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Vorwort. 
Die Salbenanwendung ist nur ein kleiner Teil der auBeren Behand

lungsmethoden. Man beginnt oder beendet die therapeutischen MaB
nahmen mit Salben, verwendet daneben aber noch Puder, Pflaster, 
Bader, Waschmittel und andere Externa. In normalen Zeit en wechselt 
man die verschiedenen therapeutischen MaBnahmen aus Grunden der 
ZweckmaBigkeit, in abnormen ist dies auch aus Rohstoffgrunden notig. 
Auf jeden Fall genugt ein Uberblick uber die Salben nicht, wir mussen 
aIle auBerlichen Heilmittel jedes fur sich so genau kennen wie die 
Salben. Es war daher ein zweiter Band, in dem diese Praparate bespro
chen werden, erwunscht. Auch bei seiner Zusammenstellung wurde die 
bisher erschienene Literatur verwertet. Sie ist, soweit uberhaupt Arbei
ten erschienen, noch viel widerspruchsvoller als die der Salben, so daB 
ziemlich umfangreiche Modellversuche notig waren. Ihr Niederschlag, 
seine Auswertung und klinische Bestatigung, findet sich in diesem Band. 
Uber einige Gebiete, wie das der Pflaster, ist in den letzten Jahrzehnten 
kaum etwas veroffentlicht worden, andere wiederum, wie das der Wasch
mittel, wurden oft und meist in widersprechender Weise bearbeitet. Wir 
versuchten da ausgleichend zu wirken und auch in dieser zum Teil sehr 
schwierigen Materie zum Ven;tandnis beizutragen. 

Ludwig8hafen a. Rh. und Mannheim, 
im Oktober 1944. 

Die Verfasser. 
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Puder und Pudergrundlagen. 
Allgemeines. Die Puder gehoren zum altesten Rustzeug del' Der

matologen und Kosmetiker. 
Schon die Salbenrezepte waren rein empirisch gefunden und nicht 

wissenschaftlich untermauert; noch viel mehr ist dies bei den Pudern, 
mit denen erst wieder in den letzten Jahren systematisch gearbeitet 
wurde, del' Fall. Es existieren nul' wenige Modellversuche, die hier mehr 
Aussicht auf Erfolg haben als bei den Salben, kaum Simultanprufungen, 
die doch die Grundlage zu allen therapeutischen Erfolgen bilden mussen. 
Es soIl daher alles Vorhandene zusammengetragen und durch neue 
Versuche ergiinzt werden. 

Definition. Ein Puder, Pulvis adspersorius odeI' inspersorius, ist ein 
iiuBerlich anzuwendendes pulverformiges Arzneimittel, das meist am; 
mehreren Komponenten, aus organischem odeI' anorganischem Material, 
zusammengesetzt ist. Es solI entweder nul' physikalisch kuhlen, gleit
fahig machen und trocknen odeI' daruber hinaus zugesetzte Medikamente 
zur Wirkung bringen. 

Ein Puder solI seinem Verwendungszweck entsprechend zusammen
gesetzt sein und die Wirkstoffe moglichst gunstig zur Geltung bringen 
Er muB ferner noch Eigenschaften, wie Unzersetzlichkeit, Billigkeit 
u. a. m. aufweisen. AIle diese Voraussetzungen werden nul' von wenigen 
Stoffen erfullt. Es ist daher notig, jede einzelne Grundmasse und ihre 
Eigenschaften zu schildern, insbesondere Kennzahlen, die uns einen 
Uberblick ermoglichen, aufzustellen. 

Kennzahlen. Diese Kennzahlen sind zur Charakterisierung del' ver
schiedenen Substanzen genau so notig wie z. B. die Wasserzahl bei den 
Salben. Sie sind exakter als ein bIoSes Beschreiben und definieren die 

Wasseraufnahmefiihigkeit, 
Olaufnahmefiihigkeit, 

das Schuttgewicht, 
die 0 berflachena bsorptionskraft 
das Kuhlvermogen (Wiirmekapazitat und Leitfahigkeit), 
die Haltbarkeit, 
das PH der Puder-Wassermischungen, 
die auf einer bestimmten Hautfliiche haftende Menge (Deckkraft). 

Y. Czrtsch·Lindt'myuld und ''r'hmitlt-J,a llalln1l', Salven II. 1 



2 Puder und Pudergrundlagen. 

Die Gleitfahigkeit und Glatte sowie die Verstaubungstendenz miissen 
auch weiterhin geschatzt werden. 

Unter Wasserautnahmetiihigkeit ist die Gewichtsmenge Wasser zu 
verstehen, die·l g Substanz in der ENSLIN-Apparatur1 aufsaugt. Der 
Apparat, der natiirlich nur Modellversuche gestattet, besteht aus einem 
U-Rohr, das auf der einen Seite mit einer Glasfritte abgeschlossen wird. 
Auf der anderen Seite ist das Rohr in der Rohe der Fritte mit einem 
waagrecht angeschlossenen graduierten Rohr verbunden. Legt man nun 
auf die Fritte 1 g der Priifsubstanz, so wird sie Wasser aufsaugen und 
das Volumendieses verbrauchten Wassers wird in der graduierten Rohre 
abzulesen sein. Man kann auf diese Weise Kurven gewinnen, die sowohl 
die Geschwindigkeit als auch die Menge Wasser, das in bestimmten Zeit

f~qr---------,---~-----'---r--, 

m"9 I ~-w~==:F=! f6tJtj, 

int I"\'all n 1lllfp:t'.'allgt winL 
l\ IIfzt'ich n II. 

I.. id I" hab n di mil di SCI" 

pparatlli' g w nil nell Bil
d r, di .. hranschallii -h . incl, 
fur c1i Puderb uli illln~ nul' 
h s -hrankt n \\' 1'1, !In . it' 
in r. it . • wi s 'hon I"wiihnt. 

ni('ht ~llrf d r Haut, .'olld 1"11 

a II ~J I II Il 

:]t~=!:t;~~S~~~~$8fftlillng UtNt/lltn halt I Kal'/offth1ol'lft I t'i • I"lllld lag 11 

\" rs hi d n n f

,,!>rung. (Talcum) 
(Abb. I) 1l\\'I\nk n. and r-
. i . 1ll1I' di \Va ... · rallfnahm 

o 6" 

b i ~ mn r bot \" n ,,'I\:s ", 
a 10 It 19 Ir.. aber ni ·ht dje vi I wichtig re 

\Ll!. I. Rel'rO<lIlZIHI ... r""ItZ~~~r )r(. '"11" D mIt ,It'r B influs:ung de: \\'as.' rhau!'-
1;1181111- \111"'Mllur. halt s d r Haut ang('\) n. 

Die Reproduzierbarkeit ist, 
wie eine groBe Anzahl von Messungen des einen von uns bestatigen 
konnte, im Rinblick auf die Geschwindigkeit der Wasseraufnahme gut, 
zur Beurteilung der aufgenommenen Wassermenge bei manchen Pro
dukten hervorragend, fUr aIle ausreichend. Der Winkel zwischen 
der Abszisse der Diagramme und der aufsteigenden Kurve ist bei 
ein und demselben Priifstoff immer nahezu derselbe. Man kann also 
sagen: Zinkoxyd nimmt Wasser schnell auf, Talcum langsam. Die 
Apparatur ist auch in der Lage, die Olautnahmetiihigkeit einer Puder
grundlage zu zeigen. Man miBt hier zweckmiWig bei 37° (im Thermo
staten), um die temperaturabhangige Viscositat des ()les unter den auf 
der Raut vorhandenen Bedingungen beurteilen zu konnen. Die Resultate 
sind in der Abb. 2 in gestrichelten Linien angezeichnet, die Wasser-

1 ENSLIN, 0 . : Chern. Fabrik 60, 494 (1933); FREUNDLICH, ENSLIN, LINDAU: 
Kolloid-Beih. 37, 6 (1933). 



Puder und Pudergrundlagen. 3 

aufnahme durch ausgezogene Striche. Aus dem Bild ergibt sich eindeutig, 
daB fast aIle Pudergrundlagen das Wasser, falls sie es iiberhaupt auf
nehmen, schnell anziehen und nach wenigen Minuten vollgesaugt sind. 
Die viscosen Ole werden langsam aufgenommen, die Aufsaugung ist 
nach 15 Minuten noch nicht beendet. 

Das Kurvenbild zeigt ferner, daB man an Hand der Diagramme 
stark wasseraufsaugende Puder etwa aus Kieselgur und Magnesia usta, 

<---+--fV-~---:--:--r----'-----<--;;.-jZtn"Dry"'/'JrltI, (jiollrnonmt 

'-;;::;--~-j;f-____ -::::::==:=;:~=I=1Korioft/s/orIt6 Wo_ruufnan~ 
, . li/ondiar.!'1 WoI#lY1rf'nahme 

