tussim II 331, 450 
- Convallariae 1101 
- Copaivae 617 
-- Coralliorum 739 
- coronata 356 
- Coto 1110 
- Crataegi oxyacanthae 

1111 
- Cresoli saponata 1117 
-- Croci 1123 
- Crotonis 1126 
- Cubebae 1129 
-- Cupri acetici Rademacher 

1143 
-- Curcumae 1153 
-- Daturae seminum 1166 
- dentifricia aromatica II 

1072 
- - cum Myrrha II 1072 
- - Heider II 1070 
- - roborans II 1072 
- - salicylata II 1072 
- Digitalis 1184, II 1368 
- - acida 1185 
-- - aetherea 1184 
- -- composita 1185 
- -- ex Herba recente 1184 
-- - recentis 1184 
- - salina 1185 
- diuretica 1185 
-- Djamboe vinosa II 518 
- Droserae 1188 
-- Dulcamarae 1190 
-- dulcis 108 
-- Ergotae ammoniata 11684 
- Eucalypti 1213 
- Euphorbii 1218 
-- excitans 872, 1286, II 897 
- expectorans 115, 390 
- Fabae St. Ignatii compo-

sita II 799 
- febrifuga 968 
- -- VVarburg 955 
-- Ferri acetici aetherea 1247 
- - - Rademacher 1247 
- - acetico-formiata 1248 
-- - aromatica 1276 
- - arsenicalis 560 
- - chlorati 1259, 1286 
-- -- -- aetherea 1286 
- - Chloridi 1286 
- - Citro·Chloridi 1286 
- - jodati 1265 . 
-- - nitrici 1269 
-- - pomati 1268, II 1368 
- - tartarisata 1293 
- Formicarum 1316 
- - composita 150 
-- Foeniculi 1306 
- -- composita 1306 
- Frangulae 1321 
- fumalis 660 
- Galangae 1326 

Tinctura Galbani 1328 
- - aetherea 1328 
- Galegae 1329 
- Gallarum 1332, II 1368 
- Gambir composita 1334 
- Gelsemii 1343 
- Gentianae 1349, II 1368 
- - alcalina 1350 
- - aquosa 1349 
- - composita 1349 
-- -- scabrae 1349 
- gingivalis Paschkis II 1072 
- Grindeliae 1391 
- Guajaci ammoniata 1401 
- -- composita 1401 
- - Ligni 1400 
-- -- Resinae 1400 
-- Guaranae 1403 
-- -- composita 1403 
-- Haematoxyli 1421 
- haemostyptica II 685 
- Hamamelidis 1424 
- Helenii 1426 
- Hellebori 1426 
- -- nigri 1427 
-- -- viridis 1426 
- Hydrastis 1490 
- Hydrocotylis asiaticae 

1494 
- Hyoscyami 1505 
- -- aetherea 1505 
- -- ex Herba recente 1505 
- Ignatiae II 799 
- Indigo 1515 
- Ipecacuanhae 1523, II 

1368 
- - acida 1524 
- - et Opii 1524 
-- Jaborandi 1530 
- Jalapae 1536 
- - comp08ita 1536 
- -- Resinae 1536 
- Jodi 1542, II 1368 
- - aetherea 1543 
- -- alba 1543 
- -- Churchill 1543 
-- -- decolorata 1542 
-- - fortis 1543 
-- -- 0le08a 1543 
- jodo-tannica Boinet 1543 
- Juniperi 1570 
- kalina II 16 
- Kino II 31 
- - composita II 31 
-- Krameriae II 553 
- Kreosoti II 37 
- Lactucarii II 67 
- -- et Opii II 67 
- Lamii albi II 69 
-- Lavandulae composita 

(aromatica) II 76 
- laxativa II 698 
- Ledi palustris II 82 
-- Levistici II 83 
- Ligni campechiani 1421 



Tinctura Limonis - Tincture ethereal of Lobelia 1563 

Tinctura Limonis 1034 
- - Corticis 1035 
- Lithanthracis II 482 
- Lobeliae II 99, 1368 
- - aetherea II 99 
- - cyanata II 99 
- - tropeinica II 99 
- Lupuli II 101 
- Lycopodii II 104 
- Malatis Ferri 1268 
- Mari veri II 852 
- Martis Boerhave 1248 
- - Glauber 1293 
- - Klaproth 1247 
- - Ludovici 1293 
- Mastichis aetherea II 142 
- Matico II 144 
- Meconii II 324 
- Melampodii 1427 
- Menthae crispae II 166 
- - piperitae II 163 
- Mezerei II 176 
- Moschi II 185 
- - aetherea II 185 
- Myristicae II 193 
- Myrrhae II 197, 1368 
- - composita II 197 
- Myrtilli II 199 
- nervina Bestuscheff 1286 
- Nicotianae II 245 
- Nucis moschatae II 193 
- - vomicae II 797 
- odontalgica 862, 997 
- - hamburgiensis II 530 
- - Linke 997 
- - Wilhelmi 997 
- odontica francofurtana 

II 1072 
- Oleae europeae II 259 
- Oleandri II 242 
- Olei Anisi 464 
- Opii ammoniata II 325 
- - benzoica II 325, 1368 
- - camphorata II 325 
- - crocata II 326, 1368 
- - deodorati II 326 
- - fermentata II 328 
- - nigra II 328, 331 
- - saponacea II 327 
- - simplex II 324, 1368 
- - vinosa II 331 
- Papaveris II 388 
- Paulliniae 1403 
- pectoralis II 331 
- Pepsini II 397 
- Persionis II 1084 
- - composita II 1084 
- Phellandrii II 405 
- Physostigmatis II 435 
- Pimpinellae II 450, 1369 
- Pini composita II 452 
- Piperis hispanici 796 
- piperita II 470 
- Piscidiae II 477 
- Podophylli II 509 

Tinctura Pomi ferrata 1268 
- ProprietatisMynsichti465 
- Pruni virginianae II 518 
- Pulsatillae II 521 
- Pyrethri II 530 
- - aetherea II 530 
- - composita II 530 
- - Florum II 533 
- Quassiae II 540 
- - aquosa II 540 
- Quebracho II 542 
- Quillajae II 546 
- - et Coaltaris II 482, 

547 
- Quininae 950 
- - ammoniata 955 
- Radicis Granati 1386 
- Ratanhiae II 553, 1369 
- - borata II 553 
- - cum Salolo II 554 
- - et Acido salicylico II 

554 
- Rhamni Purshianae II 

561 
- Rhei II 571 
- - amara II 571 
- - aquosa II 571, 1369 
- - aromatica II 571 
- - composita II 571 
- - Darelii II 572 
- - et Gentianae II 572 
- - Koelreuter II 574 
- - spirituosa II 571 
- - vinosa II 572, 1369 
- Rhois aromaticae II 576 
- roborans Whyttii 935 
- Rorellae U88 
- rubefaciens II 747 
- Rusci 669 
- - aetherea 669 
- - composita II 482 
- - Hebra 669, II 482 
- Sabadillae II 594 
- Sabinae II 598 
- Sacchari tosti II 602 
- salina 1030, 1031 
- - Halensis 1350 
- Salviae II 626 
- Sanguinariae II 631 
- Santali citrini II 640 
- - rubri II 640 
- Saponis viridis composita 

II 655 
- Scammonii II 669 
- Scillae II 672, 1369 
- - kalina II 673 
- Scopolae II 674 
- Secalis cornuti II 684 
- - - acida II 684 
- Seminis Ignatii II 799 
- Senegae II 691 
- Sennae II 696 
- - composita II 699 
- - cum Rheo II 698 
- Serpentariae II 737 

Tinctura Sinapis II 747 
- Soldanellae composita II 

752 
- Spartii scoparii 1345 
- Spigeliae anthelmiae II755 
- Spilanthis (oleraceae) 

composita II 755 
- Staphisagriae acida U71 
- stomachica 1029, 1349 
- - Hoyer 938 
- - Kastl 731 
- - Lentin 731 
- stomatica II 1072 
- Stramonii U64 
- - acida U64 
- - Seminis aetherea U64 
- Strophanthi II 788, 1369 
- Strychni II 797 
- - II 1369 
- - aetherea II 797 
- - Rademacher II 798 
- Strychnini II 798 
- Succini II 806 
- - aetherea II 806 
- - composita II 806 
- SuHatis morphini II 340 
- SuHuris II 813 
- - volatilis 401 
- Sumbul II 818 
- thebaica benzoica II 325 
- - crocata II 326 
- - P. I. II 324 
- Thielemann 1524 
- Thujae II 863 
- - e Succo recente II 864 
- tolutana 626 
- - aetherea 626 
- - solubilis 626 
- Tormentillae II 874, 1369 
- Trifolii (fibrini) II 171 
- Tumenoli N eisser II 288 
- Urticae II 893 
- Valerianae II 897, 1369 
- - aetherea II 897, 1369 
- - ammoniata II 897 
- - cum Castoreo 872 
- - indicae ammoniata II 

897 
- Vanillae II 902 
- Veratri II 905, 1369 
- Veratrini II 596 
- Vi burni II 909 
- - opuli composita II 909 
- viridis 1515 
- vulneraria II 77 
- - benzoica II 77 
- Wedelii II 975 
- Zedoariae amara II 975 
- - composita II 975 
- Zingiberis II 996, 1369 
Tincturae II 869, 1366 
- aquosae II 872 
- vinosae II 873 
Tincture ethereal of Lobelia 

II 99 



1564 Tincture of Acetate of Iron - Tollwurz 

Tincture of Acetate of Iron 
1247 

- - Aconite 260 
- - Aloes 351 
- - - and Myrrh 351 
- - Amber 381 
- - Ants 1316 
- - Arnica (Flowers) 549 
- - Asafetida 590 
- - Belladonna Leaves 641 
- - Benzoine 659 
- - BitterOrangePeell092 
- - Buchu 698 
- - Calabar Bean II 435 
- - Calamus 731 
- - Calumba 1091 
- - Camphor, Compound 

II 325 
- - Cannabis 781 
- - Cantharides 788 
- - Capsicum 796 
- - - and Myrrh II 197 
- - Cardamom 826 
- - Chiretta 984 
- - Cinchona 934 
- - Cinnamon 1023 
- - Citro-Chloride of Iron 

1286 
- - Colchicum Seed 1083 
- - Conium 1097 
- - Crude Malate of Iron 

1268 
- - Cubebs 1129 
- - Cudbear II 1084 
- - Datura Seeds 1166 
- - desodorized Opium II 

326 
- - Digitalis 1184 
- - Ferrated Extract of 

Apples 1268 
- - Galls 1332 
- - Gelsemium 1343 
- - Gentian 1349 
- - Ginger II 996 
- - Guaiac 1400 
- - Hamamelis 1424 
- - Hops II 101 
-- - Hydrastis 1490 
- - Hyoscyamus 1505 
- - Ignatia II 799 . 
- - Indian Hemp 781 
- - Iodine 1542 
- - Ipecac and Opium 

1524 
- - Kino II 31 
- - Krameria II 553 
- - Lactucarium II 67 
- - Lemon 1034 
- - - Peel 1035 
- -Lobelia II 99 
- - Myrrh II 197 
- - Musk II 185 
- - Nutgall 1332 
- - Nux vomica II 797 
- - Opium II 324 

Tincture of Opium, Ammo
niated II 325 

- - -, Camphorated II 
325 

- - Phosphorus II 433 
- - Physostigma II 435 
- - Pimpinella II 450 
- - Podophyllum II 509 
- - Poppy II 388 
- - Pyrethrum II 530 
- - Quassia II 540 
- - Quillaja II 546 
- - Quinine 950 
- - Rhatany II 553 
- - Rhubarb II 57l 
- - - and Gentian II 572 
- - -, aqueous II 57l 
- - -, aromatic II 57l 
- - -, compound II 57l 
- - Saffron 1123 
- - Sanguinaria II 631 
- - Senega II 691 
- - Serpentary II 737 
- - Squill II 672 
- - Stramonium 1164 
- - Strophanthus II 788 
- - Sumbul II 818 
- - Sweet Orange Peel 

1029 
- - Tolu 626 
- - Valeriana II 897 
- - -, ethereal II 897 
- - Vanille II 902 
- - Veratrum II 905 
- - Virginian Prune II 518 
- - Wild Cherry II 518 
- Warburg II 57l 
Tinevelly Senna II 691 
Tinkturen II 869, 1366 
- aus frischen Pflanzen II 