~p----J'------,""-...-----:J;--"·---t-:/::-il1tnfny/6nllornrlof, OloJilhollnM 

~~~~~===9~~~=====;~*==9H~nlorlt~Wosuruufnahml 
Jl.J--,: • .:::..,,£---~~-----:,,..c.-r-r:::~ M8mlllnilrolj W06Slr-1I Ohufnqnme 

Abb.2. Wasser- u. Olaufnahme verschiedcner Puder und Puderbestandteile im Ens Ii n -Apparat 
bei 37' gemessen. 

schwach wasseraufsaugende aus Talcum und Megnesiumstearat , olauf
saugende aus Zinkoxychlorid oder Bismutum subnitric. herstellen kann. 
Die Versuche mit der ENSLIN-Apparatur geben, ahnlich wie die Capillar
analyse bei der Untersuchung der Pflanzenextrakte, auch Anhaltspunkte 
zur Beurteilung fertiger Puder. Man kann feststellen, in welche Kategorie 
die Puder gehoren, und zusammen mit den Resultaten des iiblichen 
Analysenganges Schliisse auf den Verwendungszweck ziehen. 

Es geht nun nicht, daB bei der Besprechung der einzelnell Puder
bestandteile jedesmal Kurven gebracht werden oder auf Abb. 2 ver
wiesen wird. Die Kurven werden daher durch Angaben der Geschwindig-

1* 



4 Puder und Pudergrundlagen. 

keit der Aufnahme einerseits und der Menge, die 1 g Substanz in 15 Mi
nuten aufgenommen hat, anderseits, ersetzt. An Stelle der Kurve fUr 
die Wasseraufnahme von Zinkoxyd wird dann ein Wasseraufnahme-

faktor W ~ stehen, der besagt, daB diese Substanz in 4 Minuten 1,3 g 
1,3 

Wasser aufnimmt. Bei der Olaufnahme wird der entsprechende Faktor 

o ~ lauten, der bedeutet, daB 1 g Zinkoxyd in 15 Minuten 0,25 g 
0,25 

Paraffinol bei 37° aufsaugt. Das hierzu gewahlte Paraffinol hatte nach 
dem HOPPLER-Viscosimeter bei 37° eine Viscositat von 80 OP und bei 
20° eine solche von 170 OP. Der Zahler hat die GroBe 15 oder ist kleiner. 
1m ersteren FaIle heiBt dies, daB die Aufsaugung in 15 Minuten abge
brochen wurde und zu dieser Zeit noch nicht beendet war. 1st der Zahler 
kleiner als 15, so bedeutet dies, daB in der Zahl der Minuten, die der 

Zahler ausdruckt, die Aufsaugung beendet war. Ein Faktor W ~ zeigt 
x 

also, daB 1 g Puder die volle Wassermenge x bereits in 2 Minuten auf
gesaugt hat und dann kein weiteres Wasser aufnimmt, ferner daB die 
Kurve zu Beginn des Versuches steil ansteigt und nach 2 Minuten waag
recht verIauft. 

Die nachste wichtige Angabe, die uns zur Puderbeurteilung dient, 
ist das Schuttgewicht. Darunter ist das Volumen in Kubikzentimetern zu 
verstehen, das ein Gramm einer Substanz ausfUllt. 1 g Magnesia usta 
mit einem Schiittgewieht von etwa 8 fUIlt also 8 cern Raum aus. Das 
Sehiittgewicht ist vom spezifischen Gewicht, der Art und GroBe der 
Teilchen abhangig. 

Ein weiterer Punkt ist die Absorptionskrajt fUr Toxine, Farbstoffe 
u. dgl. Man ermittelt diesen Faktor bei Pudergrundlagen nach ahnliehen 
Verfahren wie das im DAB 6 fiir Tierkohle angegebene mit Methylen
blaulOsung 0,15/lO0. Die meisten Pudergrundlagen absorbieren nur sehr 
wenig Farbstoffe, so daB auch Fertigprodukte, wie Vasenol und Fissan
puder, nur wenig MethylenblaulOsung entfarben. Die Absorptionskraft 
ist auBerdem weitgehend vom Material abhangig und schwankt z. B. bei 
verschiedenen Kaolinen so weitgehend, daB sie nicht in Zahlen erfaBt 
werden kann. 

Unter dem Kuhlvermogen verstehen wir die Eigensehaft verschiedener 
Puderbestandteile, der Haut mehr oder weniger Kalorien zu entziehen 
und so eine Kiihlwirkung zu verursachen. Das Kiihlvermogen ist, wie 
spater eingehend gezeigt werden soIl, von der Warmeleitfahigkeit und 
Warmekapazitat der gewahlten Substanz abhangig und kann nur ge
schatzt werden. 

Die Haltbarkeit der Pudergrundlagen ist bei den anorganischen Sub
stanzen meist unbeschrankt, beim organischen Material von verschiede
nen Umstanden abhangig. Die eine Grundlage kann sieh an der Luft 
verandern, z. B. hygroskopisch sein, die andere in feuehtem Milieu unter 
dem EinfluB von Bakterien oder chemisch zersetzen, die dritte backt 
bei Wasserzutritt zu einer Schmiere zusammen. 



Puder und Pudergrundlagen. 

Die PH- Werte der Gemische von einem Teil Puder und 10 Teilen 
Wasser wurden mit der Chinhydronelektrode und dem HELLHiE-Poten
tiometer gemessen. Siemiissen bekannt sein, wenn auchihr Wert (s. Bd. II, 
S. IS) nicht iiberschatzt werden Roll. 

Die Menge, die auf trockener bzw. feuchter Raut haftet, wurde 
jeweils auf einer Flache von 100 qcm durch Wiegen del' abgepinselten 
Teilchen auf einer Torsionswage bestimmt. Sie muB angefiihl't werden, 
denn die schonsten sonstigen Eigenschaften konnen illusoriKch werden, 
,,'enn der Puder nicht haftet. 

Unter Deckkraft eines Pigmentes versteht man die Farbungsintensi
tat einer bestimmten Menge. Titandioxyd z. B. besitzt eine bedeutende 
Deckkraft; schon kleine Mengen sind in del' Lage, den Puder selbst und 
die Raut intensiv weiB zu £arben. Zinkoxyd ist hierzu weniger geeignet, 
Bolus alb. besitzt nur eine sehr geringe Deckkraft. Diese Konstanten, 
die z. B. mit Rilfe eines Leukometers, einem in del' Textilwiische viel 
yerwendeten Apparat, gemessen werden konnten, exa,kt zu ermitteln, 
wiirde im Rahmen dieses Buches zu weit fiihren, zumal sie dermato
logisch nul' beschrankt interessieren und auch kosmetisch nicht gemessen, 
sondern nul' aus del' Erfahrung heraus beurteilt werden. 

Eine gewisse Beurteilung del' Gleitfiihigkeit eines Puden; gestatten 
die Versuche, die hauptsachlich angestellt werden sollen, urn aIle die 
Kombinationen, welche die Streuoffnungen del' Dosen verkleben, aus
zuschalten. Eine leere Puderdose beliebiger Art wird mit 10 g del' Priif
substanz gefiillt und abwechselnd mit dem Boden gegen die Tischplatte 
nnd mit del' Streuflache gegen ein AuffanggefaB, das den ausgestreuten 
Puder aufnimmt, in gleichstarkem Schlagen gestoBen. Die Zahl del' 
Schlage gegen die perforierte Flache wird gezahlt und gibt, sofel'll man 
zu allen Priifungen dieselbe Dose verwendet, ein MaE fUr die Zeit, in del· 
10 g verbraucht werden. Die Zahlen sind vom Schiittgewicht abhangig. 
] 0 g Magnesia usta nehmen ein Mehrfaches des V olumens von Zinkoxyd 
ein. Daneben sind abel' auch noch die TeilchengroBe, ihre Adhasion und 
Ballungsneigung, die ihrerseits von del' Feuchtigkeit abhangig ist, be
einflussende Faktoren. Eine Reihe von solchen Zahlen sieht bei Vel'
wendung einer Vasenol-Kinderpuder-Blechdose wie folgt aus (die 
Zahlen andel'll sich bei Ver-
wendung anderer Dosen odeI' 
Siebe, ihr Verhaltnis zuein
<Lnder bleibt abel' gleich): 

Bei Verwendung derselben 
Dose und einer Substanz aus 
gleicher Charge sind die Werte 
reproduzierbar. Siezeigen, daB 
Magnesiumsalze infolge ihrer 
Leichtigkeit von del' Luft ge
bremst werden, so daB be
sonders lange Zeit bis zum 
volligen Verbrauch benotigt 
wird. 

Ta belle 1. 

Grundlage 

Bolus alb ... . 
Kieselgur .. . 
Magnesia usta . 
Magnesia carbo 
Zinkoxyd .. 
Titandioxyd. . 
Calc. praecip. . 
Reisstar ke . . . 
Kartoffelstarke 
Weizenstarke . . 
Methylenharnstoff 
Agfa-Grundlagen. 

Zahl der 
Doppe!srhliige 

33 
140 
130 
180 
, fiO 
45 

102 
30 
32 
33 
25 
43 
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Ais letzter Faktor sei noch die Verstaubungsneigung erwahnt. Sie ist 
nur bei wenigen Pudergrundlagen ausgepragt und zum Teil von den 
Faktoren, die beim letzten Versuch genannt wurden, abhangig. Diese 
Eigenschaft kann durch einen einfachen Versuch beurteilt werden. Man 
nimmt eine Puderdose mit 10 g einer Pudergrundlage und trachtet beim 
Pudern auf einem Papierbogen das Zentrum mehrerer konzentrischer 
Kreise zu treffen, wobei der Schlittelschlag 10 cm vor Erreichen der 
Papierflache abzufangen ist. Dabei wird der GroBteil der Masse in die 
nachste Umgebung dieses Mittelpunktes fallen. Ein Teil wird aber ver
staubt und in der Peripherie niedersinken. Man kann nun die Flachen 
ausmessen und die jeweils gefallenen Pudermengen wiegen. Man erhalt 
auf diese Weise Zahlen, wie sie in folgender Tabelle zusammengestellt 
sind. 

Grundlage 

Bolus alb ... . 
Kieselgur .. . 
Magnesia usta . 
Magnesia carbo . 
Zinkoxyd ... 
Tita~dioxyd . . 
Calcium praecip. 
Reisstarke . . . 
Kartoffelstarke . 
Weizenstarke .. 
Methylenharnstoff . 
Agfa extra .... 
Agfa spezial . . . 
Talcum .. 

Tabelle 2. 

\ A \ B \ C I . In den weiteren In den auBer-
I In ~lllen/nnen- \ Kreis v. 40 cm0 sten Kreis von 

\ 
krmsv. _oocm 0 fallen % \ 60cm 0 fallen % \ 

fallen Yo (abziigl. A) (abziigl.A +B) 

100 
100 
93,20 
92,05 
99,9 

100 
100 
100 
100 
100 

99,8 
100 
100 

99,99 

5,97 
6,99 
0,1 

0,2 

0,oI 

0,8 
0,9 

Besonderes 

Rest 
verstaubt 
meterweit 

Die Aufstellung zeigt, daB nur die Magnesiumsalze vetstauben, die 
anderen Grundlagen besitzen diese Eigenschaft nicht oder nur in ge
ringem Grade. 

AIle diese Konstanten und sonstigen in Zahlen nicht ausdrlickbaren 
Eigenschaften der Puderbestandteile, wie die Gleitfahigkeit, die rein 
empirisch gefunden werden muB, ermoglichen es uns, Puder, die einem 
bestimmten Zweck dienen sollen, zu kombinieren. Sie sollen daher je
weils in den nun folgenden Abschnitten angefiihrt werden. 

1. Anorganische Produkte. 
Die bekannteste Substanz in dieser Gruppe ist das Talcum, Talcum 

venetum, fein gepulvertes Magnesiumpolysilicat, das hochfeuerfest und 
in Wasser und Sauren nahezu unlOslich ist. Es fiihlt sich fettig an und 

. .. 15 .. oc 
macht dIe Raut glmtend. DIe Faktoren W - und 0 - sagenaus, daB 

0,4 ° 
I g Talcum in 15 Minuten 0,4 g Wasser und auch in langster Zeit liber-
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haupt kein 01 aufsaugt, daB also die von PERUTZ1 zitierte Ansicht, 
Talcum besitze ein besonders starkes Bindevermogen fUr Ole und Fette, 
nicht zutrifft, sie bedeuten aber nicht, daB Talcum mit 01 und Fett 
nicht etwa passiv gemischt werden kaIlll. 

Das Schiittgewicht betragt ] ,4, die Raltbarkeit ist unbeschrankt. 
Die Oberflachenabsorptionskraft ist sehr gering. Das PH der Puder. 
Wasser.Mischung ist 7,3. Auf trockener Raut (100 qcm) haften 25 mg, 
ohne Kiihlwirkung auszuiiben, auf feuchter Raut 100 mg. Scharfkantige 
Stiicke und Schollen, die nach BASSITA2 zu Reizungen fUhren konnen, 
sind durch Mahlen und Sieben leicht auszuschalten. 

Eisenhaltiges Talcum rotet sich bei Zusatz von Salicylsaure und 
{'arbonathaltiges Talcum entwickelt mit Sauren Kohlensaure, die ihrer· 
seits zu Volumenvermehrung fUhrt. Da die Carbonate auBerdem alkali· 
sieren, miissen derartig unreine Produkte ausgeschaltet werden. WALL· 
RABE und SCHARTNER3 haben daher Priifungsvorschriften, die iiber die· 
jenigen des DAB 6 hinausgehen und derartige Verunreinigungen aus· 
schlieBen, ausgearbeitet. Sie lassen mit Salicylsaure auf Eisen priifen 
und titrieren den Carbonatgehalt. 

KUNZ·KRAUSE4 weist weiter darauf hin, daB eine andersgeartet{' 
Rotfarbung des Talcums durch geschontes Vaselinol, des sen Methyl. 
orangezusatz durch die Saurewirkung des Talcums in Rot umschlagt, 
auftreten kann. Rier ist natiirlich das Talcum fUr die Farbung nicht 
verantwortlich, und das 01 ist abzulehnen. Nach EJDERMAN und 
BALJUK5 kann man den Talcum· und Kaolingehalt der Puder schnell 
analytisch bestimmen, indem man Mg und Al als Oxychinolate faUt. 
Die MgO·Menge mit 3,155 multipliziert ergibt den Talkgehalt, die A120 3 -

Menge mit 2,531 multipliziert den Kaolingehalt der Proben. 

Bolus alba, Kaolin, ist natiirlicher eisenfreier Ton, eine fiir pharma· 
zeutische Zwecke chemisch gereinigte, im wesentlichen aus kristall· 
wasserhaltigen Aluminiumsilicaten (99,8 %) bestehende Pudergrundlage, 

15 .. 15 
die nach der bisherigen Ansicht gut austrocknen solI. TV 0,34' 0 0,17' 

PH der Puder.Wasser.Mischung urn 6,8 - je nach der Sorte schwan· 
kend -, Schiittgewicht 1,6. Auf 100 qcm trockener Raut haft en 12 mg, 
auf feuchter Raut 48 mg. Die Raltbarkeit ist unbeschrankt, die Ab· 
sorptionskraft von der gewahlten Sorte weitgehend abhangig und jedes. 
mal zu bestimmen, in den meisten Fallen ist sie gering. 

Bolus rubra ist chemisch und physikalisch dem weiBen Kaolin gleich, 
enthalt aber Spuren von Eisen, die ihm die rote Farbe verleihen. Durch 
diese Tonung kann er dort verwendet werden, wo weiBe Pulver die Rant 
zu auffallend farben. 

1 PERUTZ: 1m Randbnch der Rant· nnd Geschlechtskrankheiten 5, l. 
2 BASSITA, zit. in PERUTZ: Randbnch der Rant· nnd Geschlechtskrankheiten 

5, 1. 
3 WALLRABE n. SCHAHTNJ<JR: Dtsch. Apoth .. Ztg 1933, 571. 
4 KUNZ.KRAUSE: Dtsch. Apoth.·Ztg 144, 1 (1933). 
5 EJDERMAN n. BALJl:K: 01. u. Fett·lnd. (russ.) 16. 5/6 (1940). 
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Terra silicea, Kieselgur, ein grobes Pulver, besteht aus den Panzern 
der Diatomeen und ist gegliiht praktisch reines Kieselsaureanhydrid. 

15 oo 15 
TV 3,16,0 0,25' PH 7,35, Schiittgewicht 4,9. Auf 100 qcm trockener 

Raut haften 12, auf feuchter Raut 50 mg. Kieselgur kann auf der Raut 
Scheuern und Brennen und Jucken verursachen. Es ist unbeschrankt 
halt bar und oberflachenaktiv (mehr oder weniger je nach Sorte). 

lUagnesia usta, Magnesiumoxyd, ein sehr leichtes weiBes Pulver, hat 
15 oo 15 

ein Schiittgewicht von 8,3. Der Faktor TV -- ist groB, der Faktor 0 009 
2,4 , 

gering. Das PH der Pudermischung betragt 5,45. Auf 100 qcm trockener 
Raut haften 2, auf feuchter 15 mg. Die Raltbarkeit ist unbeschrankt. 
Oberflachenaktivitat ist keine vorhanden. Magnesia usta kiihlt, auf die 
Raut gebracht, gut. 

Magnesium carbonicum ist ein basisches Carbonat, das mit seinem 
Schiittgewicht von 7,9 ahnlich leicht wie die vorhergehende Verbindung 

15 oo 

ist. Sein Faktor TV-ist noch haher wie der von Magnesia usta, die 01· 
oo 15 3,1 

aufnahme 0 -- gleich niedrig. Auf 100 qcm trockener Raut haft en nur 
0,09 

Spuren, auf feuchter Raut 20 mg Substanz, die durch einen weichen 
Pinsel abgestaubt werden kann. Das PH der Wassermischung ist 5,72. 
Magnesiumcarbonat ist haltbar und besitzt keine Oberflachenaktivitat. 
Es gibt, kosmetischen Pudern zugesetzt, den begehrten "pfirsichfarbigen 
Samtton". Ihm ahnlich, aber teuer sind die aquivalenten Beryllium
und Zirkonverbindungen. Sie aIle werden in der Kosmetik als Duftstoff
trager mit dem PariUm vermengt der Puderkomposition zugefiigt. 

Zincum oxydatum, Zinkoxyd, kommt in den verschiedenen Marken 
in den Handel. Das Arzneibuch definiert das Zincum oxydatum crudum 
genau, so daB dieses Produkt, das als Puderbestandteil fast ausschlieB· 

4 
lich verwendet wird, bestimmten Anforderungen geniigen muB - TV 15 ' 

oo 15 ' 
0 025" Zinkoxyd reagiert schwach alkalisch, PH 7,4. Auf 100 qcm , 
trockener Raut haften 12, auf einer gleichgroBen feuchten Rautflache 
27 mg. Schiittgewicht 2,7. Es besitzt keine Oberflachenaktivitat. Der 
basische Charakter des Zinkoxyds wirkt sich in vielen Fallen giinstig aus, 
da dadurch iibelriechende Sauren, meist niedere Fettsauren, neutrali· 
siert werden. Zinkoxyd ist auBerdem ein mildes Desinfiziens und wirkt, 
wie BORG und RAXTHAUSEN1 formulieren, "schwach katalytisch". 

Titandioxyd hat wegen seiner graBeren Deckkraft und vollkommenen 
Indifferenz das Zinkoxyd in der Kosmetik vielfach verdrangt, spielt 

II oo 15 
aber in der Pharmazie zu Unrecht noch keine Rolle. TV 0,86' 0 0,5' 

PH 7,12. Auf trockener Raut haftet das Oxyd nicht, auf 100 qcm feuch
ter Raut 70 mg. Schiittgewicht 1,4. 

1 JANISTYN: Taschenbuch der modernen ParfUmerie und Kosmetik. Stutt
gart: Wiss. Verlags.Ges. 1942. 
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Barium sulfuricum ist ein indifferenter Bestandteil mancher kosmeti
scher Puder, insbesondere del' "Kompakte". Dermatologisch spie1t das Salz 
keine Rolle, so daB wir von del' Angabe von Konstanten absehen konnen. 

Strontiumsulfat iRt nach ,JANISTYN1 in Kompakten dem sonst iibli
ehen Bariumsulfat vorzuziehen. Dermatologisch liegen aueh libel' dieses 
Salz keine Erfahrungen VOl'. 

Calcium sulfuricum, Gips, dient vorwiegend als Grundmasse zu den 
he ute seIten hergestellten gegossenen Pudersteinen. 

Creta alba, del' naturliche kohlensaure Kalk, gemahlene Kreide, 
wird in medizinischen Pudern (und auch in Zahnreinigungsmitteln) nur 
seIten verwendet, in del' Kosmetik braucht man Rie zum "massieren". 
Pharmazeutisch zieht man meist den priieipitierten Kalk, das durch 
Kohlensaure kunstlich gefallte Produkt, daB feinkornig und gleichmaBig 

Hi 
iRt, VOl'. Es zeigt eine Wasseraufnahmefahigkeit von TV . Fur kosme-

- 0,4 
tische Zwecke bringt eine englische Firma mehrel'e Sorten in den Verkehr. 

Galmei, naturliches Zinkcarbonat und Silicat, ist eine seltene Puder
grundlage, del' man die Eigenschaft, besonders stark anszutrocknen, zu
schreibt. Es deckt weniger als Zinkoxyd, adstl'ingiert abel' starker 
(JANISTYN 1). 

Aluminiumoxyd wird in del' Kosmetik verwendet. Es ist rein weiB 
und haftet gut auf del' Raut. Ahnliche Eigenschaften Roll nach einer 
Patentanmeldung auch das basische (un16sliche) Aluminiumsulfat haben. 

Ahnliche Eigenschaften hat Aluminiumhydroxyd. ~owohl diese 
Grundlage als auch die vorerwahnte adstringieren und gehoren mehr Zll 

den Wirkstoffen als zu den indifferenten Grundlagen. 
Die indifferent en odeI' nahezu indifferent en anorganischen Puder

bestandteile sind im Vorhergehenden besprochen. Die Wismutsalze, die 
Borsaure und andere ~toffe sind nicht zu den Pudergrundlagen, die je 
nach dem Zweck des Puders zugefUgt werden, sondern zu den Wirk
"toffen zu l'eehnen. Sulfide sind als Grundlagen zu vermeiden. 

2. Organisch-anorganische Produkte. 
Rierzu gehoren die Metallsalze organischer Siiuren, meist Alumi

nium-, Magnesium- odeI' Zinksalze del' Fettsiiuren mit ] 1-18 Kohlen
"toffatomen. Sie bilden auf Grund gemeinsamer Eigenschaften eine 
Gruppe fUr sich, fUhlen sich fettig an, geben del' Raut einen matten 
~chimmer und klih1en, obwoh1 sie wedel' Wasser noch 01 aufnehmen, sehr 
gut. Man kann desha1b keinen Wasser- odeI' Olaufnahmefaktor und keill 
PH fUr diese Salze, die nicht disRoziieren, angeben. Die Zahlen fur die 
Haftfestigkeit auf del' Haut sind folgende: 

Al-Stearat auf 100 qem trockener Haut 24 mg, feuehter Haut 31 mg, 
Zn-Stearat ,,100 qem 25 mg, 30 mg, 
Zn-Undekanat " 100 qem ,. .. 24 mg, 51 mg. 
Das Sehiittgewieht von Al-Stearat betragt 5.4. 

.. Zn-Stearat 4,7. 

.. Zn-Undekanat 4,5. 

1 Siehe Fllf.lnote R. 8. 
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Die Agfa stellt zwei Pudergrundlagen her, namlich Agfa-Puder
basis Z extra und Agfa-Puderbasis spezial. Das erstere Produkt ist ein 
reines undekansaures Zink, das letztere eine Mischung dieses Salzes mit 
Stearat. Die Puderbasis Z extra besitzt ein auffallend gutes Gleitver
mogen, das sich beim Verreiben giinstig auswirkt, das Zinkstearat hin
gegen "bremst" geradezu, ist aber viel billiger. Die Puderbasis Z spezial 
nun hat den Preisvorteil des letzteren und durch den Zusatz die giinsti
gen Eigenschaften des ersteren Produktes, so daB beide die Haut glei
tend machen, gut haft en und die Haftfestigkeit der Zusatze erhohen. 
Kosmetischen Pudern werden beide Grundlagen zu 3-10%, meist zu 
5% zugefiigt. GroBere Zusatze sind zu vermeiden, da derartige Puder 
stark stauben. Der Zinkstearatstaub darfnicht eingeatmet werden (s. Bd. I, 
S.236). - Interessant ist das D.R.P. 703129, es laBt, um Feinheit und 
Deckkraft der Puder zu erhohen, Stearate auf Talcum niederschlagen. 
Man lOst das Zinkstearat in Xylol, behandelt damit Talcum und filtriert 
nach dem Erkalten abo 

3. Organische Substanzen. 
Unter den organischen Puderbestandteilen sind die Starken am 

wichtigsten. An erster Stelle steht die 
Reisstarke, Amylum oryzae, die ein feines kantiges Korn von 4-5 fL 

b S·· d W 8 d dO·· 15 . Durchmesser esitzt. Ie zmgt en --" un en --, eln PH von 
0,7 0,09 

6,5 und ein Schiittgewicht von 1,5. Auf 100 qcm trockener Haut haften 
25 mg, auf feuchter 60 mg. Die Oberflachenaktivitat ist bei dieser und 
den anderen Starken gering. 

Kartoffelstarke, Amylum solani, ist exzentrisch geschichtet und grob
korniger, denn dieeinzelnen Teilchen weisen einen Durchmesser von 

6 .. 15 
100 ft auf. Ihr W -- und 0 ~- , das PH von 6,5 sowie das Schiittgewicht 

0,09 0,05 
von 1,2 sind den Ktmstanten der Reisstarke recht ahnlich. Ihr Haftver
mogen auf der Haut ist bedeutend hoher als das der anderen Starken. 
Auf 100 qcm trockener Haut haften 120 mg, auf feuchter 270 mg. 

W . t·· k A I . . . h W 6 d 0·· 15. 6 4 eIzens ar e, my um tntlCl, at 0 45 un -- , mn PH von , 
, 0,09 

und ein Schiittgewicht von 1,5. Hierin und in den Mengen, die auf der 
Haut haften, ist sie der Reisstarke vollkommen gleich. Sie besteht aber 
aus verschieden groBen Kornern, kleinen von 5-7 ft und groBen linsen
formigen von zirka 30 ft Durchmesser. 

Seltener verwendete Starken sind die Marantha-, Buchweizen- und 
Bohnenstarke. Die Buchweizenstarke solI der kosmetischen Literatur 
zufolge die beste Pudergrundlage dieses Sektors sein. Pharmazeutisch 
ist sie ungebrauchlich. 

AIle Starken haben den Nachteil ihrer Zersetzlichkeit gemeinsam, 
sie sind daher aus den medizinischen Pudern weitgehend verdrangt 
worden. Dies zeigen schon einfache Versuche, wie die Gliihriickstands 



Organise he Substanzen. 11 

bestimmungen, die mit Markenpudern durchgefiihrt werden und 95 bis 
100% der Einwaage ergeben, d. h. 95-100% der Puder sind anorgani
sches gIiihbestandiges Material und kein verbrennbares Kohlehydrat. 

Die Pharmazie und die Kosmetik haben die Kartoffelstarke abge
lehnt und die Reisstarke vorgezogen. Der Grund hierfiir diirfte in der 
Kornstruktur liegen, denn die Differenzen in den Konstanten allein recht
fertigen nicht die bedeutenden Unterschiede, die auch wir bei Simultan
versuchen fanden. Trager akuter Dermatitiden sagten ubereinstimmend 
aus, daB die Reisstarke bedeutend angenehmer wirke, besser kuhle, eine 
Beobachtung, die auch durch die Kontrolle des klinischen Bildes be
statigt werden konnte. 

An Stelle der Stiirken werden in manchen Fallen auch die Mehle 
verwendet, die den ersteren aber nicht gleichwertig sind. 

Die echte Mandelkleie, die gepulverten ent6lten PreBkuchen der 
Mande16Ipressung, sind selten gebrauchte Puderbestandteile. Die MandeI
kIeie ist aber ein beliebtes ReinigungsmitteI, da Rie, im Uberschu13 an
gewendet, Fett aufsaugt und emulgiert. 

Kunstharzmassen. Die bisherigen Kunstharzpuder haben sich nicht 
besonders durchgesetzt, da es sich meist urn gemahlene Produkte, wei13e 
Pulver ohne besonders charakteristische Eigenschaften handelte, Stoffe, 
die eben anfieIen, und die, wie man hoffte, in der Pharmazie oder wenig
stens der Kosmetik untergebracht werden k6nnen. Kunststoffpulver, 
die eigens zur Puderbereitung hergestellt wurden, kannte man noch 
nicht. Ein Harnstoff-Formaldehyd-Kondensationsprodukt, das unter 
besonderen Bedingungen ausgefallt in Form eines mikrokristallinen 
Pulvers herstellbar ist, durfte Aussicht auf gr6Bere Verwendung be
sitzen, da es in manchen Eigenschaften weit uber die anderen Trocken-

d b d ·I h· S· F k u- 3,5 dO·· 15 . Pu er estan tel e lnausragt. eIne a toren •• un --- zmgen 
. 2,0 O,R 
seine starke und schnelle Wasser- bzw. Olbindung. Das ~chuttgewicht 
betragt 2,6. Es ist chemisch indifferent und verhaIt sich auf der Haut 
wie ein anorganischer BestandteiI, haftet aber fester und in gr6Berer 
Menge. Die Masse ist nicht oberflachenaktiv und reagiert schwach 
aIkaIisch (PH = 8). Dies ist bei ihrer nahezu vollkommenen Un16sIichkeit 
ohne jede Bedeutung. Ob sich die Einfuhrung Iohnt, wird von wirt
schaftlicher Seite zu klaren sein. 

Lykopodium ist ein fruher sehr geschatzter Puderbestandteil, der 
jetzt meist durch Ersatzstoffe substituiert wird, da nicht genugend Ma
terial beschafft werden kann. Die Barlappsporen sind dreiseitige Pyra
miden von 30-35 ft Durchmesser mit konvex gew6lbten Basen. Die 
Grundflache ist vollstandig, die anderen Flachen sind bis nahe an die 
Kanten von einem Netzwerk von Leisten bedeckt, die 5-·6eckige 
Maschen bilden. Das Ganze ist mit einem eingesunkenen, mit Wasser 
nicht benetzbaren Hautchen uberzogen. Diese auBeren Eigenschaften 
del' Pulverk6rnchen, die haufig durch Koniferenpollen und SchwefeI
staub verfiilscht werden, bedingell die wasserabstol.lellde Wirkung def< 
Lykopodiums, seine Gleitfahigkeit (Pulvis fluens), welche den Puder 
lockerer und flieBender werden IaBt. Die Droge wird nicht von allen 
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Patienten reizlos vertragen und deshalb und auf Grund der geringen 
Beschaffungsmoglichkeit haufig durch ein Ersatzprodukt, des sen Vor
schrift UNNA angab, substituiert. Er laBt 98 Teile Kartoffelstarke mit 
einem TeilKarnaubawachs umhullen und einen weiteren Teil Magnesium
carbonat zufiigen. Paraffin kann an Stelle des Karnaubawach~es nicht 
genommen werden, da es zu klebrig ist und einen zu niedrigen Schmelz
punkt aufweist, wohl aber das hochschmelzende, sehr harte lG-Wachs Z, 
das als Impragnierungsmittel fur Trinkbecher aus Papier allgemein be
kannt ist. Die Eigenschaft des Lykopodiums, weiterzurollen, beruht 
nicht auf dem Fettgehalt, sondern nur auf der kugeligen Gestalt und 
dem oben geschilderten Hautchen. Das Fett ist innerhalb des Haut
chens eingeschlossen und kann nicht in Aktion treten. Wurde es diffun
dieren, so ware die GIeitfahigkeit aufgehoben, da das 01 die Korner ver
kleben wUrde. 

Gepulverte Drogen sind als Pulverbestandteil ebenfalls in Gebrauch. 
Salbeibliitterpulver z. B. wird in geringen Mengen zugesetzt, halt die 
Pudermasse locker und solI durch seinen Gerbstoff- und atherischen 
Olgehalt wohl auch therapeutisch wirken. lnwieweit dies der Fall ist, 
wurde noch nicht gepruft. Das Eibischbliitterpulver quilIt im Sekret und 
scheint zugesetzt zu werden, um die Haftfestigkeit auf sezernierender 
Haut zu fordern. Als drittes Drogenpulver sei noch das der Iriswurzeln 
erwahnt. Es besteht vorwiegend aus Starke, enthalt aber auch Zellwand
fragmente und Raphiden (Ca-Oxalatkristalle) und kann deshalb und 
durch die Duftstoffe zu Reizungen fiihren. Es wird in iilteren Puder
rezepten verhaltnismaBig haufig erwahnt und wegen seines Jonongehal
tes (V eilchenaroma) als Parfiimtrager angewendet. 

Die drei Drogenpulver sind heute nahezu obsolet. Dies gilt aber nicht 
von allen Pflanzenpulvern, denn die Eichenrinde ist nicht nur der Haupt
bestandteil, sondern nahezu der alleinige Trager der Wirkung des Fre
kasanpuders, der in Bd. II, S.34 eingehender besprochen wird. Auch 
Rathaniawurzelpulver von einer tropischen sudamerikanischen Papilio
nate wird angewendet.Es verursacht wie das lriswurzelpulver und das 
Lykopodium bisweilen Allergien. Diese Eigenschaften sind den meisten 
Arzten unbekannt, so daB mitunter an alles, nur nicht an Reizungen 
durch eine Komponente des verwendeten Puders gedacht wird. 

4. Farbstoffe der Puder. 
Es kann erwunscht sein, einen Puder, der auf unbedeckter Haut zur 

Anwendung kommt, zu farben, um ihn unsichtbar zu machen, der Haut 
die "kalkige Note" zu nehmen. Medizinische Puder werden deshalb mit 
Bolus rubra getont. Daneben sind noch Ocker und gebrannte Riena im 
Gebrauch. 

Die Kosmetik hat ein wesentlich weiteres Repertoire. Fur rosa und 
rote Tonungen werden Erythrosin, Phloxin, Gelb- und Braunlacke an
gewendet. Auch Cadmiumsulfid, Eosin, Ultramarin, Kobaltblau, also 
16s1iche und unlosliche Farben verschiedenster Herkunft und auch Lacke 
stehen im Gebrauch. 
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5. Pudergrundlagen der Industrie. 
Hier sollen die Pudergrundlagen, die von pharmazeutisehen Fabriken 

hergestellt und ohne Medikamentenzusatz als indifferente Puder, mit 
Zusatzen als Wirkstofftrager herausgebraeht werden, besproehen 
werden. 

Vasenolpuder sind anorganisehe, taleumreiehe, iiberfettete Puder, 
die gleitfahigmaehende (Talcum) und absorbierende Stoffe (Zinkoxyd, 
Titandioxyd und kolloide Kieselsaure) enthalten. Dieses Gemenge wird 
mit Vasenol, einem Gemiseh von Cholesterin, dessen Fettsaureestern, 
Phosphatiden und Vaselin beladen. Vasenol ahnelt physikaliseh (es 
nimmt 500% Wasser auf, sehmilzt bei 35°) und ehemiseh dem Hautfett. 
DeI' Vasenolpuder wird insbesondere aueh bei Hyperhydrosis (MA
RESCH!) empfohlen. 

Die }i'issanp~tder del' Milehwerke Zwingenberg bestehen aus drei 
Komponenten, dem anorganisehen Siliciumdioxyd in Form von Kiesel
gur als Tragersubstanz, dem Fissankolloid einer Kieselfluorverbindung 
als Karper, del' die Oberflache vergraBert, und dem labilen MilcheiweiH, 
dem die Wirkung vorwiegend zugeschrieben wird (HESEMANN2). Es 
handelt sich hierbei urn ein Produkt, das auf S. 62 des ersten BandeR 
eingehend besehrieben wurde. DeI' geringe Zusatz "Labilin" scheint 
therapeutisch hinreichend zu wirken, denn weitaus del' graBte Teil del' 
Fissanpuder ist gliihbestandig, also aus anorganischem Material zusam-

1-
mengesetzt. Das basisehe Fissan-Kolloid hingegen mit TV 1~ ist del' 

Quantitat nach Nebenbestandteil, del' Qualitiit naeh Hauptbestandteil. 
Es wird als enorm leichte Masse (Schiittgewicht 20-25), die auch luft
trocken bedeutende Mengen Wasser enthalt und weitere Mengen, ohne 
naB zu werden und zu verklumpen, aufnimmt und auBerordentlich ober
flachenaktiv iHt, besehrieben (HESEMANN3 , POLLAND4). Es iiberzieht 
gemeinsam mit dem Labilin die Diatomeen. Die WaRseraufnahme 

15 .. .. Hi 
W -~ und die Olaufnnhme 0 des Kieselgurs wird dadurch zwm 

3,16 0,25 
herabgedriickt, die giinstigen therapeutischen Eigem;chaften werden 
aber anscheinend nicht verandert, denn FREUND5, JANUSCHKE6, HE(~

DOLPH7 u. a. haben die Priiparate mit Erfolg verwendet. 
Als Pudergrundlage wird Fissan mit Schwefel, Ichthyol und Silber

Tannin kombiniert. Auf dieHe Produkte wird in den speziellen Kapiteln 
einzugehen sein. 

Dialonpuder ist auf Talcumbasis aufgebant und enthiilt Borsiiure, 
Thymol und eine "Spezialsalbengrundlage", anscheinend ein Produkt, 
das dem Unguentnm Diachylon iihnlich zusammengesetzt ist. 

1 MAREsCH: Therapeutisehe Mitteilungen der Vasenolwel'kc. 
2 HESEMANN: Fette u. Seifen 49, I (1942). 
3 HESEMANN: TherapiE' der Gegenwart 2 (1938). 
4 POLLAND: "'-ien. med. Wsehr. 1931, 1. 
5 FRElTND: Med. Klin. 1930, 27. 
6 JANTTSCHKE: Munch. med. Wsehr. 1928, 43. 
7 HEGDOLPH: ::vred. Welt 1931, 30. 



14 Puder und Pudergrundlagen. 

6. Gemischte Puder. 
UNNA hat die mineralischen Puder in stark wasseranziehende und 

in fettaufsaugende unterteilt und hoffte durch Mischung verschiedener 
Komponenten wechselnde Effekte zu erzielen. Talcum ist daher als 
Massagepuder und pulverformiges Gleitmittel nahezu die einzige Sub
stanz, die bisweilen unvermischt verwendet wird. AIle anderen Grund
lagen sind nur Bestandteile gemischter Puder, welche die Wirkung der 
einzelnen Komponenten gemeinsam aufweisen sollen. Genau so ist es 
ja bei den Salben, die nur selten aus einer einzigen Grundmasse be
stehen. 

Wir miissen nun wissen, inwieweit die einzelnen Puderbestandteile 
auch in dem Verhaltnis auf der Raut liegen bleiben, in welchem die 
Komponenten zusammengemischt wurden. Es zeigte sich doch, daB 
Starke in ganz anderen Dosen auf der trockenen Raut haftet als z. B. 
Titandioxyd. Verdrangt nun die Starke das Titandioxyd oder ziehen 
beide in dem Verhaltnis auf, in dem sie gemischt wurden 1 Die Frage 
kann nur durch Versuche beantwortet werden, die folgendermaBen an
gestellt wurden: 5 Mischungen aus je einem brennbaren und einem nicht
brennbaren Bestandteil wurden wie bei den Versuchen zur Klarung der 
Menge des haftenden Puders durch" eine Schablone, die 100 qcm Raut 
freilieB, auf trockene und feuchte Raut gepudert. Der UberschuB wurde 
sofort bzw. nach dem Trocknen abgeklopft und der haftende Rest ab
gepinselt, gewogen, gegliiht und zuriickgewogen. Der Schwefel und die 
Starke verbrennen, so daB der Gliihriickstand das halbe Gewicht des 
abgepinselten Puders betragen muB, sofern beide Komponenten zu 
gleichen Teilen aufziehen. Die Versuche ergaben nun folgendes: 

Tabelle 3. 

Gewiehtsanteil des Gliihriiekstandes 

Art des Puders in 0/0 

Trockene Raut I Feuchte Raut 

Talcum Schwefel aa 5 . . . 30 40 
Weizenstarke Ti02 aa 5. . . 50 45 
Schwefel ZnO aa 5. . . . . 45 50 
Magnes. usta Schwefel aa 5. . . 60 25 
Magnes. usta Weizenstarke aa 5 . 20 25 

Die Aufstellung zeigt, daB von den Pudern, die 1: 1 gemischt wur
den, auf die Raut nicht jeweils dieses Verhaltnis der Komponenten 
aufzieht, sondern daB die Menge schwankt. Ursachen hierfiir diirften 
Differenzen im Schiittgewicht und die verschiedene Raftfestigkeit sein. 
Bei der GroBhersteHung von Pudern wird es daher notig sein, ahnliche 
Versuche wie die oben angedeuteten durchzufiihren, um einen Anhalts
punkt zu finden, der die richtige Zusammensetzung cier Puder gewahr
leistet. 

lndifferente Puder. 1m allgemeinen ist die Wirkung indifferenter 
Puder ein physikalisch-chemisches Problem. Man nimmt an, daB die 
Rornschicht entfettet wird. Die nachriickenden Sekrete finden nul' 
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geringen Widerstand und stromen deshalb schneller, wodurch eme 
Steigerung der normalen Wasserverdunstung erfolgt (PERUTZ1). Wir 
werden auf diese Annahme in spateren Abschnitten S. 20 und 
S. 24 noch zuriickkommen. Jedenfalls ist die Wirkung indifferenter 
Puder vorwiegend eine adsorptive. Beim Aufstreuen entsteht ein dis
perses System, das, sofern capiIlaraktive Substanzen zugegen sind, 
lokale Konzentrationsanderungen verursacht. Diese Storung ist yom 
Bestreben del' Haut, die Anderungen auszugleichen, gefolgt. Es kommt 
zur Diffusion, also zur Erscheinung, die fUr die Wirkung der medi
kamentosen Puder Voraussetzung ist. In welcher GroBenordnung sich 
die aufgenommenen Wassermengen bewegen, sollen einige Versuche 
zeigen, denn die Wasseraufnahmefiihigkeit einer Puderschicht auf del' 
Haut bzw. auf einer trockenen Glasplatte wurde bisher noch nicht ge
priift, aIle bisherigen Ergebnisse wurden an Modellen gewonnen. Es war 
daher interessant, im Vakuum getrocknete Puder auf 100 qcm groBen 
Glasplatten und auf gleichgroBe Hautflachen aufzustreuen, 15 Minuten 
darauf zu belassen und die Wasseraufnahmefahigkeit durch Wiegen del' 
abgepinselten Pudermengen - sofort und nach erfolgter Trocknung -
zu kontrollieren. Auf ein Gramm Substanz gerechnet nimmt fast jeder 
Puder Wasser auf. Verschiedene Puder ziehen auf del' Glasplatte mehr 
Wasser an sich als auf del' Haut der Versuchsperson, deren Unterarm 
trockene Haut aufwies. 
Die Ursache hierfiir mag 
in del' Temperaturdiffe
renz zwischen del' zim
merwal'men Glasplatte 
(22°) und der warmeren 
Haut (35°) gelegen sein. 
J edenfalls ist die wasser
aufnehmende Wirkung 
der Puder auf del' Haut 
sehr gering und bewegt 
sich in MiIligrammdosen 
wie die nebenstehende 
Tabelle zeigt. 

Reisstarke. 
Kartoffelstar ke 
Weizenstarke 
Bolus. 
Kieselgur . 
Magnes. usta 
Magnes. carbo 
Zinkoxyd . 
Titandioxyd . 
Stearate 

Ta belle 4. 

Menge 

g 

1 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
I 

Wasseraufnahmc 
-~~ - -

auf dor auf Glas-
Rant , platten 

g g 

0,016 0,05 
0,062 0,oI8 
0,012 Om 
0,003 0,003 
0 0,030 

.0,005 0,035 
0,04 0,02 

° 0,009 
0,oI 0,0015 
0,003 0,005 

'7. Puder mit Medikamentenzusatzen. 
Allgemeines. Auch iiber diese Arzneiform sollen, bevor auf Einzel

heiten eingegangen wird, einige allgemeine Gesichtspunkte besprochen 
werden. Wir wissen, daB Schwefel, Ichthyol, Teer, Zinkoxyd in Pudern, 
wenn auch anders als aus Salben heraus, wirksam sind. Farbstoffe, 
atherische Ole konnen in Pudern Nebenwirkungen verursachen, sind 
also auch - im weiteren Sinne wenigstens - wirksam. Der Nachweis, 
wie weit die Wirkung geht, kann klinisch empirisch erbracht werden. 
An Modellversuche wurde noch kaum herangegangen. Es sollen daher, 

1 PERUTZ: Randbuch del' Raut- und Gemhlechtskl'ankheitm i), 1. 
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ahnlich den Versuchen zur Klarung der Salbenresorption, einige experi
mentelle Priifungen beschrieben werden. Sie sollen klaren, ob das Me
dium auf die Wirkung einen EinfluB hat oder ob es gleichgiiltig ist, diese 
oder jene Pudergrundlage zu verwenden. Bei manchen Salben, z. B. 
bei Salicylsalben, fand man lokal keine wesentliche Differenz, ob man 
die Saure in Vaselin, Ol/Wasser oder Wasser/Ol-Emulsionen verarbeitet. 
Die Resorption ist aber nach den eingehenden Untersuchungen von 
MONCORPSI yom Medium ganz auBerordentlich abhangig und kann, 
bei gleicher Konzentration, aus dem einen Medium heraus 40mal groBer 
sein als aus einem anderen Milieu. 

Bei den Salben haben wir den Wert der M odellversuche iiberall dort 
gering veranschlagt, wo die gesunde trockene Raut behandelt wird, 
ein Milieu, das durch Modelle nicht nachgeahmt werden kann. Bei der 
Schleimhautbehandlung, bei der Wundpflege und sonst beschadigter 
Raut gibt die Modellpriifung aber gute Rinweise zur Wahl der best en 
Grundlage. Ahnliche Verhaltnisse konnen wir auch bei Pudern erwarten. 
Ein Tanninpuder zum Beispiel, der im Modellversuch versagt, wird 
auch auf Brandwunden nicht in der Lage sein, einen Schorf zu bilden; 
ein Farbstoffpuder, der GelatineblOcke nicht farbt, wird auch auf der 
feuchten Raut nicht in der Lage sein, seinen Wirkstoff zur Diffusion, 
zur Voraussetzung der Wirkung, zu bringen. 

Un sere Modellversuche wurden in verschiedenen Arbeitsanordnun
gen vorgenommen. Die interessantesten seien kurz beschrieben: 

3proz. Gelatinelosung wurde in Becherglasern von 40 ccm Fassungs
vermogen und einem Durchmesser von 3,5 cm erstarren gelassen. Die 
Gallerte, die als Modell dient und bei geniigend Kontakt in der Lage ist, 
aus dem Puder den Wirkstoff herauszuziehen, d. h. herausdiffundieren 
zu lassen, wurde, sofern die Wirkstoffe gefarbt waren, unbehandelt ge
lassen. Wo dies nicht der Fall war, wurde sie mit Spuren von Chemi
kalien versetzt, die mit dem Medikament gefarbte Niederschlage bilden. 
Eisenchlorid z. B. zeigte das Eindringen von Tannin- und Salicylsaure 
auBerordentlich intensiv. 

N achstehend werden die Resultate einiger der Versuchsreihen in 
Schaubildern gebracht. 

Abb. 3 zeigt, wieweit Methylenblau aus verschiedenen Pudergrund
lagen, hier Substanzen genannt, in die GelatineblOcke hineindiffundierte. 
Die Diffusion wurde nach dem Fortschreiten der blauen Zonen in der 
Gelatine beurteilt und nach 1, 2, 3 und 24 Stunden abgelesen. Aus dem 
Bild ist zu ersehen, daB Zinkoxyd, Methylenharnstoff, Talcum und 
Kieselgur und deren Mischungen gute, Titandioxyd und Reisstarke 
maBige und Bolus sowie Aluminiumstearat ungeeignete Medien sind. 
Die Kartoffelstarke hat Wasser aus der Gelatine herausgesogen, diese 
aber nicht gefarbt, sie ist also im Sinne der Therapie mit wasserloslichen 
Medikamenten unbrauchbar. 

Abb. 4 stellt denselben Versuch mit Tanninpudern dar. Die Gelatine 
war mit Eisenchlorid absichtlich verunreinigt, so daB ein diffundierendes 
Tannin schwarze Fallungen (Tinte) bildet. Wir sind uns bei dieser 

1 MONCORPS: zit. in "Salben und Salbengrundlagen". 
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Versuchsanordnung del' Fehlerquellen, die durch die Reaktion Eisen
salz ~ Tannin auftreten, bewuBt,. glauben die Resultate abel' doch 
bringen zu konnen, da del' Effekt fUr die Brauchbarkeit del' Anordnung 
spricht. Das Bild zeigt bei gleicher Anordnung del' Kastchen, daB die 
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Abb. 3. Diffusion von Methylenblau aus Plldern in Gelatine. 

VerhiUtnisse hier wesentlich andel's liegen. Zinkoxyd und Aluminium
stearat sind nicht in del' Lage, Tannin zur Wirkung zu bringen. Optimal 
wirken Kartoffelstarke, die anderen Starken und Talcum, Bolus und 
Titandioxyd schneiden etwas schlechter, Kieselgur und Methylenharn
stoff wesentlich ungiinstiger abo Es faUt auf, daB der Tanninpuder zum 

I 
II\I!I. 

~J 
~ r 

(jrrT1Zt IN/a/im 

PllrI". 

<:S' 
I.::: 

7OIIn;npurl~,. 

o,ffllSJllnsh-,1i naen 1stlf (mmm.1 
o H J .. 
o • 2'1 H 

• 
~~ ~ 

<:::. ... ~ S» .. 
I:: 

,. 
~ .~ ~ .. 
~ 

• 1 .... .. 
.. ~ "i .. .. ...... .. 

Abb. 4. Difftlsion von Tannin ans Pndern in Gelatin". 

.. 
I 

;,; ~ .. 
II ,~ ., 
~ ~ .. 

Unterschied von Methylenblaupuder bei Talcum und bei del' Kartoffel
starke nicht in der Lage ist, Wasser aus del' Gelatine herauszuziehen. 
Grund hierfiir diirfte die andel's geartete Herstellungsweise sein. 1m 
Falle des Farbstoffpuders wurde das Methylenblau in Wasser gelost 
mit den Medien gemischt und getrocknet. Das Tannin hingegen wurde 
als Pulver zugemischt. 1m ersteren FaIle mag durch das Anfeuchten 

v. Czetsch-Lindenwald nnd Schmidt·La Ballme, Salbon II. 2 
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der Grundlage und das Wiedertrocknen eine Art AufschluB bewerk
stelligt worden sein. Tannin gerbt auBerdem die Gelatine, es entsteht 
ein Film, der den Wasseraufstieg verhindert. 

DaB Unterschiede im Haftvermogen von Pigment en vorhanden sind, 
kann man auch optisch durch Verwendung von im Ultraviolettlicht 
leuchtenden Farbstoffen zeigen. Hierzu wurden 8 Grundlagen mit 
10 % Lumogen L rot neu, einem Leuchtstoff (Pigment) verrieben und 
auf die Haut von 10 Personen aufgepudert. Die behandelten SteIlen 
leuchteten nun unter der UV-Lampe ganz verschieden intensiv auf und 
gaben so Anhaltspunkte fUr die Beurteilung der Haftfestigkeit. Es zeigte 
sich, daB in diesem FaIle Kartoffelstarke weitaus am meisten Leucht
stoff an die Haut heranbrachte, Bolus und Kieselgur folgen. Die Resul
tate mit Methylenharnstoff, Reisstarke waren uneinheitlich, und die ubri
gen Substanzen teilten der Haut nur wenig oder keinen Leuchtstoff mit. 

Schon diese Modellversuche zeigen, daB die Pudergrundlagen die 
einzelnen zugefUgten Heilmittel ganz verschieden stark zur Wirkung 
bringen. Darnach muBte also jeder Hersteller von Pudern - sofern 
die optimale Kombination nicht im voraus, z. B. chemisch bedingt oder 
aus Erfahrung vorliegt - erst Modellversuche oder klinische Prufungen 
anstellen, um das Optimum herauszufinden. 

Die klinische Bestatigung der durch Modellversuche herausgefunde
nen optimalen Kombinationen war bei den Salben nur dort zu erbrin
gen, wo Schleimhaute oder Stellen mit geschadigter Haut zu behandeln 
waren. Bei den Pudern ist die Lage ahnlich, aber fUr den Modellversuch 
gunstiger. Eine Salbe zum Beispiel, die Pigmente, etwa Quecksilber
pracipitat, enthalt, bringt diesen Wirkstoff doch an die Haut heran, 
und zwar in der durch das Rezept festgelegten Konzentration. Bei den 
Pudern aber wird eine Grundlage, die das Pigment gar nicht an die Haut 
heranbringt, im oben geschilderten Versuch - also Titandioxyd, Zink
oxyd, Talcum und Stearate - schon auf Grund der Modellversuche, 
wenigstens fUr dieses geprUfte Pigment auszuschalten sein. 

Wir kommen nun zu einzelnen Abschnitten, in denen besonders 
wichtige Gruppen von Pudern zusammengefaBt werden. 

Saure Puder. Uber die Grundlagen der Hautbehandlung mit sauren 
Substanzen wurde von den Verfassern im Abschnitt, der die sauren Sal
ben behandelt, bereits eingehend berichtet. Es kann daher hier auf die 
Arbeiten verwiesen werden, die aIle auf der Lehre yom Sauremantel 
der Haut beruhen. Diese Lehre besagt, daB die menschliche Haut sauer 
reagiere, ein PH von etwa 4,2-5,5 aufweise und durch diese saure Schicht 
weitgehend vor bakterieIlen Schaden geschutzt werde. Der "Saure
mantel" besitzt unter den Achseln, unter den Brusten der Frauen und 
in der Schamgegend Lucken, die durch saure Cremes und Puder ge
schlossen werden k6nnen. Tatsachlich sind wir in der Lage, mit sauren 
Medikamenten Mykosen und bakterielle Infektionen an den SteIlen, an 
denen es zweckmaBig ist, gunstig zu beeinflussen. Ob es daruber hinaus 
aber Zweck hat, die Haut ganz allgemein anzusauern, sei dahingestellt. 
In den letzten J ahren mehren sich namlich die Stellen, die vor Uber
schatzung des "Sauremantels" warnen, ja eigene Untersuchungen des 
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einen von uns! haben an Hand von uber 15000 Messungen nie die tiefen 
Werte anderer Prufer, sondern im Durchschnitt ein PH von 6,7 ergeben. 

Es gelang in Ludwigshafen nicht, die niederen Werte von 4,2~5,5, 
die andere Autoren fanden, zu reproduzieren. Auch GREUER 2 fand hoher 
liegende Werte zwischen 5 und 6. Ursachen hierfur mogen die veranderte 
Ernahrung im Kriege und klimatische, vielleicht auch rassische Unter
schiede sein. Alkalisierung udd Amlauerung veranderten das PH voruber
gehend, nach 1~2 Stunden waren die ursprunglichen Werte aber wieder 
hergestellt. Es hat also den Anschein, als ob der "Sauremantel" im bisher 
angenommenen Sinne gar nicht vorhanden odeI' "atherisch" dunn sei, 
und daB es keinen "Mantel" gebe, sondern nul' den Eiuxi/Jkomplex Haut
keratin, der Laugen und Siiuren in weiten Grenzen als arnphoterer Eiweif3-
stoff neutralisiert und zu seinem PH zuruckkehrt. Sein PH, del' "isoelektri
sche Punkt", wird an manchen Stellen von groBeren Mengen sauren odeI' 
nach Zersetzung alkalischen SchweiBes uberlagert. Die Lage ist dann so, 
daB kein "Sauremantel" zu "flicken" ist, sondern daB alkalische Stellen 
in einzelnen Fallen zu behandeln sind. Die sauren Werte bedurfen nur 
selten einer Stutzung, denn die Haut ist in del' Lage, selbst Alkalisierun
gen durch 1: 1000 NaOH in einer Stunde zu neutralisieren, und die 
ublichen Seifenwaschungen sind uberhaupt nul' selten imstande, daH 
Haut-PH weiter als bis zum Neutralpunkt PH = 7 zu alkalisieren. 

Die Ansauerung hat neben del' "Verstarkung des Sauremantels", 
wenn wir bei dieser Nomenklatur bleiben wollen, den Zweck, die GefaBe 
zu kontrahieren und die Haut zu "reinigen". Man fiihrt sie durch Wa
schungen mit "Toilette-Essigen", sauren Cremes odeI' auch Pudern durch. 

Die Puderbehandlung hat natur lich nul' dort Wert, wo genugend Feuch
tigkeit vorhanden ist, um die pulverformigen Sauren ~ nur solche kom
men in Frage ~ zu 16sen. Man wird also meist Borsaurepuder ~ denn die 
Salicylsaure hat neben del' sauern dennoch andere Wirkungen, die sie zn 
anderen VerwendnngH- Ta belle' 5. 
zwecken vorbestimmen ~ 
in den Interdigitalraumen 
mit Erfolg verwenden, auf 
del' trockenen Haut abel' Grundlagen. . 
geringere Erfolge erzielen. 

Viele anorganische Pu
dergrundlagen sind, da un
loslich undnicht dissoziier
bar, praktisch neutral, 
andere, wie Zinkoxyd und 
die meistenHandelspuder, 
sind schwach alkalisch. 
SCHMIDT 3 bringt eine 
Liste, die wir auszugs
weise wiedergeben. 

Medikamentiise 
Bestandteile . 

Fertige Puder. . 

Substanz 

fTalcum .. 
i Bolus ... 
l Starke .. 

rZinkoxyd . 
~ Borsaure . 
l Schwefel . 

Sulfodermpurler 

fFissan-schweiBPudcr . 
Fissan-Schwefelpuder. 

I Fissan-Ichthyolpuder . i Vasenolpuder . . . . 
Fosidermpuder. . . . 
Hametumfettpuder . 

l Lenicetpuder . . 
Milkudermpuder . 

7,3 
6,8 
6,5 

7,4 
4,2 
5,7 

8,4 
7,6 
7,4 
7,5 
7,1 
7,1 
7,3 
4,7 
7,0 

1 H. v. CZETSCH-LINDENWALD: Arch. Gewerbepath., Gewerbehyg.l0, 5 (1941); 
Fette u. Seifen 47, 401 (1940). 2 GREUER, Arch. f. Dermat. 185, 2 (1944-). 

3 SCHMIDT: Klin. Wschr. 20, 31 (1941). 
2* 
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Er zeigte durch Messungen mit der Epicutanelektrode dann weiter, 
daB Starke und Talk nur eine unmerkliche, Bolus (wahrscheinlich durch 
Adsorption von Sauren) und Zinkoxyd eine groBere Verschiebung ins 
Alkalische verursachen. Die meisten fertigen Puder, mit Ausnahme der 
Lenicetpraparate, alkalisieren. Nach SCHMIDT ist es nun zweckmaBig, 
sauernde Puder zu bevorzugen, da diese die biologischen Abwehrkrafte 
unterstiitzen. Tatsachlich wird man an den "Liicken des Sauremantels" 
zweckmaBigerweise saure Puder anwenden. An den iibrigen Stellen 
diirfte sich dies un seres Erachtens eriibrigen, da die Raut die geringe 
Verschiebung ins Alkalische in kurzer Zeit ausgleicht. 

Ein saurer Puder, der den Forderungen SCHMIDTS entspricht, ist der 
Lenicetpuder. Lenicet ist polymerisiertes Aluminiumsubacetat, das 
als Pulver mit Bolus zusammen den Lenicet-Bolus bildet. AuBer diesem 
Pra'parat sind ein Lenicetwund- und -korperpuder aus Lenicet, Bolus, 
Talcum und atherischen Olen, ein Kinderpuder ohne die Ole, aber mit 
Wollfett, ein Formalinpuder, der neben den Bestandteilen des Kinder
puders noch Formaldehyd enthalt, Lenicet-Bolus mit Silber und mit 
Milchsaure im Randel. Die letzteren beiden sind Gynaecologica, die von 
JASCHKE, STOECKEL u. a. in einschlagigen Lehrbiichern bei Vaginitis, 
Vulvitis und dariiber hinaus bei Pemphigus neonat. besprochen werden. 
Die indifferent en Korper- und Kinderpuder bestehen aus 93 bzw.90% 