872 
-, homoopathische II 1025 
-, wasserige II 872 
-, weinige II 873 
Tinte, autographische II 1087 
- fiir Celluloid II 1087 
- fiir Geheimschrift II 1087 
- fiir Glas, Metall usw., un-

auslOschliche II 1088 
- fiir Metalle II 1088 
- fiir Zinkblech II 1088 
-, sympathetische II 1087 
- zum Bezeichnen von Wa-

renballen Kisten u. dgl. 
II 1088 

- zum Schreiben auf 
schwarze Tafeln, weiBe II 
1088 

Tinten II 1085 
Tintenbad Unna 609 
Tintenbaum, ostindischer 

437 
Tintendatteln II 996 
Tintenextrakt nach Twissel

mann II 1087 

Tintenkopierverfahren, pho-
tographisches II 1121 

Tintenniisse 437 
Tintenpulver II 1087 
Tintenstifte II 1088 
Tiodin 1554 
Tisana Acetosae composita 

903 
Tisane de buchu 698 
- de carragaheen II 519 
- de casse 868 
- de chiendent II 519 
- de Feltz II 664 
- de fruits pectoraux 828 
- de lichen d'Islande II 519 
- d'oreille composee 903 
- d'orge II 519 
- de salsepareille II 519 
- de sene composee II 695 
- royale II 696 
Tisanes 1167, II 518 
Tischlerleim 1340 
Tissu-Sinapisme 915 
Titanmetall 1139 
Tobacco Leaves II 244 
Todd, Mixtura alcoholica 297 
-, Potion 1023 
Toellner, Pilulae bremenses 

353 
Tognetti's Reagens auf Ei-

weiB II 1237 
Toile de mai 895 
- Dieu 895 
- souveraine 895 
Toilette-essig II 1051 
- -seifen II 647 
T. O. K. II 722 
Tokayer II 913 
- -ausbruch II 913 
- -essenz II 913 
To-ko 591 
Tokosin II 682 
Tolamin 664 
Tolid 664 
Tollens-Sulkowski, Nachweis 

von Pentosen im Harn II 
1243 

Tollkirsche 636 
Tollkirschen-blatter 636, II 

1328 
- -extrakt 639, II 1322 
- -kraut 636 
- -01 640 
- -pflaster 638 
- -salbe 642 
- -samen 643 
- ·tinktur 641 
- - aus frischer Pflanze 

641 
- -wurzel 642 
Tollkorbel 1096, 
Tollkraut 636, 1501 
- -samen 1502 
Tollrii be 696 
TolIwurz 642 



Tolubalsam 624, II 1309 
- -01 625 
- -sirup 625 
- -tinktur 626 
Tolu Basis II 391 
Toluifera balsamum 619 
- pereirae 619 
Toluol 664 
p-Toluolsulfonchloramidna

trium 664, II 1316 
Toluolum 661, 664 
p-Tolyldimethylpyrazolon II 

529 
Tolypyrin II 529 
- -salicylat II 529 
Tolypyrinum salicylicum II 

529 
Tolysal II 529 
Tomback 1139 
Ton, keimfreier weiBer 374 
-, weiBer 373, II 1312 
Tonbad, giftfreies II 1119 
Tonco II 873 
- Seed II 873 
Tonerde 372 
- -hydrat 370 
- -lOsung, essigsaure 365 
-, essigsaure fest, Kalle 1429 
- -lOsung,essigweinsaure367 
-, schwefelsaure 376 
- -seife 372 
- -sulfat 376 
Tonfixierbader II 1119 
Tonicum, Hensels,Ersatz 1248 
Tonkabohnen II 873 
Tonkabohnencampher 1131 
Tonnola-Zehrkur II 574 
Tonogenum suprarenale II828 
Tonomalare 580 
Tonophosphan II 1390 
Tono-Sumbul 938 
Tooth Ache Drops II 155 
Topfcurare II 800 
Topique a l'acetate de cuivre 

1144 
- d'huile de croton 1126 
- de Lebas 790 
- Indien 1512 
- iode 917 
- sulforicine II 580 
Toramin 998 
Torch Weed Flowers II 905 
Torffaser 1379 
Torfwatte 1379 
Tori! II 255 
Tormentill-tinktur II 1369 
- -wurzel II 874, 1357 
Tormentilla II 873 
- erecta II 873 
Tornowitz, Pasta Tannini 

glycerinata 241 
Torulin 1233 
Totenblumen 768 
- -kraut 1501 
Totenkopf 1273 

Tolubalsam - Trikotschlauch 

Totenmyrthe II 910 
Touchwood 1323 
Touristenpflaster,Jakobis211 
Tournesol II 64 
Toute-epice II 447 
Townsends Amalgam 1444 
Toxikosen II 736 
Toxin II 736 
Toxinon 1485 
Toxitabellae Hydrargyri 

Chloridi corrosivi 1454 
Toxoide II 736 
Toxon II 736 
Toxophore Gruppe II 736 
Tracumin II 1391 
Tragacanth II 874 
Tragacantha II 874, 1369 
- in foliis II 875 
- vermicularis II 875 
Tragant II 874, 1369 
-, griechischer II 875 
- -schleim II 876 
-, Smyrnaer II 874 
-, syrischer II 875 
-, wurmformiger II 875 
Traganton II 875 
Tragea aromatica 1023 
Tragemata II 426 
Trampel, Fomentum bryoni

atum 697 
Tran II 306 
Trank, schweiBtreibender 

1401 
-, Wiener II 695 
Transannon II 284 
Transargan II 1391 
Transparentseifen II 648 
Trastomal 804 
Traub, Gastricin II 120 
Trauben-eiche II 542 
- -hefe 1233 
- -kirschenrinde, virgini-

sche II 517 
- -kraut, mexikanisches 923 
Traubenzucker II 605, 1357 
-, Bestimmung II 614 
-, - im Harn II 1240 
- -milch II 719 
-, Nachweis im Harn II 

1238 
Traumatic Balsam 660 
Traumaticin 1415 
- -Ersatz 1415 
Traumaticinum Chrysaro-

bini 467 
Tra vancore-Lemongrasol 

1156 
- -Starke 432 
Treckol 669 
Treffenscheidt, Lebensessenz 

356 
Trefle de marais II 170 
Trennung von festen und 

flussigen Stoffen II 1169 
- von Flussigkeiten II 1182 

Trester-branntwein 300 
- -weine II 914 

1565 

Tretrop's Reagens auf Ei-
weiB II 1237 

Treuenit 851 
Tri 94 
Triacetin 1360 
Triacetylgallussaureathyl-

ester 152 
Tribromaldehydhydrat 990 
Tribrombetanaphthol II 204 
Tribrommethan 692 
Tribromphenol II 418 
- -mercuriacetat II 418 
- -wismut 868,686, II 1312 
Tribromphenolas bismuthi-

cus 686 
Tribromphenylsalicylat 209 
Tribromsalol 209 
Tribulus lanuginosus II 876 
Tricalciumphosphat 758 
-, kolloides 759 
Tricalcol 759 
Tricarbin 1360 
Trichloracetic Acid 110 
Trichlorathylen 94 
Trichlorathylurethan II 891 
Trichloraldehyd 984 
- -hydrat 984 
Trichlorbutyraldehydhydrat 

987 
Trichloressigsaure 110, II 1303 
Trichlorisopropylalkohol II 

515 
Trichlormethan 990 
Trichlorphenol II 417 
TricWortertiarbutylalkohol 

998 
Trichlorure d'antimoineII767 
Tricho-Yatren II 715 
Trichocline argentea 691 
Trichon II 719 
Trichophytin II 719 
Trichosykon Kalle II 719 
Trichterheber II 1174 
Tricoplaste 1203 
Tridax II 65 
Triferrin 1269 
- -Maltyl 1269 
Triferrol 1269 
Triformol 1312 
Triformyltrimethylentriamin 

1434 
Trigemin II 529 
Trigonella foenum graecum 

II 877 
Triguajacolalbuminat 1396 
Trijodmetakresol 1556 
Trijodmethan 1547 
Trijodphenolwismut, basi-

sches 1556 
Triketohydrindenhydrat II 

1384 
Trikot II 1002 
- -schlauch II 1002 



1566 

Trikotin II 1114 
Trikresol 1114 
- -Formalin 1114 
Triller, Elixir carminativum 

1030 
Trimethylathylen 426 
Trimethylamin II 878 
- -losung II 878 
Trimethylaminoessigsaure 

111 
Trimethylaminum solutum 

II 878 
Trimethylbenzoxypiperidin

hydrochlorid II 474 
Trimethylglykokoll 111 
Trimethylvinylammonium-

hydroxyd II 879 
Trimethylxanthin 1069 
Trinitrin 1359 
- Tablets 1360 
Trinitrophenol II 420 
Trinkbranntwein 297 
-'-, Untersuchung 301 
Trinkwasser 469 
-, chemische Untersuchung 

473 
- -korrigens 484 
Trional II 807, 1341 
Trioxyacetophenon II 536 
Trioxybenzoesaure 151 
Trioxybenzol, vic. II 535 
Trioxymethylen 1312 
Trioxypropan 1354 
Trioxypurin 250 
Tripel219 
Triphal II 1391 
Triphenin II 407 
Triphenylmethanfarbstoffe 

454 
Triphenylstibinsulfid II 778 
Triplex Pills II 509 
- -, Francis II 669 
TrisuHure d'antimoine II 773, 

774 
Triticum repens 329 
- venenatum II 1109 
Tritolum Filicis 1301 
Trituratio Elaterini 1192 
Trituration of Elaterin 1192 
Triturationes II 1026 
Trivalin locale II 340 
Troches II 390 
- of Ammonium Chloride 

396 
- - Cubeb 1129 
- - Ipecac 1523 
- - Glycyrrhiza and Opi-

um 1371 
- - Tannic Acid 242 
Trochisci II 390 
- Acidi benzoici 115 
- - tannici 241, 242 
- Althaeae 361 
- Ammonii chlorati 396 
- bechici 1370 

Trikotin - Tuberkulin 

Trochisci bechici albi 1526 
- Catechu 873 
- Colae 1080 
- Cubebae 1129 
- ferrati 1281 
- Gambir 1334 
- Glycyrrhizae 1371 
- - et Opii 1317, 1371 
- Guaranae 1403 
- gummosi 1412 
- Ipecacuanhae 1523 
- Krameriae II 554 
- Liquiritiae 1371 
- Magnesiae usta II 115 
- Mannae II 140 
- Menthae piperitae II 163 
- Morphinae et Ipecacuan-

hae II 340 
- Morphini II 339 
- Natrii bicarbonici 11211 
- - -, compound II 210 
- - santoninici 1016 
- pectorales 1412 
- Potassii Chloratis II 11 
- Santonini 1015 
- Selters 137 
- seripari II 56 
- Sodii Santoninatis 1016 
Trochiscus Acidi carbolici II 

416 
- Acidi tannici 242 
- Bismuthi compositus 673 
- Krameriae et Cocainae II 

554 
- Ferri redacti 1245 
- Guajaci Resinae 1401 
- SuHuris II 813 
Trocken-apfelsaft, alkohol-

freier 514 
- -beize Hochst II 1114 
- -ei II 375 
- -element II 1128 
- -halter 753 
- -hefe 1232 
- -komplement II 730 
- -lymphe II 720 
- -milch II 53 
- -obstsafte,alkohoHreie514 
- -platten II 1115 
- -tuberkulin II 723 
Trommer, Nachweis von Ace-

ton im Harn II 1244 
Tronchinpastillen II 330 
Tropacocain 1049 
- -hydrochlorid 1049, II 1370 
Tropacocainum hydrochlori-

cum 1049, II 1370 
Tropaolin 00 452, II 1081 
- 000 Nr. 1 II 1081 
- 000 Nr. 2 453 
- -papier 919 
Tropfengewichte von Fliissig

keiten II 1214 
Tropfen, Inosemzeff II 572 
-, Krombholz II 164 

Tropfen, Porters II 329 
-, Schillbachs II 331 
-, schwarze englische II 328 
-, Wedels II 975 
Tropftrichter II 1183 
Tropon 332, II 254 
Trousseau, Cigaretae anti-

phthisicae 1008 
-, Sirupus Calcariae 755 
-, Solutio arsenicalis ant-

asthmatica 565 
-, Vinum diureticum 1184 
True Bishops Seed 856 
True Frankincense II 307 
Trumpet Weed 1216 
Truneceks Serum II 713 
Trunksuchtsmittel 305 
Trunksuchtspulver, Ernst II 