. . .. 15 15 
anorgamschem MaterIal und zeIgen die Faktoren W -- und W ~3-0-. 

0,55 0, 
Der Kinderpuder nimmt infolge des Wollfettzusatzes weniger Wasser auf. 

An den alkalischen Rautstellen, insbesondere dort, wo infolge starker 
Behaarung viel Rautfeuchtigkeit zuriickgehalten wird, ist jeder Starke
zusatz zu vermeiden. Man verwendet dort nur anorganische Grundlagen 
meist saurer Reaktion, nach BRUCKl z. B.: 

Rp. Acid boric. 1,0 
Zincum oxydat. 
Talcum veneto aa ad 10,0. 

In diesem Rezept wird man, um Reaktionen der Borsaure mit dem 
Zinkoxyd zu vermeiden und deren Wirkung zu erhalten, das Oxyd 
durch eine andere anorganische, nicht reaktionsfahige Grundlage er
setzen (Titandioxyd). 

Kuhlende Puder. fiber kein Kapitel aus der Pudertherapie ist so viel 
gearbeitet worden wie iiber die Kiihlpuder. UNNA hat die Wirkung 
dieser Puder durch Kondensation der insensiblen hautwarmen und haut
feuchten Dunstatmosphare der Raut zu erklaren versucht. Dadurch 
werden Kiihlung und Trocknung hervorgerufen. Diese Theorie hat sich 
als falsch herausgestellt. Aber auch viele andere Erklarungsversuche, 
die zur Erlauterung des Phanomens herangezogen werden, sind oft von 
falschen Annahmen ausgegangen. RYBAK2 hat sich hiermit eingehend 
beschaftigt und konnte einige Theorien ausschalten. Er konnte zeigen, 
daB die Annahme, durch die Saugwirkung der Puder werde die Kiihlung 

1 BRUCK: Fortschr. Ther. 1934, 2. 
2 RYBAK: (Jeska Dermat. 2, 201, 304 (1921). 
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verursacht, unhaltbar ist, denn das Aufsaugen bindet keine Warme, 
und die Quellung del' Starke macht sogar, wenn auch in praktisch be
deutungslosen Dosen, Warme frei. Daruber hinaus geht, wie eigene Ver
suche zeigten, die Aufsaugfahigkeit und die Kuhlintensitat nicht par
~l11el. Aluminiumstearat z. B., das uberhaupt kein Wasser aufsaugt, 
kuhlt sehr gut; Talcum, das in der ENSLIN-Apparatur mehr als Rein 
Eigengewicht an Wasser aufnimmt, kuhlt nicht. 

Die zweite Them·ie, "Puder entfetten und erhohen deRhalb die 
Perspiratio insensibilis", ist nach RYBAK unhaltbar, wei I die Entfettung 
erst nach wiederholt em Pudern, der Kuhleffekt abel' beim ersten Be
streuen und im erst en Augenblick auftritt. 

BECHHOLD1 meint, daB die Puder wahrscheinlich Wasser adsorbieren 
und auf Grund ihrer groBen Oberflache die Verdunstung beschleunigen. 
RYBAK wies nun aber nach, daB die Rautoberflache durch Bepudern 
nur urn das 1 Yz-2 Yzfache vergroBert wird, und zeigte am Modell
versuch, daB die OberflachenvergroBerung keinen bemerkenswerten 
Effekt hervorruft. Er kommt daher zu einer neuen Theorie: Die Raut 
ist keine in allen Teilen gleichartige Flache, sondern besteht aus 
Feldern, die von Vertiefungen unterbrochen werden. Die Furchen, Taler 
nnd Gruben sind feuchter als die hOher liegenden Rtellen, die Verdun
stung findet vorwiegend in den tieferen Partien statt. Bestreuen wir 
nun die Raut mit Puder, so breitet sich die Feuchtigkeit durch Capillar
wirkung angesaugt uber die vorher trockenen Stellen aus und kuhlt 
durch Verdunstung auch dort, wo fruher keine Wasserabgabe stattfand, 
auf den "Feldern", unter denen die auf Warme und Kalte empfindlichen 
Nerven liegen. 

Die Erklarung, so einleuchtend sie auch aussehen mag, hat zwei 
Schwachen. Das Wasser steht nicht in Furchen wie auf einem iiber
schwemmten Acker, sondern ist seinerseits nur capillar aufgesaugt und 
als Emulsionswasser vorhanden (siehe die Raut als Emulsion von 
GOODMAN2), und dann kiihlen, wie oben schon angefiihrt, auch Puder
grundlagen, die iiberhaupt kein Wasser aufsaugen, geschweige denn 
leiten konnen. Auch diese Erklarung befriedigt nur zum Teil. 

Eine weitere Theorie, die WINTERNITZ3 von DARIER herleitet, konnte 
durch Versuche der Verfasser widerlegt werden. Sie fiihrt die Kiihl
wirkung auf die RautoberflachenvergroBerung und auf die Steigerung 
der Warmestrahlung zuriick. Die Warmestrahlung wird aber durch 
Puder kaum beeinfluBt. Dies zeigten Versuche mit einer Thermosaule, 
die mit einem Spiegelgalvanometer kombiniert von der Raut del' Ver
suchsperson in stets gleichbleibender Entfernung aufgestellt wird. Wenn 
nun die unbehandelte Raut bei Einhaltung bestimmter Bedingungen 
einen Ausschlag von z. B. 80 Teilstrichen (im folgenden Nullwert 80 
genannt) zeigt, so muB eine Erhohnng der Warmestrahlung das Galvano
meter noch weiter ausschlagen, eine Renkung del' vViirmestrahlung den 
Ausschlag kleiner werden lassen. 

1 BECHHOLD: Kolloide in Biologie und Medizin 1919, 393. 
2 GOODMAN: J. amer. med. Assoc. 1940, 1005. 
3 'VINTERNITZ: Handbuch der Haut- und GeRchlec:htRkrankheitcn 5, I, ti22. 
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Zur Durchfiihrung genauer Versuche ist es notig, zunachst den 
Normalausschlag festzustellen. Hierfiir muB sich die Versuchsperson 
mindestens eine Stunde vor Beginn der Untersuchung im Versuchsraum, 
der eine konstante Temperatur aufweisen muB, einfinden. Vernach
lassigt man diese Forderung und kommt die Versuchsperson z. B. aus 
der Winterluft frisch in den Raum, so wird ihre Ausstrahlung zuerst 
kleiner als normal sein. Dann wird sie voriibergehend groBer sein als der 
Durchschnitt, urn sich nach der angegebenen Zeit zur Norm zu senken. 
Handewaschen mit kaltem oder heiBem Wasser erniedrigt bzw. erhoht 
die Warmestrahlung ebenfalls. Man muB auch immer dieselbe Stelle zu 
den Versuchen wahlen, denn die Abstrahlung ist von der Durchblutung 
abhangig und je nach dieser groBer oder kleiner. Als Versuchsstellen sind 
die Handinnenflache, der Handriicken, der Unterarm, die Brusthaut u. a. 
gleichermaBen geeignet. 

Die Strahlung einzelner Personen ist an aquivalenten Stellen auBer
ordentlich verschieden. Sie ist unabhangig yom Alter und Geschlecht. 
Als Beispiel seien einzelne Nullwerte angegeben, wobei unter Nullwert 
der N ormalausschlag zu verstehen ist: 

Ta belle 6. 

Alter u. Geschlecht 

Versuchsperson AI'. 

Die Versuche wurden an 8 Personen angestellt; die nachstehende 
Tabellezeigt die Resultate an 3 Personen: Ce., Ko., und Ei., denen die an 
den iibrigen Personen gewonnenen Resultate parallel gehen. 

Art der Behandlung 

Unbehandelte Raut ..... . 
Bestreut mit Tierkohle. . . . . 
Bestreut mit Schwefel depuratus 
Bestreut mit Schwefel praecipit. 
Bestreut mit Bismut subnitric. 
Bestreut mit Titandioxyd . 
Bestreut mit Zinkoxyd. . . 
Bestreut mit Zinkundekanat 
Bestreut mit Zinkstearat . 
Bestreut mit Kaolin. . . 
Bestreut mit Talkpulver . 
Bestreut mit Bentonit . . 
Bestreut mit Kieselgur. . 
Bestreut mit Weizenstarke 
Salbe Ol-Wasser . 
Salbe Wasser-Ol. . . . . 
Vaselin .... , .... 

Tabelle 7. 

Ausschlag des Galvanometers in 
Teilstrichen 

Versuchsperson Yersuchs- Versuchs-
Ceo person Ko. person Ei. 

80. 75. 76. 80 57.56 61. 58 
76. 75 55.55.54 55 

77 58 59 
63.54.60 30. 38. 32 44. 45. 43 

76 52 54 
76 53 55 

77.78 53 52 
71 50 53 
74 5J 58 

78.77 51 55 
71 47 57 
77 50 55 
76 51 54 
71 57 57 
79 55 61 
56 54 57 
71 50 56 
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Die Versuehe ergeben, daB weder die gepruften Pudergrundlagen 
noeh die Salben imstande sind, die Warmestrahlung zu erhohen. Er
niedrigt wird die Strahlung nur vom praeipitierten Sehwefel, wogegen 
die Salben auf den Strahlungsverlust kaum einen EinfluB haben. Ihre 
warmeschutzende Eigensehaft, die ja allgemein bekannt ist, ist nicht 
auf eine Remmung der Strahlung, sondern auf eine Behinderung des 
Warmeaustausehes zuruckzufUhren. 

Weitere Versuehe, die Kuhlwirkung zu klaren, wurden von SOHMIDTl 

an der Raut, also unabhangig von Modellen, durchgefUhrt. Er hat an 
Versuchspersonen nachgewiesen, daB die Perspiratio insensibilis von 
allen organischen und anorganischen Pudergrundlagen und fertig ge
mischten Pudern, gleichgultig ob sie fein oder grob dispers sind, um 
20-25% gesteigert wird. Diese Steigerung ist, wie er mit hochemp
findlichen Thermoaggregaten zeigen konnte, nicht in der Lage, die Raut 
irgendwie abzukuhlen, und wird vom Temperaturregulierungsmechanis
mus der Raut sofort paralysiert. SOHMIDT wies daher als erster auf die 
wesentliehste Ursache fUr den Kuhleffekt hin, auf den Temperatur
ausgleich zwischen Rauttemperatur und Puder-Zimmertemperatur. 

Ahnliche Bedingungen finden wir auch bei "Kuhlsalben", eine Tat
sache, auf die sowohl SOHMIDT als wir2 hingewiesen haben. Der Nach
weis der Richtigkeit dieser Ansicht ist bei Pudern sehr leicht zu fUhren: 
es ist nur notig, Substanzen von Zimmertemperatur uncl solchen 
von 37° nebeneinander auf die Raut aufzustreuen, ein Versuch, cler 
naheliegt, aber noch nie durchgefUhrt wurde. Die Resultate bringt fol
gende Zusammenstellung, die sich lediglich auf das GefUhl, <luf das e" 
hier ankommt, und nieht auf Messungen stutzt. 

'rahelle 8. 

Kiihleffekt bei Kiihleffckt bei 

Substanz trockener Haut feuchter Haut 
--- -. 

Itci 37~ 
, ~ ~ 

bei 20° bei 20° I bei 37° 

Fissanpuder gut : warmt gut 0 Die warm aufgetragenen 
Vasenolpuder. gut warmt 0 , 0 Puder kiihlen auch dann 
Talcum 0 0 0 0 nicht, wenn Sle sich auf 
\Veizenstarke . sehr gut 0 gut 0 Hautumwelttemperatur ab-
AI-Stearat sehr gut warmt gut 0 gekiihlt haben, obwohl sie 
Magnes. usta gut warmt 0 0 dann die Oberflache vergro-
Zinkoxyd 0 0 0 0 Bern, capillar Wasser auf-
Titandioxvd 0 0 

I 
0 0 I saugen und alIes das tun. 

Reisstark; gut 0 gut 0 was zu Erklarungen heran-
gezogen wurde 

Die Zueammenstellung zeigt, daB kein einziger lufttroekener Puder 
von 37° kuhlt, weder sogleich noeh spater, also auch dann nieht, wenn 
aIle Theorien, die sich auf die Anderung der Wasserverteilung, der Ver
dunstung beziehen, noeh Geltung haben miiBten. Die Erklarung del' 
Kuhlwirkung ist also folgende: Puder entziehen, so/ern sie m'cht warmer 
als 20-25° sind, der Haut Warme und verursachen dadurch ein K7"lhle-

1 SCHMIDT, R.: Klin. \l1'8chr. 20, 31 (1941). 
2 Band 1, S. 120. 
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gefuhl. Diese Eigenschaft, die so viele Theorien verursachte, und die 
werbetechnisch so haufig ausgewertet wurde, ist nahezu ausschlieBlich 
vom Warmeleitvermogen und der Warmekapazitat abhangig. AIle die 
anderen Kiihlungsfaktoren, wie VergroBerung der Ober£1ache, Ab
dunstung und die zu einer Theorie noch gar nicht ausgebaute, aber wohl 
aussichtsreiche Tatsache, daB gute Warmeleiter die kalteempfindlichen 
Nervenendapparate "kiihlen", also Warme entziehen, verursachen nur 
unterschwellige Kiihlung, die iiberhaupt nicht in Erscheinung tritt, abel' 
- rein theoretisch gesehen -lange anhalt. Ursache fUr die verschiedene 
Warmekapazitat und Leitfahigkeit ist neben den wechselnden Eigen
schaften der trockenen Substanzen ihr wechselnder Wassergehalt in 
lufttrockenem Zustand. Starke enthalt nach REISLER1 etwa 5-lOmal 
so viel Wasser wie Bolus, Talcum und Zinkoxyd und leitet wohl schon 
aus diesem Grunde besser als die mineralischen Grundlagen. 

Uberfettete Puder. Eine groBere Anzahl von Arbeiten und Theorien 
ist zum Thema Fettung und Entfettung durch Puder geliefert worden. 
Die Entfettung der Raut ist ja das eindrucksvollste gewollte oder un
erwiinschte Symptom bei der Pudertherapie und der Grund fUr die 
Rerstellung von "Fettpuder", die besser decken, d. h. besser an der 
Raut haft en (DARIER2) und den Wasserhaushalt giinstig beein£1ussen. 

Man kann sog. iiberfettete Puder durch Verreiben der Grundlage 
mit Vaselin, 01, Wollwa0hs u. dgl. her-stellen. Diese einfache Methode 
geniigt in vielen Fallen. Der Pudei' ist dann eine sehr fettarme Paste. 
Eine andere Herstellungsmoglichkeit ist die, den Fettstoff in einem 
leichtfluchtigen Losungsmittel zu losen, die Pudermasse mit dieser Losun!!: 
zu tranken und dann zu trocknen. Das Resultat ist in beiden Falle~ 
ein anderes. Wird Z. B. ein Puder nach dem erst en Verfahren hergestellt, 
so hiillen wir die Pudermasse je nach der Fettmenge mehr oder mindel' 
mit der hydrophoben Fettmasse ein, durchtranken sie aber nich'. Die 
Wasseraufnahmefahigkeit von Kieselgur, Methylenharnstoff, Reisstarke, 
Titandioxyd bleibt daher groBenordnungsmaBig unverandert. Sie sinkt 
bei Kartoffelstarke, Weizenstarke und Zinkoxyd bedeutend. Es kommt 
also sowohl auf das Material selbst als auch auf des sen Verarbeitung an. 
Beim einen Stoff reicht die Fettmenge aus, um aIle Poren zu verkleben, 
behn anderen nicht, es bleiben Offnungen, durch die das Wasser ein
dringen kann. Wenn wir nach der zweiten Methode arbeiten, so dringt 
die Fettlosung auch in die Poren ein, verschlieBt sie abel' nicht. Wir 
erhalten im ModeIlversuch in der ENSLIN-Apparatur auch wesentlich 
andere Ergebnisse. 

Abb. 5 stellt die Wasseraufnahme verschiedener gefetteter Puder
grundlagen dar. Werden sie mit den ausgezogenen Kurven von Abb. 2 
auf S. 3 von ungefetteten Substanzen verglichen, so zeigt sich die 
Kurve des Zinkoxychlorids nahezu unverandert; die Wasseraufnahme
geschwindigkeit und Menge wurde durch IOproz. Paraffinolzusatz (in 
Ather gelost mit dem Oxychlorid vermischen und den Ather verjagen) 
nicht beeinfluBt. Zinkoxyd nimmt durch den Paraffinolzusatz bedingt 

1 HEISLER: Diss. Miinchen 1941. 
2 DARIER: GrundriB der Dermatologie, 4. Auf I. Leipzig 1936. 
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urn die Halfte weniger Wasser auf. Die Wasseraufnahme erfolgt zehn· 
mal so langsam. Zwischen diesen beiden Extremen bewegen sich die 

Zeit 
anderen Kurven, so daB sich bei gefetteten Pudern unser Faktor TV M--

enge 
im Zahler meistens vergroBert, im Nenner verkleinert. Vasenol·Kinder· 
puder z. B. hat im fettbeladenen, also dem handelsliblichen Zustand den 
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Abb. 5. Wasseraufllahmekurvcn gcfettetcr Pud"r. 

Faktor TV 15 ,im gegllihten Zustand, also fettfrei TV ~. Hametum· 
0,015 1,16 15--. 

puder andert sich beim Gllihen noch mehr, namlich von TV - (fett· 
10 0,01 

beladen\ auf TV - - (fettfrei). 
1,10 

a¥r---:--:---:----:-"T""----;-~----I-___, Henlhf/mhomdof v Xlttt!;!! 
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o ~ J I' fO 11 Il f.J 1'1' 15111f1. 

Abb. 6. Olaufllallltlekurven gefettct"r Pudl'l'. 

Die 0laufnahmebestimmung von gefetteten Pudern kann im Thermo· 
staten bei 37° erfolgen. In den Versuchen der Verfasser konnten die in 
Abb.6 wiedergegebenen Kurven mit sehr guter Reproduzierbarkeit 
gewonnen werden. Als Testsubstanzen dienten lOproz. Verreibungen 
von Wollfett mit del' zu prUfenden Pudermasse. Die Kurven dieses Bil· 
des sind wesentlich flacher als die von Substanzen ohne Wollfettzusatz. 
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Man kann auch daraus schlieBen, daB die "Entfettung" der Raut durch 
gefettete Puder tatsachlich geringer sein wird als durch ungefettete. 

Soweit die Modellversuche mit der ENSLIN-Apparatur, die zwar 
einen Uberblick geben, aber den tatsachlichen Verhaltnissen nur zum 
Teil Rechnung tragen. Sie zeigen, daB mit den beiden Rerstellungs
arten verschiedene Resultate erzielt werden. Ob es noch eine dritte 
Bereitungsart von iiberfetteten Pudern gibt, ist uns nicht bekannt. Zu 
denken ware an ein Aufspriihen von Fett auf die Pudermasse. Es ist 
moglich, daB dies die RerstelluI).gsart ist, die manche Puderfabrikanten 
mit den Angaben "nach besonderem Verfahren" andeuten. 

Nun zu den Versuchen an der menschlichen Raut~ Unsere eigenen 
Untersuchungen nahmen wir mit Leuchtsalben vor. Auch sie sind 
nur beschrankt verwertbar und zeigen, wie eine aufgestrichene Salbe 
mit Puder entfernt werden kann, klaren aber das Kernproblem, in
wieweit Puder die unbehandelte gesunde Raut entfetten, nicht. Es 
wird schwer sein, hier durch Modellversuche zu Ergebnissen zu ge
langen. Wir miissen uns mehr oder weniger auf Spekulationen verlassen, 
auf die Methode also, mit der die bisherigen Beurteiler der Puderent
fettung ebenfalls arbeiteten, ja arbeitim muBten. 1m Gegensatz zu 
ihnen sind wir aber der Ansicht, daB die Entfettung durch Puder auf 
unbedeckter gesunder Raut minimal ist, denn die pulverformigen 
Massen sind klein und nicht in der Lage, das tiefer in der Raut liegende 
Fett herauszuziehen. Klinisch beweisen konnte man diese Ansicht nicht. 
Wir zeigten mit unseren Leuchtsalben nur, daB aufgestrichenes Fett 
durch Puder entfernt wird. 

Derartige Versuche haben wir mit Vaselin und Unguentum molle, 
die mit einem fettlOslichen Leuchtstoff (Fluorol V) gesattigt waren, 
angestellt. Sie zeigten, daB ein aufgestreuter Puder sich auf der Raut 
mitFett beladt und abgeklopft im Ultraviolettlicht aufleuchtet. Das 
Fett bleibt rein mechanisch an den Partikeln kleben, halt sie, sofern genug 
Angebot vorhanden ist, sogar zusammen. Der Puder haftet an der Fett
schicht, wahrscheinlich ohne die darunter befindliche Raut noch im 
Sinne der Puderwirkung zu beeinflussen. Dies gibt die Moglichkeit, 
iiberschiissige Salben zu entfernen. Inwieweit aber Rautfett abgelOst 
wird, bleibt offen. Wenn es iiberhaupt abgelOst wird, so sind es winzige 
Mengen, denn die "Entfettungssymptome", die auftreten, sind sicher 
zum GroBteil gar keine wirklichen Funktionen der Entfettung, sondern 

tauschen diese nur vor. Wir haben ja gesehen, daB eine Reihe von 0 X -
Y 

Faktoren so kleine Nenner aufweisen, daB von einer Entfettung durch 
den Puder schon groBenordnungsmaBig selbst bei Olen, geschweige denn 
bei den viscosen Fetten kaum die Rede sein kann. Die Starken, Magnesia 
usta, Talcum u. a. nehmen bei 37° in 15 Minuten weniger als 10 % ihres 
Gewichtes oder iiberhaupt kein ParaffinOl auf, das Hautfett ist viscoser 
als das genannte 01. AuBerdem haften auf 100 qcm Raut nur 10-50 mg. 
Auch bei voller Ausniitzung der Aufnahmefiihigkeit wiirden nur 1-5 mg 
aufgesaugt werden und nur dann, wenn Olbzw. Rautfett wie in der 
ENSLIN-Apparatur in mehrtausendfachem Uberangebot vorhanden ist. 
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Auf der Raut treffen aber die Verhiiltnisse des ENSLIN-Apparates gar 
nicht zu. Da ist kein lTberangebot vorhanden, der Puder tritt nicht mit 
Fett allein, sondern mit dem lebenden Gebilde Raut, einer Emulsion yom 
Ol/Wasser- oder WasserjOI-Typ in Kontakt. Die FlieDgeschwindigkeit 
bei diesem festen Aggregatzustand zum Puder hin ist gleich Null. 

Versuche, die Fettung der Raut nachzuweisen, waren gleichfalls 
angebracht. Sie hatten zum Ziele, klarzustellen, ob fliissige Ole besser 
fetten als Vaselin, und Rollten auch zeigen, oh das Medium, die Puder
grundlagen also, und die Art der Fettungstechnik irgendwie einen Ein
fluD auf die Fettung der Raut hesitzen. Die Versuche wurden mit 
Paraffinol und Vaselin, die heide fliissig wiederum mit Fluorol V, einem 
olloslichen, im Ultraviolettlicht hlau fluoreszierenden Farbstoff gesiittigt 
waren, angestellt. Diese Fettungsmittel wurden mit der Pudermasse 
verriehen auf die Raut ;wfgepudert. Dann wurde der Puder ahgeblasen 
(mit Luft von 8 atii Druck) und die Fluorescenz der Raut gemessen. Sie 
kann nur auf hiingengebliehenes Fett zuriickzufiihren sein. Die Resultate 
zeigt folgende Tahelle, in del" die Fettung del' Raut durch Puder, die 
5% fette Suhstanz enthielten, getestet wurde. 

Tabelle 9. 

Paraffini.il Vaselin 

Substunz mit.d~;G-;:~nd- !j~-:':{the.r~elOst ~-i-t der Grnnd-I in Ather ge16st Besonderes 
lagc im Mors"r II auf die Grund- lage im Morser auf die Grund-

gemischt ,Iage aufgetragen gemischt lage aufgctragen 

Kaolin --,---(~-) + (+-) +-(0) --;-(++) 
Kieselgur +-(+) -(+-) 0(0) +-(+) 
Vasenolkinderpnder, 

gegliiht . +-(+-) ++(+) +-(+-) + (+) 
Kartoffelstarke ++ (-'-+) + (+-) ++ (+) ++.+-(--;-++-) der Puder wa, 

pastenarti![ 
fett -

Talcum. + (+) +++(+) I + (0) ++(+) 
Zinkoxyd 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

Je mehr +, urn so mehr Fett konnte auf der Raut im Ultraviolett
licht nachgewiesen werden, nachdem die Raut mit einem lTberschuD 
an Material bepudert, leicht eingerjeben, mit einem Luftstrom von 8 atii 
abgeblasen und mit Watte vorsichtig undleicht abgewischt worden war. 
Die Zusammenstellung, in del' die Resultate an Personen mit rauher 
Haut ohne Klammer, die an solchen mit glatter Raut in Klammern 
gesetzt sind (Querschnitte aWl je 5 Versuchsreihen, die gut iibereill
stimmten), zeigt zuniichst: 

1. Rauhe Raut wird weitaus hesser gefettet als glattc. Die Fettung 
iRt also von der Raftmoglichkeit der Puder abhiingig. 

2. Die beiden Rerstellungsverfahren zur Bereitung VOll Fettpudern 
sind im Gcgensatz zu den Resultaten an der ENSLIN-Apparatur in 
diesem Vcrsuch praktisch gleichwertig. Dies schlieDt eventuell vor
handene, hier nicht angewandte weitere Verfahrel1, die vielleicht bessel' 
wirken, nicht aus. 
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3. Die Fettung der Haut durch Puder ist, gleiche Fettmenge vor
ausgesetzt, in hohem Grade von der Pudergrundlage abhangig. Starke, 
die das ganze Fett auBen abgelagert tragt, fettet weitaus besser als 
Substanzen, die eine innere Oberflache besitzen und proportional zu 
deren GroBe weniger fetten. 

Man kann nun einwerfen, daB wir un sere Versuche mit Kohlen
wasserstoffen durchfiihrten, also mit einem Material, das schlecht auf 
der Haut haftet und nicht eindringt. Wir haben deshalb die Prufung 
mit einer Mischung von Vaselin und Wollfett aa 5,0, die zu 5% den 
Pudern zugefugt wurde, wiederholt. Es zeigte sich dasselbe Ergebnis. 

FIEDLERI ging bei seinen Versuchen ganz andere Wege. Ihm zu
folge sind die Puder, die uberhaupt in der Lage sind Wasser aufzu
nehmen, befahigt, in dunner Schicht aus dem Wasser speicher "Haut", 
und zwar aus oberflachlichen und tieferen Schichten Wasser ruckartig 
herauszuziehen und zur Verdun stung zu bringen. Er belegt diese Theorie 
mit dem "Handschuhversuch", bei dem ein mit 2-3 g Puder teilweise 
gefiillter Gummihandschuh der Versuchsperson ubergezogen wird. 
Durch Reiben wird der Puder auf die Hand verteilt und nach 2 Stunden 
auf seinen Feuchtigkeitsgehalt untersucht. Die in FIEDLERS oben zitier
ter Arbeit angegebenen Tabellen zeigen, daB eine wasseraufnahme
fahige Pudergrundlage bestrebt ist, ihr Wasserabsorptionsvermogen so 
schnell wie moglich abzubinden, sich also mit Wasser zu sattigen, ein 
Verhalten, das wir aus dem Verfahren mit der ENSLIN-Apparatur ken
nen, das aber den naturlichen Bedurfnissen der Haut nicht entspricht. 
Neben dem Wasser bindet die Pudergrundlage auch die Lipoide der 
Haut. 1m "Handschuhversuch" hat FIEDLER 0,29-0,85 mg % Fett
substanz, die aus dem Hautfett stammte, im Puder wieder finden 
konnen. Nimmt man Pudergrundlagen, die besonders stark absorbieren, 
so erhalt man, wieder nach FIEDLER, 0,42-1,63% Hautfett in der 
Pudergrundlage und trockene bzw. sehr trockene Haut. 1m umge
kehrten Versuch mit gefetteten Pudern kann man auf der Haut das 
Puderfett nachweisen. 

Die recht einleuchtenden Ergebnisse wurden allerdings unter den 
besonderen Bedingungen eines Modellversuches gewonnen. Sie ent
sprechen nicht vollig der Natur, denn im Gummihandschuh entsteht 
eine wasserubersattigte Atmosphare und erhohte Temperatur, die nahe 
an die Korperwarme heranreicht, so daB Emulgierwirkung, die unter 
therapeutischen Bedingungen keine Rolle spielt, auftritt. Dies muB be
rucksichtigt werden,· wenn man die Berechtigung uberfetteter Puder 
allein daraus herleiten will. Aber das ist ja nicht der Fall. FIEDLERS 
Versuche sollen und konnen nur als Erganzung zu den therapeutischen 
Erfahrungen dienen. 

Zusammenfassend konnen wir wohl sagen, daB die Fettung der 
Haut durch Puder moglich ist. Man nimmt sie auf Grund von thera
peutischen Uberlegungen an und kann ihr Vorhandensein am Modell
versuch belegen. Die Entfettung der gesunden Haut durch Puder ist 
im Modellversuch nachweisbar. In der Praxis spielt sie keine bedeutende 
-- -1 FIliDLER: Pharmak. arztI. Fortbildg 32, 4- (194-1). 
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Rolle, urn so mehr, als sie durch die Wahl von Grundlagen, die kein 
Fett aufsaugen, etwa von Talcum und Stearaten, ausgeschaltet werden 
kann. Die Fettpuder der Industrie, die sich recht gut bewahrt haben, 
wie Fissan-, Vasenol-, Nivea- und Desitinpuder, enthalten jeweils etwa 
10% fettartige Substanzen, namlich Vasenol, ein hautfettahnliches 
Vaselin -Cholesterinester-Lecithin -Gemisch, Eucerin, ein Cholesterin, 
Cholesterinester-Paraffingemisch und Lebertran. 

Auch Granugenolpuder sei hier erwahnt, obwohl er nicht fetten, 
sondern das Granugenol, eine granulationsfordernde olige Masse, die 
aus Petroleum gewonnen wird, zur Wirkung bringen solI. 

Fettende und entwiissernde Puder. Dberfettete Puder sind bei 
Seborrhoea oleosa, entwassernde bei trockener Raut nicht angezeigt. 
Bei anderen Indikationen hingegen konnen diese beiden Typen odeI' 
ein sowohl fettender als auch entwassernder Puder indiziert sein. UNNA 
hat ein solches, wie er hofft, doppelt wirksames Produkt angegeben: 

Rp. Bolus rubr. 2,5 
Bolus alb. 12,5 
Magnes. carbo 20,0 
Zincum oxydat. 25,0 
Amyl. orycae 40,0. 

Ein anderer Weg, zu fetten und zu entwassern, das Einietten der Raut 
und anschlieBendes Pudern, ist wohl aus der Kosmetik ubernommen, 
in der man mit einer Rautcreme "grundiert", damit der Puder besser 
haftet, also starker deckt. KLINKEl hat dieses Verfahren erst unlangst 
in der Dermatologie empfohlen. 

Theoretisch ist eigentlich zu erwarten, daB eine trennende Fett
schicht, die zwischen Puder und Raut eingelegt wird, bei wasserlos
lichen Wirkstoffen deren Penetration hemmt und so den Puder un
wirksam macht. Versuche, die dies kliiren soUten, wurden noch nicht 
angesteUt, da die Praxis kein auffaUendes Versagen beobachten konnte. 
Sie waren abel' am Platze, da wir auch hier von del' reinen Empirie 
zum Beweis ubergehen mussen. Die von uns angestellten Versuche 
waren Abwandlungen del' auf del'S. 16 geschilderten Gelatinemethode, 
mit Salicylsaure, Tannin und Methylenblau durchgefiihrt. Ais Puder
grundlage wurde bei der Salicylsaure Talcum, beim Tannin Kar
toffelstarke und beim Methylenblau Zinkoxyd gewahlt, also Sub
stanzen, die diese Wirkstoffe gut an die Gelatine abgeben, so daB die 
Diffusion leicht (bei der Salicylsaure und beim Tannin durch Zugabe 
kleiner Eisenchloridmengen zur Gelatine) nachzuweisen war. Eine Partie 
Glaser wurde nun ohne Behandlung mit Puder beschickt, eine weitere, 
nachdem auf die Gelatine Paraffinol aufgegossen und wieder abgelassen 
worden war, so daB ein Film zuruckblieb. Dieser Film war nicht in 
del' Lage, die Penetration auch nul' im geringsten abzuhalten. Wir 
konnen also annehmen, daB das Fetten del' geschadigten Raut, von 
Wunden und Schleimhauten die Wirkstoffe del' Puder nicht abhalt. 
Wie die Verhaltnisse auf gesunder Raut Rind, konnen wil', da keine 
geeignete Versuchsanordnung moglich ist, nicht kliil't'n. 

1 KLINKE: Ther. Gegenw. 81, 215 (1940). 
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Um gleichzeitig zu fetten und zu entwassern, stehen uns theoretisch 
mehrere Wege offen. Inwieweit sie zum Ziele fiihren, muB noch geklart 
werden. FIEDLER! halt den Fettzusatz jedenfalls fUr angebracht, da er in 
der Lage sei, den allzu stiirmischen Fliissigkeitsstrom aus der Haut in 
den Puder hinein abzubremsen. 

Ein besonderer Abschnitt sei dem Milkudermpuder gewidmet, da er 
die Forderungen nach Fettung und Entwasserung auf einem neuen Wege 
zu erfiillen trachtet. Seine Pudergrundlage ist mit feinst verteiltem 
kolloidalem Silber als Wirkstoff und einem Emulgator - besser Netz
mittel - versetzt. Durch letztere Komponente wird die Benetzbarkeit 
des Puders erhoht, seine innere Oberflache wird zur Aufsaugung von 
Wasser bereiter. Die Differenz zwischen Milkudermpuder mit Netz
mittel und dem ohne diesen Zusatz (ausgegliiht) ist gering und betragt 
etwa 10%. 

Die Wahl des Netzmittels und seiner Konzentration muB von Ver
suchen begleitet sein, da andernfalls, insbesondere bei zu hoher Kon
zentration, das Gegenteil erreicht wird. Verfasser wollten z. B. einen 

ausgegliihten Vasenolpuder, der den Faktor W _2-4 besitzt, mit groBeren 
1, 

Mengen Saponin16sung bzw. Losungen von gereinigter Rindergalle noch 
wasseraufnahmefahiger machen, erreichten aber das Gegenteil. Beim 

Saponinzusatz von 1 % sank der Faktor auf W ~5 und bei der Galle 

auf W ~-. Auch die Differenz der Faktoren vo~4fabrikfrischem und 
0,6 

ausgegliihtem Milkudermpuder ist nicht groB, sie betragt nur 10% zu
gunsten des frischen Praparates. Es wurde also die Hemmung del' 
Wasseraufsaugung durch das Fett paralysiert und dariiber eine, wenn 
auch gel'inge Steigerung el'zielt. 

Schwefelpuder. Schwefel kann in Pudern in gereinigter, sublimierter, 
in pracipitierter und in kolloider Form appliziert werden. Die erst
genannte Form ergibt die grobste, die letztgenannte die feinste Ver
teilung in den Pudern, die 1O-30proz. bereitet werden. 

Schwefelpuder, der nur durch einfaches Mischen von Sulfur depu
ratus, sublimatus und praecipitatus mit einer Grundlage hergestellt 
wird, ist jedoch reaktionstrage, reizt durch scharfe Partikel mechanisch, 
wird nicht benetzt und saugt keine Sekrete auf. 

Bei den Salben konnte man noch zweifeln, welche Form die beste 
sei, denn die kolloide gewahrleistet zwar die feinste Verteilung, die 
anderen beiden aber losen sich zum Teil in manchen Salbengrundlagen 
und sind anscheinend dadurch in der Lage, besonders intensiv zu wirken 
(siehe Bd. I, S.240). Bei den Pudern hingegen sind sich die Hersteller 
anscheinend iiber die Vorziige der kolloiden Form einig. Besonders in
struktiv zeigt dies die groBe Zusammenfassung von R. MULLER2. Seinen 
Arbeiten und denjenigen anderer Autoren zufolge soll ein wirksamer 

1 FIEDLER, Jkurse iirztl. Fortbildg 37, 29 (1941). 
2 MULLER, R.: Heyden-Jahrbuch 1940. 
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Schwefelpuder auBerdem alkalisch reagieren, denn GANSI, PASCHKIS2 , 

PULEWKA3 u. a. stellen fest, daB die Aktivitat des Schwefels durch 
Alkalitat geRteigert wird, und MULLER se]bst beweist an Fingernageln, 
daB bei PH 8,5-9,0 die optimalen Bedingungen zur Kemtolyse zu 
finden seien. Bei diesen PH-Werten ist noch keine Schadigung durch 
das Alkali zu befiirchten. 

Ein Schwefelpuder soll also nach Moglichkeit kolloidalen Wirkstoff 
enthalten, alkalisch reagieren und selbstverstandlich gutes Haftvermogen 
besitzen, sowohl benetzbar als auch saugfahig sein. Er darf ferner nicht 
altern. Diesen letzteren Punkt sucht man durch Schutzkolloide einer
seits, durch Niederschlagen und Fixieren des Schwefels auf eine wasser
unlosliche, wasserfreie und groBoberflachige Substanz anderseits zu er
reichen. Es ist daher nicht leicht, einen optimalen Schwefelpuder her
zustellen. Wir sind bessel' damn, wenn wir hier die Erfahrungen del' 
Industrie niitzen und ein bekanntes Produkt verwenden. Sulfoderm
puder Heyden ist ein solches Mittel, das nach dem oben geschilderten 
Verfahren durch Niederschlagen des Schwefels hergestellt wird (D.R.P. 
438985). Ais Unterlage dient Talcum. Der Schwefel ist nach HAHN <1 

mikroskopisch nicht mehr zu sehen, unter dem Elektronenmikroskop 
(RUSKA5), durch Windsichter und analytisch abel' nachweisbar. Del' 

Puder sinkt im Wasser unter (ist also benetzbar) und zeigt den W 2,0, 
1,1 

also sehr schnelle und ziemlich bedeutende Wassemufnahmefahigkeit. 
Therapeutisch wurde del' Puder bei Seborrhoe, Pyodermien, Acne, 
Pityriasis, Intertrigo, Impetigo und anderen Indikationen von zahl
reichen Autoren, so in letzter Zeit von RAMEL 6, HOEDE 7 und HAHN 8 

empfoh]en. Sulfodermpuder enthalt nur 1% Schwefel, wirkt abel' inten
siver als 30proz. mechanische Mischungen. Del' Fissanschwefelpuder 
entha]t 1,5% Schwefel, del' anscheinend durch das Fissankolloid ge
schiitzt ist. Er haftet gut, ist oberflachenaktiv und wird von PERLS
KUNTZE 9 besprochen und als Vertreter del' Puder, die durch Kolloide 
halt bar gemacht werden, erwahnt. Eine besonders intensive Schwefe]
wirkung soll man nach dem Fmnz. P. 874437 erhalten, wenn man 
schwefelhaltige Cholesterinabkommlinge odeI' Wollfettderivate (Franz. P. 
874834) mit Talk, Starke odeI' dergleichen verreibt. 

Teerpuder. Die Teere und Teerprodukte kann man in Pudern genau 
so einarbeiten wie in Salben. AIle Formen sind gebrauchlich, del' ge
wohnliche Teer, wasserlosliche Sulfonate und Teerlosungen nach Art 
des Liquor carbonis detergens. Fissanteerpuder z. B. enthalt in del' 
schon mehrfach erwahnten Grundlage sowohl ein Sulfonat, namlich 

1 GANS: Zbl. Hautkrkh. 20,,, 389 (1926). 
2 PASCHKIS: Kosmetik fur Arzte. Wien: Holder 1905. 
3 PULEWKA: Z. physiol. Chem. 146, 130 (1925). 
4 HAHN: Dtsch. med. Wschr. 61, 547 (1935). 
5 RUSKA: Siemens-Z. 1940, 230. 
6 RAMEL: Schweiz. med. Wschr. 1939, 50. 
7 HOEDE: Med. Klin. 1939, 32. 
8 HAHN: Dtsch. med. Wschr. 1935, 14. 
9 PERLS-KuNTZE: Munch. med. Wschr. 1937, 14. 
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2 % Tumenol, als auch den Liquor (8 %). Er wird von KREILOS-REITZI 
bei Acne, Seborrhoe, Pruritus, bei nassenden Ekzemen u. a. empfohlen. 

Teersulfodermpuder wurde von BRUOK2 angegeben. Er enthalt neben 
dem Schwefel Teer in einer geruchlich und der Farbe nach nicht nach
teiligen Form, so daB die juckreizstillende und antiekzematose Wir
kung auch ambulant durchgefiihrt werden kann. Er wird daher von 
WOLFF3, SXUFERLIN4, GIERTMUHLEN5 bei Mykosen, Pityriasis ros., 
Pruritus, Neurodermitis und Acne vulg. verwendet. 

Ichthyol, das bekannte Sulfonat des Seefelder Teerschiefers, wird 
gleichfalls als Puderwirkstoff verwendet. Der Fissan-Ichthyolpuder, der 
als Pulver und als Kompaktpuder herauskommt, enthalt diesen bei 
Acne und Epidermophytien empfohlenen Wirkstoff zu 2 % und auBer
dem 1,5% kolloiden Schwefel. Er wird von RUETE-SOHOLZ6, RITTERS
BRUOH7 und BRUOKs empfohlen. 

8. Metalle und Metallsalze in Pudern. 
Einige Aluminium-, Beryllium- und Magnesiumsalze der hoheren 

Fettsauren haben wir als Pudergrundlagen bereits erwahnt. Es sollen 
daher nun die Puderbestandteile unter den Metallen und deren Salzen 
gebracht werden, die bisher noch nicht besprochen wurden und die in
folge ihres Wirkstoffcharakters eine spezielle Bearbeitung notwendig 
machen. 

Aluminiumsalze, Casil (Laves), wird als losliche kieselessigsaure Ton
erde definiert. Sie ist an kolloide Kieselsaure gebunden und wird von 
ihr im Wundsekret langsam abgespalten. Das Casil selbst wird als 
granulierendes Wundstreupulver, das stark aufsaugt, verwendet und 
ist ein Bestandteil des Casilpuders, der als Specificum gegen Hyper
hydro sis und als Kinderpuder empfohlen wird. 

Palliacolpuder besteht aus kolloidem Aluminiumhydroxyd, Talkum 
und Kieselgur und wird von LEINZINGER9 und LOHMER10 besprochen. 

Bleisalze. Der Dialonpudel' enthalt nach Literaturangaben einen 
Zusatz von Bleioxyd. Nach der Roten Liste 1939 besteht er aus Bor
saure, Tymol, "Salbengrundlage" und Talcum. In der "Salbengrund
lage", das geht wohl aus dem Namen Dialon - wohl aus Diachylon -
hervor, diirfte die Bleiseife vorhanden sein. 

Kalomel-Talcum-Mischungen empfiehlt ASBEOKll bei Pediculosis. Er 
verordnet in den meisten Fallen 12 g Kalomel auf 40 g Talcum und 

1 KREILOS.REITZ: Munch. med. Wschr. 1940, 51. 
2 BRUCK: Dtsch. med. Wschr. 1932, 35. 
3 WOLFF: Dtsch. med. Wschr. 1933, 21. 
4 SXUFERLIN: Munch. med. Wschr. 1933, 32. 
5 GIERTMUHLEN: Munch. med. Wschr. 1933, 32. 
6 RUETE-SCHOLZ: Dermat. Z. 68, 5. 
7 RITTERSBRUCH: Med. Welt 1934, 20. 
8 BRUCK: Fortschr. Ther. 1934, 2. 
9 LEINZINGER, Munch. med. Wschr. 1938, 20. 

10 LORMER, Zbl. Gyn. 1940, 12. 
11 ASBECK: Dermat. Wschr. 1941, 15. 
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geht nur in besonders hartnackigen Fallen auf 20/40 g hinauf, bei be
sonders starken, durch die Lause v'erursachten Reizungen, bei denen 
die Gefahr del' Resorption gegeben ist, auf 8/40 g herab. Del' Puder 
wird 4 Tage lang morgens und abends an allen befallenen Stellen an
gewendet. Wahrend del' Behandlung wird nicht gewaschen. Kopfpartien 
werden mit einem Tuch eingeschlagen. Reizungen odeI' Schad en durch 
resorbiertes Quecksilber wurden nie beobachtet. 

Silbersalze und das Metall, ferner Argentum proteinicum, werden 
als Puderbestandteil of tel'S gebraucht. So enthalt del' Milkudermpuder 
kolloides metallisches Silber, das im Sekret eine antiseptische Wirkung 
entfaltet. Inwieweit die Pudergrundlage einen EinfluB auf die Wirkung 
hat, ist bisher noch nicht untersucht worden. 

Uran wird in Kombination mit Jod (Andriolprinzipvon TRUTTWIN) 

und Wi smut in dem Andriol-Wismut-Streupulver (Vertrieb Otto 
Stumpf A.G., Leipzig) bei Ulcera-cruris-Geschwiiren, Ekzemen, Sykosis
und Brandwunden verwendet. Das Uran wirkt als Schwermetall anti
parasitar, ist in geringem Grad radioaktiv und spaltet das Jod all
mahlich im Verlaufe del' Therapie abo 

Wismutsalze, wie Dermatol, Xeroform, Noviform, sind in zahl
reich en desinfizierenden Pudern enthalten. Auch Bismutum subnitricum 
ist ein haufiger Bestandteil adstringierender Puder. 

Zinkoxyd ist wegen seiner mild-adstringierenden Wirkung ein sehr 
haufiger Bestandteil von Pudern, den wir wie Titamdioxyd als Puder
grundlage bereits eingehend besprochen haben. Weitaus seltener wird 
das Oxychlorid verwendet. Zinkundekanat und dtLS Stearat wurden 
bereits erwahnt. 

Wir sehen also, daB die Metallsalze in del' Pudertherapie eine wesent
lich geringere Rolle spiel en als in del' Salbenbehandlung. Es gibt nul' 
wenige Metallsalze, die hier verwendet werden, und diese sind aus del' 
Salbentherapie iibernommen. Man hat diese Puder empirisch zusammen
gestellt und sich mit ihrer Verbesserung, mit dem Studium ihrer Wir
kung, noch kaum beschaftigt. Es ist anzunehmen, daB wir hier, wenn 
wir ahnlich wie mit dem Schwefel intensiv arbeiten, intereSRante Er
gebnisse erzielen konnten. 

9. Gerbstoffpuder. 
Die Gerbstofftherapie del' Verbrennungen und anderer Hautschaden 

kann auch mit Pudern durchgefiihrt werden. Diese Anwendungsform 
hat sogar Vorteile, da die Puder zum Unterschied von Gerbstofflosungen 
nahezu unbeschrankt halt bar sind und ohne Apparatur iiberall an
gewendet werden konnen. Man hat dafiir sowohl reines Tannin als auch 
Gerbstoffkonzentrate, ja selbst Gerbstoffdrogenpulver, vorgeschlagen 
und die verschiedensten Medien: Talcum, Kieselgur, Starke als Grund
lagen in Erwagung gezogen. Es scheiden abel' alle die Grundlagen aus, 
die mit den gelosten Gerbstoffen reagieren konnten und so beide Kom
ponenten unwirksam machen. Del' auf Bd, II, S. 16 geschilderte Modell
versuch zeigte ja schon, daB Zinksalze unbrauchbar Rind; lOsliche 

V. Czetsch·Lindenwald und Schmidt·La Baume, Salbon n. 
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Magnesiumsalze werden gleichfalls wenig geeignet sein, gegen unlos
liche, wie Talcum, ferner gegen Bolus und Starken sind keine Bedenken 
zu erheben. 

Ein interessantes Praparat ist der Frekasanpuder, der zunachst von 
DINAND, einem praktischen Arzt in Frankfurt a. Main, hergestellt wurde 
und nunmehr von FRESENIUS in den Handel gebracht wird. Er besteht 
nach MAYER aus einer Mischung von Eichenrindenpulver, den Salzen 
zweier Schwermetalle und einem indifferent en Pulver (Talcum?), das 
das Zusammenballen wahrend der Sterilisation verhindert. 

Es ist ohne Zweifel sehr zweckmaBig, an Stelle von reinem Tannin 
den Komplex der Eichenrinde (Ellag-Gerbstoffe) zu verwenden, da 
diese Substanzen mit allen ihren Ballaststoffen milder wirken. Die 
Arbeiten von MAYER!, FLORKEN2, WASSERMANN3 bestatigen die theo
retischen Uberlegungen aus der Praxis. 

Frekasanpuder enthalt 3,1 % mit Wasser extrahierbaren Gerbstoff, 
15 

zeigt den Wasseraufnahmefaktor W-~O und enthalt 10% gluhbestan-
0,1 

dige Substanzen. Da reine Eichenrinde etwa 4-5 % Gluhruckstand er
gibt, ist ihr Anteil im Puder recht groB, der an Talcum etwa bei 5% 
gelegen. 

Schwierigkeiten durfte anfangs das Sterilisieren bereitet haben, da 
die Ellag-Gerbstoffe nicht hitzebestandig sind und im allgemeinen 
nicht uber 80° erwarmt werden sollen. FRESENIUS hat diesen EngpaB 
durch eine Sterilisationsmethode, die auch fUr Holz ublich ist, die Keirn
freimachung durch stromende Luft, anscheinend uberwunden, denn 
nach einer personlichen Mitteilung von E. FRESENIUS ist die Erhal
tung aller Wirkstoffe gewahrleistet. Tatsachlich zeigt der Puder nach 
der Freiberger Filtermethode getestet, wie schon erwahnt, 3,1 % Gerb
stoff, die Eichenrinde enthalt etwa 6 %, so daB ein wesentlicher Teil 
die Hitze unbeschadet uberstanden hat. 

Hametumpuder der Firma Schwabe ist ein Fettpuder mit 1,7% 
Atherloslichem, also ein Fettpuder, der Hamamelisextrakt enthalt. 
Wirksam sind darin nicht nur Gerbstoffe, die zu 0,7% enthalten sind, 
sondern auch atherische Ole, die sich nach SCHMIDT4 adstringierend und 
entzundungswidrig verhalten. 

An Stelle von Tannin wird auch Tannoform, ein Kondensations
produkt aus Gerbstoff und Formaldehyd, verwendet; er farbt, wie 
auch Tanninpuder, Haut und Wasche. 

Formaldehyd gerbt ebenfalls und desinfiziert, so daB er haufig in 
Pudern verwendet wird: Vasenol-FuBpuder, Formalin-Lenicetpuder. 
(Der Fissan-SchweiB- und FuBpuder enthalt Paraformaldehyd.) 

Die synthetischen Gerbstoffe, die JAGER5 zur Behandlung der Ver
brennungen in Salben ernpfohlen hat, wurden bisher in Pudern unseres 
Wissens nicht verwendet; da sie sterilisierbar und halt bar sind und mild 
wirken, sind sie ohne Zweifel auch zur Puderbehandlung geeignet. 

1 MAYER: Miinch. med. Wschr. 1939, 38. 2 FLORKEN: Chirurg 1940, 4. 
3 WASSERMANN: Dtsch. Mil.arzt 6, 4 (1941). 4 SCHMIDT: Klin. Wschr. 20, 

31 (1941). 5 JAGER, R.: Arch. Gewebepath. u. Hyg. 7, 86 (1936). 
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10. Desinfizierende Puder. 
Unter einem Desinfiziens ist ein Praparat zu verstehen, das patho

gene Keime vernichtet, unter einem Antisepticum ein Mittel, das fur 
die Dauer seiner Anwesenheit die Bakterienentwicklung hemmt. Dem 
genauen W ortlaut der Definition nach sind daher die meisten Puder 
Antiseptica, die ihre Wirkung im Hautmilieu entfalten sollen. 

Da eine genaue Trennung zwischen antiseptischen und desinfizieren
den Pudern nur sehr schwer durchzufuhren ist, wollen wir bei der 
Nomenklatur, die sich eingeburgert hat, bleiben, zumal die relative 
Giiltigkeit des Begriffes "Desinfiziens" bereits erwahnt wurde. 

"Desinfizierende" Puder werden in der Chirurgie, Piidiatrie, Gynii
kologie und in der Dermatologie verwendet. Die Anwendungsarten uber
schneiden sich vielfach, doch hat jedes Fach seine speziellen Erfahrungen. 

Der Chirurg und der Gynakologe bedienen sich der hier zur Be
sprechung stehenden Puder zur Handedesinfektion. Unter den wasser
undurchlassigen Gummihandschuhen bildet sich leicht "Handschuh
saft", der eine betriichtliche Anzahl von Keimen enthalt und eine Ge
fahr fur den aseptischen Wundverlauf bildet, sofern wahrend des Ein
griffes Locher im Handschuh auftreten. 

STRASSMANN1 schlug daher vor, die Hande vor dem Anziehen der 
Handschuhe mit Borsaurepuder zu behandeln. Er reibt die gewaschenen 
Hande damit trocken. Diese Saure ist bestenfalls ein Antisepticum und 
ist zudem schwer sterilisierbar, da man hohere Temperaturen als 1350 

nicht anwenden kann, ohne die Substanz chemisch weitgehend zu ver
andern. PITZEN2, SUSSBACH3, BARDENHAUER4, SONNTAG5 u. a. schlugen 
daher den Vasoform bzw. Vasenoloformpuder vor. Das erst ere Praparat 
enthalt 4 %, das letztere 2,5 % einer Salicylsaure-Formaldehydkombina
tion. Beide sind mit Vasenol uberfettete anorganische Puder. Die 
Theorie der Wirkung wird von SUSSBACH wie folgt angegeben: 

"Die naturliche Absonderung des sauren HandschweiBes bewirkt eine 
Abspaltung von Formaldehyd aus dem Puder und hemmt die f-;chweiB
absonderung, wodurch wiederum eine Keimausschwemmung aus den 
Tiefen der Hautporen unterbunden wird. Sollte trotzdem bei dazu 
disponierten Menschen eine starkere SchweiBabsonderung eintreten, so 
spaltet sich auch entsprechend mehr Formaldehyd abo Es ist ja bei 
richtiger Anwendung des Puders ein genugend groBer Vorrat davon 
auf den Handen vorhanden." Ein weiterer Vorteil sei darin zu erblicken, 
daB der Puder leicht in die Unternagelraume zu bringen ist und sich 
beim Bewegen der Finger und Hande mit Vorliebe in den Interdigital
falten sammelt, er also an den Stellen der Hande seine Wirksamkeit 
entfalten kann, die bei der Desinfektion immer besondere Schwierig
keiten bereiten. 

1 STRASSMANN: Arch. Gynak. 1927; Z. Geburtsh. 46, (1901). 
2 PITZEN: Miinch. med. Wschr. 1926, 52. 
3 SUSSBACH: Dtsch. Z. Chir. 213, 211. 
4 BARDENHAUER: Med. Welt 1932, 13. 
5 SONNTAG: Zbl. Chir. 1929, 23. 

3* 
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Die Wirksamkeit der beiden Puder als Handedesinfektionsmittel 
wurde auch von KRUSE 1 an der gewi::ihnlichen Taghand und der mit 
Colikeimen kiinstlich infizierten Hand gepriift und bewiesen. Die ge
wi::ihnliche Taghand wurde wie zu einer Operation nach der Wasser-, 
Seife-, Biirsten- und Alkoholmethode vorbereitet und dann ihre Keimzahl 
bestimmt. Darauf folgte die Einpuderung und nochmaliges Bestimmen 
der Keimzahl. Der dann iibergezogene sterile Operationshandschuh 
wurde etwa 3 Stunden lang an den Handen belassen und darauf wiederum 
die inzwischen aus den Poren ausgetretenen Keime bestimmt. 

Ein wesentlicher Unterschied in der Wirkung des Vasenoloforms 
und des Vasoforms ergab sich in den Versuchen von KRUSE nicht. 

Nach WESTERMEIER 2 hingegen gab Vasoformpuder die best en Er
gebnisse, die insbesondere die der Borsaure iibertrafen. 

Die Grundlagen der in der Chirurgie verwendeten Puder werden 
wohl immer Talcum, Bolus, Zinkoxyd, kurz gesagt, anorganisches 
Material sein, und zwar schon aus dem einfachen Grunde, weil die 
Komponenten durch Ausgliihen sterilisiert werden ki::innen. Dies ist nach 
HELLENDAHL und FRoMME 3 die einzige zuverlassige Methode, um 
Sporenfreiheit zu gewahrleisten. Bei Verwendung der Puder ist zu be
achten, daB sie erst nach etwa 30 Minuten wirken, also dann, wenn 
durch Perspiration geniigend Feuchtigkeit im Innern des Handschuhs 
angereichert ist. 

Ganz anderen Zwecken dient der Provocinpuder der Degewop aus 
Harnstoff-, Harnstoffperoxyd-Lactose- Gemisch, das zur "Madentherapie" 
in asthetischer Form empfohlen wird. SERFLING4 mi::ichte es als "Saug
pumpe" auBerlich angewendet haben und zur Erganzung innerlich ein 
Sulfonamid darreichen lassen. 

In der Kinderpflege werden Puder verwendet, um die durch den 
anatomischen Bau bedingte funktionelle Unreife der kindlichen Haut, 
eine Gefahrenquelle fiir das Kind, auszugleichen. Die Behandlung soIl 
die diinne Hornschicht, die nur wenig gegen mechanische Schaden und 
Maceration und damit gegen das Eindringen von Krankheitskeimen 
schiitzt, starken. Die Befiirworter der Puderbehandlung in der Saug
lingspflege ziehen mit ZUMBuscn5 , JEHLE6 u. a. fetthaltige Praparate, 
also iiberfettete Puder, vor. Ein desinfizierendes Mittel wird nur in 
Ausnahmefallen zugesetzt. OXENIUS7 z. B. gibt gegen Pruritus ani bei 
Oxyuriasis Anaesthesinpulver und in besonders schweren Fallen eine 
Mischung von 2 Teilen Anaesthesin mit 18 Teilen Vasenoloform an. 

Interessant ist als desinfizierender Puder der Vaopin-Streupuder 
der Vasenolwerke, der als Wirkstoff ein Phenol-Campher-Gemisch ent
halt. Unter der Sekreteinwirkung wird das Phenol allmahlich abgespal
ten und entfaltet seine Wirkung. 

1 KRUSE: Bakteriologische Versuche mit Vasenoloform. Leipzig 1926. 
2 WESTERMEIER: Dtsch. Z. Chir. 241, 1/2 (1933). 
3 HELLENDAHL U. FROMME: Zbl. Gynak. 1912, 48. 
4 SERFLING, Wien. med. Wschr. 93, 44/45 (1943). 
5 ZUMBUSCH: Handbuch der Kinderheilkunde. 
6 JEHLE: Dtsch. med. Wschr. 1938, 12. 
7 OXENIUS: Munch. med. Wschr. 1934, 51. 
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Wie SCHMIDT-LANOEI feststellte, hat das Bienengift eine beachtliche 
Desinfektionskl'aft. Diese Unterlage sowie die gut en Erfahrungen 
SIEVERTS2 haben wohl die Herstellung des Forarinpuders veranlaBt. Er 
enthalt 0,25 mg% festes Bienengift in einem Gemisch von Bolus, Talkum 
und Kieselgel verteilt und wird bei schlecht heilenden Flachenwunden 
sowohl in der Human- wic auch in der Veterinar-Medizin empfohlen. 

In der Dermatologie Ilnd in der Wundbehandlung ist die Anwendung 
desinfizierender Puder und solcher, die direkt oder indirekt pathogene 
Keime schadigen oder fUr sie ein ungeeignetes Medium verursachen, 