211 
Tryen 1564 
Trygase 1233 
Trypaflavin 459 
- -flecken 459 
- -Silbernitrat 459 
- -tabletten 459 
Tryparosan 456 
Trypanblau 454 
Trypanrot 454 
Trypsin II 384 
Tschernichs Universal-Lun-

genkraut 1330 
Tsuga canadensis 611 
Tubarsyl II 724 
Tuben-fiillmaschinen 11884-
-, Signierung II 887 
-, VerschlieBen II 885 
- -zange II 885 
Tubera Aconiti 257 
- - japonici 259 
- Ari (Aronis) 586 
- - gallici 587 
- - indici 587 
- cervina 1324-
- Chinae II 750 
- Colchici 1082 
- Gladioli 34-6 
- Jalapae 1532, II 1370 
- Salep II 618, 1370 
Tuberal II 725 
Tubercule d'aconit 257 
- d'arum 586 
- de jalap 1532 
Tuberkelbacillen II 1278 
-, abgetotete II 723 
-, im Harn II 1255 
-, zerriebene II 723 
Tuberkel-Liquor, Horns 790 
Tuberkinin 11724 
Tuberkulat-Injektionen II 

724 
Tuberkulin II 720 
- C. L. II 724 
- Beraneck, Calmette, 

Friedmann, Moller, Pir
quet, Rosenbach II 724 



Tuberkuhn, diagnostisches nach Moro - UnguentuID boroglycerinatum 1567 

Tuberkulin, diagnostisches 
nach Moro II 723 

- -pniparat,diagnost.II 716 
- -priLparate der Behring-

werke II 722 
- - der Farbwerke Hochst 

II 722 
- -, weitere II 723 
- -ruckstande II 723 
- -salbe, diagnostische II 

723 
Tuberkuline II 720, 1370 
- aus Perlsuchtbacillen II 

722 
Tuberkulinum II 720 
- cinnamylicum II 725 
- concentratum II 720, 722 
- Koch II 720 
- normale dilutum II 722 
Tuberkuloalbumin II 725 
Tuberkulocarpin II 725 
Tuberkulocidin II 725 
- H. p. p. II 725 
Tuberkulojodin II 725 
Tuberkulol II 725, 727 
Tuberkuloprotein II 725 
Tuberkulosan Buzow II 728 
Tu berkulose-Hautimpfstoff 

II 725 
- -Heil- und Schutzmittel, 

Dr. F. F. Friedmanns II 
724 

- -pillen Erni 1396 
- -pulver, Ernis 1396 
- -Sero-Vaccine II 722 
Tuberoidkapseln II 725 
Tuberosalkapseln II 275 
Tubertoxyl II 725 
- -Duodenalkapseln II 725 
- -Gelodurat-KapselnII725 
Tubocurare II 800 
Tuckers Asthmamittel 648 
Tupfelfarnwurzel 1302 
Turkenblut II 554 
Tiirkischrot-Ol II 581 
Tiirpil, Thiiringer Pillen ge· 

gen Kalberruhr II lO49 
Tulisan 624 
TuUys Powder II 339 
Tumenol II 285 
- -ammonium II 286 
-- -01 II 286 
-, rohes II 285 
- -sulfon II 286 
- venale II 285 
Tumor-Impfstoff, spezifischer 

nach Keysser n 715 
Tumorcidin CA-Serum II 713 
Tupelo-holz II 257 
- -quellholz II 257 
- -stifte, Sterilisation II 

1203 
- Wood II 257 
Turiolignin 233 
Turiones Pini II 451 

Turiones Populi II 513 
- Sabinae II 597 
Turlingtons Balsam 660 
Turmeric Root 1152 
- -wurzel 1152 
Turnbulls Blau 1262 
Turnera aphrodisiaca 1159, 

II 879 
- diffusa 1159, II 879 
Turneratee II 879 
Turners Cerate II 980 
- Gelb II 497 
- Patentseide II 1003 
Turpentine II 452, 453 
- Liniment II 459 
Turpethum minerale 1481 
- nitricum 1467 
Turpithwurzel 1537 
Tusche, chinesische II 1084 
Tuscon-Salbenpflaster II 867 
Tussahseide 1380 
Tussalvin 946 
Tussiculin II 738 
Tussifungin II 867 
Tussilago farfara 1234 
Tussisolvol 694 
Tussobromin 694 
Tussol II 526 
Tutaniametall, Engstroms 

671 
Tuteol 720 
Tutia, graue II 979 
- grisea II 979 
- pura II 979 
-, weiBe II 979 
Tutocain II 1391 
Twisselmann, Kunstrum 305 
Tyndallisieren II 1197 
Typhus-bacillen II 1278 
- -Diagnosticum II 729 
- -Gallerohren II 730 
- -Impfstoff II 715 
- -Schutzimpfstoff II 716 
- - kombiniert mit Para-

typhus II 716 
- -Vaccine II 716 
Tyramin II 682 
Tyrosin, im Harn II 253 
- -quecksilber 1484 
Tysabenal 117 

U 
Ucuabafett II 678 
Ucuhubafett II 678 
Udrenin II 828 
Uberempfindlichkeit II 736 
Uberosmiumsaure II 372 
- -anhydrid II 372 
Uffelmann, Flaschenbouillon 

850 
Uncaria Gambir 1333 
- dasyoneura 1333 
Unger, Virisanol II 81 

Unguenta II 881 
- extensa II 887 
- narcotica II 887 
Unguentum 897 
- Acetatis Plumbi 11494 
- Acidi borici 128 
- - - Crede 129 
- - - Lister 128 
- - salicylici 211 
- - - cum Kreosoto 

Unna 211 
- - tannici 241 
- Aconitini 264 
- acre 788 
- ad decubitum II 506 
- - - Autenrieth II 506· 
- - fonticulos 789 
- adhaesivum 895 
- Adipis Lanae 266 
- ad perniones II 1058 
- - - H ufeland II 208 
- - phthiriasim II 595 
- - scabiem II 203 
- Aeruginis 1143 
- album II 496 
- - londinense 895 
- Althaeae 360 
- - camphoratum 775 
- Aluminii acetici 368 
- ammonicale 390 
- Ammonii jodati 398 
- anglicum 897 
- - album 909 
- antekzematicum II 505 
- antephelidicum II 1056 
- antipsoricum Lassar 1476-
- antisyphiliticum Serre 

542 
- Aquae Rosae 897 
- Arcaei 1194 
- Argenti colloidalis 533 
- - nitrici compositum 

541 
- - - Graefe 541 
- aromaticum 583, 895, II 

77 
- arsenicale Cooper 560 
- - Hellmund 560 
- Arsenici destruens 560 
- Arsenii jodati Thomson 

566 
- Atropinae 648 
- Atropini sulfurici cum 

Glycerino 648 
- Aurantii 1030 
- Balsami peruviani 622 
- basilicum 896 
- - nigrum 897, II 482 
- - veterinarium 897 
- Belladonnae 642 
- - forte 642 
- - mercuriale 642 
- Bismuti 682 
- boraxatum II 208 
- boroglycerinatum 129· 



1568 Unguentum Boroglycerini - Unguentum neapolitanum 

Unguentum Boroglycerini 
1358 

- Bursae pastoris Rade-
macher 793 

- Calaminae II 980 
- Calaminare II 980 
- Calcariae chloratae Binz 

746 
- Calcii bisulfurosi Unna 

767 
- - chlorati Unna 742 
- Calendulae 768 
- Camphorae 773 
- camphoratum 773 
- - vaselinatum 773 
- cantharidatum 788 
- Cantharidini 789 
- Cantharidis fortius 789 
- Cantharidum 788 
- - cum Euphorbio 789 
- - pro usu veterinario 

789, II 1370 
- Capsici 796 
- carbolicatum II 416 
- - fortius II 416 
- Carbonatis Plumbi II 496 
- - plumbici II 496 
- Carbonei trichlorati 

MiaThe 95 
- Cerae compositum 895 
- cereum 897 
- Cerussae II 496 
- - camphoratum II 496 
- Cetacei 895, 897, 909 
- Chaulmoograe 1420 
- Chloreti hydrargyrici can-

tharidatum 1455 
- - hydrargyrico-ammo-

nici 1476 
- Chloroformi 996 
- Chrysarobini 467 
- - compositum Unna 467 
- Cicutae 1097 
- Cocainae 1048 
- Colophonii (pallidum) II 

464 
- compositum Resorcini II 

557 
- Conii 1097 
- contra alopeciam II 1061 
- - combustiones 129 
- - decubitum II 197,495 
- - - Frerichs 775 
-- - fayum 746 
- - pediculos 1448 
- - perniones Rust 381 
- - - 29, II 1058 
- - - camphoratum II 

1058 
- - - Lassar II 416 
- - scabiem II 814, 1370 
- - - cum Creolino Ill7 
- - - Hebra II 814 
- - seborrhoeam II 1061 
- - tineam capitis II 480 

Unguentum Cosmi 560 
- Crotonis ll26 
- Cucumis ll30 
- Daphnoidae II 176 
- de Rhasis II 496 
- diachylon II 503, 1370 
- - - carbolisatumII505 
- digestivum simplex II 455 
- Digita.Jis 1184 
- durum II 280 
- Elemi 1194 
- - rubrum ll94 
- emolliens 897 
- Eucaini II 476 
- - cum Mentholo II 476 
- Eucalypti 1213 
- Euphorbii 1218 
- exsiccans II 980 
- Ferri compositum 1277, 

II 1058 
- Foenugraeci compositum 

II 878 
- Formaldehydi 1314 
- - refrigerans 1314 
- fuscum II 505 
- - Lassar II 482 
- Gallae 1332 
- - cum Opio 1332 
- Glycerini 1357, II 1370 
- - cum Arnica 1358 
- Gynocardiae 1420 
- Hamamelidis 1424 
- hamburgense 719 
- Hebrae II 503 
- Heyden 1461 
- Hydargyri album 1476, II 

1370 
- - bichlorati 1455 
- - bijodati 1456 
- - chlorati 1461 
- - Chloridi corrosivi ex-

tensum 1454 
- - cinereum 1446, II 1370 
- - - Adipe Lanae para-

tum 1447 
- - - concentratum 1447 
- - - in globulis 1447 
- - citrinum 1467 
- - colloidaHs 1449 
- - - Werier 1449 
- - compositum 1448 
- - cum Belladonna 1448 
- - - Resorbino 1449 
- - - Vasogeno para-

tum 1449 
- - dilutum 1448 
- - duplicatum 1447 
- - flavum 1472, II 1371 

. - - fortius 1447 
- - jodati Ricord 1465 
- - mitius 1448 
- - Nitratis 1467 
- - - dilutum 1467 
- - nitrici 1467 
- - oleati 1468 

Unguentum Hydargyri oxy
dati compositum 1473 

- - - flavi pultiformis 
1472, II 1371 

- - - - Schanz 1473 
- - praecipitati albi pulti-

form is 1476, II 1370 
- - - flavi 1472 
- - - rubri 1472 
- - Subchloridi 1462 
- - rubrum 1472 
- - - camphoratum 1473 
- - vaselinatum 1448 
- Hydrocarbonatis Plumbi 

II 496 
- Hydrogenii peroxydati 

Unna 1500 
- Hyrgoli 1449 
- Ichthyoli II 288 
- - compositum Unna II 

288 
- - refrigerans Unna II 

288 
- jodatum 1543 
- Jodeti kalici II 19 
- Jodi 1543 
- - benzoatum 1543 
- Jodoformii 1549 
- joduratum Lugol 1544 
- Juniperi 1571 
- Kalii jodati II 19 
- - - cum Jodo 1543, 

1544, II 19 
- Kreosoti II 37 
- - salicylatum extensum 

II 36 
- Lactucae virosae II 67 
- Lanae compositum 267 
- Lanolini 266 
- Lanovaselini II 280 
- Lapidis calaminaris 895 
- Lauri compositum II 74 
- laurinum II 74 
- leniens 897 
- - cum Adipe Lanae pa-

ratum 267 
- - cum Zinco oxydato II 

987 
- Linariae II 87 
- Lupulini II 102 
- luteum Schweissinger 

1473 
- Majoranae II 122 
- - compositum II 122 
- manuanum II 557 
- Matris II 505 
- Mentholi Lassar II 169 
- mercuriale 1446 
- Mezerei II 176 
- moUe 266 
- Myrrhae II 197 
- Naphtholi II 203 
- - compositum Kaposi II 

203 
-. neapolitanum 1448 



Unguentum nervinum - Unna, Pasta Zinci composita 1569 

Unguentum nervinum 583, 
11587 

- Nicotianae II 245 
- nitricum 182 
- ophthalmicum 1473 
- - augsburgense 1473 
- - compositum 1473 
- - Gouthrie 541 
- - lausannense II 495 
- opiatum II 327 
- Oxydi Plumbi II 503 
- oxygenatum 182 
- Paraffini II 280 
- petrolatum II 815 
- phosphoratum II 433 
- Picis II 480 
- - camphoratum Rollet 

775 
- - compositum II 480 
- - Lassar II 482 
- Plumbi II 494, 1371 
- - acetici II 494 
- - compositum 775 
- - Froeter II 495 
- - jodati II 498 
- - J odidi II 498 
- - oxydati II 503 
- - tannici II 506 
- plumbicum II 504 
- peruvianum 622 
- pomadinum aromaticum 

111060 
- - compositum II 557 
- - - Unna 719 
- - crystallinum II 1060 
- - cum Gelantho II 1060 
- - Hebra 623 
- - sulfuratum Unna 719 
- - Unna 719 
- Populi II 513 
- potabile rubrum 344 
- Potassii Jodidi II 19 
- Praecipitati albi 1476 
- psoriaticum Dreuw 467 
- - Rosenberg 468 
- Pyrogalloli compositum 

II 536 
- Pyrolei Pini II 480 
- Radioli II 551 
- refrigerans 897 
- - Aquae Calcis Unna267 
- - Ichtyoli 267 
- - Plumbi subacetici 

Unna267 
- - pomadinum Unna 267 
- - Unna 267, 275 
- - Zinci Unna 267 
- Resinae II 464 
- Resorcini compositum II 

556 
- Roncall 1237 
- rosatum II 582 
- Rosmarini compositum II 

587 
- - - viride II 587 

Hager, Handbuch II. 

Unguentum rubrum sulfura· 
tum Lassar 1480 

- Sabadillae II 595 
- Sabinae II 598 
- Saleni 212 
- saposalicylatum Bengen 

212 
- Scopolae II 675 
- simplex 897 
- - Unna 275 
- solubile II 888, 1055 
- Spermatis Ceti 895 
- Staphisagriae 1171 
- stibiatum II 772 
- Stramonii 1164 
- Styracis II 803 
- - sulfuratum II 804 
- - Weinberg II 804 
- Subacetatis Plumbi II 494 
- - plumbici compositum 

II 495 
- Sublimati tropeinicum 

1455 
- sulfuratum II 814 
- - compositum 11814 
- - mite II 815 
- Sulfuris alkalinum II 814 
- - cum Vaselino II 814 
- Sulphuris 11814 
- Tannatis plumbici II 506 
- tanno·chinatum 242 
- Tartan stibiati II 772 
- Tartratis kalico-stibici II 

772 
- Terebinthinae II 455 
- - camphoratum 775 
- terebinthinatum II 455 
- Veratrini II 596 
- vermifugum 1237 
- vesicans fortius 789 
- vesicatorium 790 
- - mercuriale 790 
- Vioformii 1563 
- Wilkinsonii II 814 
~ - contra scabiem II 814 
- Wilsonii II 987 
- Zelleri 1476 
- Zinci II 986, 1371 
- - benzoatum II 987 
- - - cumVaselinoII987 
- - carbonatis impuri II 

980 
- - Oleatis II 984 
Universal-balsam, Weinholds 

775 
- -Blutreinigungstee II 698 
- .Braune·Einreibung II 

483 
- ·Entwickler II 1118 
- .Frauentee, Berliner 1321 
-, Heil· und Zugpflaster II 

505 
- -Kitt II 1098 
- .Lungenkraut, Tscher· 

nichs 1330 

Universal·Pillen 354 
- ·Tee, Schweizer II 699 
Unna, Casanthrol II 482 
-, Collodium salicylicum 

cum Anaesthesino 210 
-, - Paraformii 883 
-, - salicylatum 210 
-, Cremor refrigerans 266 
-, - - cum Aqua Calcis 

266 
-, - - Plumbi subacetici 

266 
-, Emulsio Olei Gynocar. 

diae 1420 
-, Essigsauresalben und 

-pasten 104 
-, Fettpaste 267 
-, Formaldehydkiihlsalbe 

1314 
-, Gelatina Cerussae II 496 
-, - Chrysarobini 467 
-, - Hydrargyri bichlorati 

1454 
-, - Naphtholill 203 
-, - Plumbi jodati II 498 
-, - Zinco-Ichthyoli II287 
-, - Zinci salicylata II 986 
-, Glyceringelatinemischun-

gen 1340 
-, Grune Lupussalbe 781 
-, Guttaperchapflastermull 

1203 
-, Ichthyol-Carbolfirnis II 

288 
-, - .Salicylsalbenseife II 

287 
-, - ·Teersalbenseife II 

287 
-, Jodoformgelatine 1549 
-, Keraminseife 623 
-, Kiihlsalbe 267 
-, Massa urethralis 622 
-, - - cum Argento ni-

trico 622 
-, Natriumsuperoxydseife 

II 232 
-, Oleum Cantharidini 788 
-, - Gynocardiae campho-

ratum 1420 
-, Paraformkollodium 883 
-, Pasta adiposa 267 
-, - Albuminis aluminata 

332 
-, - Calcii chlorati cum 

Pice 742 
-, - contra comedones 104 
-, - Ichthyoli II 287 
-, - lepismatica II 986 
-, - Lithargyri cumAmylo 

II 504 
-, - Sulfuris cuticulor II 

987 
-, - urethralis 605 
-, - Zinci composita II 

986 
99 



1570 Unna, Pasta Zinci mollis - Valeriana officinalis 

Unna, Pasta. Zinci moills 
II 986 

-, - - oxydati II 986 
-, - - sulfurata compo-

sita II 987 
-, Pilulae Acidi arsenicosi 

keratinatae 560 . 
-, - Ichthyoli keratinatae 

II 287 
-, Pulvis stypticus 241 
-, Roseusalbe 266 
-, Schalpaste II 557 
-, Schleifseife II 652 
-, Spiritus capillaris II 554 
-, Styli dilubiles 605 
-. - resinosi 605 
-, - spirituosi 297, 605 
-, Sublimatsalbe 1455 
-, Tintenbad 609 
-, Unguentum Acidi sali-

cylici cum Kreosoto 211 
-, - antekzematicum II 

505 
-, - Calcii bisulfurosi 767 
-, - - chlorati 742 
-, - Chrysarobini compo-

situm 467 
-, - compositum Resorcini 

II 557 
-, - Hydrogenii peroxydati 

1500 
-, - Ichthyoli compositum 

II 288 
-, - - refrigerans II 288 
.-, - pomadinum 719 
-, - - compositum 719, 

II 557 
-, - - sulfuratum 719 
-, - Pyrogalloli composi-

tum II 536 
-, - refrigerans 267, 275 
-, - - Aquae Calcis 267 
-, - - Plumbi subacetici 

267 
-, - - pomadinum 267 
-, - - Zinci 267 
-, - simplex 275 
-, Zinkkreidepasten II 987 
Unnaer Mutterlaugensalz 609 
Unona odorata 778 
Unschlitt II 675 
Unterphosphorige Saure 172 
Unzers Augensalbe 1473 
Ulmenrinde II 880 
Ulmus campestris II 880 
- effusa II 880 
- pubescens II 881 
Ultramarin, gelbes 1006 
Ultra-Zeozon 279 
Uragoga Ipecacuanha 1515 
Uralin 989 
Uran II 888 
- -acetat II 889 
- -gelb II 889 
- -nitrat II 889 

Uran-oxyd II 889 
- -, essigsaures II 889 
- -, salpetersaures II 889 
- -riickstande, Aufarbei-

tung II 890 
- -Verstarker II 1119 
- -wein II 890 
Urania-Saatbeize II 1114 
Uranin 201 
Uranium II 888 
- aceticum II 889 
- nitricum II 889 
Uranylacetat II 889 
- -nitrat II 889 
Urari II 799 
Urate d'ammonium 251 
Urbanuspillen 354, 357 
Ure, Mixtura lithontriptica 

115 
Urea 804 
- nitrica 806 
- pura 804 
Ureabromin 733 
Uree 804 
Uresin II 97 
Urethan II 890, 1371 
Urethralkapseln, Dr. Heils II 

640 
Urethralsta bchenmasse 605 
Urethylan II 891 
Urginea maritima II 669 
- scilla II 669 
Uric Acid 250 
Uricedin 146 
Urinal-Cakes 1151 
Urisol II 97 
Urisolvin 806, II 97 
Urkraft, Gorlitzer Viehmast-

pulver II 1049 
Urobilin, Nachweis im Harn 

II 1246 
Urobilinogen II 1229, 1246 
Urocol-Colchicin-Tabletten 

975 
U rogosan II 640 
Urol974 
- -Colchicin-Tabletten 975 
Uro-Lenicet-Tabletten 368 
Uropherinbenzoat 724 
- -salicylat 724 
Uropuraltabletten 524 
Uropurgol 1435 
Uropurintabletten 524 
Urosanol 544 
Urosin II 96 
- -brausesalz 1197 
- -Kalk-Stahlwasser II 97 
- -tabletten II 97 
Urosteriltabletten 1231 
Urotropin 1428, II 1333 
Urpin II 483 
Urstoffe, hom6opathische II 

1023 
Urtica dioica und andere 

Arten II 892 

Urtitersubstanzen 67 
Urucabafett II 678 
Urucu II 356 
Urushinsaure II 63 
Urushiol II 63 
Usego 921 
Uspulun 1485, II 1114 
Ustilago Maydis II 145 
Usuyo 921 
Uten, Antiepileptique II 5 
Uteramin II 682 
Uva-Santol Funck 524 
Uvae corinthiacae II 969 
- passae II 969 

V 
Vaccigon II 719 
Vaccin antivarioleux II 719 
Vaccine K.-T.-B. II 724 
Vaccine-Virus II 719 
Vaccinen II 700, 714 
- der Behringwerke II 715 
- der Chemischen Fabrik 

E. Merck II 716 
- der Farbwerke vorm. 

Meister, Lucius u. Briining 
II 715 

- des Pharmazeutischen In
stituts L. W. Gans II 715 

- des Sachsischen Serum
werks II 716 

- des Schweizerischen Se
rum- und Impfinstituts 
Bern II 716 

- des Seruminstituts Bram 
II 715 

- des Serumlaboratoriums 
Ruete Enoch II 716 

- mit besonderen Bezeich. 
nungen II 716 

-, polyvalente II 715 
-, sensibilisierte 11719 
Vaccineurin II 719 
Vaccinium myrtillus II 198 
- oxycoccus II 893 
- vitis idaea II 893 
Vaccinum II 719 
Vaginal-blii.ttchen, Kaiser 457 
- -kugeln II 818 
- - -presse II 819 
- -stifte, Esters II 1048 
- Suppositories II 818 
Vakorom-Ole II 268 
Vakuumapparat II 1161 
Vakuum-Tuberkulin II 722 
Valamin 253 
Valdapastillen 1214 
Valentines Meat Juice 849, II 

255,399 
Valerian Root II 894 
Valeriana-Arten II 896 
Valeriana-Digitalysatum 

Biirger 1186, II 898 
- officinalis II 894 



Valerianas ammonicus compositus - Versilberung, kalte 1571 

Valerianas ammonicus com-
positus 253 

Valerianate d'ammonium 253 
- d'atropine 647 
- de bismuth 687 
- de quinine 958 
- de zinc II 993 
Valerianic Acid 251 
V aleriansa ure 251 
- -a.thylester 322 
- -ester 253 
- -guajacolester 1393 
Valerobromin II 212 
Valerydin II 407 
Valido! 255 
Valifluid II 898 
Valinervin II 898 
Valisan 256 
Vallet, Pilulae 1257 
Valletsche Eisenpillen 1256 
Vallonea II 544 
Valobrom II 898 
Valofin II 898 
Valsers Reagens 1457 
Valyl 255 
Vanadinsaureanhydrid II 898 
Vanadin-Sanguinal II 898 
- -streupulver II 898 
Vanadiol Helouis II 898 
Vanadium II 898 
- -pentoxyd II 898 
Van de Walle, Balsamum Co-

paivae gelatinosum 615 
Vanier, Sirop 934 
Vanilla planifolia II 899 
- saccharata II 901 
Vanille II 899 
- Plant Leaves II 83 
- -puddingpulver, Dr.Oet-

kers 434 
- ·schokolade 716 
- -sirup 11902 
- -tinktur II 902 
- -vergiftungen II 901 
- ·zucker II 901 
Vanillin II 902, 1371 
-, Bestimmung II 90~. 
Vanillin-p-phenetedin, Athyl-

kohlensaureester II 41] 
Vanillinum saccharatum II 

902 
Vanillons II 900 
Vaparoles 804 
Vaporin 1214 
Vaporol II 363 
Varech vesiculeux 1321 
Varicosanbinde 111021 
Vaselin II 278, 1371 
- -camphereis II 280 
-, gelbes II 278, 1371 
- -01, gelbes II 276 
-, weiBes II 278, 1371 
Vaseline au sublime cOl'l"osif 