naturgemiW weitaus am graBten. Hier werden Metallsalz-, Gerbstoff-, 
Formaldehyd- und Salicylpuder, die bereits Bd. II, S. 35 besprochen wur
den, verwendet, ferner Puder mit Kresolen und Phenolen. Ein derartiges 
Desinfiziens in Puderform ist der Kresolpuder FRESENIUS, del' im erst en 
Weltkrieg entstand. Er wird zur Lause- und F16hebekampfung ein
gesetzt (Fleckfieberprophylaxe) und enthalt 84% glUhbestandige an
organische Substanzen sowie versc~iedene Kresole. Sein aufdringlicher 
Geruch wird seine Verwendung auf besonders gelagerte Falle be
Rchranken. 

Borsaure ist ein haufiger Bestandteil mild desinfizierender Puder, 
die neben diesem Wirkstoff noch andere Komponenten enthalten. Der 
Combustinpuder z. B. enthalt die Saure, Bolus, Zinkoxyd, Talcum und 
Vaselinal. Dialonpuder enthalt die Saure, Thymol, Salbengrundlage und 
Talcum. 

Chlorbromoxychinolin ist der Wirkstoff des Vulnalinpuders RIEDEL, 
der als Wundpuder empfohlen wird. 

Ein neuartiges Produkt, das zwar nicht desinfiziert, aber durch seine 
Reduktionsfahigkeit die Zersetzung aufgesaugten SchweiBes verhindert, 
ist das Silicoameisensaureanhydrid, ein hochvoluminoses Pulver, das 
wasserunlaslich bei der Reduktion zu Kieselsaure und Wasser zerfiillt. 
Man verwendet es in Salben lOproz., in Puder 25proz. (Patentanmel
dung Dr. H. MULLER, Chem. Fabrik v. Heyden, Radebeul-Dresden; 
2.4.42 bekanntgemacht). 

Eine besondere Gruppe stellen die Puder mit Chemotherapeuticis 
dar. Die Sulfonamidpuder haben gegeniiber den Salben den Vorteil, 
daB sie aufgestreut den Kontakt Wunde-Wundsekret-Wirkstoff un
mittelbar und nicht erst durch Vermittlung eines meist hemmenden 
Gliedes - del' Salbengrundlage - zustande bringen. Sie sind daher in 
vielen Fallen wirksamer und werden in der Therapie vorgezogen. Rier 
ist del' Sulfortanpuder Homburg zu nennen, der aus 20 % Sulfapyridin 
Homburg, 30% Harnstoff, 10% eines Harnstofformllldchydkonden
sates, das in der Wunde Aldehyd abspalten solI, und 40% eines Ge
misches von Talcum, Bolus und Starke besteht. Es wini aIH anti8epti-
8ches desodorierende8 Mittel und zur lokalen Chemotherapie emp
fohlen. Nach KEMKES3 ist in vitro die Harnstoff-Formaldehyd-Kom
ponente in diesem Puder die gegen Bakterienkulturen aktive. Hie wird 
aber durch das Sulfonamid erganzt. 

1 SCHMIDT-LANGE, l\iiinch. med. \Vschr. 1944, 34-. 2 SIEYERT, Dissertation 
Hannover 1940. 3 KEMKES: Med. Welt ]942, 49. 
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Ahnliche Praparate sind der Ultraseptilurea-, Pyrimal- und Eubasin
puder. Letzterer besteht zu 80% aus Milchzucker. 1m Cibazolwund
puder, der aus 10% Cibazol und 90% Borsaure besteht, solI die Saure 
Tragersubstanz und Losungsvermittler sein. 

Der Marfanil-Protalbin-Puder, kurz MP-Puder genannt, besteht aus 
1 Teil Marfanil, dem salzsauren p-Aminomethylbenzolsulfonamid, und 
9 Teilen Prot albin p-Aminobenzolsulfonamid. Dieses Gemisch ist 
hygroskopisch und muB verschlossen aufbewahrt werden. Die iibliche 
chirurgische Wundversorgung wird durch den MP-Puder nicht ersetzt, 
sondern nur erganzt. Das PH der Wunden wird in den sauren Bereich 
verschoben (auf etwa PH 5). Seine Anwendung erfolgt bei Quetsch
wunden, ZerreiBungen, zur Gasbrandprophylaxe, bei Fisteln, Peritonitis 
und bei Erfrierungen. Man streut 5-20 g des Puders ein. Arbeiten iiber 
das Thema liegen von BERGERl,HAFERLAND 2, BOSSE 3 , HELLMER4 (der 
Prontosil-Milchzucker-Gemische verwendete) , DOMAGK5 und GOECKE 6 

vor. Nach PLECH7 ist die BehandluJlg der Erfrierungen mit Sulfonamid
bzw. Dermatolpudern geradezu das Mittel der Wahl. Es wiirde zu weit 
fiihren, aIle Arbeiten (32 bis zum Jahre 1944) anzufiihren. 

Uber den EinfluB der Pudergrundlage auf den Wirkstoff wissen wir 
nur wenig. Ein Milchzuckerzusatz scheint jedenfalls zweckmaBig zu sein, 
da er die Hygroskopizitat herabdriickt. Die Kombinationen werden 
in jedem einzelnen Fall zu priifen sein, denn sonst sind unliebsame 
Uberraschungen zu befiirchten. STEENBERG und THORSELL z. B. stellten 
fest, daB Acridinderivate und Hormone so fest an Talcum gebunden 
werden, daB sie therapeutisch in die~er Mischung unwirksam sind. 

11. Schmerz- und juckstillende Puder. 
Urn die "kiihlende" und damit juckstillende Wirkung zu steigern, 

hat man Mentholzusatze zu den Grundsubstanzen versucht. 

Rp. Mentholi 0,2 
Zinci oxyd. 
Talci aa ad 20,0. 

Derartige Mischungen reizen bisweilen, so daB BRUCKS trotz ihrer 
giinstigen Wirkung Teerpuder vorzieht. 

Schmerzstillende Puder im engeren Sinne enthalten Anaesthesin, 
Cycloform oder Orthoform in wechselnden Mengen. Eine Wirkung ist 
nur zu erwarten, wenn die Epidermis geschadigt ist und somit eine 
direkte Beeinflussung der Hautnerven nach erfolgter Penetration ent
steht. Auf der gesunden Haut kommen die Wirkstoffe nicht zur Geltung, 
da sie, wie erst wieder BURGI9 zeigte, die oberst en Hautschichten nicht 

1 BERGER: Zbl. Chir. 1941, 37. 2 HAFERLAND: Arch. klin. Chir. 202, 3 
(1941). 3 BOSSE: Med. Welt 1941, 31. BOSSE, BOSSE-JAGER: Die ortliche 
8ulfonamidtherapie, Stuttgart 1943. 4 HELLMER: Chirurg 1941,17. 5 DOMAGK: 
Chirurg 1941, 151; Med. u. Chern. 4 (1942). 6 GOECKE: Munch. med. Wschr. 
1942, 24,542; ebenda 48, 1014. 7 PLECR: Med. Klin. 1943,17/18. 8 BRUCK: 
Fortschr. Ther. 1943, 2. 9 BURGI: Die Durchlassigkeit der Haut fur Arznei
mittel und Gifte. Berlin: Springer 1941. 
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durchdringen. Ein solches Anaestheticum enthiilt das Cutrenpulver der 
Promonta, das im wesentlichen aus Harnstoff und Thioharnstoff besteht 
und zur Wundbehandlung dient. 

12. Puder als Lichtschutzmittel. 
Der Schutz gegen Sonnenstrahlen ist eine der iiJtesten Indikationen 

der Puderbehandlung. In Zeiten, in denen Sonnenschirme und eine 
blasse,hochstens rosige Haut modern und vornehm sind, braucht man 
Puder, um die "unfeine" Briiunung zu verdecken und zu verhindern 
Schliigt die Mode um und ist Braun modern und sportlich, so hilft man 
mit Pudern, denen braune Pigmentfarben zugefiigt werden, nacho Man 
gewinnt dadurch zwar nicht das Sportabzeichen, sieht aber so aus, als 
hiitte man es. 

1m Bliitezeitalter der Puder, dem Rokoko, und auch spiiter bis in 
die Gegenwart hinein, hat man fast durchweg mit deckenden Pigment
farben als Puder gearbeitet. Zinkoxyd, in neuerer Zeit Titandioxyd 
und auch braune Pigmente waren das wichtigste Riistzeug. Die anderen 
Lichtschutzmittel, die wir bei der Besprechung der Salben erwiihnten, 
kamen in der Pudertherapie kaum zur Verwendung, da in dieser trocke
nen Anwendungsform die Grundbedingung fehIt, ihr Zustand: "in ge
loster Form". Als Substanz aufgestreut wirken die Lichtschutzmittel 
aIle entweder gar nicht oder nur dort, wo sie im Hautsekret zur Losung 
kommen. Ein Kompromiil, del' diese Divergenzen iiberbriicken Holl, wird 
im D.R.P. 722425 del' Ultra-Kosmetik-Gesellschaft, Berlin, vorge
schlagen. Sie liiBt Ultraviolettlicht absorbierende (besser wiire inakti
vierende) Substanzen, wie Umbelliferonderivate, in Fetten, Olen u. dgl. 
losen und triigt diese Losungen durch Verspriihen auf eine Pudergrund
lage auf. Ein solches Lichtschutzmittel wirke nicht fettend, rufe keinen 
Fettspiegel hervor und konne mit Pigment en weiter getont werden. 
Die Firma war offenbar in del' Lage nachzuweisen, daB es sich hier 
tatsiichlich um eine Erfindung handelt, und daB das Verfahren nicht, 
wie man annehmen sollte, nur eine Modifizierung aItbekannter Tat
sachen ist. 

13. Uber die Herstellung der Puder. 
Die einzelnen Komponenten del' Puder sind fest, schmalzartig odeI' 

fliissig und konnen in verschiedener Weise zusammengebracht werden. 
Del' erste Arbeitsgang beim Mischen fester Puderbestandteile be

steht im Sieben del' einzelnen Komponenten, denen sich das Mischen 
anschlieBt. Maschinell sind dazu Mischtrommeln ausgearbeitet worden. 
Fiir die Rezeptur bewiihrt sich eine Blechdose, in del' rotierende Metall
kugeln das Mischen besorgen. Diese Anordnung mischt bessel' als ein 
Pistill in del' Reibschale. Auch in der Kosmetik mischt man meist 
trocken1 und siebt durch Seidensiebe. Die Farben werden mit einem 
Teil del' Grundstoffe gemischt nnd als Konzentrat eingearbeitet. Da-

1 Notiz in Fette u. Seifen 49, 3 (1942). 
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neben ist auch die "nasse Methode", in der feucht gemischt und dann 
getrocknet und gemahlen wird, hier und da in Verwendung. 

Bei der Herstellung iiberfetteter Puder kann man: 
1. einen kleinen Teil des Puders mit dem Fett verreiben und dieser 

Paste das restliche Material zufiigen; 
2. das ganze Material mit dem in Ather, Petrolather oder Benzin 

gtl16sten Fettstoff tranken und das Losungsmittel beim weiteren Mischen 
verjagen; 

3. das geloste oder geschmolzene Fett dem Puder unter Riihren 
aufsprayen. 

Die beiden letzteren Verfahren verteilen die Fettkomponente natiir
lich weitaus intensiver als das erstere, das immer einzelne Partikeln 
ungefettet laBt, andere dagegen iiberfettet. 

Das zweite Verfahren hat den Nachteil, daB nicht nur die auBere, 
sondern auch die innere Oberflache der Puderbestandteile, wie etwa 
des Kieselgurs, befetten. Dadurch wird Fett verschwendet und die 
sorptive Kraft der Grundlage herabgedriickt. 

Die Industrie verwendet zur Herstellung iiberfetteter Puder "spe
zielle Verfahren". Worin diese bestehen, wird nicht angegeben. 

14. Uber die Verpackung der Puder. 
Lose Puder werden nur in zwei Verpackungsarten geliefert, und 

zwar in Schachteln, aus denen man mit einem Wattebausch (kosmetisch 
mit einer Puderquaste) die daran haftende Menge entnimmt und auf
staubt, und in Streudosen. Die Streudosen konnen aus Blech, Pappe 
oder Kunststoff hergestellt sein. Die einfachste Form der Pappdosen 
besteht aus einem Zylinder, des sen eine AbschluBebene perforiert ist. 
Man offnet die mit Papier geschiitzte Perforation und schiitzt dann die 
gebrauchsfertige Packung vor Puderverlusten durch eine Kappe. Ele
ganter sind ovale Blechdosen, die einen kleinen Aufsatz, einen TUl'm, 
tragen, dessen ebener AbschluB perforiert ist. ZweckmaBig erscheinen 
die Dosen, die z. B. die Desitinwerke fUr ihren Milkudermpuder gewahlt 
haben. Es sind dies niedrige Zylinder, deren gewolbte perforierte Ober
Wiche durch Drehen geschlossen oder geoffnet werden kann. Die Unter
seite ist zum Springkeildeckel ausgebildet, kann leicht geoffnet werden, 
so daB Nachfiillungen schnell vorzunehmen sind. 

Die Marfanil-Protalbinpuderdosen sind flach, taschenuhrformig. Auf 
einen Druck hin reiBt die eingeschlossene Luft eine kleine Pudermenge 
durch die Ausstreuoffnung, die bei Nichtgebrauch mit einem Stopfen 
verschlossen wird. Diese Anordnung ermoglicht es, auch kleinere Dosen 
auf engumgrenztem Raum zu verteilen. 

15. Puder in der Kosmetik. 
Die Puder spielen in der Kosmetik eine wichtigere Rolle als in der 

Medizin, jedoch nicht immer mit Berechtigung, denn zur Pflege der 
gesunden Haut ist das regelmaBige Einpudern vollig iiberfliissig. Es ist 
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nur berechtigt, wenn Verfiirbungen iiberdeckt oder iibermiiBige Ab
sonderungen beseitigt werden sollen. Ein Zuviel ist der Raut unzutriig
lich, denn die Poren werden verstopft oder erweitert, die Raut wird welk 
und fahl, sie kann durch Kokken infiziert werden!. 

Technisch unterscheidet sich die Anwendung der kosmetischen Puder 
ziemlich weitgehend von der medizinischer Priiparate. Letztere werden 
mit sterilen Wattebauschen aufgetragen oder aus Streudm;en appliziert, 
erst ere mit Puderquasten oder, falls es sich urn Kompaktpuder handelt, 
mit Leder oder Frotteekissen eingerieben. Die PuderquaRten, die mit 
der Raut kaum in Beriihrung kommen, diirften nur selten zu Infektionen 
fiihren, die Kissen hingegen sind gefahrlicher, da sie, einmal infiziert, 
leicht zur Verschleppung von Keimen dienen konnen. 

Das Pudern zur Tonung der Raut ist der Kosmetik vorbehalten, 
es ist von der medizinischen Anwendung der Puder so weit entfernt, 
daB es mir erwahnt werden solI. Wirtschaftlich spielen die kosmetischen 
Puder in vielen Landern eine sehr bedeutende Rolle. Die kosmetische 
Industrie vertreibt insbesondere drei Sorten von Pudern, lose Puder, 
kompakte und fliissige Puder. 

Dielosen Puder sind auch die in der Pharmazie verwendeten Praparate, 
diefliissigenPuder sind, wie schon erwahnt, pharmazeutisch gesehen Schiit
telmixturen. Die Kompakte sind eine Puderform , dieinder Pharmaziekaum 
verwendet werden. Sie seien daher im folgenden nur kurz besprochen. 

Ein Kompaktpuder ist ein, meist durch Pressen, raumlich zusam
mengedriicktes Cosmeticum, aus dem man sich durch Abreiben mit 
einem Leder oder Tuch die notige Pudermenge jeweils beschafft. Die 
Vorteile dieser Anwendungsform, namlich der Fortfall des Staubens 
und die Raumersparnis, stehen dem Nachteil, dem Verlust der Korn
feinheit gegeniiber. Kompakte werden entweder gegossen, als Binde
mittel dient dann Gips oder, und dies ist weit haufiger der Fall, sie 
werden feucht oder trocken gepreBt. Der Zusammenhalt der Teilchen 
wird in diesen Fallen gleichfalls durch Bindemittel, "Binder" genannt, 
wie Starke, Tragant, Gummi, gewahrleistet. 

Die Grundmassen der Kompakte sind vorwiegend Talcum, Kaolin, 
Zinkoxyd, Starke, Magnesium- und Calciumcarbonat, also aIle die 
Stoffe, die auch in losen Pudern die Grundmasse darstellen. Dazu 
kommen noch Farb- und Geruchstoffe, denn es handelt sich ja fast aus
schlieBlich urn Cosmetiea. Der Parfiimanteil betragt 1-2 %, derjenige 
der Pigmentfarben, zu denen auch noch 16sliche Farbstoffe zugefiigt 
werden konnen, etwa 25 %. Die Anteile sind also ziemlieh hoch, so daB 
bei Uberempfindlichen Hautschiiden moglich sind. 

Einen ganz neuen Anwendungszweck haben die Puder durch D.R.P. 
722291 und ein Zusatzpatent erhalten. Miseht man z. B. einen fettloslichen 
Farbstoff, wie Sudttn III odeI' Ceresinviolett, mit Talcum odeI' bessel' 
mit Quarzmehl, und strcut dieses Gemisch aus einer Puderdose auf 
kampfstoffverdiichtiges Geliinde, so lost der olige KampfRtoff, den der 
Puder aufsaugt, dic Farbe, und es hilden sich an den verseuehten Rtellen 
gefarbte Flecken. 

1 BRUCK: Fortschr. Ther. 1934, 2. 
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16. Klinische Ergebnisse der Puderbehandlung. 
Die klinischen Indikationen der Puderanwendung haben in den eben 

verflossenen Jahrzehnten erhebliche Schwankungen und in den letzten 
Jahren eine wesentliche Ausdehnung erfahren. 

1m Jahre 1915 empfahl LEssER 1 die Puderbehandlung nur bei 
akuten erythematosen und papulosen Ekzemen und schrankte diese 
Indikationen durch den Nachsatz "oder noch besser Pastenbehandlung" 
noch weiter ein. Er sagt dann auch : "Es kommt weniger auf die chemische 
Zusammensetzung des angewendeten Puders an, als auf seine Feinheit 
und Reinheit." Diese Einschrankung besteht heute nur noch dann zu 
Recht, wenn man die Wirkungsweise von ganz indifferent en Pudern, 
wie Zincum oxydatum, Talcum, Amylum u. a., ins Auge faBt. In dieser 
Rinsicht definieren auch ZIELER und SIEBERT2 den Effekt: "Die Puder
behandlung hat nur bei ganz frischen, nicht nassenden Rautentziindun
gen eine heilende Wirkung." 

Uber die physiologische oder physikalisch-chemische Wirkung der 
Puder ist daher auch sehr wenig in den Rand- und Lehrbiichern zu 
finden. 1m allgemeinen gibt man sich mit der Kiihlwirkung zufrieden 
durch "VergroBerung der Rautoberflache", Aufsaugung oder Adsorption 
von Sekreten oder SchweiB und die dadurch bewirkte "action raffraichis
sante, dessechante et decongestionante" (DARIER). Auch WINTERNITZ3 

widmet in einer 113 Seiten langen Arbeit nur eine Seite der Puder
behandlung. Immerhin wird in dieser Arbeit schon auf verschiedene 
Puderwirkungen: als Vehikel, als Reiz- und Atzmittel, auf antiparasitare, 
antiseptische und anasthetische Wirkung hingewiesen. 

C. BRUCK4 geht dann 1934 eingehend auf die erheblich groBere An
wendungsmoglichkeit der Puder bei der Behandlung und Pflege der 
Raut ein und begriiBt diese Entwicklung, weil die Puderbehandlung 
bei richtiger Indikation und Technik fUr den Kranken bequem und 
sauber und ohne Verband und Berufsstorungen erfolgen kann. Uber 
die physikalische Wirkung ist auch von diesem Autor nichts wesentlich 
Neues erwahnt. "Das Ausschlaggebende fUr die physikalische Puder
wirkung ist also der Dispersitatsgrad der einzelnen Puder." 

Ehe wir nun den Indikationsbereich aufstellen, der heute durch die 
Pudertherapie ermoglicht ist, muB noch darauf hingewiesen werden, daB 
die Technik der Puderanwendung fiir den Erfolg maBgebend ist, ebenso 
wie etwa ein feuchter Umschlag ganz anders als ein PriBnitzverband 
wirkt. In klinischen Vorversuchen mit derselben indifferent en Zink
oxydpudergrundlage zeigte sich deutlich, daB prinzipiell zwei ver
schiedene Applikationsformen auf der gesunden oder kranken Raut aus
gefiihrt werden konnen, und zwar einmal das "Einpudern" mit Watte
bausch oder mit Streubiichse, wobei niederschlagsmaBig der Puder auf 

1 LESSER, ED.: Siehe das Kapitel iiber Hautkrankheiten in dem Buch "Die 
Therapie an den Berliner Universitatskliniken". 2 ZIELER u. SIEBERT: Be
handlung der Haut- und Geschlechtskrankheiten, 10. Aufl. 1940. 3 WINTER
NITZ: Die allgemeine Therapie der Haut in JADASSOHN: Handbuch der Haut-
und Geschlechtskrankheiten 5, 1. 4 BRUCK, C.: Fortschr. Ther. 1934, 2. 
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die oberen Hautschichten fiiUt, ohne daB der Bausch die Haut beriihrt, 
ferner das Einreiben oder gar Einmassieren von Puderarten. 

Die interne Behandlung mit Puder auf den Schleimhauten, Ein
blasen bei Cervixerkrankungen, Schnupfen, von anamisierenden oder 
hormonhaltigen Pudern sowie die chirurgische Puderanwendung zur 
Desinfektion von tiefen Verletzungs- oder Operationswunden Reien hier 
nur anhangsweise erwahnt. 

Es konnte erwartet werden, daB del' mit einem sterilen Bausch 
eingeriebene Puder intensiver wirkt, da er mit den capillaren Raumen 
in der Epidermisoberschicht in engeren Kontakt kommt. Dies ergeben 
auch klinische Simnltanversuche, bei denen an symmetrischen Korper
stellen bei diffuser, beginnender Dermatitis Puder aufgestaubt und ein
massiert wurde. Dabei zeigte sich deutlich eine starkere Puderwirkung 
auf del' Seite des Einmassierens. Dies trat besonders dann auffallig 
in Erscheinung, wenn z. B. ein Gerbstoff, wie Tannin, zugeHetzt war. 

Die von manchen Klinikern bei universeUen Dermatitiden odeI' be
ginnenden ausgedehnten Ekzemen angewendete Form deR Puderbettes 
kommt natiirlich durch den intensiven Puderkontakt del' Applikations
art des Einreibens sehr nahe. 

Die Applikationsform des Puders ist also wichtig, das Aufstreuen 
odeI' das Einreiben hat eine prinzipiell andere Wirkung, wobei durch 
Einreiben eine intensivere Austrocknung mit indifferent em Puder er
reicht werden kann. 

Ferner soUten klinische Simultanpriifungen zeigen, ob wirklich die 
aufsaugende oder austrocknende Wirkung vom Dispersitiitsgrad des an 
sich indifferent en Puders }Lbhangt, also von der TeilchengroBe, wobei 
der rein physikaliRche V organg del' Austrocknung bei einem Puder mit 
besonderR groBer Oberflache graBer sein miiBte. 

Wir wahlten zur Klarung dieser Frage zwei indifferente Puder
grundlagen pflanzlichen UrRprungs mit moglichst verschiedcner Korn
groDe: die Reisstiirke mit Kornchen von 4-:5 fl und die Kartoffel
starke mit etwa ]oO,u KornchengroBe. 

Behandelt wurden mehrere Kranke mit beginnenden Dermatitidcn 
im Gesicht und am Korper, bei denen symmetrische ~:ltellcn befallen 
waren. Es zeigte Rich dabei, dan der feinkornige Reispllder, 8owohl 
beim Auf8treuen wie beim Einreiben, eine schneller am;trocknende 
Wirkung hatte aIR die grobkornige Kartoffel8tarke. Dabei Hpiette also 
die scharfkantige Kornchenform des Reispuders keine st(irende Rolle. 
Der austrocknende Effekt hing <1e11tlich von dern Disper;.;itiitsgrad des 
Pllders abo 

Wir haben nun versucht, den Therapiebereich der modernen Puder
behandlung, der ganz besonders durch die Sulfonamide in der letzten 
Zeit erweitert wurde, in einer Tabelle iibersichtlich zllsammenznsteUen. 

Inrlikationsbereich der Puderbehandlung. 

A. Kosmetisch( -dermatologischc) Puder. 

1. Nivellierend, bpi Gesichtsnarbpn, z. B. nach Follikulitidcn ocl('r pustu16sen 
Varicellen u. a. 
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2. Abdeckend, bei Pigmentmangel und Pigmentierungen, Dyschromien, 
Naevus flammeus u. a. 

3. Farbend; rein kosmetisch auch bei Argyrose. 
4. Desodorierend, bei Bromidrosis. 

B. Therapeutische Puder. 
1. Indifferente: zur Austrocknung beginnender Erytheme, Ekzeme oder 

Dermatitiden (siehe Bd. II, S.14). Adsorptive Wirkung durch ~Bildung eines 
dispersen Systems. 

2. Fettende bei besonders spr6der und rauher Haut. 
3. Entfettende, z. B. bei Seborrhoea oleosa. 
4. Juckreizstillende und anasthesierende (Thymol-, Menthol- und Carbol

saurezusatz), siehe Bd. II, S.20 bzw. 38. 
5. Kiihlende (siehe Bd. II, S.24). 
6. Schutz- und Deckpuder, bei Analekzem, LEINERscher Dermatitis der Kin-

der mit Schichtwirkung. 
7. Antibakteriell mit immunisierender Wirkung: Antipiolpuder. 
8. Desinfizierend: Jodoform, Xeroform, sulfonamidhaltige Puder. 
9. Gerbende, adstringierende Tannoformpuder, Frekasanpuder. 

10. Ansauernde bei Mykosen, siehe Bd. II, S. 18. . 
ll. Xtzende: Summitates Sabinae und Resorcin, bei Condylomata acuminata_ 
12. Lichtschutz, siehe Bd. II, S. 39. 
13. Hamostyptisch: CLAUDEN. 
14. Hormonwirkung: Physhormonschnupfpuder (Hypophysen-Hinterlappen

extrakt) bei Diabetes insipidus und nach GOBBELS bei Acne rosacea!. 

Bei der Einteilung ist bewuBt die Puderanwendung, bei welcher keine 
Veriinderung der Rautzellen erstrebt wird, als kosmetische abgeteilt. 
An der Spitze der therapeutischen Skala wurde die iilteste Anwendungs
form der Austrocknung gestellt, wobei hier auf das bereits Ausgefiihrte 
mit anorganischen und organischen Produkten verwiesen wird. Klinisch 
kommen dafiir nul' Erytheme oder eben beginnende Ekzeme und Der
matitiden in Frage. Nach unseren Versuchen hat dabei das Bestreben 
der Industrie, moglichst fein disperse Puder herauszubringen, volle 
Berechtigung. 

Uber die fettenden und entfettenden Moglichkeiten ist in der pharma
kologischen Ausfiihrung Bd. II, S. 24 ausfiihrlich berichtet worden, so daB 
von klinischer Seite nicht viel hinzuzusetzen ist. 1m allgemeinen wird 
die Fettung der Raut mit Salben schneller und intensiver erreicht als 
mit Pudern, doch wird man zur Pudertherapie mit fetthaltigen Pudern 
greifen, wenn z. B. eine Allergie gegen Salbengrundlagen vorliegt oder 
aus bestimmten Grunden der matte Puderglanz auf der Raut er
wunscht ist. 

Die juckreizstillende oder aniisthesierende Wirkung auf der lD

takten Raut kann den Effekt der spirituosen Betupfungen nicht er
reichen. Ihre Anwendung in der Klinik ist daher auch sehr bescheiden. 
Oft hiingt die juckreizstillende Wirkung eng mit der "K iihlwirkung" 
zusammen, wobei die Ausfiihrungen Bd. II, S. 20 von Wichtigkeit sind. 

Die praktische Anwendung der Schutz- und Deckpuderbehandlung 
der kleinen Kinder in den Rautfalten und der Genitalgegend wird all
gemein durchgefuhrt. Die Anzahl der angepriesenen Mittel ist sehr groB, 
und in der Praxis werden die meist talcumhaltigen Puder wohl aIle 

1 G6BBELS: Kosmetologische Rundschau 3, 2 (1935). 
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ziemlich gleich gut wirken. Dabei wird an erster Stelle die sekretauf
saugende, dann die Schichtwirkung der dick aufzutragenden Puder die 
gewunschte Schutzdecke bieten. 

Hier ist besonders noch der Antipiolpuder zu erwahnen, dem eine 
immunisierende Substanz zugesetzt ist. Nach dem Prinzip von BESREDKA 
wurde nach der Einfuhrung der Antipiolsalbe auch Puder aus Talcum 
und Zinkichthyolat mit der immunisierenden Substanz (wahrscheinlich 
Staphylo- und Streptokokkenautolysate) zugesetzt. Der Puder erwies 
sich uns bei beginnenden Pyodermien und Follikulitiden in der Axilla 
und Genitalgegend aIR besonders wirksam, zumal wenn Salbe nicht 
vertragen wurde. 

Die Oberjlachen- und Tiejendesinjektion mit Pudern hat in den letzten 
Jahren eine bedeutende Beachtung erfahren. Wir wollen dabei im 
Rahmen dieses Buches nur kllrz auf die chirurgische Behandlung in
fizierter und infektionsgefahrdeter Wunden mit Sulfonamiden hin
weisen. So bezeichnet H. HAFERLANDI zusammenfassend dic Behand
lung mit Marfanil-Prontalbinpuder als einen wesentlichen Fortschritt. 
G. DOMAGK2 formuliert in seiner Arbeit "Die Grundlage der Sulfonamid
therapie unter besonderer Berucksichtigung der Bedurfnisse in der 
Chirurgie": "Die Wirkung aller Sulfonamide und ihrer Derivate beruht 
darauf, daB sie selbst oder im Korper daraus entstandene Spaltprodukte 
die Bakterien so schadigen, daB sie nunmehr den naturlichen Abwehr
funktionen des Korpers erliegen, insbesondere den Leukocyten und 
Histiocyten, die jetzt die geschadigten Keime phagocytieren und ver
dauen konnen, wahrend ihnen das bei virulent en ungeschadigten Keimen 
nicht gelingt. Die Verminderung der Bacillen und ihre Schadigung, die 
sich bei Streptokokken und Gasodemkeimen beispielsweise auf Blut
platten nachweis en laBt, waren an sich noch nichts Besonderes, da dieses 
auch manche der alteren Desinfektionsmittel konnen. Hinzu kommt 
aber, daB die brauchbaren Sulfonamide im Gegensatz zu den ublichen 
Desinfektionsmitteln nicht die so wichtige phagocytare Tatigkeit der 
Leukocyten und Histiocyten hemmen, selbst noch nicht in viel hoheren 
Konzentrationen, als sie zur Schadigung der Bakterien aURreichend 
sind." 

1m Hinblick auf die leicht zu beurteilende lokale Wirkung durch 
Sulfonamidpuder bei Hautinfektionserkrankungen ist es merkwurdig, 
daB von dermatologischer Seite diese Behandlung erst begann, nach
dem von chirurgischer Seite uber Erfolge bei tiefen, infizierten oder 
infektgefahrdeten Wunden berichtet wurde. Der Grund dafur mag darin 
liegen, daB zweifellos gute Oberflachendesinfizienzien in Losungen und 
Salbenform vorhanden waren und man mit der Wirkung zufrieden war. 
Wichtig wird aber die Anwendung desinfizierender Puder besonders in 
Kriegszeiten, wo Salbengrundlagen gespart werden Rollen, zumal auch 
der Verbrauch von Verbandmaterial und Wiische durch Puderbehand
lung erheblich eingeschrankt wird. 

1 HAFERLAND, H.: Arch. klin. Chir. 202, H. 3. 
2 DOMAGK, G.: Chirurg 1941. H. 15. 
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SCHNIEPER1 hebt hervor, daB die Anfiinge der loka1en Sulfonamid
therapie von JAGER2 angegeben wurden, der die auBerordentlich giin
stige Wirkung der loka1en Prontosi1anwendung bei einer groBeren Zah1 
von Hautaffektionen, wie Ph1egmonen, Furunke1n, Karbunke1n, Masti
tiden, Mykosen, Ekzemen, Verbrennungen, Wunden u. a. sah. Dabei 
beruht der V orteil der loka1en Anwendung der Sulfonamide nach 
DOMAGK darauf, daB am Infektionsherd eine besonders hohe Konzen
tration des Chemotherapeuticums zu erzie1en ist, ohne daB dabei Ge
websschadigungen beobachtet werden. Auch mit einer unerwiinschten 
Resorption ist nach bisherigen Erfahrungen nicht zu rechnen. 

Klinisch besonders indiziert sind nach unseren Beobachtungen aIle 
Formen von Pyodermien sowie oberWich1ichen M ykosen, besonders 
Saprophytosen und Hautdiphtherie. 

Bei den Pyodermien ist es wesent1ich, zunachst durch Entfernung 
der Krusten mit Tupfer und 01 oder Ungt. 1eniens die Basis fiir den 
unmitte1baren Kontakt des Puders mit den Bakterien zu schaffen. 
Dann trocknen die Pyodermien sehr schnell ab und damit ist die Heilung 
meist schon in 3-4 Tagen erreicht. Wir haben Eubasin-, Cibazo1- sowie 
Marfanil-Pronta1bin- und Sufortanpuder k1inisch simu1tan erprobt und 
im Verg1eich mit Sa1benapp1ikationen gepriift und fanden die verschie
denen Sulfonamidpraparate etwa gleich gut bewahrt. Wie aus dem 
Prospekt des Eubasinstreupuders hervorgeht, fallt die sofortige Ver
minderung der Eitersekretion und die Sauberung des Wundgebietes 
mit fortschreitender Granu1ationsbildung auf. Die schlechte Loslichkeit 
der Sulfonamide gestattet auch eine 1angere Anwendung, ohne daB 
Resorption nennenswerter Mengen der Substanzen eintritt. Allerdings 
miissen die Puder und nicht Reinsubstanzen, die Nekrosen verursachen 
konnen (JECKER 3), gebraucht werden. 

Die Bedeutung der Sulfonamid-Puder in der Klinik wird kiirzlich 
von W. SCHULTZE (Med. Welt 1944 Nr. 35/36) gewiirdigt. Der Autor hat 
besonders mit einem Pudergemisch von Prontalbin, Eleudron und Mar
fanil im Verhaltnis 1: 1: 1 zahlreiche Hautkranke mit Pyodermie, 
Follikulitis, Furunku1ose, SchweiBdriisenabscessen, lokalisierte und in
fizierte Ekzeme sowie Mykosen und Dekubitalgeschwiire behandelt. Er 
kommt zu dem Resu1tat, daB die Pudergemische nach direktem Kontakt 
auf der Haut, nachdem die Borken und Krusten sorgfaltig beseitigt 
waren, schneller und intensiver wirkenals nach Verarbeitung in Salben
grundlagen, zumal diese Patienten gelegentlich nach Vorbehandlung mit 
Salben eine regelrechte Fettreizung bekamen. Vorteilhaft werden diese 
Pudergemische mit feuchten Umschlagen (Borwasser oder Kamillen
abkochung) kombiniert. Wenn die Haut sehr trocken ist, werden 1 bis 
2% dieser Pudergemische zu Zinkol oder als Zinkschiittelmixtur zu 
Zinc.oxydat., Talc. venet., Glycerin, Aqua dest. aa 1-5% zugesetzt. 
Diese niedere Konzentration solI vol1kommen ausreichend sein. 

Diese Erkenntnisse sind besonders wichtig in Zeiten, wo Salbengrund
lagen gespart werden miissen. Resorptionsschaden wurden nie beo bachtet. 

1 SCHNIEPER: Schweiz. med. Wschr. 1941, Nr 10. 2 JAGER: Dtsch. med. 
Wschr. 1936, ]83. a JECKER: Helvet. med. Acta 9, 3 (1942). 
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Die leichte Wascheverfarbung verschwindet nach normaler Wiische, doch 
wird das Keratin der Nagel selektivangefarbt. Auch zur Nachbehand
lung von Scabies mit Pyodermie eignete sich die Behandlung gut. Bei 
Furunkeln wurde kein besonderer Erfolg erzielt, ebenso nicht bei 
Schweil.ldriisenabscessen. Dagegen wurden sekundar infizierte Strophulus
Hille in Form der Schiittelmixtur schnell gebessert. Lokalisierte Ohr
ekzeme wurden mit dem Pudergemisch und Borwasserstreifen rasch zur 
Abheilung gebracht. Bei tiefen Trichophytien ist naturgemal.l kein Erfolg 
zu erwarten. Auch bei Verbrennungen 1.-2. Grades hat sich das Puder
gemisch mit feuchten Verbanden gut bewahrt. 

Die klinische Anwendung der desinfizierten Puder hat Romit eine 
erhebliche VerbJeiterung und Wiirdigung erfahren. 

Fiir die Behandlung des Pemphigus neonatorum wird von ROSEN
THAL aus der Universitatskinderklinik Rostock1 Vulnalinpuder, eine 
Chlor-bromoxychinolinverarbeitung, empfohlen, der sich auch bei starker 
Intertrigo und Varicellen bewiihrt hat. Auch bei Epidermophytien winl 
er angezeigt. 

In der franzosischen Literatur berichtet SEZARy2 iiber die Behand
lung von Intertrigo, Balanitis, Impetigo, Ulcus cruris, Dermatitis 
herpetiformis mit Pudern. Erwahnt wird neben einem Puder mit 

Cuprum sulfuricum 0,03 
Zinc. sulf. 0,05 
Talc. ad 20,0 

auch ein Paramino-Phenyl-Sulfonamidpuder. 
In der Venereologie wird besonders bei Ulcus molIe und phage

danischen Ulcerationen sowie bei Lymphogranuloma inguinale die 
Sulfonamidtherapie in Pulverform zur Unterstiitzung del' gleichzeitig 
parenteral gegebenen Sulfonamidkorper empfohlen. An dieser Stelle 
muB noch der besonderen Pflege bei den in letzter Zeit unter dem 
Bilde der Ekthymata odeI' ulcerierter Pyodermien auftretenden Haut
diphtherien gedacht werden. 

G. BRILLINGER gibt in einer Arbeit 3 ein ausfiihrliches Bild iiber die 
Leistungsfahigkeit anderer Heilmittel im Vergleich zu Sulfonamid
pudern: 

Tabelle 10. 

:Medikamen t Rivanol Chinosol 
1: 10000 

Eubasin I :Marfan il I 
Prontalbin I Di·Serum 

I 

Zahl der FaIle. 79 24 18 I 11 I 5 
Behandlungstage. 8,4 9,8 I 8,7 I 6,5 I 20,4 

"AuffalIig ist die bedeutend kiirzere Behandlungszeit mit Marfanil
Prontalbinpuder, wobei ich mil' der Fehlergrenze durch die erheblich 
geringere Vergleichszahl bewuBt bin. Ich mochte gleich auf einen N ach
teil del' Puderbehandlung mit Sulfonamiden hinweisen. Es ist dies die 
Verkrustung der Geschwiire und die damit verbundene Sekretverhaltung, 

1 ROSENTHAL: Kinderarztl. Praxis 1942, H. 11. 2 SEZARY: Presse med. 
1941, Nr 7879. 3 BRILLINGER, G.: Dermat. Wsch. 1943. 
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die neben erheblichen Schmerzen in vielen Fallen zu Entzundungen 
der Lymphbahnen und Lymphdrusen fiihrte. Ich habe daher trotz des 
Vorteils des schnelleren Freiwerdens der Geschwure von Di-Bazillen 
der Behandlung mit 1: 10000 Rivanollosung den Vorzug gegeben." 

Auf die von BRILLINGER hingewiesene Verkrustung der Pyodermien 
wurde bisher bei der Puderbehandlung kein gro13er Wert gelegt, jedoch 
konnen wir bei eigenen klinischen Beobachtungen diesen Nachteil be
statigen. Wir helfen uns bei Hautdiphtherien gegen die Verkrustung 
durch tagliche Entfernung der Auflagerungen mit einem indifferent en 
01 oder mit Cetiol. 

Als Kombinationsprodukt von Sulfapyridin und Harnstoff steht der 
Sufortanpuder zur Verfugung, der 20% Sulfapyridin, 30% Harnstoff, 
10% Harnstoff-Formaldehydkondensat und 40% Bolus-Amylum-Talk 
enthalt. Neben der antiseptischen Wirkung wird auch die sekretions
mindernde und desodorierende Komponente beschrieben_ Das Praparat 
neigte zu Verklumpungen und wurde daraufhin in seinem Dispersitats
grad verfeinert. 

So hat sich die Sulfonamidpudertherapie neben dem alten gut be
wahrten Jodoform, das neben gelegentlichen Reizungen auch den Nach
teil des "suspekten" Geruches an sich hat, einen wichtigen Platz in 
der allgemeinen Puderbehandlung heute bereits erworben. 

Das Xeroform, Bismutum tribromphenylicum hat wegen seiner Ge
ruchlosigkeit neben Orthoform das J odoform in vie len Fallen verdrangt 
und wird neben der chirurgischen Behandlung von aseptischen und 
infizierten Wunden und Geschwiiren bei nassenden Ekzemen, Intertrigo 
und Brandwunden empfohlen. 

Die Puder mit gerbender oder adstringierender Wirkung werden in 
der Dermatologie besonders bei Dishidrosen, ferner zur Behandlung der 
Erosio interdigitalis, der Hand- und Fu13mykosen und den dabei hau
figen Hautmacerationen sowie zur Nachbehandlung von Ekzemen ver
ordnet. Die klinische Anwendung der bekanntesten gerbstoffhaltigen 
Puder, z. B. Tannoform oder Frekasanpuder, hat sich uns gleich gut 
bewahrt. Allerdings besteht bei langerer Anwendung immer die Gefahr 
der zu gro13en Hautaustrocknung, wobei es auch gelegentlich zu sekun
daren Entquellungsschaden der Epidermiszellen kommen kann. Doch 
wird sich das bei richtiger Indikationsstellung und nicht zu langer An
wendung vermeiden lassen. Besonders bei beginnenden Ekzemen ist 
Vorsicht wegen zu starker Austrocknung geboten, wodurch sonst der 
Heilverlauf ungunstig beeinflu13t wird. Es ist nach unseren Versuchen 
gleichgultig, ob mit dem Gerbstoff eine indifferente Grundlage wie 
Weizenstarke oder eine oberflachenaktive wie Kieselgur verarbeitet 
wird. 

Uber die klinische Beurteilung der sauren. Puder ist nach den phar
makologisch-biologischen Ausfiihrungen (Bd. II, S. 18) nicht zu viel be
richten. 1m allgemeinen werden sie in der Kinderpflegezur Vermeidung 
von Intertrigo besonders in der Form des Lenicetpuders befriedigend 
wirken. Wir mochten die Puder mit saurem PH als Nachbehandlung 
von interdigitalen Mykosen empfehlen. Die direkte Beeinflussung der 
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Saprophytosen oder gar Mykosen darf nicht erwartet werden, da die 
Tiefenwirkung zu gering ist und nicht an spirituose Betupfungen odeI' 
Salbenwirkung heranreicht. 

Die Anwendung iitzender Puder ist bei Feigwarzen seit langem be
kannt. Es wird del' nekrotisierend wirkende Puder Summitates Sabinae
Alumin. aa oder Summitates Sabinae mit Resorcin aa empfohlen, wobei 
als Nachbehandlung del' austrocknende oder gerbende Tannin-Zink
puder odeI' auch Dermatol meist verordnet wird. 

Das Kapitel uber die klinischen Ergebnisse solI nicht abgeschlossen 
werden, ohne noch auf die Indikationsbreite der schwefelhaltigen Puder 
hingewiesen zu haben. R. MULLER! hat in seiner Arbeit uber den kol
loidalen Schwefel in del' Dermatologie auf die groBen Vorteile diesel' 
Schwefelpraparate besonders in Puderform aufmerksam gemacht und 
geht auch auf die zahlreichen Arbeiten uber den Wirkungsmechanismus 
des Schwefels ein, der mit seiner Beeinflussung der keratolytischen und 
keratoplastischen V organge im Verein mit einem Reiz auf die Basis
zellen del' Epidermis nicht leicht in ein therapeutisches Schema zu 
bringen ist. Den Kliniker interessieren die kolloidchemischen For
schungen del' zahlreichen Autoren, die sich mit del' Schwefelwirkung 
befassen, ebenso wie die sich daraus ergebenden praktischen Folge
rungen. Die Indikationen fUr die Anwendungen del' kolloidalen Schwefel
puder haben sich noch verbreitert. Zu der Pyodermiebehandlung kommt 
insbesondere die fast unsichtbare Behandlungsmoglichkeit del' un
bedeckten Korperteile bei der Kopf- und Gesichtsseborrhoe und Acne 
die durch hautfarbene Puder, wie Sulfoderm, unauffallig Tag und Nacht 
durchgefUhrt werden kann. 

Besondere AusfUhrungen uber lichtschutzende und hiimostypti8che 
Puder sowie den anhangsweise angefUhrten Hypophysenvorderlappen
Schnupfpuder bei Rosacea erscheinen im Hinblick auf die relativ seltene 
Anwendungsform nicht erforderIich. 

Zusammenfassend wird von klinischer Seite hervorgehoben, daB der 
Sektor der Puderbehandlung in del' modernen Hauttherapie einen er
heblich groBeren Raum gewonnen hat. Dabei ist nicht nur das Ein
sparen von Verbanden und Salbengrundlagen wichtig, sondern vor 
allem die ohne Berufsstorung einhergehende unauffallige Form del' 
Therapie, die demjenigen, der die feine Skala der Moglichkeiten zu 
meistern versteht, schone Erfolge bringen wird. 

Schiittelmixturen. 
Schuttelmixturen sind flussige oder noch gieBbare Verreibungen un

lOslicher Medikamente mit Flussigkeiten, wie Wasser, Alkohol und 
Glycerin, die durch Schutteln gebrauchsfertig gemacht werden. Ein 
Schutzkolloid, das die Suspension verbessert und auf der Haut die 
Funktion eines Klebstoffes ubernimmt oder auch nul' suspendiert 
(Bentonit), ist meist in die Mischung, die als Wirkstoff vorwiegend 
Zinkoxyd, Schwefel odeI' Teer enthiilt, eingearbeitet. Durch weitere 

l-.J\tULLER: Heydon Jahrbuch 1940. 
v. Cz('tsr:h·Lindenwald lind Schmidt·La HaHllH', Saloon 11. 4 
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Zusatze ki:innen die verschiedensten Variationen hergestellt und von 
salbenartigen Produkten bis zu diinnfliissigen Susperrsionen alle Zwi
schenstufen zur Anwendung gebracht werden. Es ist klar, daB bei solch 
verschieden gearteten Heilmitteln, die Bindeglieder zwischen anderen 
Arzneipraparaten, den Salben und Emulsionen darstellen, Nomenklatur
schwierigkeiten auftreten. 

Einerseits sind die Produkte auf Grund ihres Aufbaues in ihrer 
Wirkung etwa den Ol-Wasser-Emulsionen, Suspensionen und Schleim
salben gleichzusetzen. Man kann auch hier in vielen Fallen gar keine 
Grenze ziehen, so daB die oben erwahnten Schwierigkeiten in der Be
zeichnung leicht erklarlich sind. Das Esiderm, eine Zinksalbe, die ein
trocknet, hat Salbencharakter, besitzt aber auch therapeutisch gesehen 
eine gewisse A.hnlichkeit mit den Schiittelmixturen und wird in den 
dafiir geeigneten Fallen angewendet. Andererseits werden die Schiittel
mixturen nach ihrem Eintrocknen zu haftenden Pudern und iiber
nehmen teilweise deren Funktion, so daB sie auch als fliissige Puder 
bezeichnet und verwendet werden, obwohl gerade dieser Name be
sonders ungliicklich gewahlt ist und Pulvern, die flieBen, etwa dem 
Lycopodium oder dem Fissankolloid zukommt. 

Auch zwischen den Schiittelmixturen und Trockenpinselungen ist 
keine scharfe Trennung mi:iglich. Es ist daher doch wohl zweckmaBig, 
in der Pharmazie sich einer engeren Deutung anzuschlieBen und unter 
der Bezeichnung Schiittelmixtur eben nur Arzneien aufzufassen, die, 
wie der Name sagt, erst durch Umschiitteln in eine verwendungsfahige 
Form gebracht werden. 

Schiittelmixturen bestehen aus mindestens zwei Bestandteilen, einer 
festen Phase, meist Zinkoxyd oder Schwefel, und einer Fliissigkeit, die 
aus Wasser, Alkohol, Glycerin oder den Austauschstoffen des letzteren, 
und eventuell einem Schutzkolloid besteht. Die feste Komponente kann 
auch aus Talcum, Magnesiumcarbonat oder Magnesia usta, Kieselgur, 
Bolus, iiberhaupt aus allen Pudergrundlagen oder deren Mischungen 
bestehen. 

Als SuspensionsfUissigkeit werden Gemische von gleichen Teilen von 
Glycerin und Wasser oder Glycerin, Alkohol und Wasser verwendet. 
An Stelle des Glycerins kann Sorbitli:isung gleicher Viscositat verwendet 
werden, eventuell auch Glykol, Polyglykol oder Tyloseschleim. Diese 
Austauschstoffe sollen dieselbe Viscositat aufweisen. Der richtige 
Viscositatsgrad kann an Hand der Kurven von Abb. 7 leicht be
stimmt werden, wenn man die Viscositat des Glyceringemisches abliest 
und sein Aquivalent durch Ziehen einer Horizontale zur Kurve des 
gewahlten Ersatzstoffes hin aufsucht. Die zweite wichtige Eigenschaft 
des Glycerins, die Hygroskopizitat, spielt in Schiittelmixturen eine ver
haltnismaBig untergeordnete Rolle, wenn auch auf sie nicht verzichtet 
werden kann, da dadurch die Haut weich und klebrig wird, so daB 
die fest en Bestandteile besser haft en. Sie kommt den Glykolen, ferner 
auch dem Sorbit zu, so daB diese Substanzen verwendet werden ki:innen. 
Die Konzentration dieser hygroskopischen Alkohole kann man weit
gehend variieren, sie bleibt auf der Haut doch nicht erhalten und weicht 
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einem Gleichgewicht , das einer Mischung von etwa 50% Glycerin/Haut 
entspricht, und weder durch weitere Wasserverdunstung noch durch 
Wasseranziehung wesentlich geandert und erst durch W1Lschen zer
stort wird. 

Adulsion ist nicht hygroskopisch. Sie bildet einen Film, der die 
fest en Anteile der Mixtur festklebt, die Schiittelmixtur wird zur Trocken
salbe. 

Die Tylose wird nicht nur zur Verbesserung der Viscositat zugesetzt, 
sondern auch als Schutzkolloid. Weitere Schutzkolloide sind Gummi
arabicum-Losung und evtl. EiweiBstoffe. Wir haben in Laboratoriums
versuchen z. B. Milei W 7 eingesetzt und festgestellt, daB Zinkoxyd-
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Aboo 70 YiscositiitskuTI"cn Yon Glyt:crin und verschiedencn Glycerincrsatzstofien. 

aufschwemmungen, die ohne Zusatz schnell sedimentieren, durch Zu
satz von Anreibungen von 0,5% Milei mit 2% Glycerin stundenlang 
suspendiert bleiben. Es wird zweckmaBig sein, solchen Verarbeitungen 
0,1 % Nipagin zuzusetzen. 

SCHMIDT1 sowie MONCORPS und SCHMIDT 2 konnten zeigen, daG 
Schiittelmixturen kiihlen, daB, um den Vorgang eingehender darzu
stellen, der Temperaturausgleich zwischen zimmerwarmer Mixtur und 
blutwarmer Haut ein Kiihlegefiihl bewirkt. AnschlieBend himoan wird 
weitere Warme durch die Verdun stung der Suspensionsflussigkeit ent
zogen. Bald stellt sich aber das oben erwahnte Gleichgewicht ein. Das 
Glycerin wird so konzentriert, daB es seine Hygroskopizitat entfalten 
kann und weitere Verdunstung und damit Abkiihlung verhindert. Die 
Autoren erhalten daher Kurven, denen zufolge die wesentliche Kuhlung 
60-120 Minuten dauert, bis 8° betriigt und von einer zweiten Phase 
gefolgt wird, bei der die festen Bestandteile nur untel'schwellig kuhlen. 

1 SCHMIDT, R.: KIin. Wschr. 20, 31 (1941). 
2 lVIONCORPS U . SCHMIDT: Arch. f. ex per. Path. 185, 578 (1937). 

4* 
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Diese zweite Phase diirfte nur dort auftreten, wo der Glycerinanteil 
fehIt oder sehr niedrig gehalten ist. Die Verfasser fanden daher groBe 
Unterschiede zwischen einer Mixtur, die nur 10%, und zwei anderen, 
die 16% bzw. 25% Glycerin enthielten. Allerdings waren zwei Schiittel
mixturen eigentlich nur Trockenpasten, denn Produkte, die salbenartig 
sind, kann man doch nicht "Schiittel"mixturen nennen, da ihr Wesen 
durch Schiitteln nicht geandert wird. Sie sind auBerlich Salben, wenn 
auch keine fettenden. 

Eine Schiittelmixtur ist, um nochmals zusammenzufassen, eine 
Suspension von fest en Bestl:tndteilen in einer mit Wasser mischbaren 
Fliissigkeit. Sie wird vor Gebrauch geschiittelt und erst dadurch ver
wendungsfahig. 

Die Lotio Zinci oxydati (HERXHEThIER): 

Rp. Zinci oxydati crud. 
Glycerini aa 10,0 
Ferri oxydat. rubr. 0,05 
Aqua dest. 34,95 

Bei diesem Praparat ist das Eisenoxyd lediglich als Farbstoff zu
gesetzt. 

Bekannte Schiittelmixturen sind: 
Das Bleiwasserliniment BOECK, das aus je 5 Teilen Talcum und 

Starke, 2 Teilen Glycerin und 10 Teilen Bleiwasser besteht, ferner 
das KUMMERFELDsche Wasser, eine leicht alkalische, meist waBrige, 
evtl. aber auch alkoholische Suspension, die 2-20 % Schwefel als 
Wirkstoff, Campher als Hyperamiemittel, Gummi arabicum als Schutz
kolloid und Fixiermittel enthalt. Andere Modifikationen, die neben 
Schwefel, Glycerin, Alkohol und Wasser Gelatine als Schutzkolloid und 
Klebstoff enthalten, sind verschiedentlich angegeben worden. 

An Stelle von Gummi und Gelatine kann auch eine 5proz. Adulsions
lasung verwendet werden. ZweckmaBig wird es sein, an Stelle des groben 
Schwefels der KUMMERFELDschen Vorschrift ein kolloides Produkt zu 
verwenden. Inwieweit damit ein Fortschritt, der theoretisch sicher zu 
erwarten ist, erzieIt wird, miissen erst Versuche zeigen. 

Die Solutio VLEMINGKX, bei deren Herstellung 500 g Calcaria usta 
in kaltem Wasser gelOscht werden, wird durch Zusatz von 100,0 g 
Schwefel und Wasser (ad 600) ebenfalls eine alkalische Schiittelmixtur, 
die zur Scabiestherapie herangezogen wird. Auch hier ist ein alkalisches 
Milieu gewahlt, da in diesem Schwefel besser zur Wirkung kommt. 

Das Remedium contra Scabiem LAssAR enthalt 10 % Schwefel und 
24% gebrannten Kalk in 100 Teilen Wasser. Der Liquor antipsoricus 
Hebra, auch Kratzetinktur genannt, ist weder eine Tinktur noch ein 
Liquor, sondern gleichfalls eine Schiittelmixtur aus Schwefelbliiten, 
Kreide, Teer, Seife und Alkohol. 

Neben Schwefel, Zinkoxyd und gebranntem Kalk kannen natiir
lich ~ahezu aIle in Salben verwendeten und in den diesbeziiglichen A?
schmtten bereits besprochenen un16slichen und los lichen Wirkstoffe Wle 
Zinnober, BleiweiB verwendet werden. 1m waBrigen Milieu ist natiir
lich auf chemische Reaktionen zu achten. Quillt ein Bestandteil der 
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"Mixtur, so muB er niedrigel' dosiert werden, da sonst eine Paste ent
steht. Bromocoll z. B. sollnicht hoher als lOproz. in diesel' Arzneiform 
verschrieben werden (PINDUR 1). 

In manchen Fallen werden Schiittelmixturen vertragen, wo Salben 
reizen. Die Ursache liegt darin, daB die waBrige Arzneiform durch Ver
dunstung kiihlt, oberflachlich bleibt und auf der Raut ganz andere 
Eigenschaften entfaltet wie die Salbe, die eindringt und die Sekretion 
zu einem Zeitpunkt, in dem derartige Einwirkungen noch nicht am 
Platze sind, staut. Die Schiittelmixturen sind in Kriegszeiten eine 
wichtige Ausweichmoglichkeit, da sie, an Stelle del' Salben gegeben, 
auch beim Fehlen vieler Salbengrundstoffe eine wirkungsvolJe Therapie 
ermoglichen. 

So empfiehlt GROGERT 2 z. B. eine Trockenpinselung aus Sulfathiazol 
5,0, Zincum oxydat., Talcum venetum, Glycerin und Wasser aa <1d 100,0, 
die einer gleichstarken Thiazol-Zinkpaste und einer Salbe bei Furun
kulose und Follikulitiden gleichwertig war. 

Viele Arzte gehen immer mehr dazu iiber, nul' Rahmenrezepte, Ver
ordnungen in verkiimmerter :Form aufzuschreiben und dem Apotheker 
die Zusammensetzung des Vehikels zu iiberlassen. 1m Interesse del' 
gleichmaBigen Zusammensetzung einer Arznei ist dies, wie STEIGER3 

mit Recht ausfiihrt, unerwiinscht, denn del' eine Apotheker kann nun 
diese, der andere jene Basis wahlen, und del' Patient wundert sich, 
daB die Schiittelmixtur bald so und bald so aussieht. Da meist 40 % 
feste Bestandteile in 60% Fliissigkeit aufgeschwemmt werden, ist es 
klar, daB diese 60 Teile, wenn sie verschieden gewahlt werden, recht 
unterschiedliche Produkte ergeben. 

Verordnungen wie: lOproz. Schwefelpinselung 200,0 odeI' Tumenol
Ammon. 4,0, Phenol. liquefact. 3,0, Tinct. carbon. deterg. 20,0 Schiittel