1455 
- boriquee 128 

Vaseline liquide II 276 
- officinale II 278 
- pheniquee II 416 
Vaselinum album II 278,1371 
- benzoico.salicylatum 211 
- boricum 128 
- camphoratum II 280 
- carbolisatum II 280 
- flavum II 278, 1371 
- salicylatum II 280 
Vasenol II 281 
-, Ersatz II 280 
Vasogene II 276 
Vasoliment II 276 
-, dickes II 277 
Vasolimentum II 276 
- spissum II 277 
Vasotonin II 974 
Vateriafett II 677 
Vatikanpillen 353 
Vechtmann, Pastilli Glycyr-

rhizini 1370 
Vegetable Antimony 1216 
- Tallow of China II 779 
Vegetaline 1059 
Veilchen-bliiten II 966 
- -duft II 1078 
- -pomade II 1061 
- -puder II 1054 
- -saft, Ersatz 344 
- -sirup II 966 
- -tabak II 244 
- -wurzel 1524, II 1357 
- - -essenz zu Limonade 

1526 
- - -01 1526 
- - -pulver, extrahiertes 

1525 
Velaney II 544 
Velopurin II 888 
Velpeaus Diarrhoea Mixture 

11329 
-, Pulvis causticus 380 
Venarsan 580 
Venenum americanum II 799 
Venetan II 1107, 1114 
Venetianische Mixtur II 1074 
Ventrase 534 
Ventrozon, Dr. med. Berg-

manns II 120 
Veniilen II 1261 
Venushaar 276 
Venuspillen 1371 
Veracruz-Sarsaparilla II 659, 

661 
Veramon 809, 11 528 
Veratridin II 596 
Veratrin II 595 
-, amorpbes II 596 
-, kristallisiertes II 596 
Veratrum album II 903 
- officinale II 593 
- viride II 904 
Verband.gaze II 1001 
- -mull II 1000, 1001 

Verband-stoffe II 999 
- -, chemische Priifung 

impragnierter II 1010 
- -, gefarbte II 1010 
- -, impragnierte II 1007 
- -, Sterilisation II 1202 
- -, sterilisierte II 1020 
- -, Trocknen II 1010 
- -watte II 999 
Verbascum phlomoides II 

905 
- thapsiforme II 905 
- thapsus II 906 
Verbena hastata 11907 
- -01 II 907 
- -, echtes II 91 
- -, indisches 1156 
- officinalis II 906 
- Root II 907 
- triphylla II 907 
- urticaefolia II 907 
Verbrennungsriickstand, Be-

stimmung II 1292 
Verdauungspulver II 210 
-, Hofmanns 683, II 211 
Verdigris 1142 
Verdiinnungen, homoopathi-

scbe II 1027 
Verfangkraut 548 
Vergallter Branntwein 293 
Vergoldemehl 598 
Vergoldung 598 
-, Anlegeol 598 
Ve:('goldungspulver 598 
Vergotinine II 686 
Veri! 526 
Verkupferung 1141 
- von Glas 1142 
Vermifuge, Swaims 1013 
Vermillon 1479, II 875 
Vernisium ichthyolatum II 

288 
- Ichthyoli carbolisatum II 

288 
Vero 849 
Verodigen 1182, II 1379 
Veronal 807, II 1301 
-, Nachweis im Harn II 

1251 
- -natrium 808, II 1344 
Veronazetintabletten 809 
Veroneser Gelb II 497 
Veronica beccabunga 11907 
- officinalis II 907 
- virginica II 908 
Verophen II 1392 
Verpichungslack II 464 
Verplatinierung II 488 
Verreibungen, homoopathi-

sche II 1026 
Verrin II 277 
Verseifungszahl, Bestimmung 

76, II 1298 
Versilberung, galvanische 530 
-, kalte 529 

99* 



1572 Versilberung, nasse - Vinum Ipecacuanhae 

Versilberung, nasse 530 
- nichtmetallischer Gegen

stande 530 
- von Glas 530 
Verstarken von Negativen II 

1118 
Verstarkung, photographi-

sche II 1123 
Verstarkungslosungen II 1118 
Vert de gris 1142 
Vert de vessie II 558 
Verzinnung, Beseitigung II 

760 
Verzinnung von Kupfer II 

760 
Verzogerungslosung IIll18 
Vesculantablettev. 1322 
Vesicatoire de J anin 787 
Vesicatorium liquidum 788 
Vesicatory 786 
Vesipyrin 215 
Vesolpastillen 1322 
Vesuvin 454 
Vethormon II 363 
Vetiver-gras 439 
- -01 439 
- Root 1157 
Vetiveria zizanioides 439 
Vial, tonischer Wein 938 
Viande 830 
Viandol 851 
Viburnum opulus II 908 
- prunifolium II 908 
- -rinde II 908 
Vichy-bad 608 
-, kiinstliches Salz 511 
- -pastillen II 211 
- -salz II 209, 210 
- -, brausendes II 623 
-, source de la grande grille 

506 
Victoriagriin 456 
Vidal, Pulvis causticus 380 
Viehmastpulver III051 
-, Schweizer II 1049 
-, Theuers II 1049 
-, Wendners II 1051 
Viehwaschessenz, Wasmuths 

II 1051 
Viehwaschmittel II 1047 
Vierka-Hefen 1232 
Vierrauberessig 103 
Viferral 990 
Vigantol II 1392 
Vignier-Pastillen 1523 
Vigoral 849 
Vilja-Creme II 847 
Villatsche Losung 1151 
Yin II 910 
- antimonia II 772 
- antiscorbutique 1057 
- aromatique II 164 
- Bani a la coca 1043 
- Bayard a la peptone II 

398 

Yin Bravais 1044 
- chalybe 1261 
- creosote II 37 
- de coca 1043 
- de cola 1079 
- de colchique 1084 
- de colombo 1091 
- - - compose Bou-

chardat 1092 
- de condurango 1095 
- de digitale compose 1184 
- d'eucalyptus 1213 
- de gentiane 1349 
- d'ipecuanha 1523 
- de peptone II 398 
- de quina 936 
- de quinquina 936 
- - - ferrugineux 936 
- de rhubarbe II 572 
- de scille II 672 
- - Dasiles 1080 
- de Trousseau 1184 
- de Vial 938 
- diuretique amer de la 

Charite II 673 
- emetique II 772 
- jodotannique phosphate 

760 
- Mariani 1044 
- scillitique II 672 
- stibie II 772 
- toni-nutritif Bugeaud 716 
- urane Pesqui II 890 
Vina medicata II 1371 
Vinaigre 99 
- anglais 105 
- aromatique 103 
- camphre 772 
- de bois 102 
- de colchique 1082 
- de scille II 671 
- de toilette II 1051 
- de vin blanc 101 
Vinca major II 910 
- minor II 910 
Vincetoxicum officinale II 

910 
Vinegar 99 
- from Wood 102 
- of Cantharidin 789 
- - Ipecacuanha 1523 
- - Lobelia II 99 
- - Opium II 322 
- - Squill II 671 
Vinogen 519 
Vinopyrin II 406 
Vinum II 910, 1371 
- Absinthii 583 
- -amarum 1030, 1350 
- antharthriticum 1089 
- Antimonii II 772 
- antiscorbuticum 1057 
- Aloes 356 
- - compositum Beasly 

356 

Vinum Armoraciae composi-
tum 1057 

- aromaticum II 77, 164 
- Aurantii 1030 
- - compositum 1030 
- Boldo 691 
- Calcii phosphorici jodo-

tannicum 760 
- Calumbae 1091 
- camphoratum 773, II 1372 
- Cardui benedicti 1038 
- Carnis 850 
- -- et Ferri 850 
- --, Ferri et Cinchonae 

850 
- -, - et Cinchonae 956 
- Cascarae sagradae exama-

ratum II 562 
- Cascarillae 865 
- Chinae 936, II 1372 
- - compositum 936 
- -- cum Cacao Bugeaud 

716 
- - ferratum 936 
- -- - compositum 938 
- - ferruginosum 936 
- - - Serravallo 938 
- -- phosphoratum Robin 

938 
- Chinini 956 
- Cinchonae 936 
- Cocae 1043 
- - aromaticum 1043 
- Colae 1079 
- -- forte 1080 
- Colchici 1084 
- Colombo 1091 
- - compositum 1092 
- Condurango 1095, II 1372 
- - aromaticum 1095 
- - ferratum 1095 
- Coto-Pepsini 1110 
- Digitalis compositum 

1184 
- diureticum 1184, II 673 
- -- Trousseau 1184 
- Djamboe II 518 
- emeticum II 772 
- Ergotae II 684 
- Eucalypti 1213 
- Extracti de Smith II 664 
- ferratum 1261 
- Ferri 1245 
- - amarum 946 
- - Citratis 1261 
- Frangulae 1320 
- - compositum 1321 
- Gentianae 1349 
- - compositum 1350 
- Glycyrrhizae opiatum II 

331 
- Guajacoli Fraentzel 139 
- Haemalbumini II 635 
- Helenii 1426 
- Ipecacuanhae 1523 



Vinum jodotannicum - Waldwollextrakt 1573 

Vinum jodotannicum 1543 
- Kreosoti II 37 
- - et Calcii phophorici 

II 37 
- Lupuli II 102 
- Muirae-puamae II 187 
- Myrtilli II 199 
- Opii II 327, 331 
- - compositumII326,327 
- - fermentatione paratum 

II 328 
- Pankreatini II 359 
- paregoricum II 326 
- Pepsini II 396 
- Peptoni II 398 
- Picis II 480 
- prophylacticum 1024 
- Pruni virginianae II 518 
- - - ferratum II 518 
- Quebracho II 542 
- Quinii 938 
- Quininae 950 
- Rhei II 572 
- - amarum II 574 
- - compositum II 572 
- Sambuci II 629 
- Scillae II 672 
- - compositumII672,673 
- scilliticum II 672 
- Secalis cornuti II 684 
- Sennae II 699 
- - compositum II 699 
- stibiato-tartaricum II 772 
- stibiatum II 772 
- Stibio-Kalii tartarici II 

772 
- stomachicum 938 
- Stramonii 1164 
- Tamarindorum II 846 
- tonicum 196 
- Valerianae II 898 
Vioform 1562 
- -flecken II 1100 
- -mull II 1019 
- -salbe, Alexander 1563 
- -watte II 1019 
Viola odorata II 966 
- tricolor II 966 
Violenwurzel 1525 
Violet Powder II 1054 
Viperwurzel, virginische II 

737 
Virgaurea II 967 
Virginia Snakerroot II 737 
Virginian Prune Bark II 517 
Viride Aeris 1142 
Virisanol II 81, 187 
Viro 544 
Viro-Vaccin II 719 
Virulenz II 736 
Virulenzzahl II 736 
Virus vaccinicum II 719 
Visbovis 849 
Viscin II 968 
Viscose 885 

Viscum album II 968 
- quercinum II 968 
Visvit II 635 
Viteks Immerjung II 1074 
Vitellin-Silber 546 
Vitellum Ovi II 374 
Vitis vinifera II 969 
Vitriolic Acid 227 
Vitriol, blauer 1149 
- bleu 1149 
-, griiner 1289 
- -01 228 
- -rot 1273 
-, weiBer II 990 
Vitriolum album II 990 
- Cupri 1149 
- Martis 1289 
- - purum 1287 
- romanum 1289 
- zincicum II 990 
Vitriolus manganosus II 134 
Vitrum Antimonii II 776 
Vitulan II 69 
Vixol II 563 
Vleminckxsche Losung 762 
Voelkers Krautertee II 700 
Vorner, Kaliumpermanga-

natpaste II 137 
Vogelbeeren II 752 
- -fluidextrakt II 752 
Vogelknoterich II 511 
- -kraut II 511 
Voglers Mundessenz II 1072 
- Zahnessenz II 1072 
Vogt, Pulvis errhinus 380 
Vogts GehOrol II 154 
Voice Lozenges lI5 
Voisin, Sirupus Bromoformii 

694 
Volatile Animal Oil II 297 
- Oils II 261 
Vollei, trockenes II 375 
Vollkornbrote II 382 
VolImilch II 41 
V ollpipetten 62 
Voltmers Muttermilch II 61 
Volumeter 5 
Voluntal II 891 
V omicin II 794 
VorIagen II 1164 
V orsteherdriisen, getrocknete 

II 368 
VorstoB II 1164 
V orwachs 893 
Voss' Katarrhpillen 971 
V oswinkel, Gichtwasser 508 
de Vrij, Extractum Chinae 934 
V ulkanfiber 886 
Vulkanisierung des Kaut-

schuks 877 
Vulkanol II 271 
Vulneral-Grundmann II 417 
Vulnoplast 1203, II 1021 
Vuzin bihydrochloricum 973 
- -bihydrochlorid 973 

w 
Wacholder 1568 
- -beeren 1568, II 1331 
- - -01 1571 
- -branntwein 300, 305 
- -friichte 1568 
- -holz 1570 
- - -01 1571 
- - -spiritus 1571 
- -mus 1570, II 1364 
- -01 1571, II 1348 
- -saft 1570 
- -salbe 1571 
- -schonheitscreme, Pohis 

II 1075 
- -spiritus 1569, II 1364 
-, stinkender II 597 
- -teer 1572, II 1354 
Wachs 887 
-, chinesisches 898 
-, gebleichtes 892 
- -gelatine 895 
-, gelbes 888, II 1315 
-, griines 899 
- -01 897 
- -papier 920 
- -paste 895 
- -salbe 893, 897 
- -, zusammengesetzte 895 
- -schwamme II 756, 1004 
- -taffet II 1002 
-, vegetabilisches 898 
-, weiBes 892, II 1315 
Wadsche Tropfen 659 
Wascheglanz, amerikanischer 

II 876 
- -pulver II 209 
Waschezeichenpaste II 1088 
- -tinte II 1088 
Wasser, aromatische II 1306 
~, - destillierte 490 
-: destillierte aus Drogen II 

1169 
-, indifferente 493 
-, konzentrierte aromati-

sche 491 
Wage, Mohr-Westphalsche 4 
Wahoo Bark 1218 
Wa-ka-na 775 
Waldbeeren II 198 
Waldbingelkraut II 171 
Waldenburg, Decoctum Gua-

jaci compositum 1401 
-, Mixtura Ammonii jodati 

398 
Walderdbeerkraut 1316 
Waldhopfenkraut 1505 
Waldmeister 593 
- -essenz 593 
- -, kiinstliche 593 
- -extrakt 594 
- -kraut 593 
Waldnachtschattenblatter 

636 
Waldwollextrakt II 451 



1574 Waldwollwatte - Weimarsches Wasser 

Waldwollwatte II 1003 
Watfischdreck 381 
Walkenbaum-blii.tter II 674 
- -wurzel II 673 
Wallonen II 544 
WalnuB-baum 1566 
- -blii.tter 1566, II 1329 
- - -extrakt 1567 
- -01 1567 
- -schalen, griine 1566 
- - extrakt 1566, II 1065, 
- - -011566 
Walnut Leaves 1566 
- Oil 1567 
- Shells 1566 
Wa.lpurgiskraut 1505 
Walrat 908, II 1315 
- -cerat 909 
- -, rotes 909 
- -01 910 
- -pflaster 909 
-, praparierter 909 
- -salbe 897, 909 
- -zucker 909 
Walthersche Pastillen II 329 
Waltran II 306 
Wandfilterpresse, Prandel II 

1180 
Wandkraut II 390 
Wanzendillsamen 1106 
Wanzen-kraut 1218 
-, Mittel gegen II 1110 
- -pulver II 1110 
- -tinktur II 1110 
Warburgs Fevertincture 357 
- Fiebertinktur 955 
- Fiebertropfen 356 
- Pills II 573 
-, Tinctura febrifuga 955 
- Tincture II 571 
Warming Plaster 787 
Warners Safe Nervine 1403 
- - Pills 357 
Warren, Balsamum haemo-

staticum 231 
- blutstillender Balsam 231 
Wartenkrautwurzel 1007 
Warzen, Mittel II 1057 
- -kollodium 883 
- -kraut 922 
Waschbenzin II 271 
Waschcreme, Simons II 1075 
Waschen und Bleichen der 

Strohhiite 1101 
Waschholz II 545 
Waschmittel 111051 
- gegen Hautfinnen II 1056 
- II 651 
-, kosmetisches II 1052 
-, Minlos' II 215 
Wa.schrinde II 545 
Waschwasser, Kummerfeld-

aches II 1052 
Waschwurzel II 657 
Washed Sulphur 11810 

Wasmuths Viehwaschessenz 
111051 

Wasser 469 
-, Anhalter 862, II 458 
-, aromatisches II 76 
-, Bestimmung 57 
-, destillierles 485, II 1306 
-, Enteisenung 472 
-, Enthii.rtung 472 
-, Entmanganung 473 
-, Filtration 470 
-, orientalisches, Hebra. 420 
-, phagedii.nisches 1454 
-, Prager 589 
-, Reinigung durch Ozon472 
-, salinisches 492 
-, Selterser 507 
-, sterilisiertes II 1199 
-, ungarisches II 587 
- -untersuchung, bakterio-

logisches II 1278 
- -, chemische 473 
-, Weimarsches II 992 
-, zweimaldestilliertes, 

keimfreies 488 
Wasserbad II 1159 
Wasserbathengelkraut II 852 
Wasserblau 457, II 1083 
Wasserblei 813 
Wasserbungenkraut II 907 
Wasserdampfdestillation II 

1163 
Wasserdosten 1215 
Wasserfenchel II 404 
- -extrakt II 405 
- -01 II 405 
- -sirup Il 405 
Wasserglaskomposition 222 
Wasserhanfkraut 1215 
Wasserharz II 462 
Wasserholderrinde II 908 
Wasserklee II 170 
Wasserknobla.uch II 852 
Wasserkorbel II 404 
Wasserkresse II 205 
Wasserlauch II 852 
Wasserleitungsrohren aus 

Blei II 490 
Wassermann-Reaktion, Rea

gentien II 731 
Wassernabelkraut, asiati-

sches 1494 
Wasserpulver, Finns 1428 
Wassersalat II 907 
Wasserstoff 1495 
- -peroxyd 1495 
- -superoxyd 1495 
- - in fester Form 1499 
- - -lOsung 1497, II 1335 
- - -, konzentrierte II 

1335 
- - -mundwasser II 1072 
- - zahnpulver II 1067 
Wassersuchtspulver, Finns 

II 673 

W assersuchtspulver, Ziethens 
II 673 

Wassersuchtstee, Stuttgarter 
II 629 

Wasserturbine II 1161 
Water A yens Root 857 
- Cress II 205 
- Hemlock Fruit II 404 
Watte, blutstillende II 1015 
- -stii.bchen II 1021 
-, Sterilisation II 1204 
-, Wickel- und Schneide-

maschine II 1005 
Wattle-Gummi 1406 
Wax 887 
Waynes Losung II 1240 
Weber, Aqua styptica 377 
Webers Alpenkrautertee II 

700 
Weckerle, Sangerpastillen 

1412 
Wedels Tropfen II 975 
- Brustpulver 115 
Wegdornbeeren II 557 
Wegebreit II 484 
Wegeners Tee II 700 
Wegerichkraut II 484 
Wegetritt II 484 
Wegscheiders Species pecto-

rales laxantes II 90 
- Tee II 700 
Wegwart-kraut II 484 
- -wurzel 1007 
Wegwarte 1007 
Wegwurzel 1007 
Weiberkraut 584 
- -wurzel 585 
Weichgummi 876 
Weichlot II 760 
Weich paraffin II 279 
Weichselkirschen 900 
Weickard, Pilulae resolventes 

1237 
Weidemanns Knoterichtee II 

512 
Weidenrinde II 623 
Weidentee II 625 
Weidhaas Sterntee 1371, 

II 178 
Weigands Rheumatismus

und Gichtgeist 775 
Weigel, Aether chloroformia-

tus 3ll 
Weigerts schwarzes Queck
. silberoxyd 1473 
Weihnachtswurzel 1427 
Weihrauch 11307 
- -blii.tter II 863 
- fiir Kirchen II 307 
- -kiefer II 453 
- -01 II 308 
Weilba.ch, Schwefelquelle 507 
Weimarscher Seifenbalsam 

789 
Weimarsches Wasser II 992 



Wein II 910, 1371 
-, alkoholfreier 515 
-, Anweisung zur chemi-

Behan Untersuchung II 926 
-, Bestimmung von Maltose 

11615 
-, harntreibender 1184, II 

673 
-, Nachahmungen II 914 
-, Nerven- und Kraft- 196 
-, Vials tonischer 938 
Weinather 322 
Weinblatter 11969 
Weinbrand 299, II 1363 
- -essenz 305 
Weinbrause II 914 
Weine, Beispiele. fiir ver

falschte bzw. nachgemachte 
11958 

-, gewohniiche, vollig ver-
gorene II 953 

-, medizinische II 1371 
Weinespenkraut 1506 
Weinessig 101 
- -essenz 104 
Weingeist 282, 286, II 1363 
-, verdiinnter 287, 111363 
WeingeIee 1340 

. Weingesetz vom 7. April 1909 
II 914 

Weingesetz, Ausfiihrungsbe
stimmungen II 920 

Weinholds Universalbalsam 
775 

Weinlaub 11969 
Weinmolken II 56 
Weinol, schweres 323 
Weinpunschessenzen II 914 
Weinranken II 969 
Weinrautenblatter II 592 
Weinsaure 242, II 1303 
Weinstein II 1365 
- -geist 249 
-, gereinigter 244 
- -manna II 139 
- -saure 242 
- -salmiak 246 
- -salz II 7 
Weinwurzel 857 
Wei.ll, Bologneser 755 
-, Wiener 755 
WeiBbein, PerIbii.der 611 
WeiBdorn 1111 
- -blatter 1111 
- -bliiten 1111 
WeiBfeuer 567 
WeiBharz II 462 
WeiBkalk 732 
WeiBkupfer 1140 
WeiBmanns Schlagwasser 550 
WeiBmetall II 760 
WeiBtanne II 454 
WeiBtannenol II 461 
WeiBwein II 910 
- -punschessenz 304 

Wein - Wirk, weil3er 

Weizen-brot 11382 
- -kleber 332 
- -mehl 433 
- -starke 426, 428, II 1306 
Wellwurzet" llOO 
Welschkornstarke 428 
Wendners Viehmastpulver II 

1051 
Wendt,Injectioanticariosal93 
-, Linctus antispasticus 395 
Wenher, Suppositoria Bal-

sami Copaivae 617 
Wenzel-Salbe 624 
Werg II 1002 
WerIer, Pilulae antigonor

rhoicae 213 
-, Pilulae Hydrargyri col

loidalis 1448 
-, Unguentum Hydrargyri 

colloidalis 1449 
Wermut 581, II 1333 
- -extrakt 582 
- -01 584 
- -, fettes 583 
- -pillen, Kneipp 584 
- -tinktur 583, II 1366 
- -wasser 583 
- -wein 583, II 914 
Wernich, Ergotin II 686 
Westrumit II 277 
Wetterdistelwurzel 830 
Whisky 299 
White Beeswax 892 
- Castile Soap II 642 
- Flag Root 1525 
- Hellebore Root II 903 
- Hore Hound Wort II 140 
- Lemon Bark 1568 
- Mistletoe II 968 
- Mustard Seed II 748 
- Oak Bark II 544 
- Pepper II 466 
- Vervain II 907 
- Walnut Bark 1568 
- Wax 892 
-- Wild Indigo 627 
Whitish Tupelo II 257 
Whytt, Teinture de 935 
-, Tinctura roborans 935 
Wickelwatte II 1000 
Wickersheimer Metall 671 
Widerruf 1353 
Widerton, edler 1188 
Wiener Asthmazigaretten 

1008 
- Balsam 357, 623 
- Brustpulver 1370 
- Brusttee 361 
- Kalk 755 
- Leim 333 
- Magentropfen 1030 
- Papp 333 
- Poliermittel 755 
- Trank II 695 
- WeiB 755 

1575 

Wiesbaden, Kochbrunnen 507 
-, kiinstliches Salz 511 
WiesbadenerAugengeistII158 
- Gichtwasser 509 
Wiesen-baldrian II 894 
- -kiimmel 854 
- -lattich II 847 
Wigands Rheumatismnsgeist 

775 
Wiggers, Aether anaestheti-

cus 316 
-, Ergotin II 686 
Wild Cherry Bark II 517 
- Cinnamon Bark II 969 
- Cucumber Fruit 1191 
- Flax II 87 
- Ginger 591 
- Sunflower 1390 
Wilder Alraun 346 
Wildungen, Georg-Victor-

Quelle 507 
-, kiinstliches Salz 511 
-, Stadtbrunnen 507 
Wildunger Tee, Allendorfs II 

403 
Wilhelmitropfen 997 
Williams, Pilules Pink 581 
- poroses Pflaster 550 
Williamsons Blau 1262 
Willow Bark II 623 
Wilsons Salbe II 987 
Windblumenkraut II 520 
Windisch, Tafel fur Zucker-u. 