pinselung ad 200,0, sind also ungenau und sollten durch eingehend 
iiberlegte Rezepte ersetzt werden. 

Die obenerwahnten zwei Schiittelpinselungen sollen demnach wie 
folgt verordnet werden: 

Rp. S~lfuris pra~cipiati 20,0 1 0 

Zmc.oxydah J 40 '0 
Talci aa 30,0 
Glycerini 1 
Spiritus 60 % 
Aqua dest. aa ad 200,0 f 

Rp. Zinc. oxydat. 

i~:enol. Ammon. aa 4.~:g ]40 ° 
Phenol.liquefact. 3,0 ,0 

Liquor. carbon. det. 20,0 
Glycerini \ 
Spiritus (95 %) 60 % 
Aqua dest. aa ad 200,0 J 

Der Apotheker wil'd seinerseits mit Wasser mischbare Fliissigkeitell, 
wie Tumenol-Ammonium, von Anfang an mit den iibrigen Fliissigkeiten 
mischen, Pix lithantracis und ahnliche mit Wasser unmischbare ]'liissig
keiten aber erst am SchluB zu der fertigen Schiittelpinselung zufiigen. 
Auf unvertragliche Mischungen ist gellau so zu achten wie bei anderell 
Medikamenten. 

1 PINDUR: Pharmaz. Z.halle Dtschld 1940, 7. 77. 2 GROGERT: Fortschl'. 
Ther. 18. 270 (1942). 3 STEIGER: Schweiz. Apoth.-Ztg 1940. 18, 
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1m Anhang an die Schiittelmixturen sollen noch die zur auBerlichen 
Applikation verwendeten fliissigen Emulsionen kurz besprochen werden. 
Sie werden in der Dermatologie verhaltnismaBig selten verwendet und 
stellen in diesem FaIle modifizierte Schiittelmixturen dar. Auch hier ist 
ja die fliissige Phase, meist Wasser und ein Schutzkolloid bzw. ein 
Emulgator, vorhanden. An die Stelle eines oder mehrerer fester, un
loslicher Bestandteile treten Ole, also fliissige, mit Wasser nicht misch
bare Korper. Die fliissigen Ol-Wasser-Emulsionen treten in der Derma
tologie zugunsten der creme- und pastenformigen in den Hintergrund. 
Wir haben hier also gerade umgekehrte Verhaltnisse wie in der Tech
nik, wo die fliissigen Emulsionen eine erwiinschte oder unerwiinschte, 
jedenfalls aber bedeutende Rolle spielen. 

Man kann differente und indifferente Ole emulgieren. Den ersteren 
Fall reprasentiert z. B. das Novoscabin, das CLASS! zur Scabiesbehand
lung empfiehlt. Es enthalt Benzylbenzoat in eirier Olemulsion. Das 
Praparat wird nach einem Reinigungsbad zweimal in Abstanden von 
15 Minuten eingerieben und nach 24 Stunden bei einem Bad entfernt. 

Indifferente Ole, meist Paraffinkohlenwasserstoffe, enthalten die 
Hautmilchpraparate, die 5-15% einer Fettkomponente und im iibrigen 
Wasser enthalten. Ihr Zweck ist, in der Gewerbehygiene mit wenig 
"Fett" eine moglichst giinstige Einfettung zu erreichen. Von Cremes 
und Salben nimmt man meist 5-lOmal mehr als notig ist und be
schmiert mIt dem UberschuB nur die Hande und seine Umgebung. Von 
einer Hautmilch nimmt man weniger, da der UberschuB abflieBt. 

Eine neue Emulsionstherapie verdanken wir KRERLINGER2. Er hat 
schon im Jahre 1918 iiber die Behandlung stark infizierter Weich
teilwunden mit Petroleum berichtet und verwendet in diesem Krieg 
eine Mischung von Petroleum und Adulsion. Am besten bewahrte sich 
lOproz. Adulsion, in der 20% Petroleum emulgiert worden war. Zur 
Vermeidung des Anhaftens des Verbandes wird Vaseline verwendet, die 
auf einem Gazeschleier aufgetragen wird. Der Verfasser geht damit von 
dem Vorschlag STORRS ab, der mit Zellophanfilmverbanden (s. Bd. I, 
S. 60) arbeitete. Das Petroleum reinigt die Wunden rasch und fiihrt 
zu einer schnellen AbstoBung der Nekrosen (die Petroleumanwendung 
ist nichts wesentlich anderes als die des Granugenol KNOLL, das eine 
besonders gereinigte Petroleumfraktion darstellt). 

Samenemulsionen sind Produkte, die durch ZerstoBen und Quetschen 
von 6lreichen Samen in Wasser bereitet werden. Geschalte Mandein 
z. B. werden mit kleinen Mengen Wasser in der Reibschale zerquetscht 
und kraftig verarbeitet. Die im Speichergewebe vorhandenen Oltr6pf
chen gelangen hierdurch in die Wasserphase und bleiben durch Ver
mitt lung der natiirlichenEmulgatoren, EiweiBstoffe, Pektine, Zucker usw. 
in Emulsionsform. Die Mandelmilch, die auf diese Weise entsteht, wird 
in der inneren Medizin und in der Kosmetik hie und da verwendet. 

Andere Emulsionen, wie die Lebertranemulsion, werden ausschlieB
lich per os verordnet. 

1 CLASS: Wien. med. Wschr. 1942, 35. 
2 KREKLINGER: Munch. med. Wschr. 1918, 12. 
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Ole. 
Medizinische Ole sind Verreibungen unloslicher Wirkstoffe odeI' 

Farbtrager, sogenannte Pigmente, oder Losungen geeigneter Produkte 
in pflanzlichen, tierischen und gegebenenfalls mineralischen Olen und 
dienen zur Hautpflege oder zur Therapie. Sie werden durch Verreiben 
und Losen in der Kalte oder bei erhohter Temperatur hergestellt und 
sind nicht unbeschrankt halt bar. Dem Arzt gelaufig sind die Suspen
sionen von Zinkoxyd in fliissigen Glyceriden oder Wachsen, die haufig 
zur Therapie herangezogen werden (Zinkol). Falls es zur Verfiigung 
steht, verwendet man Oliven- oder Mandelol; fehlen sie, so begniigt 
man sich mit ErdnuBoI. ohne abel', wenn irgend moglich, auf Paraffinol 
zuriickzugreifen. Grund hierfiir diirften die Unterschiede in del' Tiefen
wirkung zwischen Glyceriden und Kohlenwasserstoffen sein, die gerade 
bei dieser Arzneiform zur Geltung kommen. Paraffinol bildet einen ober
flachlichen Film, Pflanzenole dringen in die Haut ein, bilden mit ihr 
eine Emulsion, haben also Tiefenwirkung. 

Wir konnen, wie schon angedeutet, drei Gruppen von Olen unter
scheiden: 

1. olige Suspensionen; 2. olige Losungen; 3. indifferente Ole. 
Die Suspension en in PflanzenOien oder in Cetiol sind auf der Haut 

geschmolzenen Salben und Pasten gleichzusetzen. Das Cetiol, das, wie 
schon erwahnt, einen neuen Bestandteil der Therapie darRtellt, lOst 
atherische Ole, Mitigal, Pix lithantracis acetonatus, Liquor carboniI' 
detergens und Holzkohlenteer. Steinkohlenteer, Ichthyol, Perubalsam 
und Salicylsaure werden suspendiert. In der Warme lOste Cetiol extra 
mehr als 7 % Salicylsaure, die aber in der Kalte wieder ausgeschieden 
wurde. Von Resorcin wurden 5% und von Cignolin %-1 % von Cetiol 
extra aufgenommen. Jod wird leicht gelast und diirfte zum Teil wenig
stens auch chemisch gebunden werden. Dijozol lieB sich gut mit Cetioi 
extra suspendieren, ebemlO die offizinelle Jodtinktur und die in del' 
Dermatologie haufig gebrauchte ARNINGRChe Losung (Tumenol Ammo
nium 8,0, Anthrarobin 2,0, Ather ad 60). Schwefel lieB sich in Cetiol 
extra bei Zimmertempcratur in Mengen von etwa 1 % molekular lOsen. 
100° C heWes Cetiol extra nahm 7 % Schwefel auf, wovon sich beim 
Abkiihlen 6% wieder ausschieden. Wird die schwefelhaltige heiBe Cetiol
extra-Lasung aber in eine Lanettewachssalbe eingearbeitet, so liegt 
1 % Schwefel molekular gelost und der ausgeschiedene Anteil in sehr 
feiner Verteilung und damit in wirksamer Form VOl'. 

Diese Daten, die an dem neuen Praparat gewonnen und bereits ver
offentlicht 1 wurden, sind bei den pflanzlichen Olen ahnlich aufzustellen 
und geben Anhaltspunkte, wie derartige Ole zu verwenden sind. Sie 
zeigen aber auch, daB die Gruppen von Olen, die wir weiter oben auf
stellten, durch Ubergange miteinander verbunden sind. 

Urn die feinen suspendierten festen Anteile in Schiittelmixturen 
wenigstens einige Zeit ill f'\chwebe zu halten, erh6ht man durch 

1 SCHMIDT-LA BA1!ME: Dermat. "\Vschr. 20, 385 (1!l42). 



56 Ole. 

Zusatze die V iscositat der wafJrigen Phase. Hierzu dient Glycerin oder 
Gummi arab. odeI' sonst eine Substanz, die meist auch emulgierend
dispergierende Eigenschaften hat. Es lag nun nahe, in den Olen eine 
ahnlich wirksame Substanz aus del' Reihe del' Wasser-Ol-Emulgatoren 
zu losen und dadurch eine Verdickung und Dispergierung zu erzielen. 
Das erstere ist sichel' gelungen, ob die Dispergierung gelang, ist unseres 
Wissens nicht bewiesen. HOGLE1 hat abel' jedenfalls entsprechende Ver
suche gemacht und gibt 3 % Glycerinmonostearate als Dispergens in 
seine 10proz. Zinkperoxydole, die er auf del' Basis von NuBol oder 
Paraffinol aufbaut und zur Wundpflege empfiehlt. 

Unter den fertigen oligen Losungen ist das Mitigal zu nennen. 
ENGELHARDT und auch KRANTZ2 berichten auf Grund einer Umfrage 
iiber gute Erfolge mit diesem in Paraffinol gelOsten Dimethyldiphenylen
disulfid mit 25 % organisch gebundenem Schwefel, das u. a. von KRO
MAYER, SCHERRER, SCHREUS in alteren Arbeiten eingehend behandelt 
wurde. Del' eine von uns hat zufriedenstellende Erfahrungen mit Aulin 
(Bisathylxanthogenat) in Cetiol gelOst odeI' in Lanettewachssalben ge
macht. 

Als Losungen von Wirkstoffen seien die im Yolk noch sehr beliebten 
oligen Ausziige aus Pflanzen wie das Oleum H yperici und H yoscyami 
genannt, Medikamente, die ollosliche Wirkstoffe zur Geltung bringen 
sollen. Bei diesen schon friiher erwahnten Arzneiformen dient das 
01 nur als Medikamententrager, als Losungsmittel. Del' Wirkstoff ist 
im Oleum Hyperici das Hypericin, ein lichtsensibilisierender Farbstoff. 
Das 01 wird durch Maceration des frischen, bliihenden Krautes Hype
ricum perforatun odeI' durch Mischen einer Tinktur mit 01 hergestellt. Das 
Hyoscyamusol wird aus den getrockneten, mit Ammoniak alkalisierten 
Blattern aufkaltem Wege "maceriert" (ausgezogen und dient alsRheuma
mittel. Es ist, wenn auch unsteuerbar, infolge seines Gehaltes an Alka
loidbasen wirksam. Naheres iiber durch Mazeration gewonnene Pflanzen
ole siehe in "Pflanzliche Arzneizubereitungen"3. 

Die indifferenten Ole dringen gut in die Haut einund erweichen 
sie, so daB sie einerseits zur Pflege, andererseits zum AblOsen von 
Borken verwendet werden. Sie sind leichter emulgierbar als Salben, 
also abwaschbar, und daher auch zur Behandlung behaarter Partien 
geeignet. Ein solches Hautol soIl aus besten Rohstoffen bereitet, unter 
LuftabschluB verwahrt werden und wasserfrei sein. Dariiber hinaus ist 
zu priifen, ob die zugesetzten Medikamente nicht das Ranzigwerden 
beschleunigen. Es kann, sofern ein therapeutisch indifferentes Kon
servierungsmittel vorhanden ist, gegebenenfalls mit Desinfizientien und 
Antioxydantien versetzt werden 4. 

Lebertran wird dermatologisch ohne Salbengrundlage nul' selten ver
wendet. In del' Chirurgie ist dies andel's. Dariiber wurde in Bd. I, S.179 
ausfiihrlich berichtet. 

Oliven- und ErdnuBol sind dariiber hinaus haufige Bestan!fteile von 

1 HOGLE: Lancet 1942, 3. 2 KRANTZ: Dermat. Wschr. 1940, 36. 
3 v. CZETSOH-LINDENWALD: Pflanzliche Arzneizubereitungen. Stuttgart: Ver-

lag Stidd. Apoth.-Ztg 1943. 4 FIEDLER: Klin. Wschr. 1941. 
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Salbengrundlagen und sollen dort die Penetration verbessern. Besonders 
gilt dies vom MandelOl, das allerdings leicht ranzig wird und teuer ist. 

Dr. GRANDELS 1 Ha'utdiiit ist ein TV eizenkeimol, das Provitamin A 
und Vitamin E del' Keime Howieungesattigte Fettsauren enthalt. ER 
zeigte sich zur Pflege del' gesunden Raut als ausgezeichnetes reizloses 
Mittel, ganz besonders hei sproder und fettarmer Raut nach dem Wa
schen und Rasieren, Bowie nach dem Kopfwaschen zurB~infettung 
trockener Raare. Auch all' Massageol hat es sich gut bewahrt. Bei Raut
krankheiten wurde das 01 wie auch zu erwarten hei akuten Ekzematisa
tionen nicht vertragen, wohl abel' im Stadium del' Deflammation, he
sonders zur Mi1derung del' Spannungsgefiihls. Auch bei Erythrodermien, 
soweit sie nicht sehr reizhar waren, wurde das 01 angenehm empfunden. 
Bei Sehorrhoen zeigten sich ge1egentlich Reizungen, aher auch wieder 
erhehliche Besserungen. Bei Acne vulgaris wurde es mit gutem Erfolg 
im AnschluB an die Schalkur angewendet. Aus del' Ekzemgruppe 
scheinen die Kinder mit fruhexsndativem Ekzematoid das 01 am hesten 
zu vertragen. 

Als Zusatz zur Bereitung von Borzinkol und Ungt. leniens hahen 
sich uns folgende Rezepte hewahrt: 

Acid. boric. 5,0 
Zinc. oxyd. crud. 100.0 
Grande161 ad 500 

Cer. alb. 
Cetac. 
Grande161 
Aqua dest. 
Vasel. alb. 
.-'l.d. lanae 

30 
35 

230 
100 
200 

anh. 50 

Ein Teil del' als Arzneimittel verwendeten Ole wurde hereits als 
Salbenhestandteile besprochen. Als Ole kommen noch Leinol, Olivenol, 
Sesamol, Baumwollsamenol, Mohnol, Ricinusol und einige seiner Derivate 
in Frage. 

Leinol wird aus gemahlenem Leinsamen durch kalte Pressung ge
wonnen. Es besteht aus den Glyceriden del' Linolensaure und anderen 
dreifach ungesattigten Fettsauren, del' Olsaure und gesattigten Sauren. 
An del' Luft nimmt es Sauerstoff auf und erstarrt in dunner Schicht 
zu Firnis, es ist also del' Typ del' trocknenden Ole, die in del' Lack
und Firnisindustrie groBe Bedeutung besitzen. Pharmazeutisch wird die 
Eigenschaft einzutrocknen nicht verwertet. Man verwendet das Leinol 
nul' zur Seifenherstellung und zur Bereitung des Brand1iniments, daR 
aus gleichen Teilen Leinol und Kalkwasser bereitet wird. Die Kalkseifen 
wirken als Emulgator, so daB das Brandliniment eine Emulsion, die 
frisch zu hereiten ist, darstellt . 

.lIf ohnol enthalt dieselben Bestandteile wie Leinol, del' Linol- und 
Linolensauregehalt ist aher geringer, so daB es langsamer und nicht so 
vollstandig eintrocknet. Baumwollsamenol ist ein wertvolles Neben
produkt aus del' Baumwollgewinnung. RERXHEIMER hat es besonders 
zur Rerstellung von Seifenspiritus und als Zusatz zu Raarwassern 
empfohlen. Daruher hinaus ist es in Amerika Bestandteil zahIreicher 
kosmetischer Praparate (Cotton Oil). 

1 GRANDEL: Hippokrat('s 1937. 18, 441. 
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Uber Olivenol und Sesamol wurde bereits in Bd. I, S. 14 berichtet. 
AIle die bisher besprochenen Ole konnen durch Rydrierung in Salben 
umgearbeitet werden. Rierbei wird an einem Teil der Doppelbindungen 
Wasserstoff angelagert; sattigt man aIle freien Valenzen ab, so erhalt 
man Rartfette. 

Eine Sonderstellung besitzt das Ricinusol, das zu 80% aus den 
Glyceriden der Ricinolsaure besteht. Die Oxysaure verleiht dem 01 
besondereEigenschaften, von denen die wichtigste die Spritloslichkeit 
und die Abfiihrwirkung sind. Es ist als einziges fettes 01 mit Alkohol 
mischbar und wird daher oft zu "fetten" Raarwassern - das sind 
alkoholische Ollosungen - verwendet, da es nach dem Verdunsten des 
Alkohols als Film, der sich auf den Raaren niederschlagt, zuruckbleibt. 
Fur arzneiliche Zwecke wird nur kalt gepreBtes 01 verwendet .. 

Olartigen Charakter besitzen auch flussige Kohlenwasserstoffe wie 
Vaselinol und Paraffinum liquidum. Sie sind als Ersatzmittel der echten 
Ole in Verwendung, emulgieren aber mit der Raut schlechter als die 
pflanzlichen und tierischen Produkte. Olige Wachse wie Cetiol sind wieder 
gut eindringende Produkte. 

Losungen. 
Gewohnliche waBrige, alkoholische oder olige Losungen von Arznei

mitteln bieten pharmazeutisch und klinisch nur geringes Interesse. Ihre 
Wirkung ist yom "Gefalle" Losungsmittel-+ Raut oder Losungsmittel 
-+ Schadling abhangig und muB in den einzelnen Fallen gepruft werden. 
Sie ist haufig unbefriedigend, so daB wir bei waBrigen und alkoholischen 
Losungen - die oligen werden unter Ole besprochen - zu aktivierenden 
Zusatzen greifen mussen. Wir konnen durch Alkalisierung, durch Netz
mittelzusatze die Resistenz der Raut herabsetzen oder die Wirkstoffe 
naher heranbringen oder durch ein bestimmtes, zeitlich genau fest
gelegtes therapeutisches Vorgehen Reaktionen auf der Raut ver
ursachen, Wirkstoffe "in statu nascendi" herstellen. 

Der Seifenspiritu8 ist wohl das bekannteste Mittel, das den ersten 
beiden Zwecken dient; er ist alkalisch und ein Netzmittel. Benzyl
benzoat z. B., das fur sich allein verhaltnismaBig schwach wirksam ist, 
wird zum guten Scabiesmittel, wenn man es nach KrSSMAYERl in Seifen
spiritus lost oder nach LUTZ2 gleiche Teile von Benzylbenzoat, Iso
propylalkohol (oder Spiritus dilutus) mit Kaliseife verarbeitet. Das 
Produkt ist naturlich nicht indifferent und kann Rautreizungen ver
ursachen und muB daher in vielen Fallen durch olige Losungen, bei 
denen die Penetration und damit die Wirkung bes~r ist, ersetzt werden. 
Auch Perubalsam (50proz.) in Spiritus kann als Losung verwendet 
werden, ebenso viele andere auch in Salben gebrauchte Stoffe. So hat 
HOPF3 Phenole, die in Wasserunloslich sind, mit SeifenlOsung emulgiert 

1 KISSMAYER: Mskr. prakt. Laegegning soo. Med. 1935, 369; Bull. Soo. fran<;. 
Dermat. 1938, 7. 2 LUTZ: Sohweiz. med Wsohr. 1941, 42. 3 HOPF: Med. 
Welt 30, 752 (1942). 



Losungen. 

und dieses Moriphen genannte Produkt in der Scabiestherapie empfohlen. 
Hier wirkt die Seife als Emulgator, ermoglicht also rein physikalisch 
erst die Anwendung der Wirkstoffe im waBrigen Milieu und dient dann 
wohl auBerdem als Netz- und Alkalisierungsmittel. Sie war zahlreichen. 
gleichfalls gepruften modernen Emulgatoren uberlegen, da sie weniger 
reizte als diese oft viel starker emulgierenden Stoffe. 

fiber analytische Methoden zur Prufung von Seifenspiritm; und ~ihn
lichen Praparaten haben SCHULEK und ROZSA1 berichtet. 

Liquor carbonis detergens ist eine kolloide Losung von Steinkohlen
teer in einer mit verdiinntem Alkohol bereiteten Seifenwurzeltinktur. 
Das Saponin ist schwach sauer, so daB dieses Praparat nicht alkalisiert. 
Man konnte an Stelle der Seifenwurzel auch Quillajarinde oder RoB
kastanien verwenden, ja auch Sulfonate oder Pracutan hzw. Satina 
miiBten brauchbar sein. HlrIZINGA2 hat Rohsaponin vorgeschlagen und 
a uch damit gute Erfahrungen gemacht. 

An dieser Stelle Rollen auch die ublichen Losungen, die mei8t in del' 
Dermatologie zu feuchten Umschlagen Verwendung finden, erwahnt 
werden. FR. HERRMANN3 hat in seiner Arbeit das Problem ausfiihrlich 
behandelt. Die fruhere Am;icht, da(3 die desinfizierende Kraft der Lii
sungen die Heilwirkung verursacht, kann nicht aufrecht erhalten werden, 
da z. B. Borsaurelosung erheblich giinstiger als starker deHinfizierende 
Phenol- oder Resorcinliisungen wirkt. 

Auch die Kompemmtion der verwendeten H-Ionen-Konzentration 
im erknnkt-en Be1:irk erkliirt nicht -aHeinmm Heil:eHekt. Anisoliert"ftl 
Epithelzellen konnte HERRMANN vielmehr nachweisen, daB die am 
meisten gebrauchten Loslingen den Quellungszustand del" Haut deutlich 
beeinflussen. Er steUte auf Grund seiner Messungen eine therapeutische 
Heihe fUr den quellungHhemmenden Effekt der gebranchlichsten Losun
gen auf und kam zu folgendem Re,mltat: Tannin (1 %), essigsaure Ton
erde (50~1O%), BleiwaHser (5%), Borsaure (3-1 %), ReRorcin (1 %). 
Tannin + Salicylsaure (1 + 0,1 %), Wasser. 

Auf der einen Seite der Reihe steht die stark quellungshemmende Gerb
saure, auf der anderen die quellungsfordernde Salicylsaure und Wasser. 

Das Wasser ist nach der praktischen Erfahrung aller Dermatologen 
fUr die ekzematisierte Raut eben so gefahrlich wie stark }1llfquellende 
Elektrolyt IOsungen. 

Nach unseren Erfahrllngen hangt der Erfolg der feuchten Umschlage 
von der Konzentration der Losungen ab, die in den Lehrbiichern meist 
vie I zu hoch angegeben ist. Die Iproz. TanninlOsung wird lien "biologi
schen Takt der Entquellung" haufig iiberschreiten und flO ~tllch zu Zell
schadigungen fiihren konnen. Dagegen wird man mit einer Losung 
1 : 2000 schone Erfolge haben. Dasselbe sehen wir bei der Re,mrcin
und essigsauren Tonerdelosung. Das Resorcin verwenden wir ebenfallf' 
am liebsten in Verdunnungen von 1: 2000. HERRMANN schliigt YOl"o 

die stark abdichtende Wirkung der 1 proz. Tanninlosung durch den 
O,lproz. Salicylsiinrezusatz gewissermaGen als Antagonist Zl1 kompen-

1 SCHULEK u. ROZSA: Ber. ung. pharmac. Gcs. 17, 336 (1941). 2 HUIZINGA: 

Pharm. Weekbl. 78,735 (1941). 3 HBRRJ\IAN~: DNmat. Wsehr . .jO. 377 (1927). 
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sieren. Sehr eindrucksvoll sind auch die Versuche mit Kaulquappen oder 
Fischen von SCHADE, GIESECKE und KIELHOLZ: In einer L6sung von Salz
sa ure und Acidum tannicum starben die Tiere schnell, wahrend sie in den 
gemischten Losungen viel langer leben oder iiberhaupt nicht eingehen. 

Borsaureli:isung, isotonische Kochsalzlosungen sind weitere Prii
parate, die in der Therapie, z. B. zu UmschHigen, verwendet werden. 
Borsaure ist ein sehr schwaches Desinfiziens, des sen Verwendung in der 
Ekzembehandlung SIEMENS! eine "sehr wunderliche Gewohnheit der 
Schulmedizin" nennt, da ihm jede antiekzematose Wirkung abgehe. 
Vielleicht ist dies, wie SIEMENS meint, ein Relikt aus der voraseptischen 
Zeit, vielleicht auch eine vorwiegend unbewuBte "Sauremanteltherapie". 
Es gelang noch nicht, den Wert der Borsaureumschlage in Simultan
versuchen nachzuweisen. Ebensowenig war es moglich festzustellen, ob 
zwischen destilliertem Wasser, hypo- und hypertonischen Umschliigen 
Unterschiede zu finden sind. 

Nach einer neuen Arbeit FREYSTADTLS2 werden die Losungen von 
Lokalanastheticis in Wasser als Umschlage Bedeutung erlangen. Der 
Antor, der auch mit anasthesierenden Salben viel gearbeitet hat, be
richtet neuerdings, daB Cocain, Anaesthesin usw. durch die Raut gut 
anasthesierend wirken. Die Versager andrer Autoren beruhen darauf, 
daB sie nicht mehrere Stunden warteten, sondern sofortige Wirkungen 
sehen wollten. Die sehr lesenswerte Arbeit empfiehlt insbesondere den 
Benzylalkohol, der an Stelle der giftigen Karbolsaure verwendet werden 
solI. Auch bei diesen Losungen ist das "Gefalle" zu beachten. WaBrige 
Karbollosungen, aus denen der Wirkstoff zum Rautlipoid hinzieht, sind 
zehnmal so wirksam als Ollosungen, die den Wirkstoff zuriickhalten. 

Die interessantesten Losungen sind ohne Zweifel diejenigen, die 
therapeutisch in zeitlich getrennten Abschnitten gegeben werden und 
den Wirkstoff erst auf der Raut erzeugen. Als Beispiel moge die Kratze
therapie nach DEMJANOWITSCH3 geschildert werden. Die Patienten 
werden abends mit 40-60proz. Natriumthiolsulfatlosung eingerieben 
und am nachsten Morgen mit 5-6proz. Salzsaure gepinselt. Die Be
handlung wird mehrmals wiederholt und kann auch zeitlich vie I enger 
zusammengeriickt werden. WAWERSIG4 1aBt nur 15 Minuten lang ein
trocknen und beginnt dann sofort mit der Salzsaurebehandlung und 
wiederholt diesen Zyklus nach 15 Minuten. Auch LOHE5 und SZAB06 be
richten vongutenErfahrungenmit dem "nascierenden" Schwefel. Unser.es. 
Erachtens sollte man, um durch N etzwirkung eine bessere Verteilung des 
Thiosulfates zu erzielen, diesem 0,5-1,0% eines Netzmittels, das die 
Saure vertragt, z. B. Cetylsulfonat, zufiigen. 

Interessant ist diese Schwefelbehandlung auch dadurch, daB sie im 
stark sauren Milieu erfolgt, wogegen die sonstige Schwefeltherapie 
bewuBt in alkali scher Umwelt (Carbonatzusatze zu den Salben und Lo
sungen) durchgefiihrt wird. 

1 SIEMENS: Arch. f. Dermat. 183, II (1942). 2 FREYSTADTL: Wien. med. 
vVschr. 94, 5/6 (1944). 3 DEMJANOWITSOR: Verh. Internat. Dermat.-KongreB 
Budapest 1935, II, 470. 4 WAWERSIG: Med. Welt 1942, 5. 5 LORE: Med. 
Welt 1942, 50. 6 SZAJlO: Honvedorvos 12, 138 (1940). 
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Die Brandwundenbehandlung mit TanninlOsungen wurde von Eng
land aus vor etwa 15 Jahren bekanntgemacht. Interessanterweise 
hat man mit einer einzigen Ausnahme (JAGER) nie versucht, da::; 
Tannin, das in Lasung schlecht halt bar ist, durch andre Gerbstoffe Zll 

ersetzen. Man hat nie gepriift, ob sich aIle Gerbstoffe gleich verhalten. 
In letzter Zeit kommt nun aus England sogar eine Gegenstrcimung 
gegen die Tanninbehandlung. CAMERON und MILTON! haben im Tier
versuch festgestellt, daB das Tannin aus Brandwunden resorbiert werden 
kann und dann die Leber schadige. ROBINSON2 wiederum sah keine 
positiven Erfolge und geht auf die "Dreifarbenmischung" au::; je 1% 
Brillantgriin, Gentianaviolett und Acriflavin, das er in eine Oisaure
Seifengallerte einarbeitet, iiber. 

Eine interessante Kombination von alkoholischer ChrysarobinlOsung 
und Eosin sollte, wie SIEMENS (oben zit.) berichtet, in Verbindung mit 
Ultravioiettlichtbestrahlungen die Psoriasis bedeutend besser beeinflus
sen als Salben und Pasten. Del' Autor hat aber im Simultanversuch 
Bindeutig nachgewiesen, daB dies in keiner Weise zutrifft. 

Weitere Lasungen, wie die essigsaure Tonerde, Bleiwasser und 
GOULARDsches Wasser, sind chemisch von geringerem Interesse, werden 
aber therapeutisch haufig verwendet. 

Auch die Jodtinktur ist eine Lasung und wird dementsprechend 
vom Schweizer Arzneibuch als Solutio, yom DAB 6 als Tinktur, als 
"Gefarbte" in wartlicher tJbersetzung gefiihrt. Diese Praparate, so 
wichtig sie sind und so viel allein iiber die Ersatzmittel der Jodtinktur 
zu schreiben ware, interessieren im Rahmen des Buches weniger als 
die eigentlichen Dermatologica unter den Lasungen, wie z. B. solche, 
die zu Filmen eintrocknen. Diese Art bildet also Wundverschliisse und 
bringt ihrerseits zugesetzte Medikamente auf del' Raut zur Wirkung. 

Urn wieder auf die Lasungen, insbesondere die waBrigen Charakters, 
zuriickzukommen, sei abschlieBend und nachdriicklich darauf hinge
wiesen, daB Wasser die Raut nur sehr unvollstandig benetzt. Es niitzt 
nichts, Medikamente an die Raut heranzu bringen, die dann in Tropfen 
stehenbleiben und abrinnen. Man kann auf diese Weise nur Fehlschlage 
Brwarten. So haben z. B. sowohl ZENNER3 wie auch ROPF4 mit Tannin
lasungen als Lichtschutzmittel nur Versager erlebt und schlieBen infolge
des sen auf seine Unwirksamkeit. Die Gerbstofflasung rinnt ab und 
trocknet unregelmaBig ein, so daB sie keinen Effekt verursacht. Eine 
Ubersicht, die das zeigen solI, sei angefiihrt: 

Tabelle 11. 

Liisung 

10 % Tannin in destilliertem Wasser 
10 % Tannin in 1 proz. Essigsaure. . 
10% Tannin in Iproz. Sodalosung . 
10 % Tannin in 1 proz. Cetylsulfonatlosung. 

I Lichtschutzwirkung 

keine 
keine 
keine 
volle 

1 CAMERON lI. MILTON: Lancet 62(iO (1\)43). 2 ROBINSON: Lancet 6264 
(1943). 3 ZENNER: Klin. Wschr. 21, 10 (1942); Arch. f. Dermat. 183, II 
(1942). 4 HoPF: Med. Klin. 1942, 23. 
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Dieser orientierende Versuch zeigt schon, daB man die Wirkstoffe 
bei schlecht benetzenden Losungsmitteln erst durch Netzmittel an die' 
Raut heranbringen muB. Dies kann nun ein Sulfonat oder ein Saponin 
oder, wenn chemisch gesehen keine Bedenken bestehen, auch Seife sein. 
Die Wahl richtet sich nach dem Wirkstoff und dem PH, das die fertige 
Losung aufweisen solI. Die von ZENNER und ROPF gepruften Sulfonamide 
sind Lichtschutzmittel und besitzen in Losungsmitteln oder als wasser
losliche Salze (Triathanolaminsalze) benetzende Eigenschaften. Sie wirk
ten in den von den beiden Autoren gewahlten Versuchsanordnungen, 
Tannin und andere Lichtschutzmittel versagten ohne Netzmittelzusatz. 
Das Versagen ist nicht auf sie, sondern auf die Versuchsanordnung 
zuruckzufiihren, wenn nicht gar alte Tanninlosungen, die sich bekannt
lich schnell zersetzen, angewandt wurden. Nach DU BOIS und LEE1. 
zersetzt sich eine Losung: 

Acid. tannic. 100,0 
Natr. chloratum 10,5 
Kal. chloratum 0,42 
Calc. chloratum 0,84 
Aqua dest. ad 1000,0 

schnell. Stabilisierend wirkte von 34 gepruften Zusatzen einzig und 
allein 1 % Natriumthiosulfat. Aber auch diese erfolgversprechenden 
Untersuchungen wurden nicht weitergefuhrt, da sich nach und nach 
ein Schwefeldepot bildet. 

In vielen Fallen sind die Wirkstoffe gleichzeitig Netzmittel, hierzu 
gehoren auch die Sulfonate Ichthyol, Karwendol u. dgl. Man kann sie 
ohne weiteres mit Wasser verdunnt verwenden. Als wasserlosliche 
Sulfonate bzw. deren Salze sind sie in Losungsmitteln unloslich. Will 
man also Ichthyolspiritus oder -benzin herstellen, so darf man nicht 
das wasserlosliche Salz nehmen, sondern muB das Rohol, das KNIERER2: 
mit- gntem Erlotg verwendete, lOsefi (IO-proz.). 

Losungen dringen nicht in allen Fallen durch die Raut hindurch" 
im Gegenteil: Resorption tritt nur unter besonderen Umstanden ein. 
Wir konnen mit auBerlich angewandten Nahrstofflosungen (z. B. Malz
extraktbadern) keine Kraftigung erzielen. Es muB daher in allen Fallen 
uberlegt werden, ob Losungen das gesteckte Ziel erreichen konnen. 

Firnisse und Lacke. 
Firnisse und Lacke sind Medikamententrager der Dermatologie,. 

die den Salben auBerlich recht fernstehen und doch wieder durch die 
Trockensalben mit ihnen Beruhrungspunkte aufweisen. Sowohl die 
Lacke als die Firnisse enthalten die Wirkstoffe zusammen mit einer 
Tragersubstanz in einem Losungsmittel wie Wasser, Alkohol, Ather, 
Benzol und Aceton aufgeschlammt oder gelOst. Nach dem Verdampfen der 
Flussigkeit bleibt das Medikament und der Trager auf der Raut zuruck .. 

1m allgemeinen nennt man die mit Wasser bereiteten Produkte 
Firnisse, und die mit organischen Losungsmitteln hergestellten Lacke. 

1 DU BOIS u. LEE: J. amer. pharmaceut. Assoc. 30, 53 (1941). 
2 KNIERER: Dermat. Wschr. 1942 I,~212. 
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Man hat abel', vielfach von diesem Gebrauch abgehend, urn genauere 
Definitionen zu ermoglichen, die Firnisse bzw. deren Grundstoffe, ohne 
sie von den Lacken scharf zu trennen, in vier Gruppen eingeteilt, und 
zwar in: 

1. Guttaperchalosungen, Elasticin, Aluminium-Oleatfirnisse, also in 
Losungen, die aufgetragen wie Gummipflaster kleben: 

2. Losungen von Harzen, Wachs, Fett, in Alkohol, Benzin odeI' 
anderen Losungsmitteln; 

3. Emulsionen und Seifenlosungen; 
4. EiweiB-, Gummi-, Gelatine-, Wasserglas16sungen. 
Es wird also mit anderen Wort en wie in del' Technik zwischen 

membranbildenden gummiartigen Substanzen; den Losungen, die nach 
dem Verdunsten fettartige FiIme zuriicklassen; den Emulsionen, die 
ohne viel sichtbaren Riickstand eintrocknen, und trockensalbenartigen 
Mischungen unterschieden. Ja, man kann sogar aus Gelatine Stifte 
machen, die Zinkoxyd, Ichthyol und andere Wirkstoffe enthalten und 
auf del' vol' her befeuchteten Haut beim Aufstreichen eine Leimdecke 
bilden (Glutektone Helfenberg). Es sind also viele Moglichkeiten, Haut
firnisse und Lacke herzustellen, vorhanden. 1m Prinzip wirken die 
Praparate aIle in derselben Richtung. Frisch aufgetragen bringen sie 
die intensivste Wirkung, die dann wahrend des Eintrocknens abnimmt. 
Es eriibrigt sich daher, jedes einzelne Medikament zu besprechen, und 
es geniigt, nul' einzelne Typen herauszugreifen. 

So seien Filmogen und Sterilin16sungen, Cellulosenitrat und (II in 
Aceton genannt, Mittel, die auch auf del' feuchten Haut haften soIlten, 
in einer Richtung also ahnliche giinstige Eigenschaften wie die jetzt 
beliebten Schleime besaBen. Die beiden Praparate waren Trager ver
schiedener Medikamente, wie z. B. von Salicylsaure, Ichthyol, Chrysa
robin. 

Gaseinfirnisse, die Borax odeI' Glycerin enthalten, sind weitere inter
essante Grundlagen, eben so die Firnisse aus gequoIlenem Tragantschleim, 
salbenartige Produkte, sozusagen Glycerinsalben ohne odeI' mit geringem 
Glyceringehalt, denen die osmotische Wirkung des wasserentziehenden 
mehrwertigen Alkohols mehr - minder fehlt. Die Priiparate trocknen, 
wie erwahnt, unter Filmbildung ein und sind in vielen Fallen in frischem 
Zustand salbenartig, sie sind also Trockensalben, wie del' neue Aus
druck fUr ein altes Mittellautet. Ahnlich zu beurteilen ist das Glycero
latum aromaticum, ein Praparat, das Tragant, Aceton und Glycerin 
enthalt, so daB es nicht eintrocknete und mithin schon mehr zu den 
Salben gehOrt. Die Gelatinen UNNAS, etwa die Gelatina Lithargyri mit 
Glycerin, Wasser und Gelatine, sind Salben, deren Eigenschaften in 
Bd. I, S.57 besprochen wurden. 

Bei del' Herstellung all diesel' aus Tragant und Glycerin bestehenden 
Produkte wird del' Tragant mit dem Glycerin verrieben, dann das 
Wasser zugesetzt. Fehlt der Glycerinzusatz, so verreibt man den Tra
gant zuerst mit Alkohol, urn Knollenbildung zu vermeiden. 

Lacke enthalten meist ein mit Wasser nicht misch bares Losungs
mittel. Sie haften daher nul' auf del' trocknen Haut und stauen dort 
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den Luft- und Wasseraustausch, eine Eigenschaft, die in manchen 
Fallen erwiinscht sein kann. Sie ziehen sich und die darunterliegenden 
Gewebepartien beim Eintrocknen zusammen. Die beigefiigten Medika
mente kommen, sofern sie lipoidlosliche Korper sind, in dieser Arznei
form zur Wirkung. Bei wasserloslichen Substanzen ist die Beurteilung 
schwieriger, und haufige Versager sind moglich. Zwei Beispiele seien 
angefiihrt, Kollodium und Traumaticin. 

Oollodien - Collodia - sind atherische Losungen von Kollodium, 
denen Arzneistoffe zugefiigt sein konnen. Das einfachste zusammen
gesetzte Kollodium ist das Collodium elasticum, das den "Weichmacher" 
Ricinusol enthalt, schmiegsam ist und seinerseits haufig als Grundmasse 
herangezogen wird. Das Losungsmittel verdunstet auf der Haut, und das 
zuriickbleibende feuergefahrliche Kollodium erstarrt zu einem Hautchen. 
Die Collodia mit Milchsaure (6proz.), Cantharidenausziigen und Campher 
dienen zur auBerlichen Anwendung als Xtz- und Reizmittel. Die Collo
dien werden ferner als Trager von Sublimat (I: 60), Crotonol (25proz.), 
Paraform (5proz.), Salicylsaure (lOproz.), Jodoform (1-2proz.), Tannin 
(0,5proz.) beniitzt, bringen aber die wasserloslichen Inhaltsstoffe wie die 
Gerbsaure kaum zur Wirkung. Extractum cannabis indicae ist ein iiber
lieferter Bestand des Salicylkollodiums. Sein Wert geht hier iiber den 
eines griinen Farbstoffes nicht hinaus, da die uns zur Verfiigung stehen
den Indisch-Hanf-Praparate nur Abfalle der Haschisch-Herstellung im 
Orient sind und wenig Wirkstoffe enthalten. 

Traumaticin wurde von AUSPITZ1 eingefiihrt. Es besteht aus einer 
10proz. Guttapercha16sung in Chloroform und ist feiner als Gelatine, 
dichter als Kollodium und kann als Trager fiir Salicylsaure, Chrysarobin 
u. dgl. verwendet werden. 1m letzteren FaIle ist es aber den Pasten 
deutlich unterlegen (SIEMENS2), obwohl die Reizwirkung verstarkt 
hervortritt. Zu den Harz16sungen gehort das Mastisol, eine Losung 
natiirlicher Harze, und Albertol, das als feste Substanz ein Kunstharz 
enthalt. Als Losungsmittel dient eine Alkohol-Xther-(Benzol-)Mischung. 
Beide Produkte sind heute vorwiegend Verbandfixierungsmittel. 

In den letzten Jahrzehnten ist iiber die Lacke so gut wie nicht 
mehr gearbeitet worden. Viele Produkte sind zugunsten der Salben 
und Schiittelmixturen verlassen worden. Ihre haufig als Nachteil emp
fundene Eigenschaft, impermeable Membrane zu bilden, wurde ihnen 
zum Verhangnis. Sie wurden, propagandistisch nicht gefordert, zugunsten 
anderer therapeutischer MaBnahmen, z. B. der Behandlung mit Trocken
salben, aufgegeben. 

Die Tiefenwirkung der Salben kann durch sogenannte Trocken
salben, die zu den Lacken gehoren, niemals erreicht worden. So wurden 
in klinischen Untersuchungen iiber die Heilwirkung von Trockensalben 
mit Salicylsaure und Cignolin Parallelversuche mit Salben angestellt 
und festgestellt, daB z. B. Keratolyse bei den Schuppenpapeln der 
Psoriasis meist an das MaE, das man mit gleichprozentigen Salben er
reicht, nicht herankommt. Dafiir konnen derartige Salben vorteilhaft 

1 AUSPITZ: Wien. klin. Wschr. 1883, 30/31. 
2 SIEMENS: Arch. f. Dermat. 183, II (1942). 
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bei Solitarpapeln, z. B. an den unbedeckten Korperstellen, verwendet 
werden, in Fallen, in den en durch Fixierung mit dem Lack ein Verband 
erspart wird. Die Begrenzung des festen Abschlusses eines groBeren 
Krankheitsherdes kann z. B. bei bestimmten M) kosen besonders er
wiinscht sein und wird dann durch Traumaticin oder Kollodium, denen 
antimykotisehe Wirkstoffe beigefiigt werden konnen, gut erreieht. 

Umschlagpasten und BUder. 
Unter einer Umschlagpaste, einem Kataplasma, versteht man ein 

salbenartiges Produkt, das auBerlich appliziert auf der Haut seine 
eigene oder die Wirkung der zugesetzten Medikamente entfalten soIl. 
Kataplasmen bestehen aus mindestens 2 Komponenten: einer fliissigen 
Phase, meist Wasser, gegebenenfalls Glycerin, und einer festen, Peloiden, 
Pflanzenpulvern oder an organise hem Material. 

Aus diesen beiden Bestandteilen werden einerseits in Fabriken 
Suspensionen oder salbenartige Mischungen hergestellt und gebrauchs
fertig in Dosen in den Handel gebraeht. Andererseits wird die feste 
Komponente, wenn die fliissige Wasser ist, in Wiirfelform oder lose als 
Pulver dem Verbraucher iibergeben, damit er sich die Mischung selbst 
bereiten kann. 

Zu den ersteren Produkten gehoren die fertigen Umschlagpasten, 
wie Enelbin und Antiphlogistin, deren Zusammensetzung und deren 
Zweck in Bd. 1, S. 66 und Ed. II, S. 67 erlautert wird. 

Peloide und Pflanzenpulver kommen lose oder in Pulverform in den 
Handel. 

Tabelle 12. 

Biolithe. -------------vorwiegend organisch vorwiegend mineralisch 

/~ ~I~ 
Mo~;:~e~ 

Sapropel 
(Faulschlamm) 

Gyttja 
(Halbfaul
schlamm) 

Schlicke Quellen
schlamm 

Kreiden, 
Erze 

Guren 

1m Gegensatz hierzu sind die Abiolithe durch Ablagerung von reinen 
Mineralsubstanzen entstanden. 

Abiolithe. 

/~ 
Sedimentton Sand 

v. Czetseh-LincIcnwalcI uncI ScllmicIt-J.a IlaunlP, Salben If. 5 
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Unter Peloiden versteht man Massen, die in der Natur durch geolo
gische Vorgange entstanden sind und die therapeutisch in fein ver
teiltem Zustand mit Wasser gemischt in Form von Packungen und 
Badern verwendet werden. Natiirliche Peloide sind solche, die entweder 
unverandert oder ohne tiefgreifende Veranderung gebraucht werden; 
kiinstliche Peloide werden bei der Aufbereitung chemisch oder physi
kalisch weitgehend verandert. Die international eingefiihrte Klassifika
tion der Peloide teilt in zwei Hauptgruppen, die Biolithe und die Abio
lithe, ein. Biolithe sind aus organischem Material oder unter Mitwirkung 
von Organismen entstanden. 

Zu den Peloiden gehoren also die Sedimente wie Schlamm, Pelose, 
Torf, Schlick, Kreide und Heilerden, wie Lehm, Mergel und LoB. Die 
Peloide, iiber deren Gewinnung, Verarbeitung und therapeutische Ver
wertung das Buch BENADESI alles Wissenswerte enthalt, sollen hier 
nur kurz besprochen werden. Sie sind im Augenblick ihrer Anwendung 
plastische Massen, die sich durch ihr groBes Warmehaltvermogen aus
zeichnen. Sie leiten die Warme um so langsamer ab, je mehr Wasser 
sie festhalten konnen; entscheidend hierfiir ist der Anteil an organischem 
Material, denn je mehr davon im Peloid enthalten ist, um so geringer 
ist die Warmeleitfahigkeit. Bei vulkanischen Peloiden muB die feine 
Verteilung kleiner Partikelchen den Mangel an organischem Material 
wettmachen. Noch wichtiger als die Leitfahigkeit ist die Warme
kapazitat; Peloide mit groBer Kapazitat sind denen mit kleiner iiber
legen. 

Die physikalischen Eigenschaften werden nach Kennzahlen beurteilt. 
Es sind dies die Warmeleitzahl, Warmekapazitat, Warmehaltung, 
Daten, die bei einem bestimmten Wassergehalt ermittelt werden und 
dem Fachmann Anhaltspunkte geben. 

AuBer den physikalischen Eigenschaften der Peloide, wozu auch die 
Adsorptionskraft mancher Heilerden zu rechnen ist, sind die chemischen 
Bestandteile fiir den therapeutischen Erfolg ausschlaggebend. So wird 
ihnen bisweilen Salicylsaure zugefiigt, wogegen sie von Natur aus an 
Ort und Stelle verwandt Eadiumemanation, sonst Humussauren, 
Schwefel oder Schwefelverbindungen, Kohlensaure und ostrogene Kor
per enthalten konnen. Die Wirkung dieser Substanzen aus Schlammen 
und Badern ist sehr mild, wird aber durch die Dauer der Resorption 
bzw. Einwirkung und durch die GroBe der zu behandelndenHautflache 
doch so, daB man Erfolge erwarten kann. Der Name Heilerde ist ein Gat
tungsbegriff geworden; man bezeichnet damit heute einen Teil der 
Peloide, und zwar diejenigen, die auch zur inneren Darreichung geeignet 
sind. Urspriinglich hieB nur das JusTsche Produkt, ein LoB aus dem 
Nordharz, der jetzt unter dem Namen Luvos-Heilerde bzw. Proterra 
in den Handel kommt, Heilerde. Die Begriffe haben sich aber weitgehend 
verschoben, so daB der Name jetzt auch fiir ganz anders zusammen
gesetzte und anders wirkende Produkte anderer Lagerstatten gebraucht 
wird (VOGEL 2). BENADE 3 nennt Heilerden aIle Erden in mehr oder 

1 BENADE: Die Peloide. 2 VOGEL: Hippokrates 1343, 1, 29. 
3 BENADE: Balneologe 1338, 9, 419. 
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weniger feiner Verteilung, die durch Zersetzung und Verwitterung entstan
den sind. Darunter fallen also auch Tone (Kaolin) und verwittertes Gestein. 

Pflanzliches Material wird gleichfalls zu Breiumschlagen, Kata
plasmen verarbeitet. Am haufigsten werden Leinsamenumschlage, Senf
mehl- und Krauterpackungen verwendet. Leinsamenumschlage dienen 
zur Erzielung und Haltung von feuchter Warme, sie mazerieren die 
Haut und wirken durch die Feuchtigkeit der Schleimstoffe und andere 
Bestandteile bedingt wesentlich anders als ein Heizkissen, das trockene 
Warme erzeugt. Die Senfmehlkataplasmen enthalten Senfolglykoside, 
die angefeuchtet spezifische Wirkstoffe, SenfOle, die auf der Raut einen 
Reiz ausuben sollen, abspalten. Frisch gemahlener Senf wird unter Zu
satz von lauwarmem Wasser zu einem Brei verarbeitet. Dieser wird 
in Stoff eingeschlagen und auf die zu behandelnde Stelle gelegt. Dort 
spaltet das Ferment Myrosinase die wirksamen SenfOle aus den Glyko
siden abo Das Ferment wird durch hohere Temperaturen vernichtet. 
Die Umschlage sind daher mit lauwarmem Wasser anzufertigen. 

Der zu Breiumschlagen verwendete schwarze Senf enthalt reichlich 
fettes (II, das als Losungsvermittler fUr die atherischen Ole bzw. bei deren 
Fehlen als Emulsionsbestandteil notig zu sein scheint. Es wird daher von 
erfahrenen Praktikern, ohne Begrundung zwar, betont, daB fetthaltiges 
Mehl und nicht die fettarmen PreBkuchen aus der Olgewinnung, die 
zu verwerten wert voller ware, verwendet werden mussen, vielleicht auch 
weil die Austrocknung der Peloide dann nicht so schnell erfolgt. 

Die Krauterpackungen sind pharmazeutisch von geringem Interesse. 
Wenn ihr Wert auch nicht verkannt werden solI, so konnen Rie doch 
hier unberucksichtigt bleiben, so daB nun die Besprechung der Um
schlagpasten folgen kann. 

Umschlagpasten haben den Zweck, ahnlich wie Peloide und Salben, 
von auBen her Wirkstoffe durch die Raut hindurch zur Resorption zu 
bringen und, falls sie warm appliziert werden, die Warme an der be
handelten Stelle moglichst lange zu halten. Zum Unterschied von den 
Peloiden und Breiumschlagen werden sie nicht als Pulver, sondern als 
fertige Past en in den Handel gebracht. Sie trocknen nicht ein und be
stehen meist aus bestimmten Arten von Ton, Glycerin, atherischen 
Olen; Enelbin und Antiphlogistine sind die bekanntesten fertigen Pro
dukte. Gut bewahrt haben sich auch die beiden folgenden Rezepte, 

. Bolus alba 
Glycerin 
Acid. boric. 

I 

01. menthae pip. 

50,0 
50,0-60,0 

01. Eucalypti 
MethylsaIicyl. aa 0,1 

Bolus alba 
Adulsion 
Glycerini 
Aqua dest. 

miscae cum 

II 

01. menthae pip. 
Eucalyptoli 
Tymoli 
Methylsalicyl. 
Camphora 
Nipagin 
Spiritus 95 % 
Extractum Chamom. fl. 

41,0 
0,75 

15,0 
37,0 

0,2 
0,5 
0,05 
0,2 
0,5 
0,1 
1,0 
1,0 

5* 
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von denen II auch dann verwendet werden kann, wenn Glycerin nur 
ungeniigend zur Verfiigung steht (MARKERT!). .. 

Analytisch kann der Gehalt an fetten und atherischen Olen und 
der Weichmachergehalt jeweils in iiblicher Weise getestet werden. 

Hautreinigungsmittel unter besonderer 
Beriicksichtigung der Seifen. 

Medikamentose Seifen. 
Reinigungsmittel sind Praparate, die zur Entfernung von Schmutz 

dienen. Da "Schmutz" aus EiweiB, Fett, Kohle und anderem Material 
bestehen und auf Glas, Metall, Textilien und der Haut haft en kann, 
gibt es auch zahlreiche, fiir die verschiedensten Zwecke geeignete 
Reinigungsprodukte. Uns interessieren im Rahmen dieses Buches nur 
diejenigen, die zur Reinigung der Haut eingesetzt werden konnen, sowie 
solche, die wie die Seifen eine therapeutische Wirkung besitzen. Es 
sind dies gleichzeitig meist auch Waschmittel, also Substanzen, die in 
Wasser gelOst wirken. AIle diese Wasch- und Reinigungsmittel gehoren 
den verschiedensten Gruppen von Chemikalien an, denn man lernte 
bald durch Modifikationen zu variieren und erwiinschte und uner
wiinschte Nebenwirkungen beherrschen; durch die Wahl des jeweils 
geeignetsten Mitt~ls und durch Kombination konnte man so den best en 
Effekt erzielen. Man fand, daB manche Waschmittel, wie die Schmier
seife, auch als Salben verwendbar sind, zag die Erfahrungen der Textil
chemie heran und hat nun eine ganze Skala von geeigneten Substanzen 
zur Verfiigung, die im folgenden nach verschiedenen Klassifikationen 
zusammengestellt werden. 

So kann man die Praparate in organische und anorganische Wasch
mittel einteilen. Letztere sind meist Waschhilfsmittel und dienen etwa 
zur Wasserenthartung oder sonst zur Erganzung der organischen Wasch
mittel, die ihrerseits Seifen, Turkischrotole, Sulfosauren, Fettalkohol
sulfonate, Kondensationsprodukte, kationaktive Mittel und Anlagerungs
produkte sein konnen. 

Eine weitere Klassifikation teilt die Produkte in ionogenaktive und 
nichtionogenaktive ein. Unter den ersteren sind ionogene Anziehungs
und Dispergierkrafte salzbildender Gruppen wie COONa, S03Na, 
=N-AC die Ursache fiir die Waschwirkung. Unter den letzteren ver
ursachen die nicht ionogenen Bindungskrafte wasseraffiner Molekiil
stellen, etwa gehaufte Hydroxylgruppen, die Loslichkeit der Substanzen 
in Wasser. 

Die ionenaktiven Waschmittel ,sind in unserem FaIle die wichtigere 
Gruppe und zerfallen, je nachdem der den Fettkettenrest tragende Teil 
des Waschmittelmolekuls positiv oder negativ elektrisch geladen ist, 
in anion- oder kationaktive "Seifen". Zu den anionaktiven Mitteln 

1 MARKERT: SUdd. Apoth .. Ztg 1940. 
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gehoren die gewohnlichen Seifen, aIle Sulfonate und Sulfonsauren und 
zu den kationaktiven die als Waschmittel unwichtigen, aber als Des
infektionsmittel bekannten quarternaren Ammonsalze. 

WURZSCHMITT1 teilt wie folgt ein in: 

Die Seifen, die Seifen-, Waseh-, Putz- und Seheuerpulver. 
Die synthetischen Waschmittel, wie die Tiirkischrotiile und die Sulfonate. 
OrganischeFettlOsungsmittel, wie aliphatisehe (z. B. Benzin, Petroleum), aromati-

sehe (z. B. Benzol, Toluol, Xylol) und hydroaromatische Kohlenwasscrstoffe 
(Tetralin, Dekalin, Methylhexalin, Terpene usw.), Alkohole, Ketone, chlorierte 
Kohlenwasserstoffe (Methylenchlorid, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Trichlor
athylen, Chlorbenzol), Pyridinbasen und Ammoniaksubstitutionsprodukte, wie 
z. B. Athanolamin, Triathanolamin usw. 

Anorganische Chemikalien, wie Alkalihydroxyde, Atzkalk, Soda, Natrium
bicarbonat, Pottasche, Ammoniak, Wasserglas, Metasilicat, Natriumaluminat, 
Phosphate, Borax, Natriumsulfat, Natriumsulfit, Kochsalz, Ammonsalze und auch 
Quarzmehl, Sandpulver, Glaspulver, Marmorpulver, Kreide, Talkum, Kaolin, 
Bentonit, Hydrosilikate (Bleieherden), Bimsstein und natiirlich vorkommende und 
kiinstlieh hergestellte Metalloxyde, wie Eisenoxyde, Chromoxyd, Titandioxyd, 
Tonerde. 

Sauerstoffabgebende und dadurch bleichende Produkte, wie Chlorkalk, Natrium
hypochlorit, Natriumperoxyd, Wasserstoffsuperoxyd, Per borate, -carbonate, 
-silicate und -sulfate, Kaliumpermanganat und aromatische Sulfosaurechlorylamide. 

Das durch Reduktionswirkung bleichende und entfarbende Natriumhyposulfit 
und seine Abkiimmlinge, ferner: 

Organische Stoffe, wie Holzmehl, Starke, Dextrine, Zucker, liislich gemachte 
Cellulose, Saponine, Lecithine, Pflanzenschleime, tierisches EiweiB und dessen 
Abbauprodukte, Sulfitablaugenextrakte, Oxalsaure, diastatische }'ermente m:d 
Pankreasenzyme.: 

Fur uns kommen von diesen M:itteln nur wenige in Frage. Es sind 
dies: 

r 
Mechanische I Reinigung d,:,rch fcinen. Sand, J:Iolzmehl. Dn 

Schmutz wlfd meehamsch abgenebcn. 
. . Liisungs- Je naeh del' Schmutzart wird das unschiidlich"te 

Relmgungs- I mittel und beste Liisungsmittel gewahlt. 
mittel fiir die { 
m. enschliche I 
Haut Emulgier-

l mittel 
1 

Saure Sulfonate, Saponine 
N eutrale EiweiBkondensationsprodukte 
Alkalische Seifen, Alkalien, Kaolin 
Past en aus mechanischen und emulgierenden Reini

gungsmitteln. 

Die mechanischen Reinigungsmittel, wie Sand und Sagemehl, 
spielen pharmazeutisch keine Rolle, sind aber technisch zur Einsparung 
und Streckung von Seifen wertvoll. Losungsmittel, die zur Hautreini