Extraktbestimmung II 610 
Wine II 910 
- of Antimony II 772 
- - Beef, Iron and Cin-

chona 956 
- - Colchicum 1084 
- - Ergot II 684 
- - Ipecac 1523 
- - Iron Citrate 1261 
- - Opium II 327 
- - Rhubarb II 572 
Winkel, Digitalis 1186 
Winkler, ammoniakalische 

Kupferchloriirlosung 1145 
Winter Cherries 345 
Wintera aromatica II 970 
Winterana canella II 969 
Wintereiche II 542 
Wintergreen Leaves 1335 
Wintergriin 11910 
-, amerikanisches 1335 
- -01 1335 
- - -Anytol II 284 
WinterIinde II 868 
Winternitz, Extractum hyr. 

cella II 198 
Winters Bark II 970 
Wintersrinde, echte II 970 
-, falsche II 969 
Winthers Nature Health Res

torer 357 
Wirk, weiBer II 307 
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Wisbola II 1021 
Wismut 669 
- -aceta-t, basisches 678 
- -albuminat 671 
- -amalgam 671 
- -Ammoniumcitrat 673 
-, baldriansaures 687 
-, basisch benzoesaures 672 
-, - dibrom-oxynaph-

thoesaures 688 
-, - 8-oxy-7-jodchinoIin-

5-suHonsaures 1563 
- -benzoat, basisches 672 
- -bisaIicyla.t 688 
- -bitannat 685, II 1310 
- -brandbinden II 1021 
- -bronze 671 
- -butter 674 
- -carbonat 672 
- -, basisches 672, II 1311 
- -chlorid 674 
- -, basisches 676 
- -citrat 673 
- -dithiosaIicylat, basisches 

689 
- -eiweiB 671, 688 
- -galla.t, basisches 679, 

II 1311 
-, gerbsaures 685 
- -hydroxyd 676 
- -, kolloides 687 
- -jodid 678 
- -, basisches 677, 678 
- - -KaIiumjodid 337 
-, jodsaIicylsaures 1558 
-, kristallisiertes salpeter-

saures 674 
- -lactat 674 
- -legierungen 671 
-, methylendigalIussaures 

687 
- -milch 673 
-, milchsaures 674 
- -fJ-Naphtholat, basisches 

674 
- -Natriumphosphat 678 
-, neutraies salpete1'8aures 

674 
- -nitrat 674, II 1310 
- -, basisches 680, IIl3Il 
- -oxybromid 675 
- -oxychlorid 676 
- -oxyd 676 
- -oxyjodid 678 
- - -galla.t 1565, II 1310 
- - - Bestimmung in 

Verbandstoffen II 1014 
- - -tannat 1566 
-, paranucleinsaures 689 
- -paste, Becks 682 
- -peptonat 677 
- -phenolat 677 
- -phosphat, 10sIiches 678 
- -saIicyIat, basisches 683, 

II 1311 

Wisbola - Wurmtod 

Wismut, salpetersaures 674 
- -streupulver, gelbes 680 
- -subacetat 678 
- -subcarbonat 672 
- -subnitrat 680 
- -subsa.licyla.t 683 
- -tannat 685 
- -valerianat 687 
- -verbindungen, Bestim-

mung in Verbandstoffen II 
1013 

- -weill 680 
Witch Hazel Bark 1422 
- - Leaves 1422 
Witherit 629 
Witterung fiir verschiedene 

Tiere II 1111 
- zum Fangen schadIicher 

Schmetterlinge II 1111 
Wittes Pepton II 255 
Witzlebens Brustsaft II 574 
Wohlk-Malfatti, Nachweis 

von Milchzucker im Ham 
II 1244 

Wohlgedeih II 1051 
Wohlin 851 
W ohlverleih 547 
- -bliiten 547 
- -kraut 548 
- -wurzel 548 
W olfi, Pilulae balsamicae 353 
Wolframbronzefarben II 971 
W olframnatriumwolframiate 

II 971 
W olframium II 970 
- colIoidale IT 1125 
Wolfsbast II 175 
WolfsbeerenbIatter 521, 636 
Wolfsbliiten 547 
W olfsfuBkraut, virginisches 

II 141 
Wolfskirschenblatter 636 
W olfskraut, wolliges 606 
Wolfstrappkraut 606 
W olfswitterung II 1111 
W olfswurzel 257 
Wollbiumen IT 905, 1328 
- -kraut 11906 
W ollfett 264, II 1303 
-, geschwefeltes 268 
-, rohes 268 
- -salbe 266 
-, wasserfreies 264 
-, wasserhaitiges266,111337 
Wollfilz II 1002 
W oIIkraut II 906 
- -blumen 11905 
W olIe II 1002 
W olsiefel'8 Mast- und FreB-

pulver II 1051 
Wood Charcoal 814 
- Droof 593 
- Oil 617 
Woods Metall 671 
Wool Fat 264 

Wooly Motherwort 606 
W oorara II 799 
Wormseed 1010 
W ormsilk II 1004 
Wormwood 581 
W ouraIi II 799 
Wiinschelruten-bIatter 1422 
- -rinde 1422 
Wiirfelalaun 378 
Wiirfelsalpeter II 227 
Wiirgling 258 
Wiirzburger Heftpflaster II 

504 
Wuk 1233 
Wundbalsam 619, 659 
-, blutstillender 622 
-, hollandischer 1194 
Wundensalbe, Dicks II 505 
Wunderbalsam 659 
Wunderkamm, elektrischer 

II 1073 
W understein 380 
Wundessenz, ba.lsamische II 

77 
Wundfam 1007 
Wundkur, Bickmores IT 209, 

1048 
Wundmoos 1427 
Wundrams Zahntinktur II 

155 
- Krauter 357 
Wundschwamm 1323, II 1004 
Wundstabchen 603 
Wundstein 380 
Wund- und Heilwasser, rotes 

II 77 
Wundwasser II 77, 587 
-, Thedens 231 
Wurmbliiten II 32 
Wurmfarn 1295 
- • wurzel 1295 
WurmfraB, Mittel gegen II 

1111 
Wurmgraswurzel II 754 
Wurmkraut 1010, II 846 
-, amerikanisches 924 
- -bliiten II 847 
-, indianisches II 754 
Wurmkuchen 1013 
Wurmlatwerge 1015 
Wurmmehl II 102 
Wurmmittel, Helfenberger 

1302 
Wurmmoos 1427 
-, korsikanisches 1427 
Wurmpatronen 1013 
Wurmpillen 526 
Wurmsaft 1012, 1015 
Wurmsamen 1010 
- -extrakt 1012 
- -01 II 1347 
- -, amerikanisches 924 
Wurmtang 1427 
Wurmtee 584 
Wurmtod 581 
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Wurster, Dimethyl-p-pheny
Jendiaminpapier 920 

-, Tetramethyl-p-phenylen-
diaminpapier 920 

Wurstkraut II 121, 666 
W urstwaren 833 
Wurtzer, Pilulae antisperma

torrhoicae 193 
-, Linimentum Carbonei 

sulfurati 822 
Wyberttabletten 1371 
Wyeth Beef Juice 849 

X 
Xanthium spinosum II 971 
- strumarium II 971 
Xantliogen 820 
Xanthorrhoea-Arten II 971 
- -harz II 971 
Xaxaquin 941 
Xeranatbolusgaze II 1021 
Xerase 1233 
Xeres II 913 
Xeroform 686, II 1312 
- -mull II 1019 
- -watte II 1019 
Xifal-Milch II 719 
- - mit Jod II 719 
Xylidinponceau II 1083 
Xylidinrot II 1083 
Xylol 661, 664 
Xylolum 664 
Xylum hydrophilum II 999 
- jodatum II 1016 

y 
(siehe auch J). 

Yaborandi 1529 
Yamamayseide 1380 
Yaoert II 58 
Yarrow Flowers II 178 
Yatren 1564 
- -Vaccinen II 726 
Yaw Root II 778 
Yeastin 1233 
Yellow Amber II 804 
- Bedstraw Herb 1330 
- Beeswax 888 
- Gras Tre Gum II 971 
- Jasmine Root 1342 
- Lotion 1473 
- Mercurial Lotion 1454 
- Metall 1139 
- Root 1486 
- Tarweed 1390 
- Wash 1473 
- W/Lx 888 
Verba Santa 1206 
Yerbin 1510 
Yereth 519 
Ylang-Ylang 111078 
- - -01 778 
Yoghurt II 58 

Yoghurt-Tabletten II 59 
Yohimbe II 972 
- -rinde II 972 
Yohimbehe-Rinde II 972 
Yohimbin II 973 
- hydrochlorid II 973, 1372 
-, salzsaures II 973 
- -Spiegel II 973 
Yohimbinum II 973 
- hydrochloricum II 973, 

1372 
Yohimvetol II 974 
Y ohydrol II 973 
Yolk II 374 
Youthwort U88 
Y sopkraut 1506 
Ysopol 1506 
Y sopwasser 1507 
Yvel, Aqua ophthalmical150 
Yvon, Ergotin II 686 

Z 
(siehe auch C). 

Zaanvol775 
Zaffer 1040 
Zahnbalsam 773 
Zahnelixir, Benediktiner II 

1070 
Zahnessenz II 1072 
-, Voglers II 1072 
Zahnessig 1056 
Zahnfiillung, Ostermayer 193 
Zahnkitt 1414, II 142 
-, schmerzstillender II 142, 

1099 
Zahnkomer II 379 
Zahnpaste, bleichende II 

1069 
-, B. Fischers II 1068 
-, Grundlage II 1068 
-, harte II 1068 
-, Kalichloricum- II 1068 
-, sauerstoffabgebende II 

1069 
-, weiche II 1068 
Zahnpasten II 1068 
Zahnperlen II 379 
Zahnpillen 863 
Zahnpulver II 1066 
-, Hahnemanns II 1067 
-, Jenkins IlI067 
-, Lassars II 1066 
-, Popps vegetabilisches II 

1067 
-, rotes II 1067 
-, Spinners II 1067 
Zahnschmerztropfen 997 
-, Doberaner II 155 
Zahnseifen II 1068 
Zahntinktur, aromatische II 

1072 
-, Frankfurter II 1072 
-, Paschkis antiseptische II 

1072 

Zahntinktur, starkende II 
1072 

- Wundrams II 155 
Zahntropfen 862, II 154, 32 
-, Doberaner II 328 
-, englische 774 
-, Heiders II 1070 
Zahnwachs II 327 
Zahnwasser, Dr. Hoffmanns 

II 1070 
-, Millers II 1075 
Zahnwiisser II 1069 
Zahnwurzel 1525, II 530 
Zahnzement, Fairthomes 

II 1098 
-, Hiibners II 1098 
- nach Rostanig II 1098 
Zahnzemente und Kitte II 

1098 
Zambakapseln, Lahrs II 640 
Zambelettis lOsliches Eisen-

arseniat 1295 
Zaponlack II 1094 
Zapotebaum 1416 
Zauberhasel-blii.tter 1422 
- -rinde 1422 
Zaunkleber 1330 
Zaunriibe 696 
Zoo mays II 144 
Zebromal 140 
Zedoaire longue et ronde II 

974 
Zedoaria II 974 
Zedoary Root II 974 
Zehntel-Normal-Tuberkulin 

II 722 
Zehrwurz 586, 729 
Zehr-Yoghurt II 58 
Zeidelbast II 175 
Zeilandrinde II 175 
Zeitlose 1080 
Zeitlosen-blumen 1082 
- -essig 1082 
- -honig 1084 
- -knollen 1082 
- - -extrakt 1083 
- -samen 1080, II 1360 
- - -extrakt 1082, 1083 
- -sauerhonig 1083 
- -tinktur 1083, II 1367 
- -wein 1084 
- -wurzel 1082 
Zeliogiftkorner II 1114 
Zeliogiftpaste 111114 
Zell, Pulvis aureus II 22 
Zellhom 884 
Zelleripomade 1476 
Zellers Krebsmittel 581 
Zellner, Roogenspapier 920 
Zellstoff 878 
- -blatter II 1003 
- -watte II 1003 
Zelluc, Digacoffein 1185 
Zematone-Zigaretten 1166 
Zement, Sorel II 1098 
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Zentrifugen II 1180 
Zeolith 851 
Zeolithe, kiinstliche 375 
Zeozon-Paste 279 
- -Sauerstoffbader 607 
Zerate siehe Cerate 
Zeste d'orange vrai 1031 
Zeuners Halspastillen 121, 