gung und -entfettung herangezogen werden, wie Alkohol, Benzin und 
Ather, sind fUr den Apotheker und den Arzt gleichermaBen von Bedeu
tung, da der Pharmazeut ihre chemischen Eigenschaften und der Arzt 
ihre Reizwirkung beurteilen kann. In vielen stark schmutzenden Be
trieben werden Mischungen aus mechanischen, chemischen (Losungs
mitteln) und emulgierenden Reinigungsmitteln herangezogen, da eine 
Komponente nicht genugend wirksam ist. Auch hier mussen Arzt und 
Apotheker zusammenarbeiten. 

1 WURZSCHMITT: Lunge-Berl, Chemisch technischc Untersuchungsmethoden 
8. Auf!. Springer, Berlin 1940. 
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Die wichtigsten Waschmittel sind die Emulgiermittel. Unter ihrer 
groBen Zahl haben Pharmazie und Medizin nur eine sehr beschdinkte 
Auswahl getroffen, wogegen die Textilchemie eine Unzahl von Produkten 
gebraucht. 

Die Praparate, die uns besonders interessieren, sind die 

Waschmittel vom 
Seifencharakter 
(Emulgiermittel 

saure 

neutrale 

alkalische 

I Saponine 
Sapamine 
Sulfonate 
Tnr kischrot61e 

{ 
f 
l 

Fettsaure- und EiweiB-Kondensationspro
dukte 

Seifen 
Alkalien 
Carbonate 

Die Sap a mi n e besitzen in der Pharmazie nur als Salbenemulgatoren 
Bedeutung. Es sind Kondensationsprodukte von Fettsauren mit Di
aminen bzw. deren SaIze mit organischen oder anorganischen Sauren: 

,IH2 R2 
Rl·(CH2)X·CH2·CO·N -- (CH2).-CH2·N( 

I R3 
Saurer est 

Sie sind gewissermaBen die Umkehrung der normalen Seifen: Alkalien 
scheiden die Seifenbase ab, die sauren Losungen sind auch in der Hitze 
bestandig. Sie werden deshalb auch saure Seifen oder Saureseifen 
genannt. 

Tiirkischrotole werden durch Schwefelsaurebehandlung von Olen 
hergestellt. Sie enthalten als wirksamen Bestandteil neben 01 (Oxyfett
sauren und deren innere Ester) Schwefelsaureester von Ricinusol, Oliven-
01 (TournanteOle) oder von Tranen und Talgen, die mit Alkalien, Am
moniak oder dessen Substitutionsprodukten, wie z. B. Triathanolamin 
neutralisiert sind. Sie konnen allgemein durch die Formel 

H 
R . (CH2)~ - C - (CH2)y • CH2 • COOMe 

I 
o 
I 
S03- Me 

dargestellt werden. Wenn die sulfierten Fettprodukte vom Typus des 
TiirkischrotQls in Substanz auch hauptsachlich als typische Textilhilfs
mittel, insbesondere als Netz-, Farbe- und Appreturole, als Woll
schmalzole und als Olbeizen und nicht als Wasch- und Reinigungsmittel 
Verwendung finden, so sollen sie doch an dieser Stelle angefiihrt werden, 
da eines von ihnen, ein hochsulfuriertes 01 der Firma Stockhausen, die 
fettende Komponente des Pracutans darstellt (Prastabitol). 

Die Fettalkoholsulfonate stellen wie die Tiirkischrotole Schwe
felsaureester dar, die durch Sulfonierung (Veresterung) von Fettalkoholen 
meist mit einer Kohlenstoffkette von etwa 10 bis 18 Kohlenstoffatomen 
hergestellt werden. Diese Alkohole sind einesteils direkt natiirlichen Ur-
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sprungs, z. B. die Spermolalkohole, andernteils werden sie durch chemi
sche Verfahren (katalytische Reduktion) aus den entsprechenden Fett
sauren bzw. deren Estern gewonnen. Enthalten sie Doppelbindungen 
in ihrem Molekiil, so kann die Schwefelsaureesterbildung nicht nur an 
der Hydroxylgruppe, sondern auch an der Doppelbindung eintreten. 
Je nach den Sulfonierungsbedingungen und del' Wahl des Ausgangs
alkohols konnen also im fertigen Sulfonierungsgemisch folgende sche
matisch dargestellte Schwefelsaureester nebeneinander vorliegen: 

1. R . CH2 • OH + H2S04 = R . CH2 • 0 . S03H + H 20, 

wobei im FaIle des Vorliegens sekundarer Alkohole natiirlich auch die 
sekundaren Ester 

erhalten werden. 

2. R· (CH 2 )x' CH = CH· (CH2)y' CH2 ·OH + H 2S04 C~ 

R . (CH2)" • CH - CH2(CH2)y . eH 2 • OH + H 20 

odeI' 

Besitzen also die Seifen nul' Carboxylgruppen, die Tiirkischrotole 
Carboxyl- und Schwefelsaureestergruppen, die nekalahnlichen Produkte 
nul' echt an Kohlenstoff gebundene SOa-Gruppen als salzbildende und 
wasserloslich machende Gruppen, so tragen die Alkoholsulfonate in del' 
Hauptsache nur Schwefelsaureestergruppen, wenn auch haufig von del' 
Herstellung her kleine Mengen echt C-sulfierter Verbindungen vorhanden 
sind. 

Die Fettalkoholsulfonate, bilden mit hart em Wasser und Meerwasser 
keinerlei Ausfiillungen, von klebrigen Kalkseifen und sonstigen unlos
lichen Stoffen, schaumen auch in diesen Wassern und sind durch Ver
meidung von Verlusten und infolge ihrer groBen Schaum- und Emulgier
kraft sparsamer als Seifen. Ais Salze starker Sauren mit einer starken 
Base zeigen die Fettalkoholsulfonate in waBriger Losung neutrale Reak
tion. Eine Abspaltung von freiem Alkali durch Hydrolyse wie bei del' 
Seife tritt nicht ein. Es ist damit also moglich, alkaliempfindliche Tex
tilien und die Haut neutral und mit einem Waschmittel hohen Reini
gungsvermogens zu behandeln. Bei aIler Schwierigkeit der Ermittlung 
exakter, allgemein giiltiger Vergleichszahlen kann man auf Grund del' 
bisherigen Erfahrungen namlich sagen, daB del' Waschwert von Fett
alkoholsulfonaten denjenigen von Seife durchschnittlich erheblich - je 
nach Anschmutzung und Arbeitsbedingungen bis zu einem Vielfachen 
- iibertrifft. 

1m Bolo und im Rivonit sind Fettalkoholsulfonate enthalten. Die 
Mittel reinigen sehr gut, entfetten abel' die Raut auBerordentlich stark, 
so daB wenigstens das letztere Mittel fUr den Dauergebrauch nul' bei 
unempfindlichen Personen in Frage kommt. 
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Fettsaurekondensationsprodukte sind chemisch weitgehend verschie
den zusammengesetzt. Die Nekale, Saize der alkylierten aromatischen 
Sulfosauren, sind Netzmittel. Die Igepone, Melioran, Ultravon, Neopal 
sind Textilhilfsmittel, auf deren chemil:Jche Zusammensetzung nicht ein
gegangen werden solI. Sie besitzen unter anderem die wichtige Eigen
schaft, die bei der Seifenwasche entstehenden Kalkseifen feinst zu 
dispergieren und so unschadlich zu machen. - Einen kleinen Teil dieser 
Produkte, wie die Igepone, hat man speziell zur Dermatherapie weiter
entwickeit. Beim Pracutan, dem bekanntesten derartigen Produkt, 
ist das Igepon die reinigende, das fettende Prastabitol die konservierende 
Komponente, so daB das Endprodukt intensiver als Seife wascht und 
nicht starker entfettet. 

EiweiBkondensationsprodukte sind durch Hydrolyse aus Leim, Casein 
oder Leder gewonnene Polypeptide, die meist amidartig mit Fettsaure
estern verbunden sind (Satina). 

Pracutan und Satina enthalten, um die Entfettung weiter herab
zusetzen, Gerbstoffe, die "Dermolane". Sie ziehen auf die Haut auf und 
schiitzen sie, gerben aber nicht die lebende Haut, da der Gerbwirkung 
die Fettung der Haut entgegenwirkt. Ein echtes Gerben ware auch nicht 
von Vorteil, denn wir benotigen kein Leder, sondern eben den Komplex 
"Haut". Leder wiirde als tote Substanz abgestoBen werden. Der Aus
druck "Lebendgerbung" war werbetechnisch gut, hat aber zu MiBver
standnissen gefiihrt. Satinaist sehr angenehm mit einem Fichtennadel
aroma parfiimiert, doch kann dieser Duftstoff bei empfindlichen Patien
ten zu Reizungen fiihren. 

Saponine sind Glykoside, die in manchen Pflanzenfamilien vor
kommen. Sie konnen im alkalischen, neutralen oder sauren Bereich ihre 
allerdings vollig unzureichende Waschwirkung entfalten. Als Reini
gungsmittel besitzen sie weder textiltechnisch (W. KINDl) noch pharma
zeutisch Bedeutung, sie sind aber Emulgatoren und insbesondere Netz
mittel, dieTeere und Ole in Losung bzw. in Suspension (Liquor carbonis 
det.) und auf der Haut zur Wirkung bringen (siehe Ed. I, S.189). 

Inwieweit ein Waschmittel fiir den Textilfachmann brauchbar ist, 
entscheiden verschiedene Methoden, die die einzelnen Komponenten 
der Waschmittelwirkung priifen. Das Waschen mit Reinigungsmitteln 
stellt ja einen komplizierten Vorgang dar, schon dann, wenn das Priif
produkt nur aus einer einzigen Komponente besteht; es wird noch 
schwieriger, wenn Zusatzstoffe beigefiigt werden und bei verschiedenen 
Temperaturen zu arbeiten ist. Waschen wir z. B. mit Seifenlosung, so 
setzen wir zunachst die Oberflachenspannung der Flotte herab, die 
Benetzung und Ausbreitung der Waschfliissigkeit wird durch das "Netz
mittel" Seife erleichtert. Die Seifenlosung dringt in die capillaren Raume 
ein, verdrangt die Luft, bringt als Alkali und elektrisch geladene Losung 
die Schmutzteilchen zur Quellung und AbstoBung, sie werden beweg
lich, der Emulgator Seife tritt in Aktion und spiilt die Verunreinigungen 
abo Er muB ein Schmutztragevermogen besitzen und darf die Teilchen 
nach dem Abheben nicht wieder an derselben Stelle niederfallen lassen. 

1 KIND, W.: Fette u. Seifen 49, 10 (1942). 



Hautreinigungsmittel unter besonderer Berucksichtigung der Seifen. 73 

Die ganze Lage wird noch durch die verschiedenen Schmutzarten 
erschwert. Man kann folgende Arten unterscheiden: 

Schmutzarten 

~\~ 
staubformig flussig 
Bauarbeiten /~ 
Metallstaub 

Erzstaub 
keramischer Staub festwerdend nicht fest 

Pigmentfarben Lacke,Kunst- werdend 
RuB, Kohle, Graphit stoffe und Peoh, Teer, 

-harze, 16sliche Ole, Fette 
Farben 

Besondere Arten 

haut
angreifend 

Sauren 
Laugen 

Pflanzensafte 

krankheits
erregend 

duroh 
Bakterien, 

Idiosynkrasin 

Ein Waschmittel ist N etzmittel, Emulgator, Suspensionsmittel, chemisch 
und physikalisch wirkendes "Losungsmittel", und mufJ aufJerdem, falls 
sein dermatologischer Einsatz zur Debatte steht, reizlos vertragen werden. 
Modellversuche mit Waschmitteln geben nur Anhaltspunkte, aber keinen 
Uberblick, der allein zur Beurteilung geniigt. Die Messung der Schaum
kraft und der Bestandigkeit des Schaumes, zweier Eigenschaften, die 
insbesondere dem Laien imponieren, ist, jeweils allein fiir sich durch
gefiihrt, kein MaBstab fiir die Giite eines Waschmittels. Die Priifung 
der Netzfahigkeit erfolgt meist durch "Randwinkelmessungen" und gibt 
ebenfalls nur ein Glied zur Beurteilung. Ein Tropfen Wasser hat auf 
einer Glasplatte das Bestreben, seine Kugelgestalt zu bewahren, die 
Schwerkraft hindert ihn daran, und beide Komponenten balancieren 
sich so aus, daB der Randwinkel, den ein Tropfen bildet, immer gleich 
graB ist. Zusatze von Netzmitteln verringern die Oberflachenspannung, 
die Schwerkraft bekommt das Ubergewicht, und der Randwinkel wird 
kleiner. Die Beeinflussung des Winkels, die in eigens dazu konstruierten 
Apparaten (z. B. von R. Jung, Heidelberg, lieferbar) erfolgt, gibt 
ein MaB fiir die Netzwirkung des Priifobjektes. AuBer dieser Methode 
gibt es natiirlich noch zahlreiche andere. Man kann z. B. mit einer 
Torsionswaage die Kraft, die notig ist, um einen Metallring von der 
OberfHichenspannung zu befreien, in Dyn messen, entfettetes Garn odeI' 
Gewebe auf Wasser werfen und die Geschwindigkeit, mit del' es ver
sinkt, als MaB fiir die Netzwirkung nehmen. 

Die Priifung auf Emulgierfahigkeit erfolgt bei verschiedenen Tem
peraturen. Sie und die quantitative Bestimmung der Zahl der Emulsions
kiigelchen im Hamocytometer, die Priifung des Schmutztragevermogens 
sind weitere Moglichkeiten, sich iiber ein Waschmittel ein Bild zu 
machen. Bei der Priifung des Schmutztragevermogens mischt man die 
Waschmittellosung mit RuB und triigt davon einen Tropfen auf glattes 
Papier. Unter einem Wasserstrahl wird der Tropfen abgespiilt. Sind 
Losungs- und Tragevermogen gut, so wird die Stelle, wo del' Tropfen 
saB, weW werden; ist das Losungsvermogen schlecht, so bleibt ein 
dunkler Kreis zuriick; ist das Tragevermogen schlecht, so wird del' 
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Fleck zwar hell, in Richtung des abflieBenden Wassers setzt sich aber 
ein dunkler Kometenschweif ab (R. JAGER). Diese Einzelversuche geben 
bereits Anhaltspunkte fiir die Beurteilung eines Reinigungsmittels, sie 
werden durch Waschversuche, die einen t!berblick iiber die Wasch
eigenschaften der Priifprodukte geben, erganzt. Man verwendet hierzu 
meist durch Zusammennahen "unendlich" lange Bander, die kiinstlich 
verschmutzt sind. Ais "Schmutz" dienen Farbstoffe, gefarbte Fette, 
StraBenschmutz. Vergleichswaschungen ermoglichen ein Urteil. 

Auf der Raut muB bei der Waschmittelpriifung nicht nur die Wasch
kraft, die mit kiinstlicher Verschmutzung, z. B. mit gebrauchtem Auto-
01, dessen Reste auf der Raut fluoreszieren und so nachgewiesen werden 
konnen, veranschaulicht wird, gepriift werden, sondern auch die Ver
traglichkeit. Das Institut fUr Kolloidforschung in Frankfurt und die 
GieBener Dermatologische Klinik haben dazu Verfahren ausgearbeitetl. 
Lappchenproben und Dauerwaschversuche, Priifungen der Raut
rauhung, der Alkalisierung, Fluoreszenzmessungen, Priifung der Quel
lung und Entfettung sind notig, konnen hier aber als iiber den Rahmen 
des Buches hinausgehend nur erwahnt werden. Wir selbst haben die 
Rautentfettung durch Waschmittel zu testen versucht und bedienten 
uns hierbei der Tatsache, daB Wasser auf fetter Raut in Inseln stehen 
bleibt, auf entfetteter Raut als Film aufzieht. Farbt man das Wasser, 
so erhalt man je nach dem Entfettungsgrad verschiedene Bilder (siehe 
Abb. 8), die zu einer gut en Beurteilung der Waschwirkung fiihren. Ein 
stark entfettendes Waschmittel zeigt den Film namlich schon nach der 
zweiten oder dritten, andere erst nach der fiinften Waschung oder gar 
nicht. Diese Methode kann umgekehrt auch als Priifung der Salben
resistenz benutzt werden. Sie hat aber den Nachteil, daB ihre Ergebnisse 
von verschiedenen auBeren Umstanden getriibt werden. Ein Wasch
mittel z. B., das gleichzeitig ein intensiv wirkendes und stark auf der 
Raut haftendes Netzmittel darstellt, kann vollige Entfettung vor
tauschen. In solchen Fallen haftet namlich eine Netzmittelschicht, in 
der das Wasser sich verteilt, auf der Raut, obwohl vielleicht gar keine 
Entfettung stattgefunden hat. Rier wird man daher mit einer Ent
fettung mit Petrolather und nachtraglicher gravimetrischer Bestimmung 
der so gewonnenen Fettmenge weiterkommen, muB aber mit groBen 
Losungsmittelmengen sehr sauber arbeiten und erhalt sehr kleine Fett
mengen (v. CZETSCH-LINDENWALD)2. 

Aus all dem geht hervor, daB eine Methode gleichzeitig fiir die Be
urteilung, meist aber nicht fUr die exakte Messung eines der kompli
zierten Vorgange, aus denen sich die Waschwirkung zusammensetzt, 
herangezogen werden kann. Diese Schilderung eines einzigen kleinen 
Bausteines unseres Wissens zeigt, daB es auBerordentlich schwierig und 
nur in innigster Zusammenarbeit von Textilchemikern und Arzten iiber-

1 JAGER, R.: Zbl. Gewerbehyg. Wien 42, 167, 186 (1935); Hippokrates 1937, 
Nr 18; Arch. Gewerbepath. 9, 276 (1938); PEUKERT u. SCHNEIDER: Arch. Ge
werbepa,th. 9, 288 (1938); W. SCHULTZE: Arch.f. Dermat.l77, 80 (1938); PEUKERT 
U. SCHULTZE: Ebenda 179,2 (1939). GREUER: Ebenda IS5, 2 (1944). 

2 v. CZETSCH-LINDENWALD: Arch. Gewerbepath. 10, I (1940). 
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Abb. 8a.Wassertroplen auf der mit VaseUn gefetteten Haul. YOI' deT Waschung. 

Abu.8b. Nach der dritten Waschung. 

Abb.8e. Naeh der fiinften Wasehung. 

Man siehtdentlleh, da LJ die Raut nach der dritten Waschung benetztwinl , nach derfiinften Waschung 
ist der Fettfilm v5IJ1g verschwunden. 

Abb. 8 a-- c. E ntfettungsversueh auf der Raut. 
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haupt moglich ist, in das komplizierte Gebiet del' Waschmittelwirkung 
auf del' Haut einzudringen und dort Erkenntnisse zu erriligen. Man 
kann sich auf diesem Gebiet nicht einfach irgendwo kurz informieren 
und dann lustig drauflosarbeiten. 

Wenn wir nun auf die Besprechung del' einzelnen Waschmittel 
zuruckkommen, so sei die Seife ausfUhrlich behandelt, da sie infolge 
ihrer leichten Herstellung, ihrer milden Wirkung und auf Grund del' 
groBen Erfahrungen, die Generationen mit ihr gewannen, nach wie 
VOl' die groBte Rolle spielt. Die Seifen waren nach PLINIUS schon 
den Galliern bekannt; sje kochten Fette mit Pflanzenasche, wie das 
auch heute noch die russischen Bauern tun, und gewannen so Seifen, 
die sie allerdings nicht als Reinigungsmittel, sondern als Haarpomade 
verwendeten. Seither war die Verseifung die wichtigste, mit Fetten 
durchgefUhrte chemische Reaktion, denn aus del' Pomade wurde ein 
Waschmittel, das nach del' Reaktion 

CH2 ' OOC . R CH20H 
I I 

CH . OOC . R + 3 NaOH-+ CHOH + 3 RCOONa 
I I 

CH2 • OOC . R CH20H 
Glyceridfett Lauge Glycerin Seife 

entsteht. Diese so wichtige Reaktion kann beim Waschen mit Seife von 
einer anderen unerwiinschten, del' Bildung von Kalkseifen im "hart en" 
Wasser, gefolgt werden. -

2 RCOONa + Ca(H . C03 )2 2 NaHC03 + (RCOO)2Ca 
Seife Ca-Carbonat Na-Carbonat Kalkseife 

Diese Kalkseifenbildung kann durch Enthartung des Wassel's ver
hindert werden. 

Die Nomenklatur del' Seifen ist uneinheitlich, da die Definition weiter 
und engel' gewahlt werden kann. 1m ersteren FaIle werden ihnen auch 
seifenartige Produkte, wie A mphoseifen , zugezahlt, ja in manchen Ver
offentlichungen werden die Sulfonate unter den Seifen angefuhrt, weil 
sie Waschwirkung - Seifenwirkung - besitzen. Dies ist chemisch 
gesehen unrichtig. Andrerseits ist das Diachylon, das Bleisalz, wie aIle 
16slichen und unloslichen Metallsalze del' Fettsauren genau so eine Seife 
wie die Calcium-, Magnesium- und Aluminiumstearate. Wir wollen die 
Definition hier abel' engel' fassen und die unloslichen Produkte fettsaure 
Salze nennen, die Sulfonate, Amphoseifen u. dgl. abel' als Wasch- und 
Netzmittel bezeichnen. Seifen im engeren Sinne sind nur die wasser-
16s1ichen Kalium-, Natrium-, Ammonium- oder Aminsalze der Fettsauren, 
und zwar vorwiegend die mit 12-18 Kohlenstoffatomen.· In del' Phar
mazie kommensowohl die Natronseifen als auch die starker keratoly
tischen und leichter loslichen Kaliseifen zur Anwendung. Erstere werden 
durch Verseifung del' Neutralfette odeI' Neutralisation freier Fettsauren 
mit Natronlauge hergestellt. Man salzt die Seife dann aus und erhalt 
feste Stuckseifen. Mit Kalilauge werden weiche, stark alkalische, noch 
Wasser und Glycerin enthaltende Kaliseifen hergestellt. 
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Alle diese Seifen sind entweder Waschmittel, Fettemulgatoren, Wirk
stofftrager und als solche haufige Bestandteile dermatologisch ver
wendeter Praparate. Es ist nun nicht gleichgtiltig, welche Seifen man 
verwendet. Die Salze niederer Fettsauren schaumen nicht und sind zu 
Waschzwecken unbrauchbar. Niemand wird es einfallen, Formiate oder 
Acetate als Seifen zu verwenden. Aber auch die Salze del' nachsthaheren 
Romologen, wie Butter- und Baldl'iansaure, sind als Waschmittel und 
Medikamententrager schon ihres Geruches wegen nicht brauchbar. Die 
Seifen mit 8 C-Atomen sind Schaum- und Netzmittel, aber noch keine 
guten Emulgatoren und Schmutztrager. Die nachsthohel'en Seifen mit 

• 

CI Cc 

Cf() 

Abb.9. Priifuug des S"llluutztragcvcrmogenB der Scifcn vcrBchiedcn"r 1\ ettcnliingc 
llaeh der :Methode von JXGER·LIESEGANG. 

8-12 Kohlenstoffatomen reizen die Raut, schiiumen mit einem Opti
mum bei C12 abel' besonders gut. Die Seifen del' ungesattigten Fett
sauren l'einigen bei niedriger Temperatur besser als die der haher schmel
zenden gesattigten Fettsauren, die ihl'erseits wieder in heiBem Wasser 
besser wirken. Sie bilden aber in heiBem Wasser gelost gelatinase Aus
scheidungen, die vorwiegend als Pseudoemulgatoren wirken (Stearat
creme). Die Seifen mit 12- 14 C-Atomen hingegen sind noch vol'wiegend 
echte oberflachenaktive Substanzen (Kokosseife), die C14-Seife ist das 
beste Waschmittel, Seifen, die tiber 18 C-Atome enthalten, lOsen sich 
schlecht und schiiumen wenig. Sehr schon kann man die ganze Lage 
zeigen, wenn man 0,1 gRuB, 0,1 g Seife und 1,0 Wasser heiB anreibt und 
davon einen Tropfen auf glattes Papier flieBen liiBt. Untel' dem Wasser
strahl abgespiilt hinterlassen die Tropfen verschiedene Bilder (Abb. 9). 
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Man sieht hier, daB die Seifen mit 8 C-Atomenoder weniger nicht 
benet zen und nicht in der Lage sind, RuB und Papier in Kontakt zu 
bringen. Die Seife mit 10 C-Atomen netzt bereits, hebt aber den RuB 
nicht wieder abo Die Abemulgierung (kenntlich durch den Kometen
schweif) beginnt bei Cw hat bei C14 ihr Optimum, sinkt bei C16 abo 
Die Stearinseife und die hoheren Seifen sind nur mehr schwache Netz
mittel und schwache echte Emulgatoren. An die Stelle ihrer ober
flachtmaktiven Krafte tritt die Fahigkeit, Pseudoemulsionen zu bilden. 

Die Olsaure, die wichtigste ungesattigte Fettsaure, wurde trotz ihrer 
18 C-Atome ein Bild geben, das einer gesattigten Seife mit 14 C-Atomen 
entspricht. Die Naphthen- und Harzseifen verhalten sich ahnlich, es 
wfude zu weit fUhren auch darauf naher einzugehen. 

Die Fette der Natur und die Fettsauren der Synthese sind aus den 
verschiedensten Komponenten zusammengesetzt; je nachdem Olsaure 
oder Linolsaure oder sonst irgendeine andere Saure uberwiegt, kann 
die Seife diese oder jene Eigenschaften aufweisen. In den meisten Fallen 
ist dies schon weitgehend von den Textilchemikern vorbearbeitet, wir 
konnen uns deren Erfahrungen zunutze machen. Die Prufmethoden 
bleiben aber doch notig und mussen sogar noch weiter ausgebaut werden, 
denn nicht alles kann unbesehen ubernommen werden. Jedenfalls sind 
die Seifen der sogenannten Seifenfettsauren mit 14, 16 und 18 C-Atomen, 
gesattigte und ungesattigte, wie die Olsaure, am wichtigsten. Sie sind 
es, die zu den verschiedensten Zwecken verwendet werden, und zwar als 

1. Waschmittel, . 2. Medikament, 
3. Medikamententrager und Emulgator, 4. MedikamentenbestandteiI. 

Ais Waschmittel ist die Seife, insbesondere die Stuckseife, aus den 
Natriumsalzen der Fettsauren in jedem Haushalt anzutreffen. Sie ist 
dort geschatzt, weil sie gut schaumt· und beim Waschen angenehm 
gleitet. In Losungen ist sie schwach alkalisch, ein Grund, fUr die "haut
schonenden" Waschmittel, die im sauren Bereich waschen und nicht 
alkalisieren sollen, also keine Quellung verursachen, zu werben. Da die 
Alkalisierung von der Haut in 1-2 Stunden wieder ausgeglichen wirdl, 
ist beim Hautgesunden nur sehr selten mit Schadigung durch Seife zu 
rechnen. Daruber hinaus ist die Keratolyse mit Seifenbadern und in 
manchen Fallen, in denen man Seife zu Salben zusetzt, erwunscht, da 
sie die Wirkung bedingt oder verstarkt. Notwendig ist die "erweichende" 
Wirkung ferner beim Rasieren. Gut schaumende Substanzen, die sauer 
sind, sind als Rasierhilfsmittel unbrauchbar, ebenso gleitfahige Korper, 
da sie die Haut zwar glatt, das Haar ohne Alkalizusatz aber nicht er
weichen und schneid bar machen. Die Alkalisierung ist also nicht nur 
ein Nachteil, sondern auch ein Vorteil. Trotzdem suchte man nun die 
zu starke AlkaIisierung abzuschwachen. Man versuchte dies durch Zu
gabe von Sanren, insbesondere Fettsauren, Glyceriden und anderen 
Estern, die die Seife im sauren Milieu puffern sollten. 

Die uberfetteten Seifen stellen gleichzeitig die erste Gruppe von Seifen, 
denen gewisse auf der Haut, wie man hofft, wirksame Zusatze bei-

1 v. CZETSCH-LINDENWALD: Fette u. Seifen 1941. 
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gefiigt wurden, dar. Sie sollen daher an erster Stelle besprochen werden. 
Ihnen folgen dann nach Aufzahlung weiterer indifferenter Seifen zuletzt 
die Praparate mit medikamentasen Zusatzen im engeren Sinne. 

"Oberfettete Seifen werden aus verschiedenen Griinden hergestellt. 
Sie sollen besonders mild wirken (JAMIESON und DOTTI ), denn man 
hoffte, durch die Fette das Alkali abzupuffern. Die Zusatze von Lecithin, 
Wollfett, Monoglyceriden, Athern und Vaselin sind jedoch nicht in der 
Lage, das iiberschiissige Alkali "abzufangen", da dessen Konzentration, 
wie schon SCHRAUTH2 feststellt, zur Verseifung von Glyceriden oder 
gar von Wachsen nicht geniigt. Man versuchte, als man dies erkannte, 
durch Zusatz freier 01- oder Stearinsaure zu neutralisieren. Man erhalt 
so im Stiick, aber nicht in Lasung, neutrale Seifen, denn die Hydrolyse, 
die urn so starker ist, je langerkettig die Fettsauren sind, kann man 
durch derartige Zusatze nicht zuriickdrangen. 

Ein weiterer Grund zur Herstellung iiberfetteter Seifen ist in der 
Vorstellung zu suchen, daB das Fett oder der fettahnliche Karper auf 
die F(aut aufzieht, diese fettet und an Stelle des Hautfettes das Alkali 
"absattigt". Das Fett sollte femer die Seifen mechanisch einhiillen und 
diese damit nur schonend zur Wirkung bringen. Leider bestatigen sich 
diese theoretischen "Oberlegungen nur teilweise. Das "Einhiillen" der 
Seife durch das Fett unterbleibt, denn die Seife ist ein Ol-in-Wasser
Emulgator und umschlieBt ihrerseits das Fett, so daB nur Bruchteile 
von Milligrammen der Haut geboten werden, und davon wieder nur 
geringe Mengen auf diese selbst aufziehen. Der eine von uns3 hat fest
gestellt, daB die Fettung der Haut mit iiberfetteten Seifen nur einen 
symbolischen Akt darstellt und daB diese Produkte nicht mehr als 
milde Seifen aus gut em Rohmaterial sind, denen ein Teil der Emulgier
kraft durch den Fettzusatz entzogen ist. Die Existenz derartiger Seifen 
hat daher letzten Endes vorwiegend technische Griinde, denn die "Ober
fettung der Seifenstiicke macht diese geschmeidig, verbessert unter Um
standen die Schaumbestandigkeit und erhOht ihre Haltbarkeit. 

Neben Fetten und fettartigen Produkten werden als mehr oder 
minder indifferente Zusatze noch EiweiB, Kaolin, Wasserglas, Tylose, 
Alkalicarbonate, Glycerin, Marmorpulver, Bimsstein und Sand als Fiill
stoffe zur Wirkungssteigerung und aus anderen Griinden zugefiigt. 

EiweifJseifen werden hergestellt, da die EiweiBstoffe den Schaum 
verbessern und als amphotere Stoffe das freie Alkali binden. Der Zu
satz von Trockenmilchpulver, Casein, Eieralbumin (Rayseife), Gliadin, 
Albumosen, TierbluteiweiB und anderen Stoffen wurde schon von 
SCHRAUTH erwahnt. Ihr Zusatz bringt vorwiegend technische, aber 
kaum therapeutische Vorziige. 

Kaolinbeimengungen sind uns in den Kriegsseifen bekannt; auch 
dieser Zusatz dient als Streckungsmittel. Bei der Auswahl des Tones 
ist groBe Erfahrung natig, urn ein Material zu finden, das den Wasch
wert durch Absorption der Seife nicht beeintrachtigt. Dasselbe gilt vom 

1 JAMIESON u. DOTT: Uberfettete Seife. Mh. DermaL 11, Nr 2 (1890). 
2 SCHRAUTH: Die medikamcnt6sen Seifen. Berlin: Springer 1914. 
3 v. CZETSCH-LINDENWALD: Arch. Gewerbepath., Gewerbehyg. 10,1 (1940). 
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Meeresschlick. Lignin hingegen und einige Ligninprodukte verbessern 
nach REFLEI verschiedene Waschmitteleigenschaften. 

Wasserglas fiigt man als Fiillstoff bei. Diese Silicate sind starke 
Alkalien (PH> 10) und nicht, wie KOLSCH unlangst publizierte, neutral. 
Sie sollen als Alkali in billigen Waschmitteln die Seifenwirkung er
ganzen. Der Plural von Wasserglas ist Wasserglassorten und nicht 
Wasserglaser. Diese Mehrzahl ist bereits "besetzt". lnteressant und 
wertvoll sind die Metaphosphate, die durch Basenaustausch die un-
16slichen Calciumseifen in losliche Verbindungen iiberfiihren. 

Tylose- und Alginatzusatze sind neueren Ursprungs und dienen zur 
Streckung und Verbesserung der Seifenstiicke, ohne therapeutisch in 
Erscheinung zu treten. 

Alkalicarbonate setzt man den Seifen zu, um fiir spezielle Zwecke 
die Alkalitat zu steigern oder um die teuren Seifen mit billigem Material 
zu strecken. BUZZI2 betont bereits die gute Keratolyse durch solche 
Seifen, die er an Stelle der Sapo viridis und Sapo kalinus empfahl, da 
mit dem Zusatz von 4 % Kaliumcarbonat ahnliche Effekte erreicht 
werden wie mit den beiden vorgenannten Handelsprodukten, die infolge 
ihrer starkeren Alkalitat leichter zu Schaden fiihren. 

Der Zusatz von Glycerin solI die umstrittene, insbesondere vom 
Laien aber immer wieder bestatigte hautpflegende Wirkung dieses drei
wertigen Alkohols mit der Reinigungswirkung der Seife gleichzeitig zur 
Folge haben. SCHRAUTH rat in seinem Buch von derartigen Kombina
tionen ab, da das Glycerin den Desinfektionswert herabsetzt. Dariiber 
hinaus ist ein einfacher Zusatz von Glycerin nachteilig fiir die Okonomie 
der Seifenverwertung. Glycerinhaltige Seifen nutzen sich weitaus schnel
ler ab, ihr "Abrieb" ist groBer. Der hautpflegende Effekt ist wohl nicht 
beweisbar und auch kaum vorhanden, denn die verdiinnten Losungen, 
die entstehen konnen, sind in dieser Hinsicht sicher wertlos. 

Marmorpulver, Bimsstein und Sand sind mechanische Reinigungs
mittel, die die Seifenwirkung erganzen. Die damit hergestellten Wasch
mittel sind Kombinationen von rein mechanischen Reibstoffen und Seife. 

Feste Schwimmstoffe oder Luft werden zugesetzt, um "Schwimm
seifen" herzustellen. 1m letzteren FaIle blast man Luft in die heiBe 
konzentrierte Losung ein, beim Erstarren werden die Blasen gefangen 
und verleihen den Seifen so viel Auftrieb, daB sie in Wasser schwimmen. 

Elektrolyte, etwa Badesalze, in Seifen einzuarbeiten, ist irrationell; 
sie kommen kaum zur Wirkung, behindern aber die Schaumkraft. 

Atherische Ole ziehen aus dem waBrigen Seifenmilieu zu den Haut
lipoiden, in denen sie leichter 16slich sind. Darauf beruht u. a. die Par
fiimierung mit ihren Vor- und Nachteilen. Seifen, die einen geringen 
Zusatz atherischer Ole enthalten, werden also eine gewisse Wirkung im 
Sinne des zugesetzten Produktes erwarten lassen (Tymolseifen). 

Seifen mit Vitaminzusiitzen fehlen natiirlich nicht, denn die Vitamine 
sind ja schon in kleinen Dosen wirksam und solche Produkte werbe-

1 REFLE: Fette u. Seifen 48, 10, 621 (1941). 
2 BuzZI: Beitrag zur Wiirdigung der medikamentosen Seifen. Dermat. Studien 

2, 6, 509. 
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technisch leicht zu empfehlen. Wir konnen hier, da es sich ja wohl meist 
um ollosliche Substanzen, wie Vitamin D, das "Vitamin" Fund allen
falls um Lactoflavin handelt, bei einigem Optimismus eine therapeu
tische Wirkung zwar nicht erwarten, aber doch erhoffen, sofern die 
Gewahr besteht, daB die Produkte unzersetzt zur Wirkung kommen. 
Zu dieser Einstellung, die nicht vollkommen ablehnend ist, verhelfen 
uns insbesondere amerikanische Arbeiten und die tJberlegung, daB sich 
die genannten Vitamine so verhalten wie Fette und Lipoide, also teil
weise doch der Haut zugute kommen und nicht quantitativ im Wasch
wasser verlorengehen. Hierher gehoren wohl auch die Hefeseifen, deren 
Wirkung aus der EiweiB- und der Vitaminwirkung zusammengesetzt 
sein konnte. Man muG allerdings wissen, daB sich die B-Vitamine im 
alkalischen Milieu zersetzen, und wird in diesem :Falle recht skeptisch 
urteilen mussen. 

Medikamentose Seifen im engeren Sinne stellen verschiedene Firmen, 
wie Beiersdorf-Hamburg, Junger & Gebhard-Berlin, Rie
del-Berlin, Hageda-Berlin, Bergmann-Waldheim, her. Bevor 
wir auf ihre einzelnen Bestandteile eingehen, sei die Technik der Appli
kation geschildert, denn mit dem Waschen der Haut mit derartigen 
Praparaten allein ist es nicht getan. Sie wurden in diesen Fallen nur 
unterschwellig wirken. Die Anwendung der medikamentosen Seifen 
kann nach UNNA1 in dreierlei Weise erfolgen: 

l. Schwache Form: Die Haut wird mit der S,eife gut eingeschaumt 
und der Schaum nach einigen Minuten mit warmem Wasser wieder 
a bgespult . 

2. Mittlere Form: Die Haut wird eingeschaumt und der Schaum nach 
einigen Minuten mit einem trockenen Tuch wieder abgerieben. Nahezu 
die Halfte des Seifenschaumes wird hierbei der Hornschicht einverleibt. 

3. Starke Form: Del' Schaum wird dick aufgetragen. Man laBt ihn 
dann auf der Haut eintrocknen. 

Fur diejenigen Seifen, die ntU mechanisch wirken sollen, wie z. B. 
die Marmorseifen und die Bimssteinseifen, kommt natiirlich nur die 
erstgenannte Form in Betracht. Warmes odeI' wenigstens laues Wasser 
ist beim Gebrauch del' iiberfetteten Seifen vorzuziehen. 

Die Wirkung del' desinfizierenden Seifen setzt sich aus derjenigen 
der Seife und derjenigen des zugesetzten Desinfiziens zusammen. Die 
beiden Komponenten konnen sich gegenseitig aufheben, erganzen, viel
leicht sogar potenzieren. Man muB daher mit zweckmaBig und un
zweckmaBig zusammengesetzten Handelsprodukten rechnen. Wenn wir 
uns mit dem Desinfektionswert del' Seife selbst beschaftigen, so Hehen 
wir, daB er schon wieder aus zwei Komponentcn zusammengesetzt ist. 
Die eine ist die in vitro meBbare hemmende odeI' abtotende chemisch 
bedingte Wirkung auf Bakterien. In vivo, beim Handewaschen z. B .. 
tritt hierzu noch eine wichtige und intensiver zur Geltung kommende 
physikalisch bedingte Komponcnte, die Abemulgierung und mecha
nische Entfernung del' Bakterien hinzu. 

1 BLOCH, 1.: Die Praxis der Hautkrankheiten. UNNAS Lehren. Berlin: Urban 
& Schwarzenberg 1908. 

Y. Czetsch·I.illdrnwald und Schmidt·La Baump, Salben II. (j 
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Wir haben gesehen, daB die Seifen verschiedener Kettenlangen sich 
ganz allgemein verschieden halten. Diese Unterschiede kommen auch 
bei der Desinfektionswirkung zur Geltung. Die Seifen, deren Fettsauren 
weniger als 8 C-Atome aufweisen, haben kaum eine desinfizierende 
Wirkung. Sie beginnt parallel mit der insekticiden, der Reiz- und Netz
mittelwirkung, wie neuere Arbeiten zeigten, bei der Capronsaure und 
steigt bis zur Undecansaure1. Die Seifen der Seifenfettsauren mit 14, 
16 und 18 C-Atomen sowie die ublichen Seifen aus Olen und Fetten 
desinfizieren wieder schwacher oder gar nicht. Harzseifen sind stark 
wirksam, obwohl diese Produkte nach EDWARDS 2 von der menschlichen 
Haut recht gut vertragen werden. Wenn also die Seife von ROBERT KOCH 
und E. v. BEHRING als Desinfektionsmittel bezeichnet wird, so haben 
diese Untersucher in den naturlichen Seifen, deren Zusammensetzung 
ja schwankt (je nach Ursprung), nicht immer optimale, aber doch meist 
wirksame Komponenten gepruft. Andere Autoren, die STOCKHAUSEN3 

anfUhrt, haben gerade das Gegenteil wie KLARMANN und Mitarbeiter 
festgestellt; sie finden langkettige Seifen wirksam und halten Harz
seifen fUr wertlos; sie haben offenbar mit ungeeigneteren Seifen gearbei
tet, oder sie haben recht und die Amerikaner unrecht. Gegen diese 
Ansicht sprechen aber verschiedene eigene Beobachtungen, auf die im 
Rahmen des Buches nicht eingegangen werden kann. 

In Kombination mit Desinfizienzien beeinflussen sich die Kompo
nenten, so daB ihre M;ischung, ja ihr Mischungsverhaltnis in jedem ein
zelnen Fall uberlegt werden muB. Kleine Mengen von Seife verstarken 
z. B. die Phenolwirkung, groBe heben sie auf. Die Kresole und Phenole 
werden durch geringere Seifen- und Sulfonatzusatze aber lOslicher und 
insbesondere dann wirksamer, wenn die Seifen kurzkettig sind. Wird 
der Seifenzusatz groBer als 50 % der Kresolmenge, so ist dies fUr die 
Desinfektionskraft nachteilig. Carbolseifen in Stuckform sind daher un
wirksam. KLIEWE und PEUCKERT4 glauben, daB die Alkalitat der Seifen 
in Desinfektionsmitteln die Haut schadige. Da erst die Seifen mit 16 
und 18 C-Atomen, die unschadlichsten Seifen, stark dissoziieren, die 
stark angreifende Undekansaureseife aber kaum alkalisch ist, kann 
man ihren Schlussen nicht beipflichten. 

Formaldehydseifenlosungen gehoren zu den bekanntesten Desinfek
tionsmitteln. Diese Praparate, wie das Lysoform, eine Mischung von 
Formaldehyd- und KaliseifelOsung, sind keine Wasch- und Reinigungs
mittel, sondern ausschlieBlich Desinfektionsmittel, so daB sich eine 
Diskussion ihrer ZweckmaBigkeit im Rahmen des Buches erubrigt. 
Stuckseifen mit Formaldehydzusatz, die hier besprochen werden muB
ten, sind nicht halt bar und verlieren in wenigen W ochen ihren Wirk
stoffgehalt. 

Sublimatseifen sind vollkommen wirkungslos, da das Quecksilber
salz mit der Seife reagiert und wasserunlOsliche Seifen entstehen. Ahn-

1 KLARMANN u. STERNOV: Soap Sanit. Chemikals 17, 1, 23 (1941). 
2 EDWARDS: zit. in Fette u. Seifen 1943, 7, 375. 
3 STOCKHAUSEN: Fette u. Seifen 45, 596 (1938); Seifensieder-Ztg 68, 461 

(1941). 4 KLIEWE u. PEUCKERT: Z. Hyg. 122, 560 (1940). 
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liche Verhiiltnisse finden wir bei allen anderen lOslichen ionenbildenden 
Schwermetallsalzen, die mit der Seife reagieren. In solchen Fiillen 
miissen wir zu Stoffen greifen, die mit der Seife keine Bindung ein· 
gehen, z. B. zu den Alkalisalzen aromatischer Quecksilbercarbonsiiuren 
und .phenolen. Das bekannteste derartige Produkt ist das Afridol, das 
Natriumsalz der Oxyquecksilber.o·toluylsiiure; es ist in der therapeutisch 
angewendeten Afridolseife enthalten, ein iihnlicher Korper ist in der 
Providolseife, die kosmetischen Zwecken dient, eingearbeitet. Nipagin 
und iihnliche Korper konnen zugesetzt werden (0,2-0,5 % ), ferner 
Chinosol und Chloramin. 

"Bauerstoffseifen" enthalten durchwegs Perborate und Persalze des 
Magnesiums, Natriums, Zinks und anderer Metalle. Sie spalten geringe 
Sauerstoffmengen ab und wirken bleichend und desinfizierend. Die 
historisch erste dieser Seifen ist die Pernatrolseife (Natriumsuperoxyd. 
seife), die MIELCK auf Veranlassung von UNNA herausbrachte. Den Ver· 
trieb hat Beiersdorf iibernommen. Die Seife wird bei Acne, Rosacea, 
Comedonen usw. empfohlen. 

Die Zinksuperoxydseife von Fresenius, Homburg v. d. H., wird 
bei Erosionen und Ekzemen verwendet. Solange sie Sauerstoff abspaltet, 
wirkt sie durch diese Komponente, im AnschluB als Zinkoxydtriiger. 

Borsiiure· und Boraxseifen sind sehr beliebt. Freie Borsaure ist in 
Seifen nicht halt bar, sie setzt sich zu Boraten urn und spaltet Fettsiiure 
ab, so daB wir auch mit ihr Borsalztherapie und nicht Borsiiurebehand· 
lung durchfuhren. 

Anion· und kationaktive Seifen heben sich in ihrer Wirkung voll· 
kommen auf. Als Beispiel seien Zephirol und Quartamon genannt, 
quartiire Ammoniumbasen, die sich als Desinfizienzien gut bewiihrt 
haben. Ihre oberflachenwirksamen Gruppen sind positiv geladen, Seife 
hingegen negativ. Daran scheitern zunachst die Versuche, eine Zephirol. 
seife herzustellen, ja, die noch auf der Hand vorhandenen Seifenreste 
storen die Zephirolwirkung sehr erheblich, so daB vor der Desinfektion 
mit quartaren Ammoniumbasen die Seifenreste sorgfiiltig abgespiilt 
werden mussen. Ahnlich, wenn auch aus anderen Grunden, unwirksam 
sind Jodoformseifen und Seifen, die Jodsalze oder das Element enthalten. 

Nun zu einigen Seifen mit Medikamentenzusiitzen, die neben ihrer 
spezifischen Wirkung auch eine gewisse Desinfektionskraft besitzen 
k6nnen. 

,i.Naphthol ist ein mil des Desinfektionsmittel und kriiftiges Anti· 
parasiticum, Resorcin und Pyrogallol sind Wirkstoffe. Diese Gruppe 
von Arzneimitteln wird nicht ob ihrer Desinfektionswirkung gebraucht, 
als Wirkstoffe konnen sie in Seifen nur in sehr schwacher Konzentration 
angewandt werden und sind dann nicht in der Lage, ihre reduzierenden 
Eigenschaften zu entfalten. 

Resorcinseifen (3proz.) mit Teer, Salicylsaure, Schwefel und anderen 
Zusiitzen bringen verschiedene Firmen, wie z. B. A. H. A. Bergmann 
in den Handel (Baldur.Heilseifen). 

Salicylsaureseifen gibt es nicht. Durch Umsetzungen enthalten sie 
nicht die freie Siiure, sondern das durch das Alkali entstehende Natron·, 

6* 
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eventuell das Kalisalz. Sie mogen als solche einen gewissen Wert als 
"iibersauerte" Seifen besitzen. Desinfizienzien odeI' Keratolytica sind 
sie nicht. 

Teerseifen konnen sowohl unlOsliche Teere als auch deren Sulfonate 
in Form ihrer Alkalisalze enthalten. Diese letzteren, zu denen auch 
die Ichthyolseifen gehoren, erfreuen sich groBer Beliebtheit. 

2-lOproz. Schwefelseifen wirken schwach reduzierend und anti
parasitar und sind als Erganzung del' Schwefeltherapie mit Salben, 
Pudern und Schiittelmixturen brauchbar. SCHRAUTH halt die wasser
lOs lichen Schwefelpraparate, wie Thiopinol Matzka, eine Kombination 
von atherischen Olen del' Terpenreihe und Sulfiden, fiir besonders ge
eignet. Tigenol kann in Mengen von 5-15% ebenfalls eingearbeitet 
werden. Neben elementarem kann auch organisch gebundener Schwefel 
zugefiigt werden, so z. B. Mitigal odeI' Schwefeladditionsprodukte an 
ungesattigte Fettsauren. Da Schwefel in verhaltnismaBig kleinen Dosen 
wirksam ist, kann eine therapeutische Beeinflussung del' Raut durch 
die kleinen Mengen, die zur Verfiigung stehen, pro Dosi bei 2proz. 
Seifen etwa 0,004 g, bei lOproz. Seifen 0,02 g erhofft werden, wenn 
auch diese Mengen nicht voll ausgeniitzt werden, sondern groBenteils 
in das Waschwasser iibergehen. . 

Seifen mit Schwefelalkalien odeI' Schwefelwasserstoff, wie die 
Akremnin-, Eusulfin- und Antibleiseife, werden speziell fiir Arbeiter, 
die mit Blei zu tun haben, wie Bleiloter, Schriftsetzer, empfohlen. 
Nach RAGG1 und SACHER2 sind diese Produkte abel' nur schlecht halt
bar und verlieren rasch die Eigenschaft, Bleisalze und Bleimetall in 
unlOsliche und dunkle, daher sicht bare Sulfide zu verwandeln und so 
als Indicator, als Warner, zu dienen. Wir mochten dazu noch die Frage 
aufwerfen, ob es zweckmaBig ist, das Metall in unlOslicher Form nieder
zuschlagen und nicht als lOsliche Verbindungen abzuwaschen 1 

UNNA hat Seifen mit Benzoe, Bimsstein, Borsaure, Chininsulfat, 
Thiosinamin, Kreolin, Dermatol, Eucalyptol, Fetten und vielen anderen 
Stoffen, ein anderer Autor sogar Tabakseifen gegen Scabies angegeben. 
Viele derartige Kombinationen sind noch in Verwendung, andere haben 
del' kritischen Priifung nicht standgehalten und sind verschwunden 1 

Die Seife selbst wird als Medikamententrager und Reinigungsmittel 
wohl in aller Zukunft erhalten bleiben. In ersteren ist die keratoly
tische Wirkung erwiinscht, in letzteren hat sie Vor- und Nachteile, 
jedoch iiberwiegen erstere bedeutend. Wenn ein Prospekt eines seifen
freien Reinigungsmittels schreibt: "Seife ist bei weitem nicht so harm
los, wie eine lange Gewohnung es uns erscheinen laBt. Sie ist chemisch 
gesehen eine Verbindung von Fett und Lauge und hat die unangenehme 
Eigenschaft, in Beriihrung mit Wasser wieder in Fett und Lauge zu 
zerfallen. Diese Lauge abel' friBt die Schutzsaure zwischen den Rorn
zellen del' Raut und friBt den Talg auf den Rornzellen und zerfetzt 
die Rornzellen selbst, und hat damit den ganzen Festungsgiirtel zer
stort", so wundern wir uns mit diesem sauremantelumflatterten Fana-
------ -

1 RAGG: Farbenzeitung 1910, 2216. 
2 SACHER: Seifensieder-Ztg 1912, 390. 
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tiker, daB durch so schreckliche festungsbrechende Waffen die Mensch· 
heit noch nicht ausgerottet wurde. Wir mtissen dann die Neger vom 
Sumpfgtirtel am oberen Nil, die in Pflanzenasche· (Pottasche·) "Betten" 
als Mtickenschutz schlafen, ob ihrer Resistenz bestaunen, und empfehlen 
ihm, dort sein saures Waschmittel als Gegengewicht zu verkaufen. 

Zusammenfassung. Die Seifen dienen den verschiedensten Zwecken. 
Sttickseifen mit medikamentosen Zusatzen sind Dermatologica, aus 
denen man sich beim Waschen ex tempore eine mit Luft verdtinnte 
Stearatcreme - einen Seifenschaum, den man entweder ,tbsptilt oder 
eintrocknen HiBt - herstellt. AIle die uns bekannten Regeln, die fUr 
Emulsionen vom OI.in.Wasser.Typ aufgestellt werden konnten, treffen 
also auch bei der Anwendung medikamentoser Seifen zu. Eine solche 
Seife ist alkalisch und wird vorwiegend lokal sowohl auf der geschii. 
digten als auch auf der gesunden Raut wirken. Sie beeinfluBt die zu 
behandelnden Stellen Bur so lange, als sie bzw. ihre Bestandteile daran 
haften. Die Reizmitteleigenschaft der Seifen fordert die Wirkung, die 
Wanderung eines Medikamentes aus der waBrigen Losung zum Lipoid. 
Lipoid16slich sind Seifen nicht. Beim Eintrocknen ober Absptilen wird 
die ohnehin schon beinahe homoopathische Verdtinnung noch weiterhin 
vergroBert. Nach dem Absptilen bleiben nUT mehr unterschwellige 
Spuren des zugeftigten Wirkstoffes auf und in del' Raut zurtick. LaBt 
man den Seifenschaum eintrocknen, so verschwindet das waBrige 
Medium, in dem Reaktionen stattfinden sollen, der Schaum geht in 
eine feste Phase tiber, so daB die Medikamente, die nicht olloslich sind, 
<lann unter Umstanden nul' schwach oder niGht wirken. Wir dtirfen von 
dieser Therapie also nicht allzuviel erwarten, denn die Menge des beim 
Waschen tiberhaupt zur Verftigung stehenden eingearbeiteten Medika· 
mentes ist gering. Pro Waschung eines Quadratmeters Bant sind etwa 
2 g Toiletteseife n6tig. Beim Randewaschen werden etwa 0,2 g Seife 
verbraucht; doch schwan ken diese Zahlen ziemlich stark. Eine Seife, 
die erst kurz vorher gebraucht wurde und noch feucht ist, wrliert bci 
der gleich darauf folgenden Verwendung mehr, z. B. 0,6 g. Die zur 
therapeutischen Wirkung kommenden Mengen der zuge:o:etztpll Medika· 
mente sind aber auch dann sehr klein, denn 1 % von 0,2-0,6 g sind 
0,002-0,006 g, eine Menge, von der mehr als 90% in das vVaschwasser 
iibergehen und nur del' Rest, Teile von Milligrammen, auf der Raut 
aufziehen. Dort werden sie, mangels jeder Verankerung, von der Um· 
welt zum groBen Teile abgelOst und bleiben Rchon beim A btrocknen 
im Handtuch zurtick. 

Die Seifen konnen dartiber hinaus als Salbenbestandteile und Emul· 
sionsbildner Bedeutung besitzen. Es sei daher nur in Erinnerung ge· 
bracht, daB als Salbenbestandteil meist die Kaliumseifen, Sapo kalinus, 
gewahlt werden, da sie starker alkalisieren, selbst salbenartig sind und 
sich leicht einarbeiten lassen. Sie Bollen keratolysieren und zllgesetzten 
Medikamenten die Passage durch die Haut cI'lcichtern. Mall muD bei 
ihrer Verwendung immer daran denken, daG die Seifen Sa1ze sind, die 
mit Sauren reagieren. 1h1'e Verwendung ist daher beschrankt. Die 
)Iatriumseifen sind harter, konnen aber unter gewisRen Redingnngen 
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Salbenbestandteile werden. Man kann sie so mit Fetten, etwa Schweine
fett, unter Glycerinzusatz vermischen und erhiiJt so Sapo unguinosus, 
eine Salbe, die gut vertragen wird. Auf dieser Basis wurden z. B. Sapo 
cinereum mit 33% Quecksilber und andere Salbenseifen aufgebaut. Die 
Aminseifen hingegen, wie die Morpholin- und Triathanolaminseife, sind 
salbenformige Emulgatoren der Kosmetik, die als therapeutisch wirk_ 
same Bestandteile nicht verwendet werden. 

Jedes der erwahnten Seifen- und Waschmittel hat Vor- und Nach
teile. Seifen sind alkalisch, entfetten aber wenig. Die "hautschonenden" 
Waschmittel entfetten und net zen stark, waschen aber im sauren Be
reich. Welches Mittel gewahlt wird, entscheidet die Indikation bzw. 
der Arzt, der auf der Tastatur der Waschmittel zu spielen weiB. Er muB 
sich daruber klar sein, daB' das Waschen ein auBerordentlich kompli
zierter, aus Losen, Emulgieren, Netzen, Erweichen, von der Unterlage 
Abheben und Tragen zusammengesetzter Vorgangist, in dem das eine 
Mal diese, das andere Mal jene Teilwirkung vorherrscht. 

Die zahlreic1J.en Seifen mit medikamentosen Zusatzen sind "medi
zinische Seifen" im Laiensinn. Das Arzneibuch versteht unter medizi
nischer Seife etwas anderes, namlich eine gepulverte Natronseife aus 
gleichen Teilen Olivenol und Schweinefett. Sie wird innerlich in Pillen
form bei Cholelithiasis, als Suppositorienbestandteil und auBerlich zu 
Reinigungszwecken verwendet. 

Die zweite offizineIle Seife ist Sapo kalinus, die aus den Kalisalzen 
der ungesattigten und gesattigten Fettsauren mit 16 und 18 C-Atomen, 
Glycerin und Wasser besteht. Sie ist salbenartig schlupfrig, durch
scheinend, gelbbraun und solI in Wasser und Weingeist klar lOslich sein. 
Sie dient .zur Maceration der Haut, als Reinigungsmittel und als Salben
bestandteil. Spiritus Saponis Kalini ist eine ex tempore bereitete Losung 
der Kaliseife der Linol- und der Linolensaure in Spiritus. Spiritus sapo
natus ist eine alkoholische, ex tempore bereitete Losung von olsaurem 
Kali. Der beste Spiritus saponatus wird nach NEMEDY aus Kokosol, 
Olivenol oder Ricinusol hergestellt. Andere Seifen geben einen schlech
ten Schaum. Wir ersehen auch daraus, daB die gesattigten Seifen mit 
12 C-Atomen und die ungesattigten mit 18 C-Atomen etwa gleich gut 
abschneiden. 

Bei der Beurteilung der Arbeit NEMEDYS ist festzusteIlen, daB der 
Autor die Schaumwirkung als Kriterium wertete. Wir sind uns im 
unklaren, ob man das tun darf und ob es nicht besser ist, die Schaum
wirkung nur als eines der Symptol;ne zu werten. 

Sie sind beide Einreibungs- und\ Reinigungsmittel und werden im 
ersteren FaIle meist mit Camphergeist, Chloroform und anderen Haut
reizmitteln zusammen verschrieben. Diese Mischungen leiten zu den 
Linimenten uber. Linimente sind dickflussige Medikamente, die zur 
auBerlichen Applikation gedacht sind. Die Definition der Linimente ist 
ziemlich weit gezogen, eine einfache Mischung von cn und Chloroform 
wird auch schon als Liniment (L. STOCKES) bezeichnet. Linimentum 
saponatum camphoratum, der Opodeldok, ist eine gleichfOrmige, gelartige 

1 NEMEDY: Ber. ungar. pharmaz. Ges. 18, 253 (1942). 
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und opalisierende Masse, die bei Korpertemperatur schmilzt und nach 
den zugesetzten hautreizenden Komponenten riecht. Das Kropfmittel 
Linimentum saponatum cum Kalio jodato sowie Linimentum ammo
niatum, ein Rheumamittel aus iiberschiissigem freiem Ammoniak und 
Ammoniakseife, seien nur erwiihnt. Ihre eingehende Bearbeitung eriibrigt 
sich, da sie iiber den Rahmen des Buches hinausgehen wiirde. 

Zinkleim. 
Salben sind bei Korpertemperatur weiche, Pflaster der engeren 

Definition hingegen harte, erst bei hoheren Temperaturen schmelzende, 
zur iiuBerlichen Anwendung gedachte Arzneimittel. In dem Verhalten 
gegen Temperaturen iihneln die Zinkleime den Pflastern, denn es sind 
bei Zimmer- und Korpertemperatur mehr oder minder feste elastische 
Praparate, die als Deck- und Druckmittel verwendet werden. Sie wurden, 
wie fast aHe Dermatologica, um das Jahr 1880 von UNNA, LEISTIKOW, 
SCHAFFER, BETTMANN u. a. eingefUhrt. In ihrer HersteHung und An
wendung hat sich nicht mehr viel geandert. Die verschiedenen Arznei
biicher fiihren einen oder mehrere Zinkleime an. Das DAB 6 nennt den 
Zinkleim einer Gallerte, definiert ihn als Arzneizubereitung, die bei 
Zimmertemperatur elastisch ist und bei gelindem Erwarmen fliissig 
wird. Der Zinkleim des DAB 6 besteht aus: 

Zincum oxydat. crud. 
Glycerin ... 
WeiBem Leim. . . . 
Wasser ...... . 

10 Teile 
40 
15 
35 

Das Zinkoxyd wird mit der notigen Menge Glycerin fein angerieben, 
dann mit der heiBen Leimli:isung, dem iibrigen Glycerin und dem Wasser 
gemischt. 

Das Schweizer Arzneibuch kennt eine harte und eine weiche "Zink
gelatine". Die harte Zinkgelatine enthiilt 

und die weiche 

Zinkoxyd. 
Glycerin 
Gelatine 
Wasser .. 

Zinkoxyd. 
Glycerin 
Gelatine . 
Wasser .. 

10 Teile 
30 
30 
30 

10 Teile 
25 
15 
50 

AuBerdem enthalten diese Gelatinen 0,1 % Methyl-paraoxybenzoeester 
als Konservierungsmittel. 

Da Glycerin und Gelatine in Kriegszeiten schwer zu erhalten sind 
und das Priifen der Ersatzstoffe nicht jedermanns Sache ist, wurde 
schon verschiedentlich die Anregung gegeben, bereits gebrauchte Zink
leime wieder aufs neue zu verwerten. Trotz aHer Sterilisiermoglichkeiten 
halt en wir diese Vorschlage doch fUr abwegig und der Hygiene nicht 
entsprechend. 



88 Zinkleirn. 

Zinkleim hat vorwiegend mechanische Funktionen zu erfiillen. Er 
solI durch LuftabschluB und Verhinderung der Reibung juckstillend 
wirken, die Venendilatation durch Druck in Schranken halten. Hier
durch und durch die Auswirkungen des Stiitzverbandes bessert er Geh
beschwerden, verhindert Schwellungen durch Stauungen (Stauungs
ekzeme an den Beinen) und wird zu einem wichtigen Medikament. 

Die Gelatine konnen wir in den Gallerten bisher noch nicht ersetzen. 
Pektine, Tylosen, Alginate (Schleim aus Meeresalgen) und synthetische 
Polymere geben zwar entsprechende Gallerten, die aber nicht schmelzen. 
Glycerin kann durch zahlreiche Austauschstoffe substituiert werden. So 
ist Glycerogen brauchbar, ferner verschiedene Glykole, Glykolester und 
Glykolpolymere, Pentaerythrit und vielleicht auchFormamid. Unbrauch. 
bar sind aIle Hautreizstoffe und anorganischen Produkte. Es hat keinen 
Zweck, hier an dieser Stelle eine Liste der brauchbaren und der un· 
geeigneten Stoffe zusammenzustellen, denn im Bedarfsfalle stehen dieEe 
Produkte der Liste ja doch nicht zur Verfiigung, sondern ein "Ersatz", 
dessen Konstitution und Ursprung nur in den seltensten Fallen bekannt 
ist. Man kommt um das Erproben also nicht herum. Bei unseren Ver· 
suchen haben wir jeweils einen Knochelverband mit DAB 6-Zinkleim 
und dem Ersatzprodukt gemacht und lieBen die ,Versuchsperson einen 
Tag lang damit herumgehen. Am Abend wurden beide Zinkleime unter
sucht; die Biegeresistenz, die eventuell aufgetretenen Risse und Ver
werfungen, die bei der scharfen Probe auftreten, waren ein MaBstab 
fUr die Brauchbarkeit, vorausgesetzt, daB der Glycerinaustauschstoff 
etwa gleiche Viscositat und Hygroskopizitat besitzt. Weicht der Aus. 
tauschstoff in diesen Eigenschaften wesentlich ab und kann auch durch 
Wasserzusatz oder durch Beifiigung von Verdickungsmitteln, ins
besondere durch Vermehrung des Gelatinezusatzes nicht geandert 
werden, so ist seine Verwertbarkeit schlecht zu beurteilen. 

Zinkleim kiihlt anfangs durch Verdunstung des Wassers, anschlie
Bend durch Kompressionsanamie. Man kann ihn nach dem DAB 6 in 
jeder Apotheke herstellen lassen oder die fertigen Praparate von Beiers
dorf bzw. Helfenberg (auch mit 12,5% Ichthyol) verordnen. Nach 
WINTERNITZ1 wird dem Zinkleim eventuell Salicyl, Ichthyol und 
Schwefel zugesetzt, jedoch ist hier Vorsicht bei empfindlicher Haut 
angezeigt. Tannin-, Resorcin- und Pyrogallolbeifiigungen miissen selbst
verstandlich unterbleiben, da sie die Gelatine £allen. 

Unter den tagelang liegenden Zinkleimen konnen nur trockene, 
chronische Dermatosen und reine granulierende Geschwiire gebessert 
werden. Die torpiden miissen durch ein Fenster der Behandlung zu
ganglich bleiben. Bei Verdacht auf Artefakte ist der Zinkleim in manchen 
Fallen besonders geeignet, um weitere Schadigungen auszuschlieBen, 
ebenso zum Schutz der Unterschenkel gegen Druck und StoB, z. B. 
bei Miittern mit Stauungsulcerationen, die bei Wartung ihrer Klein
kinder den Zinkleimverband als "StoBschutz" oft angenehm empfinden. 

Die Industrie hat neben den fertigen Zinkleimen auch gebrauchs
fertige, mit Zinkleim impragnierte Verbande herausgebracht. Derartige 

1 WINTERNITZ: Randbuch der Raut- und Geschlechtskrankheiten. 
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Erzeugnisse sind die Klebro-, Varicosan- und Glaucobinden Bowie 
Colligamina Helfenbel'g. 

Die nahe Verwandtschaft zwischen Zinkleim und Firnissen (Gelan
tum) wird bei Uberpriifung del' Zusammensetzung offenbar. Weitere 
Parallelen weisen die Leimstifte, das sind gegossene Stifte aus Leim, 
Glycerin und Wirkstoffen, auf. In diesen Mitteln, die aIR Glutektone 
beschrieben werden, haben wir harte Zinkleime VOl' unR. Urn sie zur 
Wirkung zu bringen, feuchtet man die zu behandelnde Stelle an und 
reibt sie dann mit dem Stift ein. 

Pflaster, Pflastermulle, Salbenmulle, 
gestrichene Pflaster. 

Aus den Definitionen del' Salben, Pasten und Pflaster geht die nahe 
Verwandtsehaft diesel' Dermatologiea eindeutig hervor. Salben sind 
zum auDeren Gebraueh bestimmte Arzneizubereitungen, die bei Zimmer
temperatur streiehbar Rind und meist beim Erwiirmen sehmelzen. 

Pasten sind Salben mit grOBeren Mengen fester Bestandteile. Pflaster 
sind bei Zimmertemperatur feste, beim Erwiirmen erweiehende, abel' 
nieht schmelzende, gleiehfalls zum iiuBeren Gebraueh bestimmte Arznei
zubereitungen, die naeh DAB 6 aus den Bleisalzen del' in Fetten und 
Olen vorkommenden Siluren aus Fett, 01, Wachs, Harz und Terpentin 
odeI' aus Mischungen einzelner diesel' Teile bestehen. E8 "ind auf Lein
wand gestriehene, in Tafeln oder in Stangen gegos~ene feste, klebrige 
Massen. Das Arzneibuch fiihrt nicht weniger als 11 Pflaster all, legt 
also diesel' Arzneiform, die fruher viel mehr gebraucht wunie, auch jetzt 
1I0ch Bedeutung hei. EK ziihlt das Emplastrum adhaesivum auf, zwei 
Cantharidenpflaster fur die Human- und ein weitereB fUr die Veteriniir
medizin. 7 Pflaster enthalten Bleisalze, die anderen sind hleifrei. Die 
Seifenpflaster, Salicylseifenpflaster und QueckRilherpflaster Hind die be
kanntesten heute noch verwendeten Praparate diesel' Arzneigruppe. Die 
Pflaster wirken ganz allgemein den Salhen sehr iihnlich und Rind in 
del' Lage, leicht durch die Haut dringende 8u hstanzen zur Resorption 
und zur lokalen Wirkung zu bringen. Resorbiert werden darauR Salicyl
saure und Quecksilber, iitherische Ole, lokal wirkt Cantharidin. Blei
resorption ist wie auch hei den Salben nicht zu befiirchten. Wasser
losliche Korper sind in Pflastem so gut wie unwirksam. Bon;aure, 101'
liehe Aluminium- und sonstige Salze sind daher selten Pflasterbestand
teile, denn nur auf geschiidigter Haut ist ein Effekt zu t'I'warten. 

Die alteste Form del' Pflaster ist die del' Stangen, die yor Gebrauch 
erweicht und auf Leinwand aufgestrichen werden. In vielen Fallen 
macht die groDe Hiirte del' Stangen Schwierigkeiten, del' Apotheker 
kann sie dureh Zusatz von 10% Wollfett herabsetzen, er ('rreicht da
durch zusatzlich eine erh<'ihte Klehkraft. 

Salben, Pasten und Pflaster werden vielfach, wie erwiihnt, auf 8toffe 
aufgestrichen angewandt. Es lag daher del' Gedanke !lahe, diese Arznei-
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mittel fertig auf geeigneten Unterlagen aufgestrichen in den Handel zu 
bringen. So entstanden die verschiedenen Sorten von Salben- und 
P£lastermullen, die UNN Al einflihrte und J ANOVSK y2 angelegentlich 
empfahl. Man wollte mit diesen Medikamententragern Luft und mecha
nische Schaden abhalten und die Wirksto££e an die Haut heranbringen. 

Die erste dieser Arzneimittelgruppen sind die Salbenmulle. Sie be
stehen aus einem engmaschigen Mullgeriist, das mit Salbenmasse und 
verschiedenen medikamentosen Zusatzen vollstandig durchtrankt ist. 
Die Salbenmulle sind:eine geeignete Form zur Behandlung kompliziert 
gefalteter Haut£lachen am Ohr, an der Nase, an Fingern, Zehen und 
Genitalien, an Stellen also, wo mit schmelzenden Salben schwer zu 
arbeiten ist. Ein Stiick Salbenmull wird auf die Haut gelegt, mit den 
Fingern angedriickt und glattgestrichen, so daB es wie eine Salbe deckt 
und wie ein P£laster haftet. 

Beiersdorf, Hamburg, eine Firma, deren Begriinder mit UNNA 
zusammen arbeitete, bringt auch heute diese Mulle noch in den Handel. 
Zinkoxyd, Borsaure, Carbol, Diachylon, Ichthyol und andere P£laster
mulle werden geliefert. Ihr Wirkstoffgehalt ist in Gramm und Pro
zenten angegeben, damit sich der Arzt iiber beides ein Bild machen 
kann. Literatur iiber ihre Anwendung stammt von den obengenannten 
Verfassern und von JADASSON 3, DREUW 4 und ARNING5. 

Wir haben schon erwahnt, daB zwischen Salben und P£lastern Uber
gange vorhanden sind. Dazu gehoren die mit benzoiniertem Hammel
talg versteiften Salben, wie die WILKINSONSche und die HEBRA-Salbe, die 
auf ungestarkten Mull aufgetragen wurden. Diese Produkte leiten zu 
den gestrichenen P£lastern iiber, die Salbenstifte und Pastenstifte zu den 
ungestrichenen Pflastern. Solche Salbenstifte erhalt man z. B. : 

Rp. Acid. stearinic. 20,10 01. Cacao 10,0 
Cera f1. 40,0 oder Paraff. sol. 2,0 
01. olivo 35,0 01. olivo 10,0 
Colophonii 5,0 Chrysarobini 6,0 

Pastenstifte, die ebenfalls UNNA einfiihrte, haben z. B. folgende 
Zusammensetzung: 

Rp. Acid. salicy1. 10 
Tragacantae 5 
Amyli 30 
Dextrini 35 
Saccari albi 20 

Der Vollstandigkeit wegen seien hier die zur Schleimhautbehandlung 
verwandten Styli wie die Choleval oder Protargolstabchen erwahnt, 
Praparate, die prinzipiell auch Pastenstifte darstellen, andererseits aber 
zu den internen Mitteln, den Suppositorien und Globuli iiberleiten. 

Pflastereigenschaften haben die medikamentosen Tricoplaste, auf 
Trikot gestrichene Pflaster. Die Grundmasse enthalt keinen Kautschuk, 

1 UNNA: Ber1. klin. Wschr. 1880, 35; 1881, 27; 1887, 27. 
2 JANOVSKY: Wschr. f. prakt. Dermat. III, 209 (1884). 
3 JADASSON: Z. prakt. Arzte 1897, Aprilheft. 
4 DREUW: Munch. med. Wschr. 1904, 20. 
5 ARNING: Wschr. f. prakt. Dermat. 1901, 7. 
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sondern besteht aus Bleipflaster. Da auf Grund dieser Bestandteile 
die Klebkraft gering ist, mussen die medikamentosen Tricoplaste vor 
dem Auflegen erwarmt und an besonders viel bewegten Stellen, wie am 
Hals und an den Gelenken, mit einem Gummipflaster befestigt werden. 

Eine andere Form, die Guttaplaste, sind medikamentose Pflaster auf 
einem luftundurchlassigen Guttaperchamull. Durch An- und Ruck
stauung des Hautdunstes durch die impermeable Schicht und die da
durch bedingte Hautmazeration wird eine gute Tiefenwirkung de;,: 
Arzneistoffes erreicht. Der Arzneistoff ist in der Pflastermasse auf das 
feinste verteilt, die Pflastermasse selbst enthalt nur gerade so viel 
Kautschukklebemasse, wie notwendig ist, damit das Pflaster auf der 
Haut gut haftet. Einfuhrende Arbeiten schrieb UNNA 1. 

Ein Guttaplast hat nicht die Aufgabe, eine ganz zahe Klebkraft zu 
entwickeln, wie etwa ein Gummipflaster; sein Zweck ist, Arzneistoffe 
zu moglichst groBer Tiefenwirkung zu bringen. Die Guttaplaste lassen 
sich leicht von der Haut ablosen. Reste der Pflastermasse konnen mit 
Benzin oder Ather entfernt werden. Es gibt Guttaplaste mit Salicyl
saure, Seife, Carbol, Lebertran, Resorcin, arseniger Saure, Acidolpepsin, 
Pyrogallol, Chrysarobin u. a. 

Der Gehalt an Arzneistoffen ist bei den Guttaplasten - im Gegen
satz zu den auf Stoff gestrichenen medikamentosen Kautschukpflastern 
- nicht in Prozenten, sondern in Grammen angegeben, die auf einer 
Rolle von 1 m X 20 em gleichmaBig verteilt sind. Nur hierdurch wird 
dem Arzt die Moglichkeit gegeben, genau zu berechnen, wieviel Arznei
stoff auf einer bestimmten Hautflache zur Wirkung kommt. 

Eine besondere Fabrikationsmethode gestattet es, Guttaplaste be
reits bei Bestellung von 1 m ab in jeder gewunschten Arzneikombination 
und -konzentration herzustellen. Daher ermoglichen die Guttaplaste, 
Rezepte nach eigenem Erinessen zusammenzustellen. Handelt es sich 
z. B. urn einen Psoriatiker, der die Salbenbehandlung nicht vertragt, 
so verschreibt man beispielsweise: 

1 Meter Guttaplast mit Acid. salicylic. 5,0 
Chrysarobin lO,O 
01. Rusci 10,0 
Sapo medic. 12,5 

oder eine Kombination, die fUr den besonderen Fall angezeigt erscheint. 
Man muB also bei dieser Rezeptur berucksichtigen, daB man die Wirk
stoffe auf 20 cm 2 verteilt und darf, urn Versager zu vermeiden, nicht 
zu nieder dosieren. Die Dosis von lO g Chrysarobin erscheint im obigen 
Rezept sehr hoch, bei Berucksichtigung der Ausdehnung des Pflasters 
ist sie aber normal. 

Ihrem Rezepturcharakter entsprechend ist die Lagerungsfahigkeit 
der Guttaplaste nicht so groB wie die der verschiedenen anderen Pflaster
art en. Es empfiehlt sich daher, die Guttaplaste stets fur den Gebrauch 
frisch anfertigen zu lassen, jedenfalls nicht mehr davon auf Lager zu 
nehmen als voraussichtlich innerhalb eines JahreH verbrallcht wird. 

1 UNNA: Wschr. f. prakt. Dermat. 188:?, 32. 
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Die Emplastra wurden in den letzten Jahrzehnten von den Collem
plastren weit iiberfliigelt. Vorher haben voriibergehend auch die Taffetas, 
"englische Pflaster", fiir kleine Verletzungen Bedeutung gehabt. Dies 
war ein Gewebe, das mit einer wasserloslichen Masse aus Hausenblase, 
Honig, Benzoe und Perubalsam bestrichen und getrocknet war. Man 
riB, entlang einer Perforation, ein geeignetes Stiick ab, befeuchtete es 
und hatte nun einen dicht schlieBenden, Verunreinigungen abhaltenden 
Verband. 

Die Einfiihrung der Oollemplastra besorgte UNNAI. Collemplastra 
(Heftpflaster) bestehen meist aus gutem, nicht vulkanisiertem Kaut
schuk, Guttapercha oder einem modernen Ersatzmittel, den Harzen 
Elemi, Galbanum, Ammoniacum, Dammar und Kolophonium sowie 
Zinkoxyd, Starke und W ollfett; sie kommen in genormten Packungen 
in den Handel und kleben bereits in der Kalte. 

Der Gummi und die Harze werden in Benzin oder Petrolather, 
nicht aber in Benzol getrennt gelOst und zuerst letzterer und hierauf 
die GummilOsung einer Salbe aus den iibrigen Bestandteilen zugefiigt. 
Das Aufstreichen auf fleischfarbiges Baumwollgewebe besorgen eigens 
konstruierte Maschinen, deren wichtigste Typen in HAGERS Handbuch 
Cler pharmazeutischen Praxis beschrieben werden. Der Stoff, auf den 
die Masse aufgestrichen wird, kann undurchlassig sein oder durch 
Lochung luftdurchlassig gemacht werden. Da die Klebemasse aber un
durchlassig bleibt und sehr fest haftet, so ist der Wert der Lochung 
nicht allzu hoch. Man hat daher den Versuch gemacht, die Stellen, die 
Luft durchlassen sollen, nicht mit der Klebemasse zu bestreichen, und 
auf diese Weise eine gewisse Ventilation erreicht. Besondere Feinheiten, 
wie "querelastische" Webart, ermoglichen in manchen Fallen Vorteile. 

Ein Collemplastrum solI fest und bei Korpertemperatur optimal 
kleben, sich aber mit moglichst geringem Riickstand von der Haut 
losen, temperaturunempfindlich und mindestens 5 Jahre halt bar sein. 
Diese sehr hohen Anforderungen erfiillen heute sowohl die Collemplastra, 
die Naturstoffe, und auch diejenigen, die Kunstharze und Opanole ent
halten. Ihre Herstellungsverfahren werden von den Erzeugern, wie 
Beiersdorf, Blank, Hartmann, Helfenberg, Lohmann geheim gehalten. 
Von der Militarpharmazie abgesehen beschaftigen sich kauin andere 
Stellen, die zu publizieren pflegen mit dem Pflasterproblem. Kein Wun
der, daB in den letzten Jahrzehnten auBer der kurzen zusammenfassen
den Darstellung im kosmetischen Lexikon 2 iiberhaupt keine Literatur 
dariiber entstanden ist, obwohl die Fortschritte gerade hier sehr be
deutend sind. 

Eine etwas abgewandelte weniger klebrige Form der Collemplastra 
ist heute der Trager vieler Medikamente, wie Quecksilber, Canthariden, 
Salicylsaure; sie haben auch hier die Emplastra vielfach verdrangt. 
Diese Praparate sind so weit entwickelt worden, daB heute ein Cantha
ridincollemplastrum so schwach klebt, daB es ohne Gefahrdung der 
Blase abgezogen werden kann. 

1 UNNA: Wschr. f. prakt. Dermat. 1899, 10. 
2 Lexikon der Kosmetischen Praxis. Wien: Springer 1936. 
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Eine besondere Form der Collemplastra sind auch die Tricoplaste, 
die ARNING1 empfahl. Aus ihnen entwickelten sich die elastischen Ver
bande Hansaplast, Blancoplast usw. 

Ein vollkommen reizloses Collemplastrum wird es nie geben, nicht 
nul', weil verschiedene Stoffe wie Zinkoxyd, Gummi, Ha,rze vorhanden 
sind, Substanzen, die jede fUr sich Idiosynkrasien verursachen konnen, 
sondern auch wegen des Komplexes Pflaster selbst. Schon Salben reizen 
zuweilen, und wieviel mehr derartig viscose, abschlieBende Mischungen! 
Reizungen zu verhindern wird also auch in Zukunft nicht so sehr die 
Sache des Herstellers wie die del' Indikationsstellung des Arztes sein. 
Nach LEGGE2 kann man, seinen Vorversuchen zufolge, in etwa 40% 
del' FaIle Irritationen verhindern, wenn man Merthiolate in Aceton
alkohol auf die Stellen, die mit dem Pflaster in Kontakt kommen, 
prophylaktisch aufstreicht. 

Die gewohnlichen medikamentosen KautschukpfIaster unterscheiden 
sich yom Leukoplast und den sonstigen "PfIastern" auBerlich meist da
durch, daB sie auf weiBe Stoffe gestrichen sind und an Stelle des Zink
oxyds einen bestimmten Prozentsatz an anderen wirksamen Arznei
mitteln enthalten. Unter diesen sind besonders die Capsicumpflaster 
(Capsiplast) gegen Rheumatismus, HexenschuB usw., die Salicylsaure
pflaster (Hiihneraugenpflaster) und die QuecksilberpfIaster (Furunkel
pflaster) zu nennen. 

Nimmt man an Stelle von wasseraufsaugenden Geweben unbenetz
bare Folien aus Kunststoffen oder mit Kunstharzen impragnierte Ge
webe, so erhalt man "wasserfeste" Collemplastra wie das Leukoplast 
wasserfest. 

Die Fabrikation del' KautschukpfIaster ist del' Apparaturen und del' 
groBen Raume, die notig sind, wegen nul' in Spezialanlagen durchzu
fiihren. Man darf nicht vergessen, daB zum Streichen gleichmaBig dicker 
Kautschukpflaster komplizierte Maschinen, zum Wegdunsten des 
Losungsmittels eigene groBe Raume notig sind. Dariiber hinaus gehort 
zur Fabrikation groBe Erfahrung. Del' Kautschuk z. B. darf in gerei
nigtem und prapariertem Zustand keine klebenden Eigenschaften be
sitzen, denn er solI seine Klebkraft erst in Verbindung mit den Harzen 
erhalten. Die Harze unterstiitzen die Wirkung also nul', ihr Zusatz darf 
daher nicht so groB werden wie del' des Kautschuks. Das Wollfett be
stimmter Viscositat hat den Zweck, dem Pflaster eine schnelle Haft
festigkeit zu erteilen. Auch von ihm darf man nicht zu hohe Zusatze 
zugeben, da man Bonst schmierige Produkte erhiilt. 

Beim Umschalten von den Naturstoffen zu Syntheseprodukten sind 
eine groBe Menge von Erfahrungen vollstandig neu zu gewinnen. Die 
neuen Stoffe haben ganz andere Losungsbedingungen, neue Konstanten 
und andere Klebkraft, so daB es jahrelanger Versuche bedurfte, um 
den Naturprodukten gleichwertige und jetzt sogar zum Teil iiberlegene 
Pflaster herzustellen. 

1 ARNING: Wschr. f. prakt. Dermat. 1901, 7, 313. 
, LEGGE: J. amer. med. Assoc. 117, 1783 (1941). 
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Ais Austauschstoff fiir die Kautschukkomponente werden nicht Buna, 
sondern allgemein Oppanole verwendet. Die Oppanole sind hoch
molekulare Kohlenwasserstoffe, chemisch gesehen Isobutylenpolymeri
sate, die, je nach dem Polymerisationsgrad, dickfliissig honigartig, 
klebrig oder gummiartig fest sind. Das meist verwendete Oppanol B 50 
besitzt ein Molekulargewicht von etwa 50000 und wird in den neuen 
Streichmassen zusammen mit Igevinen, den Austauschstoffen der Harze, 
verwendet. Oppanolfilme sind wesentlich alterungsbestandiger als 
Kautschukfilme und iibertreffen diese auch in ihrer Licht- und Oxy
dationsunempfindlichkeit, so daB damit hergestellte Pflaster wesent
lich tropenfester sind. 

Die Igevine sind ebenfalls Polymerisationsprodukte, deren Konsi
stenz yom Polymerisationsgrad abhangt. Es gibt olige, weichharzartige 
und solche Igevine, die Hartharzcharakter besitzen. Sowohl die Oppanole 
wie auch die in Frage kommenden Igevine sind klinisch weitgehend 
gepriift und wurden fiir unbedenklich befunden (PETZ1 ). 

Die alten Pflaster, Praparate, die urspiiinglich diesen Namen allein 
fiihrten, die Emplastra der Arzneibiicher, sind Arzneizubereitungen, die, 
wie schon erwahnt, bei Zimmertemperatur erweichen und meist in Form 
von Pflasterlappen appliziert werden. Sie sind zum Teil mit Salben 
verdiinnbar. Es scheint sich bei diesen Mischungen, die z. B. als Ungt. 
Diachylon Bedeutung besitzen, nicht um Losungen, sondern um Sus
pensionen der Bleiseife imfetten Medium zu handeln. Diese Suspensionen 
gelingen bisweilen nur unter Zuhilfenahme von Kunstgriffen, zu denen 
insbesondere das Zufiigen von Wasser gehort. Die Bleiseife, die nur 
absolut trocken halt bar ist und deshalb von Fabriken vollig wasserfrei 
geliefert wird, muB mit 3% Wasser geschmolzen werden, wenn sie in 
Vaselin oder Fett leicht verteilbar sein soIl. 

Blei und Quecksilberseifen sind, wiewohl wasserunslOslich, doch echte 
Seifen im weiteren Sinne der Definition (siehe Bd. II, S. 76). Die Nomen
klatur des ganzen Gebietes wird dadurch ganz wesentlich erschwert. 

Anhangsweise seien noch die medikamentosen Papiere wie die Charta 
sinapisata angefiihrt, Papiere, die mit Klebstoff bestrichen und mit 
Senfpulver bestreut und dann getrocknet werden. Ais Klebstoff eignet 
sich nach LEHMANN2 Kautschuk in Benzol (1: 40) oder Kolophonium
kautschuk in Benzol (1: 4: 100). Das Senfpulver muB im Perkolator 
mit Benzin entfettet werden. Man rechnet etwa 3 g Drogenpulver auf 
100 cm2 Papierflache. 

1 PETZ: Kunststoffe 1942, 2, 49. 
2 LEHMANN: Schweiz. Apoth.-Ztg 78, 701 (1940). 



Die Auf gab en der Arbeitsschutzsalben. 
Von R. JAGER 

Illstitut hil' KoJloidforschuug, Frallkfurt a. M. 

Mit 7 Abbildungen. 

Die Sal ben, die bisher im Arbeitsschutz verwendet wurden, kamen 
meist aus der Kosmetik, oder es waren Heilsalben. Beide Gruppen 
konnen aber im Betrieb nicht geniigen, denn beide sind nicht unter 
Beriicksichtigung der Arbeitsumgebung aufgebaut worden. So kamen 
auch in diesen Aufgabenkreis Fragestellungen hinein, die zu Schein
problemen fiihren muBten. Die einen warteten auf das "schone Elixier", 
das, irgendwie auf die Haut geschmiert, nun "gegen aIle Stoffe" schiitzen 
solI, und die anderen forderten fUr jeden einzelnen Arbeitsstoff ein eigene:,; 
Schutzmittel mit der Begriindung, daB jeder Stoff andere Schaden 
auslOse. Beide Gruppen haben zwei gemeinsame Punkte. Der erste ist 
die gemeinsame Untatigkeit. Die einen wart en gespannt oder geduldig 
darauf, daB jemand das schone Elixier finden moge, das aIle Haut
schaden verhiitet, und die anderen haben ihre Frage von vornherein so 
gestellt, daB sie von der uniibersehbaren Menge der Arbeitsstoffe, fiir 
die sie jeweils einen eigenen Schutz fordern, erdriickt werden, ehe sie 
mit der Arbeit beginnen konnen. Ihre Hoffnungslosigkeit, das Problem 
iiberhaupt jemals zu IOsen, wird dadurch noch vermehrt, daB immer 
neue Arbeitsstoffe und Arbeitsplatze kommen, die den Horizont del' 
Wiiste, die kolonisiert werden soll, in immer weitere Fernen hin
ausschieben. Beiden Problemstellungen gemeinsam ist neben der Un
tatigkeit, zu der sie fUhren miissen, die Tatsache, daB in ihren Voraus
setzungen die Haut fast vollstandig fehlt. Kommt die Haut wirklich 
einmal in den V oraussetzungen vor, dann spielt sie dort nur die Rolle 
eines fest Gegebenen, eines Unabanderlichen, eines Tragers des Arbeits
schutzmittels, nicht aber eines lebendigen und verwickelten Organs, das 
mit der Arbeitsumgebung in inniger Beriihrung steht und des sen Struktur 
und Funktionen fUr seine Beziehungen zur Umwelt viel wichtiger sind, 
als die Arbeitsschutzmittel jemals es werden konnen. Kehren wir un sere 
Fragestellung diesen brennenden Problemen gegeniiber urn, und nehmen 
wir uns vor, nicht mehr "unsichtbare Schutzhandschuhe" gegen Arbeits
stoffe zu suchen oder andere Mittel "gegen die Einfliisse der Umgebung", 
sondern vielmehr Struktur und Funktion der Haut so zu erhalten und 
zu starken, daB im verwickelten Heriiber und Hiniiber zwischen Haut 
und Umwelt die Haut dank ihrer Funktionstiichtigkeit standhalt, so 
gewinnen wir einen fest en Boden fUr die experimentelle Lasung der 
Fragen. 
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Die unermiidliche Arbeit nach solchen Voraussetzungen wird uns 
Bausteine liefern, mit denen wir planmaBig und wirklich praktisch han
deln konnen. Einen Verlust bringt allerdings diese Art der Bearbeitung 
mit sich. Wir verlieren damit jede Hoffnung auf die elegantePatent
losung und sind vorerst der Arbeit ausgeliefert. 

Gestalt und Funktion der Haut. 
Die Haut vermittelt uns die immerwahrende innige Beriihrung mit 

der Umwelt. Hier interessieren uns besonders die verwickelten Be
ziehungen, die bestehen zwischen der Arbeitshaut und der Arbeits
umgebung. Eine schade Grenze, die entscheidet: hier ist die Haut und 
dort ist Arbeitsumgebung, laBt sich nicht ziehen. Beide greifen innig 
ineinander und stellen ein einziges geschlossenes untrennbares System 
dar, das Haut-Umwelt-System. 

Abb. 1. Glatte Haut, Schmutz ist in der Haaraustritts5ffnung gespeichert. 

Die auBerste verhornte Schicht der Haut ist ein geschichtetes 
Plattenepithel. Diese Hornschicht besteht aus umgewandelten und 
abgestorbenen, ehemals lebenden Zellen, die als einzelne zusammen
hangende Lagen iibereinanderliegen. In tieferen Schichten der Haut 
wandeln sich Zellen allmahlich in Horngebilde um. Die auBerste Schicht 
dieser Horngebilde schilfert in Form kleiner Schiippchen standig ab, 
von den tieferen Schichten her riicken neue Lagen solcher Horn
gebilde nach, so daB immerwahrend ein "Strom von Horn" von innen 
nach auBen flieBt. In tieferen Schichten entstehen Zellen, bilden sich 
um, flachen mehr und mehr ab, wandern allmahlich an die Stelle der 
auBersten, immerwahrend abschilfernden Schicht. Wahrend dieser Wan
derung des Hornstromes an die Oberflache sind die Horngebiide keine 
lebenden Zellen mehr. Man kann sie als "geformtes Sekret" auffassen 
(BIEDERMANN, PETERSEN). Aber auch an der Oberflache hat der Horn
strom kein bestimmtes Ende. Feine Schiippchen der obersten Schicht 
schilfern ab, werden so seIber zu Schmutz oder vermischen sich mit der 
fettigen Bedeckung der Raut, oder sie gehen beim Waschen ab und 
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bleiben an den K6rpern hangen, die wir beriihren. Unter der oberst en 
abschilfernden Lage del' Hornschiippchen liegen bei del' gesunden, an
passungsfahigen Haut immer wieder neue zusammenhangende Horn
schichten bereit. Die einzelnen Hornschiippchen, wie auch die iiber
einanderliegenden Schichten, sind mit Hautfett durchtriinkt und von 
Hautfett umschlossen. So gleiten sie, den Blattern einer breiten Blatt
feder vergleichbar, iibereinander hin. Das Abschilfern erfolgt in der 
obersten Schicht, etwa so, als ob man von einem PapierstoB immer das 
oberste Blatt abhebt und unten ein neues zugibt. Bei der gesunden 
Haut erfolgt das Abschilfern immer parallel zur Hautoberflache. 

Ganz anders bei der "rauhen Haut". Bei ihr schilfert nicht nur ein 
oberstes Hautchen ab, unter dem dann weitere Hornlagen bereitliegen, 
sondern bei der rauhen Haut laufen Tiefenrisse durch viele Schichten 
hinunter. An den Randern der Risse biegen sich die einzelnen Horn-

A bh. 2. Glatte Rant. 

lagen auf, und es entstehen feine V-f6rmige Raumchen, wie sie entstehen 
zwischen den einzelnen Papierblattern eines zum Teil aufgeschlagenen 
Buches. Nun schilfert nicht ein oberstes Hautchen oder eine oberste 
Schuppenlage ab, sondern viel gr6bere, zusammengeklebte, durch mehrere 
Lagen reichende Hautteilchen werden abgestoBen. Ein geschlossenes 
Oberflachenhautchen (PETERSEN) ist gar nicht mehr vorhanden. Viele 
Lagen scheinen verklebt zu sein und gehen als dickes, aber in seiner 
Grundflachenausdehnung kleines Hautstiick abo Dieses grundverschie
dene Verhalten der beiden Hauttypen beim Abschilfern bringt nun einige 
ganz wesentliche Unterschiede der Hautumweltsysteme beider Typen 
mit sich. Die glatte, geschlossene Haut bietet ihrer Umwelt, ihrer Ar
beitsumgebung eine gleichbleibende GrenzfHiche dar. Da daB Ab
schilfern nur von der obersten Schicht aus erfolgt, finden der 8chmutz 
und andere Teile der Arbeitsumgebung keine Speicher. Schmutz, der 
an der oberst en Schicht haftet, wird mit ihr bald abgestoBen. In tiefere 
Schichten kommt kein Schmutz. Die Selbstreinigung einel' solchen 
glatten Haut erfolgt in wenigen Tagen. 

v. Czetsch-Hndrnwald llnd Schmidt·I,a Hanmp. SallH'll II. 7 
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In der rauhen Haut findet aber der Schmutz Speicher in den V-for
migen Raumchen. In diesen feinen Raumchen bleibt Schmutz ge
speichert und verwahrt gegen den Angriff, der beim Waschen auf ihn 
gemacht wird1. Da das Abschilfern bei der rauhen Haut gar nicht mehr 
nur vom Oberhautchen aus erfolgt, dauert das AbstoBen des Schmutzes 
durch Selbstreinigung wesentlich langer, namlich 2-3 Wochen. Durch 
Waschmittel ist der Schmutz aus den V-Raumchen nicht zu entfernen, 
weil in diesen kleinen Raumchen gar keine Stromung mehr moglich ist 
und meist auch von der Luft, die in den Raumchen sitzt, dem Wasch
mittel der Weg versperrt wird. Nun ist es aber gar nicht gleichgiiltig, 
ob ein hautreizender Stoff aus der Arbeitsumgebung nur wahrend der 
Arbeitszeit einwirken kann und dann von der glatt en, waschbaren Haut 

Abb.3. Rauhe Rant mit V·Raumchen. Selhstreiuigungszeit 2-3 Wochen. 

abgewaschen wird oder ob ein solcher Stoff in der rauhen, nichtwasch
baren Haut gespeichert wird. Wird ein Arbeitsstoff gespeichert, so 
beriihrt er die Haut standig. Neue Speicher werden in dem MaBe ge
bildet, wie alte durch AbstoBen verschwinden, und die Haut ist imnier
wahrend beladen mit den Stoffen, vor denen sie bewahrt werden solI. 
Aber die rauhe Haut ist nicht nur mit diesen Stoffen beladen, etwa so, 
wie die ungewaschene, glatte Haut beladen ist. Bei der rauhen Haut 
liegt der Schmutz auch an einem ganz anderen histologischen Ort. Das 
Haut-Umwelt-System hat sich verschoben, seine Grenze ist nach innen 
geriickt. Andere histologische Stellen der Haut werden unmittelbar 
beriihrt, histologische Orte, die gar nicht dazu bestimmt sind, mit der 
Umgebung in Beriihrung zu kommen. Arbeitet der Trager einer glatt en 
Haut mit dem einer rauhen Haut unter den gleichen Bedingungen am 
gleichen Arbeitsplatz, so sehen doch die Haut-Umwelt-Systeme der 
beiden ganz verschieden aus. Der eine beriihrt seine Arbeitsumgebung 
nur wah.rend der Arbeitszeit, er kann sogar dazwischen beliebige Pausen 
einlegen, indem er sich wascht. Der andere nimmt, in seinen V-Raum
chen gespeichert, den Schmutz, also seine Arbeitsumgebung, mit nach 

1 JAGER, R. und F.: Hippokrates 1937, 449. 
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Hause. Er beriihrt sie sHindig und ohne Unterbrechung. Und er beriihrt 
sie an empfindlicheren histologischen Orten. Abel' nicht nul' nach del' 
Tiefe breitet sich del' Schmutz weiter aus, wenn ihm V-Capillaren den 
Weg aufzwingen, sondern auch in die Breite. Ein Tropfen einer Farb
stofflosung farbt eine viel groBere Flache auf del' rauhen Haut als auf 
del' glatten. Auf del' rauhen Haut breitet sich der Tropfen augenblick
lich innerhalb del' V-Capillaren aus. Nach del' Peripherie del' gefarbten 
Flache hin verzweigt er sich mit einzelnen Armen noch weiter hinaus 
und zeigt nun ein weitverzweigtes Netz von oberflachlichen V-Capillaren. 
Ein gleicherTropfen auf die glatteHaut gebracht, steht lange und breitet 
sich wenig aus. Seine Arme greifen langsam in den viel weiteren Rinnen 
nach auBen, die von del' Hautfelderung gebildet werden. In die Tiefe 
wirkt ein Tropfen del' Farbstofflosung auf del' glatten Haut kaum. Die 
rauhe Haut mit ihrer gestorten Abschilferung schafft also auch andere 
Bedingungen fUr die Ausbreitung von Fliissigkeiten auf der Hautober
flache. Nicht nur del' histologische Ort, an den del' Schmutz zu liegen 
kommt, ist bei den beiden Hauttypen verschieden, sondern auch del' 
Weg, auf dem er dorthin gelangt, denn die capillare Ausbreitung, be
sonders nach der Tiefe hin, kommt an del' glatt en Haut nicht vor, 
abel' grade diesel' Weg wird einem groBen Teil der Schmutze vom 
Capillarsystem del' rauhen Haut geradezu aufgezwungen. 

Die Frage: "Warum wird eine glatte Haut rauh 1" konnten wir 
noch nicht sic her beantworten. Wir vermuten, daB die Einbettung der 
Hornlamellen des Stratum corneum bei der rauhen Haut verandert ist. 
Die einzelnen Hornlagen del' glatten Haut sind eingebettet in eine 
fettige Masse, bestehend aus dem Fett del' TalgdriiEen und den "Neben
produkten del' Verhornung". (Man konnte die Hornlagen als innere 
Phase bezeichnen in einem System, desEen auBere Phase die fettige 
Einbettungsmasse bildet, die sie iiberall beriihrt und in der die einzelnen 
Hornlagen iibereinander hingleiten.) Tritt an die Stelle del' natiirlichen 
fettigen Einbettungsmasse etwas anderes, so erfolgt das Abschilfern 
nicht mehr in del' besten Weise, nicht mehr durch Abheben nur der 
oberst en Schiippchen - es entsteht die rauhe Haut. 1st die fettige 
Einbettungsmasse aber einmal herausgewaschen, so ist sie nicht zu er
setzen durch Fette, die von auBen zugefUhrt werden. Wo die Einbet
tungsmasse fehlt, kleben mehrere Hornteilchen zusammen und bilden 
viel groBere starrere Gebilde, die wir in del' rauhen Haut als groBe 
Schuppen mit V-Raumchen und Rissen sehen. Einmal zusammen
geklebte, vergroberte Hornteilchen lassen sich nicht wieder in ihre alte 
Ordnung bringen, wie wir sie im normalen Stratum corneum del' glatt en 
Haut sehen, auch nicht, wenn geniigend Hautfett nachriickt. Nicht 
allein der Fettmangel, sondern erst die Teilchenvergroberung, die da
durch zustande kommt, daB viele Hornzellen des Stratum corneum 
zusammenkleben, macht die irreversible Veranderung an del' entfetteten 
Arbeitshaut. Schiitzt man die rauh gewordene Arbeitshaut, an del' 
sich solche groben Schuppen gebildet haben, durch Salben vor der 
weiteren Entfettung und Vergroberung tieferer Hornschichten, so 
riickt von unten her eine wohlgeordnete, glatte und geschlossene Horn-

7* 



100 Die Aufgaben der Arbeitsschutzsalben. 

schicht lll1Ch. Die Selbstreinigungszeit ist dann auch die Regenerations
zeit. Aber <regeneriert werden nicht die einmal vergroberten Haut
schichten, sondern an ihre Stelle treten nach ihrer Abschilferung die 
neuen Hornlagen. 

Die rauhe Haut ist also eine Form von Schwache der funktionellen 
Anpassung. 

Fragen wir nach der Entstehung dieser Schwacheform, die die rauhe 
Haut darstellt, so konnen wir an den konstitutionellen Momenten nicht 
voriibergehen. Leider sind gerade diese fiir die Gewerbehygiene der 
Hltut so bedeutenden Fragen bisher wenig untersucht. SCHULTZE1 hat 
wiederholt darauf hingewiesen, daB die Konstitution der Haut sowohl 
fUr die vorbeugende Pflege im Betrieb als auch fiir die Heilung vor
handener gewerblicher Hautschaden mehr beriicksichtigt werden muB, 
als das bisher geschehen ist. 

Beriihrt man mit der Haut einen oberflachenaktiven Stoff, der Fett 
zu emulgieren vermag, so geht Fett von der Haut abo Praktisch tritt 
dieser Fall ein an vielen Arbeitsplatzen. Bohrole, KiihlOle, wie sie in 
der metallverarbeitenden Industrie verwendet werden, sind oberflachen
aktive Stoffe, ebenso viele Textilhilfsmittel und eine groBe Anzahl der 
Arbeitsstoffe der chemischen Industrie. Aber auch beim Waschen der 
Hande oder allgemein der Arbeitshaut kommen wir mit solchen Stoffen 
in Beriihrung. Auch die Handedesinfektionsmittel, die von Arzten und 
ihren Hilfskraften angewandt werden, gehoren hierher. Der Einfachheit 
halber solI die Wirkung der oberflachenaktiven Stoffe am Beispiel des 
Handewaschens besprochen werden. Dabei solI keine erschopfende 
Analyse des Waschvorganges gegeben werden, sondern nur die Punkte 
sollen besprochen werden, die Beziehungen ergeben zum Problem der 
Ar beit~schutzsalben. 

Erfolgt das haufige Waschen mit Seifen im engeren Sinne, so konnen 
Hautschaden auftreten durch alkalische Quellung der Haut und durch 
Verkleben der verhornten Oberschicht mit Kalkseifen. Wascht man mit 
seifenfreien Waschmitteln, so konnen sich andere unangenehme Neben
erscheinungen einstellen, die aber gerade fUr den Aufbau der Arbeits
schutzsalben wichtige praktische Hinweise geben konnen. Hat man nam
lich mit einem solchen Waschmittel den Schmutz und einen Teil des 
Hautfettes entfernt, so ist die Haut durchaus nicht im physikalischen 
Sinne sauber. Es ist nicht so, daB nun die Haut unmittelbar von Luft 
beriihrt wird und daB man nur irgendein Fett in Form einer Salbe 
zuzufiihren braucht, um den Mangel auszugleichen. Wie bei der Seifen
waschung das abgespaltene Alkali an der Haut bleibt, so zieht beim 
Waschen mit den seifenfreien Waschmitteln ein feiner Film auf. Ein 
Teil des Waschmittels wird an der Haut adsorbiert. Die Waschmittel 
sind hochst oberflachenaktive St offe , Stoffe also, deren Losungen an 
der Oberfliiche, somit auch an der Grenzfliiche zur Haut, weitaus hahere 
Konzentrationen haben als im Inneren. Wird nun der oberflachenaktive 
Stoff auch noch von den Hornteilchen der Haut adsorbiert, so spielt 
die Gesamtkonzentration der Waschflotte keine groBe Rolle mehr. Selbst 
-----

1 SCHULTZE, W.: Zbl. Gewerbehyg. N.F. 15, 81 (1938). 
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aus stark verdiinnten L6sungen kann die gesamte Menge des gelosten 
Waschmittels an der Raut adsorbiert werden. Beim Abspiilen nach 
dem Waschen werden diese adsorbierten Emulgatorfilme nicht entfernt. 
Das Abspiilen nach dem Riindewaschen ist hochst unvollkommen im 
Vergleich zum Spiilen etwa bei der Textilveredlung. Deshalb Rollte auf 
das Abspiilen nach dem Waschen und nach dem Riindedesinfizieren 
mehr Wert gelegt werden. 1st nun ein 80lcher Emulgatorfilm auf die 
Raut aufgezogen, so schafft er ganz andere Haut-Umwelt-Beziehungen. 
Die Raut wird nun zunachst von dem Emulgator beriihrt. Heine Molekiile 
Rind an der Grenzflache ausgerichtet. Die Raut wird be;.;ser benetzbal'. 
Wird der Haut Fett zugefUhrt, sei es Hautfett von del' Tiefe her odeI' 
Fett, Paraffin, Wachse odeI' ahnliche Stoffe in Form einer Halbe, ,,0 

beriihren diese durchaus nicht unmittelbar die Hornteilchen del' Haut. 
Diese sind mit dem Emulgatorfilm iiberzogen, der (htnn zwischen Fett 
und Haut liegt. Fett oder Salbe liegen nicht an del' Baut an, sondern 
am Emulgatorfilm. Liegt aber zwischen Fett und Raut ein solcher Film, 
so ist das Fett leicht ab- und auswaschbar. Fett und Schmutz auf diepe 
Weise von del' Haut abzuwaschen, ist ja gerade die Aufgabe des Emul
gators im Waschmittel. Es stellt sich ein Zustand ein, del' paradox 
erscheint : Auch bei Anwesenheit geniigender Mengen von Hautfett und 
nach der Fettzufuhr von auBen besteht der Zustand der Entfettung 
weiter, weil das Fett nicht an seinen WirkungtlOrt, also nicht unmittel
bar an die Hornteilchen gelangen kann. Oder nmgekehrt gepchen: Ob
wohl die Hornschiippchen entfettet sind, k6nnen sie kein Hautfett odeI' 
kiinstlich zugefiihrtes Fett fest anlagern. 

Durch Wasser, vielleicht schon durch die Wasser- und Was8erdampf
abgabe del' Haut, wird das Fett in diesem FaIle immer wieder schnell 
nach auBen getragen. Es bleibt fUr die Raut wertlos. Nicht die Fett
menge ist also ausschlaggebend fUr die Beziehungen del' Raut zu ihrer 
Arbeitsumgebung, sondern der histologisch und submikropkopisch defi
nierte Ort, an dem das Fett liegt. 

1st die Raut in der beschriebenen Weise entfettet, obwohl ihr ge· 
niigend Fett dargeboten wird, 80 entstehen, vorerst in den obersten 
Hornlagen, Risse und V-Riiumchen. Bei spateren Waschungen breitet 
sich darin der Emulgatorfilm weiter aus, denn er ist ja bewuBt als 
capillaraktiver Stoff eingesetzt worden. Beim SpUlen nach dem Waschen 
werden die V-Raumchen unci die feinen Tiefenrisse nicht erreicht. Die 
Entfettung mit ihren Folgen, den Rissen, setzt sich mehr und mehr 
in tiefere Hornschichten fort, und so entsteht die rauhe Raut mit allen 
ihren unerwiinschten Eigenschaften. Die Flache del' rauhen Raut ist 
urn ein Vielfaches gr6Ber al" die der glatten, geschlossenen H,tut, und 
so werden von ihr ,wch vie 1 grof3ere Mengen des Emulgatorfilmes ad
sorbiert. Del' Emlllgatorfilm macht tiefere Schirhten benetzbaJ'. Tiefen
risse und V-Hiiumchen bilden in cler muhen Haut ein verzweigtes 
Capillarsystem, dns, einem Dochte gleich, den Schmutz geraclezu an
saugt und an ganz andere histologische Orte bringt. Aber nieht nur die 
Waschmittel und die capillaraktiven Stoffe del' Arbeitsumgebung konnen 
solche Emulgatorfilme an die Raut abgeben, das kiinncn aueh die Salben 
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seIber tun. Wurde fur die Herstellung einer Arbeitsschutzsalbe ein 
Emulgator benutzt, der von der Haut in del' geschilderten Weise ad
sorbiert wird und der sich dank seiner OberfHichenaktivitat leicht in 
den feinsten V-Raumchen ausbreitet, und wurde dieser Emulgator im 
-oberschuB angewandt, so kann die Salbe seIber geradezu entfettend 
wirken. Die FaIle, in denen bei der Saibenherstellung mit einem ganz 
erheblichen EmulgatoruberschuB gearbeitet wird, sind nicht selten. Man 
will eine moglichst stabile Emulsion erreichen. Viel Wasser soIl die 
Salbe geschmeidig und billig machen, und die Salbe sollieicht eindringen. 
Diese Forderungen erfiillt man sehr einfach durch einen Emulgator
uberschuB. Freilich dringen solche Salben schnell ein, aber ihr Weg 
nach auBen ist ihnen ebenso geschmiert wie der nach innen. Sie werden 
ebenso schnell wieder ausgewaschen, wie sie eindringen. 1m ungunstigen 
FaIle hinterlassen sie nach dem Waschen noch einen Emulgatorfilm, 
der dann entfettend wirkt und der den Hautfetten den Weg an den 
richtigen Ort versperrt. Solche Salben schutzen die Haut nicht lange. 
Die Prufmethode, die im Anhang mitgeteilt wird, gestattet, die Zeiten 
genau zu messen, wahrend derer eine Salbe schutzt. Und sie gestattet 
auch, die geschutzten histologischen Orte zu unterscheiden von denen, 
die von der Salbe nicht mehr geschutzt werden. Die Anwendung der 
Methode zeigt, daB Salben mit groBem EmulgatoruberschuB nur einen 
sehr kurz dauernden Schutz bieten. 

Verlangen wir von einer Arbeitsschutzsalbe, daB sie die oberflach
Hche verhornte Rautschicht so durchfettet, daB diese Schicht geschlossen 
und glatt bleibt und dabei Wasser und Schmutz abstoBend, kurz Um
welt abstoBend, wirkt, so werden die Untersuchungen uber die Ent
fettung berucksichtigt werden mussen. Aus den Untersuchungen, die 
oben mitgeteilt wurden, ergibt sich aber, daB den weitaus besten 
Schutz das naturliche Fett del' Raut ergeben muB, und zwar auch 
nul' dann, wenn es in der normalen physiologischen Art an und 
in die verhornte Schicht gelangt ist. Das erste dorthin gelangte Haut
fett ist das wirkungsvollste, denn ist dieses erst einmal entfernt wor
den, so sitzt meist ein Emulgator auf dem Horn, und alles spater 
dorthin kommende Fett, mag es seiner chemischen Zusammensetzung 
nach noch so sehr dem Hautfett ahneln, findet immer diese Zwischen
schicht vor. 

Die Aufgabe, das Fett oder die Salbe an den richtigen histologischen 
Ort zu bringen, tritt aber erst beim Aufbau der Arbeitsschutzsalben an 
uns heran. Fur die kosmetischen Salben ist dieser Punkt nahezu be
deutungslos. Die brauchbare Arbeitsschutzsalbe muB aber die Aufgabe, 
Fette, Wachse und ahnliche Stoffe wirklich an den richtigen Ort zu 
bringen und eine unmittelbare Beruhrung mit dem Rornteilchen her
zusteIlen, erfullen; denn aIle Erorterungen uber die beste Salbengrund
lage, uber die Eignung verschiedener Fette, Wachse, Paraffine usw. 
bleiben dann Scheinfragen, wenn praktisch die ausgewahlten Fette gar 
nicht an den Ort kommen, an dem die Haut sie braucht. Bei der Be
urteilung einer kosmetischen oder einer therapeutischen Salbe ist die 
"Haftfestigkeit" del' Salbe an del' Haut nahezu bedeutungslos. Ganz 
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andel's bei del' Arbeitsschutzsalbe. Riel' steht die Forderung nach einer 
guten Raftfestigkeit an erster Stelle. 

Reine Kohlenwasserstoffe, wie Vaseline, Paraffin usw. haft en an del' 
Raut uberhaupt nicht. An entfettete Raut kommen sie anch nach 

Abb.4. Itauhe Raut, stark cntfcttct, mit Tiefenrissen. Selbstreinigungszeit :3 Wochen. 

gutem Verreiben nicht eigentlich heran, sondel'll zwischen del' Rant 
und dem Kohlenwassel'stoff liegt dann immer noeh ein feinel' Luft
oder Wasserfilm. Eine unmittelbare Beruhrung des Kohlenwasserstoffs 
mit dem RauteiweiB findet nicht statt, und der Wassel'dampf, den die 

Abb.5. Raut der gleichen Person, von der gleichen Stelle des Randriickens wie Abb. 4, jedoch 
nach liingcrcr, vorbeugender Pflegc mit cincr Arbeitsschutzsalbc ohne L'nterbrechung der Arbeit. 

Gutes Abschilfern parallel zur Obcrfliiche. 

Optische Daten aller Mikrophotogramme: Haut des Handriickens, Farbung 
mit Primulin O. Ultropak-Objektiv 'CO 11 X, Peripl. Okular 10 X (Leitz). Queck
silberdampflampe, Filter EG 12 und Sperrfilter OG ], Mifilmka, Agfa-ISS-Film. 
VergroBerung 1: 100, hier zuriickverkleinert auf 1: 66. Samtliche Eilder sind 
Aufnahmen des Verfassers. 

Raut immel' abgibt, sehiebt den undurehlassigen Kohlenwasserstoff
film immer weitel' hinaus. So kann man mikl'oskopiseh beobachten, 
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daB sich unter dem Vaselinefilm auf der Haut ein Tropfen einer wiWrigen 
netzmittelhaltigen Farbstofflasung weithin capillar ausbreitet. Der 
Vaselinefilm erzeugt zwar auf der Haut ein deutlich fettiges Gefiihl, 
das bei der Arbeit start, aber der Film haftet nicht an der Haut, sondern 
ist leicht abwaschbar. Um einer Salbe eine gute Haftfestigkeit zu ver
leihen, miissen wir sie an der Haut "verankern". Dem nichtpolaren 
Molekiil des Kohlenwasserstoffs fehlt der "Anker", der es an der Haut 
anhangen kann. Die verhornte EiweiBschicht der Oberhaut ist hydrophil 
und gegeniiber dem Kohlenwasserstoff "was8erig". Will man eine 