1402 
Zibeben II 969 
Zibet II 975 
Zibethum II 975 
Zichorie 1007 
Zichorien-blatter 1007 
- -kaffee 1008, 1066 
- -kraut 1007 
- -wurzel 1007 
Ziegelol 669, II 298 
Ziegeltee II 854 
Ziegen-blume 277 
- -kraut 1096 
- -milch II 55 
- -raute 1329 
Ziethens Pulver gegen Wasser

sucht II 673 
Zigarren zum arzneilichen 

Gebrauch 1008 
Zigaretten, indische 1009 
-, Zematone 1166 
- zum arzneilichen Ge-

brauch 1008 
Zigalillos, Neumeiers 1165 
Zigeunerkraut 1501 
- -samen 1502 
Zimt-aldehyd 1021 
- -alkohol II 804 
- -baum, chinesischer 1016 
- -blatterol 1021 
- -bliiten 869 
-, Bourbon 1020 
-, brasilianischer 1020 
- -bruch 1019 
-, Cayenne 1020 
-, Ceylon 1019 
-, chinesischer 1017 
-, echter 1019 
-, englischer 1017, 1019 
- -friichte 869 
-, gemeiner 1017 
- -gries 1019 
-, indischer 1017 
-, Java 1019 
-, javanischer 1020 
- -kassie 1017 
- -kelche 869 
-, magellhanischer II 970 
-, Malabar 1019 
- -nagelein 869 
- -01 1020, 111347 
- -, chinesisches 1018 
- -pulver 1020 
- -rinde von .Anam 1019 
- -saure 138 
- - -benzylester 140 
- - -guajacolester 1393 

Zentrifugen - Zinkphenolat 

Zimt-sauremetakresylester 
140 

-, Saigon 1019 
-, schwarzer 869 
- -sirup 1022; II 1362 
-, sog_ englischer 1019 
- -sorten 1019 
- -spiritus 1022 
-, Sumatra- 1020 
-, Tellichery- 1020 

-tinktur 1023, II 1367 
-, Verfalschungen 1019 
- -wasser 1021, II 1307 
-, weiBer II 969 
Zinc II 976 
- Acetate II 978 
- Bromide II 979 
- Chloride II 980 
- Cyanide II 982 
- Ferrocyanide II 982 
- Iodide II 983 
- Lactate II 983 
- Oleate Ointment II 984 
- Oxide II 984 
- Permanganate II 137 
- Phosphate II 989 
- Salicylate II 989 
- Sulphate II 990 
- Sulphite II 992 
- Valerianate II 993 
Zinci Carbonas II 979 
- - praecipitatus II 979 
- Oxydum II 985 
Zincochinol 979 
Zincum II 976 
- aceticum II 978 
- boro-thymolicum II 992 
- bromatum II 979 
- carbonicum II 979 
- - venale II 979 
- chloratum II 980, 1372 
- cyanatum II 982 
- - cum Ferro II 982 
- - sine Ferro II 982 
- dijodparaphenolsulfoni-

cum 1559 
- ferrocyanatum II 982 
- gallicum II 983 
- jodatum II 983 
- lacticum II 983 
- metallicum pro analysi II 

977 
- oleinicum II 984 
- oxydatum II 984, 1372 
- - crudum II 985, 1372 
- - via humida paratum 

II 984 
- permanganicum II 137 
- peroxydatum II 988 
- phenolicum II 989 
- p-phenolsulfonicum II 988 
- phenylicum II 989 
- phosphoratum II 431 
- phosphoricum II 989 
- raspatum II 977 

Zincum salicylicum II 989 
- serosum Schleich II 987 
- sozojodolicum 1559 
- stearinicum II 990 
- subcarbonicum II 979 
- subgallicum II 983 
- sulfocarbolicum II 988 
- sulfoichthyolicum II 284 
- sulfophenolicum II 988 
- sulfuricum II 990, 1372 
- - crudum II 991 
- sulfurosum II 992 
- tannicum II 993 
- valerianicum II 993 
Zineol siehe Cineol 
Zingiber officinale II 994 
Zink II 976 
- -acetat II 978 
- -Amalgam 1443 
-, baldriansaures II 993 
-, basisch-gerbsaures II 983 
- -benzoesalbe II 987 
- - mit Vaselin II 987 
- -bromid II 979 
- -carbonat, basisches II 

979 
- -, rohes' II 979 
- -chlorid II 980, 1372 
- - -lOsung II 981 
- -coldcream, Lassars II 

987 
- -cyanid II 982 
-, essigsaures II 978 
- -feile II 977 
- -ferrocyanid II 982 
- -gallat, basisches II 983 
-, gerbsaures II 993 
- -griin 1041 
- -ichthyolleim II 986 
-, ichthyolsulfosaures II 284 
- -jodid II 983 
- - -starkelOsung 435 
- -kautschukpflaster 1202, 

II 1318 
- -kreidepasten nach Unna 

II 987 
- -lactat II 983 
- -leim-FlaschenverschluB 

II 1099 
-, milchsaures II 983 
- -01 II 986 
- -, Lassars II 986 
-, olsaures II 984 
- -oleatsalbe II 984 
-, oxychinolinsulfonsaures 

979 
- -oxyd II 984, 1372 
- - rohes, II 986, 1372 
- -paraphenolsulfonat II 

988 
- -paste II 986, 1351 
- -, hautfarbige II 987 
- -perhydrol II 988 
- -permanganat II 137 
- -phenolat II 989 
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Zink, p-phenolsulfonsaures 
988 

- -phosphat II 989 
- -phosphid II 431 
-, phosphorsaures II 989 
- -pole, Behandlung II 

1128 
- -salbe II 986, 1371 
- -salicylat II 989 
- -salicyIsaurepaste 211, 

11986, 1351 
-, salicylsaures II 989 
- -salicylstreupulver II 987 
-, schwefelsaures II 990 
-, schwefligsaures II 992 
- -staub II 978 
- -stearat II 990 
-, stearinsaures II 990 
- -streupulver II 987 
-, sulfanilsaures 451 
- -sulfat II 990, 1372 
- -, rohes II 991 
- -suHid, leuchtendes 765 
- -sulfit II 992 
- -superoxyd II 988 
- - -seife II 654 
- -tannat II 993 
-, iibermangansaures II 137 
- -valerianat II 993 
-- -vitriol II 990 
- -, roher II 991 
- -weill II 985 
Zinkopyrin II 994 
Zinn II 757 
Zinn-amalgam 1443 
- -asche II 763 
- -bronze II 764 
- -chlorid II 762 
-- - -Iosung II 763 
- -chlorUr II 761 
-- - -losung, Bettendorff II 

762 
- -dioxyd II 763 
- -feilspane II 759 
- -folie II 759 
-, gefalltes II 760 

Zinn, gekomtes II 759 
- -komposition II 763 
- -kraut 1206 
- -Iegierungen II 760 
- -lot II 760 
- -oxyd II 763 
- - -natrium II 763 
- -pulver II 759 
- -saureanhydrid II 763 
- -salz II 761 
- -solution II 763 
- -sulfid, kristallisiertes II 

764 
- -tetrachlorid II 762 
- -tuben II 760 
- -verbindungen II 758 
Zinnober 1479, II 13 35 
-, griiner 1003, 1041 
Zinsser, Lysolpillen 1117 
Zinzallwurzel 1346 
Zipangu 1065 
Zipolle 346 
Zirbeldriise II 368 
Zirconium oxydatum II 1125 
Zirkondioxyd II 1125 
Zitterwurzel II 592 
Zittmannsche Abkochung II 

662 
Zittrechkraut II 450 
Zitwer-bliiten 1010, II 1328 
- - -extrakt 1012 
- --01 1013 
-, deutscher 729 
- -samen 1010 
- -wurzel II 974, 1357 
- - -01 II 975 
Zizyphus lotus II 997 
- vulgaris II 996 
Zomol849 
Zouchlos &eagens auf Eiweill 

II 1237 
Zucarello Patti, Liquor tanni

cus jodoferratus 241 
Zucker II 599, 1358 
- Bestimmung, durch Ga

rung II 618 

Zucker, Bestimmung, mall-
analytische II 618 

- - im Blut II 1267 
- - im Ham, II 1240 
- Nachweis im Ham II 1239 
Zuckerbirke 669 
Zuckercouleur II 602 
- -tinktur 517 
Zuckerfarbe II 602 
Zuckerfeind, Hoppners II 199 
Zuckerhirse 439 
Zuckerin 124 
Ziindholzer, bengalische II 

1103 
Zuckerkalk 755 
- -glycerin 755 
- -losung 755 
Zuckerkiigelchen II 601 
ZuckerpIatzchen II 601 
Zuckersaure 184 
Zuckersirup II 601, 1363 
Zugp£laster, gelbes II 500 
Zug- und Heilp£laster, brau-

nes 1328 
-, gelbes 1328 
Zunderschwamm 1323 
Zungenfarnkraut II 673 
ZweIfer, Oleum stomachicum 

584 
Zwergdistelwurzel 830 
Zwergholunderbeeren II 629 
Zwetschen II 516 
- -branntwein 300 
- -likor 305 
Zwiebel 346 
- -bonbons II 603 
- -01 346 
- -saft 346 
Zylinder im Ham II 1255 
Zyma, .I\ntidiabethefe 1233 
-, Bicarbonathefe 1233 
Zymekzin 1233 
Zymin 1233 
Zymoidin 964 
Zymoidin Rosenberg II 987 
Zymophore Gruppe II 736 
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] 925. RM 3.24 

Tabellen IUr das pharmakognoslische Praklikum 
zugleich Repetitorium del' Pharmakognosie. Von Dr. H. ZiJrnig, Professor an del' Uni· 
versltat Basel. Zwei te, verbessertc und vermehrte Auflage. V, 151 Seiten. 1925. RM 5.40 
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Verlag von Julius Springer I Berlin 

Die Fabrlkation pharmazeutischer und chemisch
technischer Produkte. Von Dr. Julius Schwyzer. Mit 126 Text-

abbildungen. IX, 487 Seiten. 1931. Gebunden RM 42.-

Theorie und Praxis der Destillation. Von Professor S. Young, 
Dublin, und mehreren Mitarbeitern. Gekiirzte deutsche und mit Anmerkungen ver
sehene Ausgabe von Dr. W. Prahl. Mit 128 Textabbildungen. XIll, 363 Seiten. 

1932. Gebunden RM 26.-

Handbuch der Drogisten-Praxis. Ein Lehr- und Naehschlage
buch fiir Drogisten, Farbwarenhandler usw. Von G. A. Buchheister. Sechzehnte, 
neubearbeitete und vermehrte Auflage von Georg Ottersbach in Volksdorf
Hamburg. 

Erster Band. Mit 595 Textabbildungen. XIV, 1372 Seiten. 1938. Gebunden RM 36.

Zweiter Band. Vorschriftenbuch fUr Drogisten. Die Herstellung der ge-
brauehlichen Verkaufsartikel. Von G. A. Buchheister. Elfte, neubearbeitete 
Auflage von Georg Ottersbach, Volksdorf-Hamburg. X, 773 Seiten. 1933. 

Gebunden RM 21.-

Verlag von Julius Springer I Wi en 

Fabrikationsmethoden fUr galenische Arzneimit
tel und Arzneiformen. Von Josef Weichherz und Julius 

Schroder. (Technisch-gewerbliche Biicher, Band 5.) Mit 344 Abbildungen im Text. 

VI, 350 Seiten. 1930. Gebunden RM 28.50 

Austria-Codex 1937. Von Privatdozent Dr. Otto Zekert und Hof

rat Dr. Edmund Weis. Vierte, bis zum Stande vom 31. Dezember 1936 berich

tigte und erganzte Auflage. VII, 400 Seiten. 1937. RM 4.40 

Physiopharmakognosle. Eine Darstellung des Gesamtgebietes der 
Heildrogen aus dem Pflanzen- und Tierreich mit EinschluB der Vitamine und Hormone. 
Fiir Pharmazeuten, Chemiker, Arzte, Biologen. Von Dr. med. et MR. Pharm. Richard 
Wasicky, O. O. Professor an der Universitat Wien. Mit 221 Abbildungen im Text 
und zwei farbigen Tafeln. IX, 915 Seiten. 1~32. Gebunden RM 46.-
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