"fettige" Masse an der "wasserigen" EiweiBoberflache verankern, so 
muB man als "Anker" einen Stoff dazwischenschalten, der eine hydro
phile Seite hat und eine "lipophile", also eine Seite, an der er Wasser 
oder etwas "Wasseriges" beriihren kann, und eine andere Seite, mit 
der er etwas "Fettiges", z. B. einen Kohlenwasserstoff, beriihren und 
halten kann. Solche Stoffe sind als "Emulgatoren" bekannt, und sie 
werden zur Herstellung stabiler Emulsionen und Salben langst ver
wendet (siehe Band I dieses Buches, wo auch die Eignung verschiedener 
Emulgatoren zur Bereitung von Salben besprochen ist). Am Beispiel 
des fiir die Bereitung von Arbeitsschutzsalben bewahrten Fettalkohols 
Lanettewachs1 (Deutsche Hydrierwerke) sei die Wirkung auf die 
Haftfestigkeit erlautert. Der Fettalkohol "Lanettewachs", der in der 
Hauptsache aus Cetylalkohol besteht, ist auf der einen Seite seines 
Molekiils hydrophil und kann sich mit dieser Seite an das verhornte 
EiweiB anlagern. Die andere Seite ist wasserabstoBend und lipophil, 
ebenso wie es bei einem reinen Kohlenwasserstoff aIle beiden Seiten 
sind. Reine Kohlenwasserstoffe nehmen kein Wasser auf, bilden a,lso 
ohne weitere Zusatze mit Wasser keine bestandige Emulsion. Der Fett
alkohol kann also mit seiner einen Seite die Briicke zum Wasser her
stellen und bildet Emulsionen, d. h. er nimmt, als Salbe verarbeitet, 
Wasser auf und halt es bestandig verteilt. Verwendet man nun eine 
Salbe, deren "fettiger" Anteil aus dem Fettalkohol besteht, so dringen 
die feinen Fettalkoholkiigelchen in die freiliegenden capillaren Raum
chen der Haut ein und beriihren die gesamte Oberflache der Haut. 
Am HauteiweiB, z. B. an den verhornten Schuppen del' Oberhaut, finden 
sie mit ihrer hydrophilen Seite Halt. Del' Wasserdampfstrom aus del' 
Haut wird nicht gestaut und schiebt den Film von Fettalkohol nicht 
von del' Haut weg. Fettalkohol haftet fest an del' Haut und ist schwer 
abwaschbar. Aber ebenso, wie der Fettalkohol Kohlenwasserstoffe emul
gierbar macht (Gemische von Fettalkoholen und Vaseline geben be
standige Emulsionen), so vermag er auch Kohlenwasserstoffe als Salben
bestandteile an der Haut zu verankern. Schmilzt man Lanettewachs 
und einen Kohlenwasserstoff zusammen und bereitet daraus unter Zu
gabe von Wasser eine Salbe, so stellt man fest, daB schon bei kleinen 
Zusatzen von Fettalkohol (3-6 %) eine auBerordentlich gute Haft
festigkeit erreicht wird, die bei groBen Zusatzen von Fettalkohol nicht 
mehr so betrachtlich ansteigt. Kleine Mengen des Fettalkohols kannen 

1 SCHMIDT-LA BAUME: Die Ol-in-Wasser-Emulsionen. Leipzig 1943. Siehe auch 
Band I dieses Buches. 
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also groBe Mengen des sonst haltlosen Kohlenwasserstoffe8 "verankern". 
Den Mechanismus del' "Verankerllng" hat man sich schematisch etwa 
so vorzustellen: 

Schmilzt man Vaseline und Lanettewachs zusammen uml emulgiert 
mit einer geeigneten Menge Wasser, so wird sich del' Fettalkohol um 
die Paraffinkiigelchen herum a,nordnen, so daB die "Fassade" jedes ein
zelnen Paraffinkiigelchens mit einer diinnen Schicht von Fettalkohol 
umgeben ist, dessen hydrophober Teil nach dem Inneren des Paraffin
kiigelchens ausgerichtet ist, wahrend del' hydrophile Teil nach dem 
wasserigen Dispersionsmittel zeigt. Die Paraffinkiigelchen sind mit 
vie len Molekiillagen des Fettalkohols umgeben. Die am Paraffin un
mittelbar liegende Schicht von Fettalkoholmolekiilliegt mit del' hydro
phoben Seite nach innen, mit del' hydrophilen nach allBen. Daran schlieHt 
sich eine Lage, die mit del' hydrophilen Seite nach innen liegt und so 
wieder die hydrophile Seite del' erst en Lage beriihrt, wahrend ihre 
hydrophobe Seite nach auHen gerichtet ist. Darauf folgt eine Schicht 
mit del' hydrophoben Seite nach inn en usw., bis als auHerste Schicht 
eine folgt, deren hydrophile Seite nach auHen liegt. Die .zwischen
schichten zwischen Paraffinoberflache und Wasser sind dabei nicht aUA
gesprochen orientiert. 

Die so aufgebauten und umhiillten Paraffinteilchen haben also an 
del' Oberfliiche und in einer verhiiltnismiiHig dicken Schicht, die auf 
die Oberfliiche folgt, reine Fettalkoholeigenschaften. Diese verhalten 
sich gegen Wasser wie Fettalkoholkiigelchen, nicht etwa wie Gemische; 
denn nur Fettalkohol, und zwar nur dessen hydrophile Seite, ist dem 
Wasser zugekehrt. Mit diesel' Anordnung gelangt das Kiigelchen auch 
an die Raut. Beim Gebrauch diesel' Salbe wird die Raut zuerst von 
Fettalkohol beriihrt, del' eine ganz bedeutend gl'6Bel'e "Hautaffinitat" 
hat als del' durehaus indifferente und reaktionstl'age Paraffin-Kohlen
wasserstoff. Es lagert sieh also vorwiegend del' Fettalkohol an die Rant 
an. Die Anlagerung del' Fettalkohole an die Keratinsehuppen del' Hant 
geschieht an del' hydrophilen Seite des Fettalkohols. Die hydl'ophobe 
mgt nach auHen. An del' hydrophoben Seite des Fettalkohol" kann sich 
del' Paraffin-Kohlenwassen;toff anlagel'll. El' kann nieht an del' fettfl'eien 
Raut haft en ; denn er hat keinerlei hydrophile Gruppen. Wir k6nnen 
also annehmen, daH auch daR Paraffin einer solchen Salbe nicht nul' 
als "Fiillung" zu betrachten ist, sondel'll daB es wirklich durch den 
~'ettalkohol an del' Rant verankert wird, wenn eR aueh nieht unmittel
bar an die RauteiweiHe zu liegen kommt. Paraffin ohne Fettalkohole 
findet keinen Ralt an del' Raut. Erst dann, wenn die OberWiehe del' 
Keratinsehiippehen mit dem Fettalkohol besetzt ist, dessen hydrophobe 
Seite naeh auHen ragt, kann del' Paraffin-Kohlenwasserstoff verankert 
werden. So iHt aueh die Tatsaehe erklarlieh, daH es nieht auf die Menge 
des zugesetzten Fettalkohols ankommt. Bin kleiner Anteil geniigt zur 
Bildung del' "Fassade". 

Wiirde man an Stelle des 8ehr milden Emulgators, des FettalkoholH, 
einen Stoff mit 8tark emulgierender Wirkung verwenden, z. B. ein Fett
alkoholsulfonat, so wlirde man zwar auch eine bestandige Emulsion er-
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halt en, aber keine Arbeitsschutzsalbe. Eine solche Emulsion hatte keine 
Haftfestigkeit; denn der auBerst starke Emulgator, der nicht nur 
hydrophil, sondern stark wasserloslich ist, wiirde auf die emulgierten 
Salbenbestandteile wie ein Waschmittel wirken. Bei der Beriihrung mit 
Wasser wiirde das Ganze abgewaschen werden. 

Die Frage: "Wie ersetzen wir am besten das Hautfett, das der Haut 
wahrend der Arbeit oder durch das Waschen entzogen wurde1" stand 
im Vordergrund vieler Uberlegungen, die zu den Problemen der Arbeits
schutzsalben im Laufe der letzten Jahre angestellt wurden. Sie ist ein 
Beispiel dafiir, daB Fragen, die ganz harmlos erscheinen, durch eine 
verhangnisvolle Antwort, die sie bereits von vornherein in sich ver
bergen, die praktische Arbeit yom wirklichen Leben weg auf ein totes 
Gleis verschieben konnen. Als man die Frage aussprach, erhielt man 
eine Antwort, die nicht mehr war als das Echo der Frage. Man sagte, 
daB verlorenes Hautfett natiirlich am best en zu ersetzen sei durch eine 
Schmiere, die dem Hautfett gleich oder moglichst weitgehend ahnlich 
ist. Die Forderung, dem Hautfett gleich oder ahnlich zu sein, die man 
an die Salbe stellte, bezog man aber nur auf das Chemische oder auf 
das Physikalisch-Chemische, und man nannte es "das Biologische". 
Auch als v. CZETSCH-LINDENw.A.LD gezeigt hatteI, daB natiirliches Haut
fett, aus der Haut lebender Menschen extrahiert, keine grundsatzlich 
iiberlegene Arbeitsschutzsalbe ist, fuhr man im allgemeinen mit dem 
Versuch fort, durch rein chemische oder physikalisch-chemische Nach
ahmung des Hautfettes eine brauchbare Arbeitsschutzsalbe aufzubauen. 

Tatsachlich liegt hier nicht ein physikalisch-chemisches Problem vor, 
sondern ein morphologisches, das mit physikalisch-chemischen Mitteln 
gelost werden kann. Aber das Morphologische steht im V ordergrund. 
Das natiirliche Hautfett oder eine geeignete Salbe muB den richtigen 
histologischen Ort beset zen , urn im Haut-Umwelt-System seine Auf
gabe zu erfiillen. Wir haben weiter oben gezeigt, daB schon dadurch 
grundsatzliche und nicht umkehrbare morphologische Veranderungen in 
der Hornschicht entstehen, daB an dem Ort an der Haut, den ehemals 
Hautfett besetzte, nach dessen Entfernung ein Emulgatorfilm liegt. 
Auch bei Anwesenheit geniigender Mengen natiirlichen Hautfettes wird 
der urspriingliche morphologische Zustand nicht wieder erreicht. Auch 
eine Salbe, die dem Hautfett noch so ahnlich ist, kann im Haut-Umwelt
System das Hautfett nicht ersetzen; denn gerade die morphologischen 
Beziehungen, die sich im Haut-Umwelt-System ausdriicken und die 
bis ins Feinst-Morphologische reichen, z. B. bis zur Dissoziation der 
reaktionsfahigen Gruppen der EiweiBe, werden auch von den "haut
fettahnlichsten" Salben allein durch physikalisch-chemische Nach
ahmung des Hautfettes nicht beriihrt. 

Salben, die auch morphologisch an die Stelle des verlorengegangenen 
Hautfettes treten konnen, haben wir nicht, und ihre Herstellung ist 
auch unmoglich. Ager das soIl nicht heiBen, daB wir deshalb vor 
den drangenden Problemen, die uns hier entgegentreten, die Waffen 
strecken miissen. Wir brauchen nur unsere Frage richtig zu stellen, urn 

1 CZETSCH-LINDENWALD: Arch. Gewerbepath. u. Hyg. 10, 1 (1940). 
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eine Antwort zu erhalten, die uns auf den rechten Weg bringt. Nach
dem wir namlich erkannt haben, daw die glatte Raut ihrer Gestalt nach 
die groBte Funktionstuchtigkeit und Abwehrbereitschaft verburgt, 
fragen wir: "Wie bewahren wir den morphologischen Zustand der 
Raut, den wir als den best en kennen~" 

Wir wollen es also gar nicht erst zum Verlust des naturlichen Raut
fettes kommen lassen, sondern wollen das ganze, verwickelt gebaute 
morphologische System, das die Rornschicht darstellt, vor Verande
rungen schutzen. Das naturliche Rautfett solI an seinem Ort bleiben, 
es solI weiterhin als zusammenhangende Masse die feinen abgeplatteten 
Schuppchen des Stratum corneum umkleiden und ein Aneinander
kleben del' Schuppchen zu groben Schollen verhuten. 

Salben, die diese Bedingungenerfiillen, haben wir noch nicht. Das soIl 
nicht heiBen, daB grundsatzlich die Rerstellung solcher Salben unmog
lich ist. N och will del' Verfasser damit sagen, daB wir in allen Fallen diese 
besseren Salben erst abwarten mussen. An vielen Arbeitsplatzen helfen 
uns die vorliegenden S~1lben aueh schon weiter, wenn wir sie richtig 
handhaben und richtig einsetzen. Mit Rilfe eines kleinen Kunstgriffes 
gelingt es in sehr vielen Fallen, das naturliche Rautfett an seinem 
richtigen Ort zu bewahren, so daB es unter dem EinfluB del' Arbeits
umgebung oder der Waschmittel dort nicht entfernt wird. Man kann 
namlich in diesen Fallen den Schmutz, der bei del' Arbeit an die Arbeits
haut gelangt, in einer sehr feinen, oberflachlichen Salbenschicht ab
fangen. Eine kurze Betrachtung der Lage des SchmutzeH macht den 
Kunstgriff verstandlich. In den allermeisten Fallen liegt del' Schmutz 
nicht unmittelbar an del' Raut, sondern er liegt in einer feinen Fett
schicht. Die Fettschicht hullt ihn ein, bildet mit dem Schmutz ein dis
perses System, bei dem das Fett die auBcre Phase ist, der Schmutz die 
innere, disperse Phase. UnbewuBt machen ja aIle un sere gebrauchlichen 
Waschmethoden langst von dieser Tatsache Gebrauch, indem sie ohne 
Ausnahme als Waschmittel solche Stoffe anwenden, die Fette zu emul
gieren oder zu lOsen vermogen. Die Beobachtung uber die Lage def' 
Schmutzes in del' Fettbedeckung gibt uns praktisch die Mittel in die 
Rand, einen sehr groBen Teil der Schmutze der Arbeitshaut sozusagen 
zu normalisieren, d. h. sie bewuBt zu einem verhaltnismaBig einheitlichen 
Fettschmutz zu machen. Dann braucht auch das Waschmittel nur das 
Fett zu emulgieren, um die als disperse Phase darin liegenden Schmutz· 
teilchen mitzunehmen. Will man das naturliche Rautfett an seinem 
Ort bewahren, so salbt man die Rande oder allgemein die Arbeitshaut 
vor Beginn der Arbeit ein. Selbstverstandlich kann man das nach Ar
beitsschluB wiederholen. Wichtiger ist aber die planmaBige Salbung 
vor der Arbeit. (Auf einen Ausnahmefall wird unter "Quellung" ein
gegangen.) Denn damit kann ein verhaltnismaBig fest haft ender, unmerk
lich dunner Fettfilm erzeugt werden, der den Betriebsschmutz in der 
uns angenehmen Form als Fettschmutz abfangt. In dieser Form kann 
der Schmutz leicht nach ArbeitsschluB abgewaschen werden. Beim 
Abwaschen geht das kunstlich zugefiihrte Fett von del' Raut. Tiefer 
braucht man nicht zu waschen, denn del' Schmutz liegt oberflachlich 
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in diesem Salbenfilm. Es ist dabei nur notig, wirklich genau zu wissen, 
wie lange ein solcher Salbenfilm schiitzt und welche histologischen Orte 
er schiitzt. Bei den Untersuchungen mit der unten angegebenen Methode 
hat sich ergeben, daB die Schutzdauer nicht nur von der angewandten 
Salbe, von der angreifenden Arbeitsumgebung und von der Hautstruktur 
abhangt, sondern in sehr hohem MaBe yom richtigen, griindlichen Ver
reiben der Salbe auf der Haut. Die gleiche Salbe schiitzt bei der gleichen 
Arbeit um ein Vielfaches langer und besser, wenn sie mit Sorgfalt ein
gerieben wird. Nur aufgeschmierte Salbe ist nahezu zwecklos. Sie wird 
schnell abgewischt und abgewaschen. Nach dem griindlichen Einreiben 
kann der fiihlbare Rest der Salbe mit einem sauberen Lappen abgewischt 
werden, so daB die Haut sich nicht mehr fettig anfiihlt. Das fiihlbare 
FeU auf der Haut bietet keinen Schutz. Es hindert bei der Arbeit und 
schmutzt das Arbeitsgut an. v. CZETSCH-LINDENWALD1 hat das bewiesen. 
Er farbte Arbeitssalben mit einem olloslichen, fluorescierenden Farbstoff 
und bestrich damit die Hande der Versuchspersonen, ohne das fiihl
bare Fett abzuwischen. Die Versuchspersonen lieB er arbeiten. Nach 
einiger Zeit suchte er mit fluorescenzanregendem Ultraviolett die Um
gebung (Kleider, Arbeitsplatz, Arbeitsgut usw.) der Versuchspersonen 
ab und fand die fluorescierende Salbe an all diesen Orten verschmiert. 
Bei den Anfangsformen der rauhen Haut fiillt eine solche sorgfaltig 
vorgenommene Salbung die V-Raumchen und Risse aus, verkleinert 
also die Oberflache. Wird eine Salbe einem bestimmten Arbeitsplatz 
angepaBt, so muB aber auch die Schutzzeit ziemlich genau ermittelt 
werden. Dabei muB man den histologischen Ort beriicksichtigen, der 
zuerst seines Schutzes beraubt wird. Bei allen unseren bisher gemachten 
Untersuchungen waren das die Haaraustrittsoffnungen. Das sind die 
gleichen Stellen, an denen die Folliculitis der Bohrolarbeiter, der Glas
schleifer u. a. auftreten. Es ist wohl eine Hauptaufgabe der Arbeits
schutzsalben, die gefahrdeten histologischen Orte moglichst gut und 
lange zu schiitzen. Nie fanden wir die SchweiBdriisenausgange ver
schmutzt, fast immer jedoch die HaaraustrittsoffnUngen, die auch bei 
sonst glatter Haut rauh sind. Auch die Rolle der Luft darf man nicht 
vernachlassigen. Um die Haare herum sehen wir oft die gut verriebene 
Salbe durchsetzt mit verhaltnismaBig groBen Luftblasen, die dicht an 
den Haarbalgen und teils in den Schuppen der Haarepidermis hangen. 
Die Luft bIas en machen stellenweise die Beriihrung der Salben mit Haar 
und Haut unmoglich. 

Benetzung. 
Wenn wir von del' Al'beitsschutzsalbe verlangen, daB sie die best en 

Haut-Umwelt-Beziehungen schaffen hilft, so kann uns die Betrachtung 
del' vielfaltigen Epochen weiterhelfen, die die Haut durchgemacht hat 
und die wir heute noch im Tierl'eich studieren konnen. Die Haut del' 
niedel'en und hoheren Tiere ist geradezu ein Spiegel der Haut-Umwelt 
des Tieres, so "daB ein Blick auf die Haut oder ein Schnitt dul'ch sie 

1 v. CZETSCH-LINDENWALD: Arch. Gewerbepath. u. Hyg. 10, I (1940). 
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geniigt, um zu erkennen, ob sie von einem wirbellosen Tier odeI' von 
einem Wirbeltier, einem Colenter odeI' einem Mollusk, einem Amphi
bium odeI' einem Reptil stammt" 1. Del' Rahmen dieses Buches ge
stattet es nicht, auf die au13erordentlich interessanten Mittel del' An
pasBung del' Raut an die Umwelt einzugehen, die wir in del' Ent
wicklungsgeschichte finden. Immel' entwickelt die Haut Mittel, die 
Grenzflache Raut-Umwelt moglichst sozusagen hinauszuschieben. Che
misch, physikalisch und morphologisch haben die Mittel, die aIle dem 
gleichen Zweck dienen, die verschiedensten Formen: die Fische son
dern aus eigentumlichen, am; del' Tiefe nach del' AuBenflache hemuf
wandernden Schleimzellen einen Schleim ab, del' die ganze Haut bedeckt. 
Wasser beruhrt nicht den Fisch, sondeI'll den Schleim. (Wenn man 
nicht den Rchleim zum Fisch zahlen will. Auch hier die Rchwierigkeit 
del' klaren Grenzziehung zwischen Raut und Umwelt.) Die Rchlangen, 
die ihre Haut im ganzen, als sogenanntes Natternhemd, abwerfen, haben 
bei del' Rautung oft 2-3 verschiedene Epidermisgenemtionen fertig 
untereinander liegen. Amphibien nehmen sich ein Stuck "Wasser
Umwelt" mit hemus am; Land, indem sie ihre Haut dort mit Hilfe 
vieizelliger, kugeliger Drusen feucht halten, also die Luft-Umwelt ein 
Stuck hinausschieben. Die gleiche Absicht sehen wir bei del' gefetteten, 
glatten menschlichen Raut. Ein eindrucksvolles, vergroBertes und ver
gr6bertes Bild del' entfetteten muhen Haut gibt uns eine Ente, del' wir 
die Moglichkeit nehmen, ihr Federkleid mit dem Fett ihrer Burzeldruse 
zu schmieren. Nach kurzer Zeit benetzt das Wasser die Federn unmittel
bar (nicht wie vorher nur das Fett del' Federn), und del' Vogel schaut 
struppig aus. Nach einiger Zeit wird er nicht einmal mehr schwimmen 
konnen, weil das Wasser sein Gefieder durchtrankt wie einen Schwamm: 
in seinem gewohnten Element ersauft das Tier, nul' weil sich Reine Haut
Umwelt odeI' Feder-Umwelt um eine kaum me13bar kleine Strecke, 
namlich nul' um die Dicke del' Fettschicht, nach innen verschoben hat. 

Bei den Untersuchungen uber die Benetzung mu13 man Htets genau 
ermitteln, was benetzt wird. Es ist nicht immer die Haut. Oft ist eH 
die Fettbedeckung. Capillaraktive Stoffe benet zen auch die Fett
bedeckung, und sie konnen sogar die fettige Oberflache hydrophil 
machen. Damit allein kommen sie noch nicht an die Haut hemn. Erst 
wenn die Fettschicht herunteremulgiert ist, wenn sie von del' Oberflache 
verdrangt ist, wini die unmittelbare Benetzung del' Haut hergestellt. 
Ein Beispiel aus del' Metallbearbeitung zeigt diese Unterschiede ein
drucksvoll: Del' Verfasser sah dunn eingefettete Leichtmetallstreifen, 
die aus technischen Grunden wahrend del' Ziehbearbeitung mit einer 
waBrigen Losung benetzt werden mu13ten. Leitungswasser perlte von 
den Streifen abo Eine Rpur eines hochcapillaraktiven Losungsmittels 
stellte die Benetzung her. Wurde abel' nach mehreren Stunden, wahrend 
derer die Streifen sogar mechanisch bearbeitet wurden, die Netzmittel
losung wieder mit Wasser abgespult, so war die "Metalloberflache" nul' 
fur einige Zeit benetzbar, dann wurde sie wieder hydrophoh. Del' ur
sprunglich vorhandene Olfilm war gar nicht von del' Metalloberflache 

1 PLATE: Allgemeine Zoologie und Abstammungslehre. Jena 1922. 
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verdrangt worden. Das Netzmittel benetzte den Olfilm, dieser die 
Metalloberflache, eine unmittelbare Beriihrung von Netzmittel zu Metall 
war nur vorgetauscht. AGNES POCKELS1 hat Beobachtungen mitgeteilt 
iiber die Umorientierung der Molekiile in Oberflachen bei der Beneizung: 
Nach langer, inniger Beriihrung mit Wasser wird Paraffin (besonders 
wenn es geschmolzen auf Wasser gegossen wird und dort erkaltet) 
an der Flache benetzbar, die dem Wasser zugekehrt war. Die Benetz
barkeit entsteht durch Ausrichtung der Molekiile an der Oberflache 
(LANGMUIR-RARKINS-Orientierung2). N ach U nterbrechung der Beriihrung 
mit dem Wasser gehen die Molekiile aus ihrem wohlgeordneten Zustand 
wieder in den der Unordnung zuriick, oder sie nehmen eine andere 
Orientierung an. Dann ist das Paraffin nicht mehr benetzbar. So kann 
eine Zeit lang Benetzung der Haut vorgetauscht werden, wo wirklich nur 
eine Oberflachenschicht aus sonst hydrophoben Stoffen benetzt wird. 
Aber die Beispiele mahnen auch zur Vorsicht. Wir konnen nicht sagen, 
ein Stoff ist schlechthin hydrophob oder hydrophil. Lange Beriihrungs
zeiten und die Gegenwart kleiner Mengen oberflachenaktiver Stoffe 
konnen helfen, eine oberste Molekiilschicht umzuordnen. LIESEGANG 
brachte einen Olfleck auf einen Filtrierpapierstreifen. In der Nahe der 
einen Kante setzte er einen Tropfen einer Farbstofflosung auf und lieB 
ihn eintrocknen. Beim senkrechten Einhangen des Papiers in Wasser, 
derart, daB die Kante mit dem Farbstofftropfen nach unten hangt, 
steigt das Wasser im Papier capillar hoch und reiBt den Farbstoff mit 
nach oben. Wasser und Farbstoff durchdringen dann den weiter oben 
sitzenden Oltropfen, Man sollte erwarten, daB der Oltropfen das Papier 
abgedichtet habe. Nach LIESEGANGS Versuch ist das nicht der Fall. 
Setzt man dagegen statt des Oltropfens einen Gelatinetropfen auf und 
laBt diesen eintrocknen, so ist an der Stelle des Gelatinetropfens das 
Papier gedichtet, und Wasser und Farbstoff dringen nicht ein. Das 
"hydrophobe" 01 dichtet also in diesem FaIle nicht abo Die "hydro
phile" Gelatine dagegen versperrt dem Wasser den Weg. Die Poren 
des Papiers sind yom 01 nicht vollkommen ausgefiillt, so daB capillarer 
Aufstieg immer noch erfolgt3. 

Quellung und Entquellung. 
Gegen die Einwirkung von Sauren und sauren Losungen ist die 

Raut, besonders die verhornte Schicht der Epidermis, verhaltnismaBig 
widerstandsfahig. Ihr isoelektrischer Punkt und damit ihr Quellungs
minimum liegen im sauren Gebiet. "Neutrale" Losungen liegen also 
schon auf der alkalischen Seite des isoelektrischen Punktes. Wenig 

1 POCKELS, AGNES: Kolloid-Z. 62, 1 (1933) und friiher, auch WOLF und 
TRIESCHMANN: Praktische Einfiihrung in die physikalische ChErnie 2, 107. Braun
schweig 1938. 

2 LANGMUIR, I.: Met. Chern. Eng. 15, 468 (1916). - Ders.: J. arner. chern. 
Soc. 39, 1848 (1917). - HARKINS, W. D., E. C. H. DAVIS U. G. L. CLARK: J. arner. 
chern. Soc. 39, 541 (1917). - HARKINS, CLARK U. ROBERTS: J. arner. chern. Soc. 
42, 700 (1920). 

3 LIESEGANG, R. ED.: Fette u. Seifen 50, 437 (1943). 
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widerstandsfahig sind die oberen Hornschichten gegen den Angriff selbst 
schwach alkalischer Losungen. Mehrere Faktoren wirken bei diesem 
Angriff zusammen. Die alkalischen Losungen benet zen besser als die 
sauren. 1st die Beriihrung mit der Haut hergestellt, so quillt die Haut 
schon in schwach alkalis chen Losungen. In der gequollenen Haut dif
fundieren viele Stoffe der Arbeitsumgebung besser als in der normalen, 
ungequollenen. Aber auch chemische Umwandlungen stellen sich ein. 
Fiir das Kollagen ist die Quellung der erste Schritt zum Abbau, zur 
Verleimung. Die so zum Teil abgebauten EiweiBe sind fermentativ leicht 
weiter spaltbar. Sowohl die autolytischen Fermente der Haut wie auch 
die Fermente der Mikroorganismen finden Angriffspunkte und spalten 
diese Bausteine weiter. Die niederen Spaltprodukte sind schon seIber 
entziindungs- und quellungserregend, sie konnen also weitere Haut
anteile zur Quellung und zum stufenweisen Abbau bringen. Die Quel
lung bedeutet nicht nur das offene Tor fUr viele eindringende Stoffe 
aus der Arbeitsumgebung, sie ist auch schon der Beginn des Abbaues 
der HauteiweiBe. Alkalische Arbeitsumgebungen sind haufig. Ein groBer 
Teil der Handewaschmittel (Seifen, Soda, Seifenpulver usw.) ist alka
lisch. Tatsachlich spielen die alkalischen Reizungen der Arbeitshaut 
eine sehr groBe Rolle. Wiirde es gelingen, die Haut wah rend der Arbeit 
auf ihrem isoelektrischen Punkt (PH 3,5-5) zu erhalten, so wiirden viele 
Hautschaden wegfallen. Aber das gelingt nicht, und es ist schon ein 
groBer Gewinn, daB wir heute wenigstens iiber geeignete Waschmittel 
verfiigen, die wahrend des Waschens keine weitere Quellung erzeugen. 

Die fliissige Arbeitsumgebung kann nur in den seltensten ]'allen auf 
den isoelektrischen Punkt der Haut gebracht werden. In alkalischen 
Losungen kommt es dann zur Quellung. Leider ist deren unmittelbare 
Verhiitung oder die kiinstliche Entquellung der Haut (Gerbung) kein 
geeignetes Feld fiir die Anwendung del' Arbeitsschutzsalben, wie hier 
gezeigt werden solI. Nur mittelbar konnen solche Salben angewandt 
werden mit dem Ziel, die fliissige, alkalische Arbeitsumgebung von del' 
Haut abzuhalten. Beriicksichtigt man die Mengen der Stoffe, die alka
lische Reizungen hervorrufen, so sieht man, daB ihre Wirkung kaum 
von entquellenden Salben der Menge nach aufgehoben werden kann. 
Selbst bei Salben, die ihrer Qualitat nach geniigen wiirden, ist die 
Quantitat in den meisten praktischen Fallen viel zu klein, um groBe 
Hautanteile VOl' del' Quellung zu bewahren oder gequollene zu ent
quellen. "Ober die Mengen del' beteiligten Stoffe muB man sich von Fall 
zu Fall klar werden. Es wiirde bessere Vergleiche geben, wenn die 
Autoren del' einschlagigen Arbeiten bei allen ihren Vergleichen fUr die 
alkalischen Losungen nicht nur den Pw Wert und die Konzentration 
(bisher wird meist nur eine diesel' GroBen genannt) angeben wiirden, 
sondern auch die Pufferkapazitat. Die Pufferkapazitat ist namlich von 
den drei GroBen die wichtigste. Wenn wir uns von einer stark dissoziierten 
Base eine Lasung mit bestimmtem PH-Wert herstellen und daneben 
eine Losung mit dem gleichen PH-Wert aus einer schwacher dissoziierten 
Base oder aus einem alkalisch reagierenden Salz del" ersten Base und 
schlieBlich eine Lasung mit dem gleichen PH-Wert aus einem guten 
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Puffergemisch, so mussen wir ganz verschiedene Sauremengen auf
wenden, urn jede der drei Losungen auf einen anderen, einen sauren 
PH-Wert zu bringen. Es ist also durchaus nicht gleichgultig, von welcher 
der Losungen ein Tropfen auf die Haut kommt. Je groBer die Puffer
kapazitat ist, urn so mehr werden bei gleichem pwWert und unter sonst 
gleichen Bedingungen die Losungen reizen und die Haut zur Quellung 
bringen. Der Satz gilt jedoch nur dann, wenn verhaltnismaBig kleine 
Mengen der Losung auf die Haut kommen. Also er gilt etwa an Arbeits
platzen, an denen die Haut gelegentlich bespritzt wird oder an denen 
sie ab und zu einmal in die Losung eintaucht. Arbeitet die Hand immer 
in der Losung, oder wird sie standig berieselt, so spielt die Pufferung 
bei gleichem PH-Wert keineRolle, denn dann steht einer verhaltnismaBig 
kleinen Menge Haut eine sehr groBe Menge der Losung gegenuber, und 
die Haut wird immer von der praktisch gleichbleibenden Losung benetzt. 
1m zuletzt geschilderten Falle ist eine Behandlung der Haut mit einer 
entquellenden Salbe (Gerbstoffsalbe) bedeutungslos. Es wirkt hochstens 
die Salbengrundlage fettend und schmierend. Die Gerbstoffmenge ist 
viel zu gering, urn hier uberhaupt eine merkliche Wirkung zu entfalten. 
In solchen Fallen muB man bei der Vorbeugung und Heilung ebenfalls 
mit Gerbmittellosungen arbeiten. Bekommt die Haut nur kleine Spritzer, 
so ist die Aussicht, mit einer gerbenden Salbe das Ziel zu erreichen, schon 
besser. Aber auch in diesen Fallen ist wohl die eigentliche "Schutz"
Wirkung der Salbe, also ihr Schutz gegen Benetzung, wichtiger. Beide 
Falle sehen schon gunstiger aus, wenn man zu Ol-in-Wasser-Emulsionen 
ubergeht und den Gerbstoff in die auBere Phase bringt. 

Die Frage nach der Art der Gerbstoffe, die in Arbeitsschutzsalben 
angewandt werden konnen, laBt sich nur nach einer kurzen Betrachtung 
der Grundlagen der Gerbung der lebenden Haut beantworten. 

Man spricht in der Pharmakologie oft von Gerbstoffen oder gar von 
Adstringentien, obgleich es solche Stoffe strenggenommen in dieser 
schematisierten Form nicht gibt. Alle Stoffe, die so bezeichnet werden, 
haben nur in ganz bestimmten Zustanden, z. B. in saurer waBriger 
Losung, andere in alkalischer Umgebung, die Fahigkeit, zu gerben. 
Bringt man sie aus diesem Milieu, in dem sie gerben konnen, heraus, 
so sind sie keine "Gerbstoffe" mehr. Tannin gerbt nur im sauren Gebiet, 
nicht im neutralen oder alkalischen. Andere Stoffe entfalten ihre Gerb
wirkung nur im alkalischen Gebiet (Formaldehyd) und gerben im sauren 
nicht. Es ist besser, sich in der Praxis nicht "Gerbstoffe" vorzustellen, 
sondern immer gerbende physikalisch-chemische Systeme. Die "Ad
stringenz" ist die Eigenschaft, die Haut zusammenzuziehen. Adstrin
gente gerbende Systeme schaffen schnell an der Oberflache eine dicht 
zusammengezogene Schicht und versperren sich seIber den Weg ins 
Innere und den Ausscheidungsprodukten der Haut den Weg nach 
auBen. Bezeichnet man die Gerbstoffe als Adstringentien, so wahlt 
man eine Eigenschaft fUr die Benennung, die man gerade bei der 
medizinischen Anwendung dieser Stoffe nicht brauchen kann und 
zu vermeiden sucht. Die Gerbung in der Medizin und Hygiene solI 
keine Schichten bilden, die Wege versperren, und keine Schorfe, unter 
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denen unerwiinsehte und niehtkontrollierbare Vorgange sieh abspielen 
konnen. Setzt man Gerbung gleieh EiweiBfallung, so trifft man, wie 
bei del' Adstringenz, wedel' das Riehtige noeh das Wesentliehe. Es gibt 
namlieh aueh Gerbstoffe, die sehr energiseh gerben, die abel' keine 
EiweiBfallung geben, z. B. del' Formaldehyd und manehe Chromverbin
dungen. Eine Gerbung del' ganzen Haut, eine Gerbung abo, die EiweiBe 
aller histologisehen Elemente del' Haut gerben wiirde, br}1chte Haut
sehaden, wie wir sie als Formaldehydsehaden aus del' Gewerbepathologie 
kennen. Zellen und lebende8 Hautgewebe sollen dureh gerbende Lo
sungen nieht gegerbt odeI' veriindert werden, solange sie noeh ihren 
gesunden Quellungszustand haben. Nur die gequollenen HauteiweiBe 
und die hoheren EiweiBbausteine, die beim Abbau entstehen, sollen bei 
del' Gerbung erfaBt werden. Gegerbt sind sie vor dem weiteren Zerfall 
bewahrt. So gelingt es, dureh die Gerbung an einer ganz bestirnrnten Stelle 
irn Verlauj des stujenweisen Abbaues der Hauteiweif3e eine Sperre zu setzen1 . 

Nie konnen .untergegangene Hautanteile, gequollene Zellen dureh die 
Gerbung gerettet odeI' regeneriert werden. Eine gewisse Regenerierung 
kann hoehstens einmal an niehtzelligen Hautanteilen gesehehen. Abel' 
die untergegangenen Hautanteile werden durch die Gerbung VOl' dem 
weiteren Abbau zu toxischen Bausteinen bewahrt. Damit ist abel' die 
Umgebung, die in manchen Fallen ein weites Feld sein kann, VOl' Sehaden 
sichel' bewahrt. Praktiseh spielt diese Sperre des AbbauR Huch eine 
Rolle bei del' Vorbeugung in del' Gewerbehygiene. Dabei ist es oftmals 
so, daB die Haut wahrend del' Arbeitszeit kleinste Quellungsschaden 
erleidet. Diese kleinsten Sehaden werden durch eine Get'bung naeh del' 
Arbeit von del' Haut genommen. Sie werden nieht geheilt, abel' sie 
konnen wenigstens keine weiteren Sehaden in del' Rant verursachen. EI' 
werden dabei immer wieder in kurzen Abstanden die kleinen verleimten 
Rautanteile gegerbt und VOl' dem weiteren Abbau bewahrt. Was wah
rend del' tagliehen Arbeit verleimt wurde, winl naeh del' Arheit gegerbt. 
Das iibrige Gewebe hleiht unbeeinfluBt. Man kcinnte hier von einer 
"Vorbeugung 2. Grades" spree hen im Gegensatz zu einer Vorbeugung. 
die unmittelbar den Sehaden verhiitet. Bei del' Vorbeugung 2. Grades 
werden also nul' kleim;te t-lehiiden in geeigneten kleinen Zeitahschnitten 
erfaBt. Natiirlich kommt nicht jede Vorbeugung so zustancle, und es 
gibt auch bei der Anwendnng del' Gerbstoffe geniigend Bei:-;piele fiir 
andere Formen der Vorbeugung. 

1m Hllndel sind hellte zwei brauchbare Gerbstoffe zur vorhellgenden 
und heilenden Behandlung del' lebenden Arbeitshaut: DuJgon S und 
Taktoeut. Beide werden auch in Form von SaJben (Dulgom;albe, Tl1kto
eutsalbe und Taktoeutemulsion, letztere ein OI-in-vVasRer-System) ller
gestellt. Dnlgon S (Chern. F[lbr. Joh. A. Benekiser, Ludwigs
hafen/Rh.) ist ein polymeres Natriummetaphosphat, auf einen PH 3,5 
eingestellt. Seine waf3rigen Losungen bind en das Calciumion des Wa8sers 
komplex, entharten alRo Wasser . Von dieSel' Eigensehaft winl bei del' 
inclustriellen Wasserenthiirtnng Gebraueh gemacht. AlJerdings werden 

1 JAGER, R.: Arch. Gcwcrbcpath. 7, 85 (1936); Z. Gpwcrhchyg. \Yiell .t2, 167 
u. 186 (1935). 

Y. Czctseli-I,indpnwuld HUll Sclllnicit-l,a BaUlllP, Ralhell II. 
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dabei anders aufgebaute Metaphosphate angewandt. Die sauren L6-
sungen gerben, ohne Schode zu bilden. Ihre Diffusionsgeschwindigkeit 
ist gut. Taktocutl ist ein organischer Gerbstoff mit groBem Pufferungs
verm6gen, der im sauren, auch im schwach sauren Gebiet gerbt, keine 
Schode bildet und ebenfalls gut eindringt. Beide gerben nicht die un
geschadigten ZeIleiweiBe, sondern nur die gequollenen und im Abbau 
begriffenen. Die richtige Form beider Gerbstoffe ist die waBrige L6sung. 
In Form der Salben k6nnen sie h6chstens eine leichte Gerbwirkung 
entfalten. Die mit Salben aufgebrachten Gerbstoffmengen sind auBer
ordentlich gering. Wir miissen bei Gerbstoffsalben, wie iiberhaupt bei 
der ganzen Gerbstofftherapie, immer beriicksichtigen, daB die Gerbstoffe 
an den gequollenen HauteiweiBen wirklich gebunden werden, und zwar 
in st6chiometrisch fafJbaren Verhiiltnissen. Fiihrt man zu geringe Gerb
stoffmengen zu, so verteilen sich diese durchaus nicht homogen in der 
Raut, sondern sie werden von den ersten Hautteilen, die sie erreichen, 
gebunden. AIle anderen Hautteile bleiben von Gerbstoffen unberiihrt. 
Ob die beiden genannten Gerbstoffe auBer der Entquellung auch noch 
andere wichtige Veranderungen auf der Haut verursachen, ist nicht 
sic her bekannt. Die Befiirchtung, die Haut k6nnte bei dauernder vor
beugender Gerbbehandlung allmahlich seIber zu einer Art Leder werden, 
hat sich in der Praxis nicht bestatigen lassen. Das war auch vorauszu
sehen, denn die Gerbstoffe wurden von vornherein so gewahlt, daB sie 
die unveranderte Raut uberhaupt nicht gerben. Auch die Betrachtung 
der Haut der Gerber bestatigt das. Lohgerber haben ausgesprochen gute 
Haut. RautschadeninLohgerbereienfindet man vorwiegend in der Wasser
werkstatt, dort also, wo das Gegenteil von Gerben gemacht wird. Neuere 
Beobachtungen deuten darauf hin, daB Gerbstoffe, und damit auch 
Gerbstoffsalben, geeignet sind, den auf die Raut aufgezogenen Emul
gatorfilm zu verdrangen. Eine streng giiltige Bestatigung fur diese 
Beobachtung, die fur den Rautschutz recht bedeutend waTe, ist noch 
nicht gelungen. Immerhin wurde beobachtet, daB die gleiche Salben
grundlage mit dem gleichen Wassergehalt auf der Haut besser haftet, 
wenn ihr einer der genannten Gerbstoffe zugesetzt wird. Ob das nur 
an der Verdrangung des Emulgatorfilmes liegt, ist nicht sicher. 

Die Durchsicht des Schrifttums der letzten Jahre, insbesondere der 
Patentanmeldungen des In- und Auslandes, zeigt, daB zum Teil recht 
ungeeignete Gerbstoffe empfohlen werden, selbst solche, gegen deren 
Anwendung im Arbeitsschutz Bedenken bestehen: zahlreiche Patent
schriften nennen Formaldehyd und Chromverbindungen als therapeu
tische Gerbstoffe. Formaldehyd gerbt nur im alkalischen Gebiet, nicht 
im sauren. Aber im alkalischen Gebiet schadigt er die Raut, weil er 
in diesem Milieu aIle ZeIleiweiBe gerbt, nicht nur die gequollenen. Die 
gegerbten Zellen gehen ein. Wir kennen das als Formalinhautschaden 
leider aus der gewerbehygienischen Praxis. Reute gibt es zudem wahr
scheinlich noch viele Formaldehyd-Empfindliche, denn es gehen heute 
viele Menschen mit Formalin um. Formaldehyd ist ein oft verwendeter 

1 Gesellschaft fiir Kolloidstoffe m. b. H., Miinchen 13, SchleiBheimer Str.245. 
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Arbeitsstoff in der chemischen Industrie. Ahnlich steht es mit den 
Chromverbindungen als therapeutische Gerbstoffe. Vor den Schaden 
durch diese Stoffe wollen wir an vielen Arbeitsplatzen die Leute gerade 
schiitzen. Tannin wird oft als "der Gerbstoff" bezeichnet. Tannine 
bilden Schorfe, diffundieren sehr langsam, versperren sich seIber den 
Weg, fiirben die vergerbten EiweiBschichten dunkel, sind stark eisen
empfindlich und leicht aufspaltbar. Tannine geben mit Eisensalzen 
schwarzgefarbte Verbindungen, die auBerordentlich fest an der Raut 
haft en. Aus diesem Grunde konnen Tannine fUr Arbeitsschutzsalben 
nicht verwendet werden; denn die Benutzer der Sal ben kommen bei 
der Arbeit und iiberhaupt im taglichen Leben immer mit Spuren von 
Eisenverbindungen in Beruhrung. Bei Verwendung von Tanninsalben 
treten dann, be sanders an den Randflachen, unangenehme und schwer 
entfernbare schwarze Verfiirbungen auf. DaB die Tannine so viel ver
wendet werden, Iiegt wahrscheinlich damn, daB sie iibemll leicht be
schafft werden konnen. Del' Name tauscht Sicherheit vor, besonders 
wenn man ihn, was in diesel' Form gar nicht richtig ist, auch noch als 
Acidum tannicum bringt. Wedel' die einzelnen Tannine sind einheit
liche chemische Stoffe, den en man einen solchen Namen beilegen kann, 
del' eine chemische Bezeichnung vortauscht, noch stimmen die ver
schiedenen Tannine des Randels so weit iiberein, daB sie ein solches 
Vorgehen rechtfertigen konnten. Vielmehr sind diese verschiedenen 
Tannine, die aIle fUr die hier interessierenden Zwecke verwendet werden, 
sagar chemisch-konstitutionell recht verschieden. Es finden sich im 
Schrifttum auch Vorschlage, die Tannine VOl' der Verwendung zu neu
tralisieren (Amerika 1). Aus den oben angefUhrten Grunden ist das sinn
los und unzweckmaBig; denn Tannine gerben nul' im sauren Gebiet, 
nie im neutmlen und nie im alkalischen. Zudem kann das Neutrali
sationsmittel, es wurde Natronlauge empfohlen, auch allein voraUR
diffundieren, wenn es im UberschuB angewandt wurde odeI' wenn ein 
Teil des recht unbekannten Reaktionsproduktes hydrolysiert. 

Die Randhabung der gerbenden Systeme fUr die Zwecke del' Reilung 
und der Vorbeugung bietet mane he Schwierigkeiten. Es wurde oben 
gezeigt, daB schon die Verschiebung des pwWertes genugt, urn aus 
einem sogenannten Gerbstoff einen nichtgerbenden Stoff Zll machen. 
Man glaubt, sich mit einem Puffer einfach heHen zu konnen. Abel' die 
Puffer konnen in der Raut anders, namlich ganz erheblich schneller 
diffundieren, ja es konnen sagar die einzelnen Teile deR Puffers ver
schieden schnell eindringen. Dann ist del' Puffer zu einer ganz anderen 
Zeit in einem Rautstuck als der Gerbstoff. Der Puffer kann schon 
Rautschaden verursachen, bevor del' Gerbstoff ankommt. Del' Gerb
stoff gerbt dann die Rautanteile, die sein Puffer zuvor geschiidigt hat! 
Es bleibt noch die Frage: Wohin mit dem Puffed Der Gerbstoff wird 
von der Raut gebunden, nicht del' Puffer. Er muB weiterwandern. 
Besser als gepufferte Gerbstoffe sind solche geeignet, die ein genugend 
groBes eigenes Puffervermogen haben und einer Pufferung durch ein 
Puffergemisch nicht bedurfen. Aus den dargelegten Griinden konnen 
natiirlich saure Gerbstoffe nie in ~alben verwendet werden, die selbeI' 

g* 
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einen aikalisch oder neutral reagierenden Emulgator haben, der ge
puffert ist. Seine Wirkung kann der Gerbstoff in der Salbe nur ~ann 
ausiiben, wenn er seIber moglichst gut, die Salbe dagegen moghchst 
wenig gepuffert ist. So nimmt die Salbe die Reaktion des Gerbstoffs an. 

Methoden. 
1. Fluorescenzmikroskopische Darstellung der OberfHiche der leben

den Haut. Will man die Hautoberflache mikroskopisch sichtbar machen, 
so muB man alleBilder ausschalten, die nicht Oberflache zeigen, sondern 
tiefere Schichten. Praktisch geschieht das mit Hilfe der Fluorescenz
auflichtmethode, die R. und F . JAGER angegeben haben1 . Die Haut-

Abb.6 . Rauhe Raut. Die abschilfernden groben Schuppemander und die V·Raumchen 
flnorescieren nach der Anfiirbung mit Primulin. 

oberflache wird mit einer 1-5proz. Losung eines fluorescierenden Farb· 
stoffs eingerieben, der im Tageslicht nicht sichtbar farbt. Geeignet ist 
Primulin (Griibler, Leipzig). Danach wird kurz abgespiilt, abgetrock
net und unter dem Ultropak (Leitz) bei etwa 100facher VergroBerung 
betrachtet . Gute helle Bilder sehr guter Auflosung ergibt folgende 
Optik: Objektiv UO 11, dazu den Immersionsansatz, Peripl. Okular 
10 x. Wahrend der Untersuchung wird die Haut ganz leicht an die 
Flache des Immersionsansatzes angclegt. Aus einer Licht quelle , die 
moglichst viel nahes Ultraviolett und sichtbares Violett bietet, laBt man 
das Licht durch ein geeignetes Filter (z . B. Schott BG 12), das das 
sichtbare Licht mit Ausnahme des Violetts zuriickhaIt, in den Ultropak 
und damit auf die Haut fallen. Dort erregt das Licht die Fluorescenz 
der Farbstoffe. Diese senden sichtbares Licht groBerer Welleniange 
aus, das zur Beobachtung und zur Photographie der mikroskopisch 
vergroBerten Hautoberflache benutzt wird. Damit in das Auge des 
Beobachters und auf die photographische Schicht kein kurzwelliges Er
regerlicht kommt, schaltet man zwischen Objektiv und Okular ein 

1 JAGER, R. und F.: Arch. Gewerbepath. \), 276-287. 
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Sperrfilter, das nur Licht durchUi13t, das eine groBere Wellen lange hat 
als das Erregerlicht (z. B. Schott OG 1). Da die Farbstoffe auf der 
Oberflache adsorbiert sind und das Fluorescenzleuchten sich in diesen 
Fallen auch nur an der Oberflache abspielt, werden mit dieser Methode 
auch nur Oberflachen dargestellt, und keinerlei tiefere Schichten storen 
das Bild. Einzelheiten iiber die Methodik miissen in den Original
abhandlungen nachgelesen werden1 . Die Bilder sind hell und konnen 
mit einer Kleinbild-Mikrokamera gut photographiert werden. Eine 
wesentliche Vereinfachung bedeutet die Einfiihrung einer kleinen Queck
silberdampflampe als Lichtquelle an Stelle der groBen Bogenlampe. 1m 
Laboratorium des VerfaHsers werden alle Hautoberflachenbilder seit 
langerer Zeit nur noch mit dieser kleinen Lichtquelle gemacht. 

2. Raumbildmethodc. Mit Rilfe der stereoskopischen binokularen 
Prismenlupen (Leitz) konnen gute Raumbilder der Hautoberflache dar
gestellt und photographiert werden. Farbung ist lInnotig. Die Ver
groBerung geht hochstens bis 40fach. Die numerische Apertur diesel' 
Gerate ist natiirlich viel kleiner als die des UltropakmikroskopeB. Eine 
nachtragliche VergroBerung del' Negative fiihrt also bald in das Feld 
der irrefiihrenden LeervergroBerungen. Die Bilder sind jedoch auBer
ordentlich plastiseh. Mikrophotogramme stellt man in del' Weise her, 
daB man durch jeden einzelnen Schenkel des Lupenmikroskopes eine 
eigene Aufnahme macht. In sterem;kopischen Betrachtung,;apparaten 
lassen sich diese Teilbilder Zll sehr eindrucksvollen RlLumhildern ver
einigen. tIber das Kleben del' Raumbilder muB auf die Schriften dieses 
Faches verwiesen werden. Falsch geklebte Bilder geben dun'haus irre
fiihrende Raumbilder. 

3. Methode zur Ermittlung der Haftfestigkeit und der Schutzdauer. 
Will man wissen, wie lange eine Arbeitsschutzsalbe an einem bestimm
ten Arbeitsplatz die dort Tatigen schiitzt, so tragt man die Salbe richtig 
auf und farbt dann mit den unter 1. genannten Fluorescenzfarbstoff
losungen die Raut in regelmaBigen zeit lichen Zwischenraumen an. Dal'l 
erste Anfarben geschieht nach dem Einsalben und VOl' Beginn del' Arbeit. 
Die Farbstoffe farben nul' die ungeschiitzten Rautstellen. 1m Fluorescenz 
erregenden Licht kann man makroskopiRCh, etwa nicht geHchiitzte groBe 
Stellen ermitteln. Unter dem Ultropak (s. Methode 1) bestimmt man 
mikroskopisch die histologischen Orte, die ihres Schutzm; beraubt sind. 
Wiederholt man die Beobachtung in regelmaBigen Zeitabstanden, so 
kann man erkennen, wie lange eine Salbe die empfindlichen histologi
schen Orte der Raut schiitzt. Umgekehrt kann in gleicher Weise er
mittelt werden, welche Salbe am besten schiitzt odeI' welcher Emulgator 
in der Salbe die groBte Raftfestigkeit zur Haut ergibt. Einem bestimm
ten Arbeitsplatz kann so eine bestimmte, am beRt en schiitzende Salbe 
angepaBt werden. Diese Methode kann in del' Praxis des Arbeitsschutzes 
eine ganze Reihe interessanter Fragen beantworten . VOl' den makrosko
pischen Methoden hat sie den V orzug, genau den histologischen Ort 
erkennen zu lassen, der noch geschiitzt ist odeI' del' ,;eiTH's Schutzl's 

1 JiGER: Z. Mikrosk. :;6, 273-290 (193\)). 
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schon beraubt ist. Natiirlich kann die gleiche Methode auch angewandt 
werden bei den Untersuchungen iiber Schmutz und Waschen. Auch dabei 
will man oft den histologischen Ort kennen, an dem der Schmutz liegt. 
ZahlenmaBig kann man die Haftfestigkeit mit Hilfe eines Fluorescenz
photometers einigermaBen genau und gut reproduzierbar bestimmen. Es 
ist dabei ziemlich gleichgiiltig, welche photometrische Versuchsanord
nung man wahlt. 1m Laboratorium des Verfassers wird das PULFRICH
Photometer standig fiir diese Untersuchungen benutzt. Ebensogut ist 
natiirlich ein lichtelektrisches Photometer geniigender Empfindlichkeit 
brauchbar. Der Grundgedanke der fluorescenzphotometrischen Methode 

Abb.7. Ultropakmikroskop zur Hautoberflachenunter
suehung mit kleiner Quecksilberdampfiampe und Kamera. 
(Zusammenstellung aus dem Laboratorium des Verfassers.) 

zur Bestimmung der Haft
festigkeit ist folgender: 

Die von der Salbe ge
schiitzten Hautstellen neh
men kein Wasser und keine 
in Wasser gelasten fluores
cierendenFarbstoffe an. Die 
nicht von der Salbe ge
schiitzten Hautstellen wer
den dagegen von wasserigen 
Farbstofflasungen ange
farbt. Taucht man die von 
einer Salbe geschiitzte 
Haut in eine wasserige La
sung eines fluorescierenden 
Farbstoffes, so werden nur 
die von der Salbe unge
schiitzten Hautstellen an

gefarbt. 1m Fluorescenzphotometer zeigen diese Hautstellen dann 
eine graBere Helligkeit. Die ungefarbten bleiben schwarz. Zunehmende 
Helligkeit bedeutet demnach Abnahme der Schutzwirkung der Salbe. 
Pra;ktisch wird die Haftfestigkeit der Salben an der Haut fluorescenz
photometrisch bestimmt durch Messen der Anfarbbarkeit der Haut nach 
einigen Waschungen. Die Haut des Handriickens einer Versuchsperson 
wird mit der zu priifenden Salbe griindlich eingerieben. Auf den Hand
riicken der anderen Hand der gleichen Versuchsperson wird eine Ver
gleichssalbe gebracht. Ais Vergleichssalbe benutzt man fUr aIle Ver
suche eine gute Arbeitsschutzsalbe, deren Eigenschaften aus der Praxis 
hinreichend bekannt sein miissen. Nach dem Auftragen der beiden 
Salben wird das grob fiihlbare "Fett" mit einem weichen Leinenlappen 
abgewischt und wird mit Hilfe des Fluorescenzphotometers die Fluo
rescenz der beiden gleichmaBig gut eingesalbten Handriicken bestimmt. 
Nun wird mit einem Waschmittel in iiblicher Weise gewaschen, d. h. 
so, daB die Versuchsperson unter Waschbewegungen mit kaltem Wasser 
die Hande wascht. Ais Waschmittel wird im Laboratorium des Ver
fassers eine angedickte 3proz. Mersolat16sung verwendet. Nach dem 
Was chen wird mit kaltem Wasser griindlich abgespiilt, das anhaftende 
Wasser von den Handen kurz abgeschleudert, und die Handriicken 
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werden in eine Primulinlosung getaucht. Das Eintauchen wird in einer 
groBen photographischen Entwicklungsschale vorgenommen. Die Ein
tauchzeit betragt 10 Sekunden. Nach dem Anfarben mit Primulin wird 
wieder mit kaItem Wasser griindlich abgespiiIt und dann abgetrocknet. 
Dabei ist starkes Reiben zu vermeiden. Nun wird wieder photometriert. 
Del' Wert, del' nun erhalten wird, liegt zumeist schon bedeutend hoher 
als del' erste. Nul' bei Salben mit starker eigener Fluorescenz kann del' 
abgelesene Wert nach del' erst en Waschung niedriger liegen als del' Wert 
fUr die eigene Fluorescenz del' Salbe. Das riihrt daher, daB die ober
flachlich als fiihlbares Fett aufliegende Salbenschicht in jedem Falle 
nach del' erst en Waschung entfernt wird. Hierauf wird wieder gewaschen, 
gespiilt und gefarbt und anschlieBend photometriert. Waschen, An
fiirben und Photometrieren wird 4-8mal wiederholt. 

Will man die Priifung del' Salbenhaftfestigkeit nicht gegeniiber 
einem Waschmittel messen, sondern etwa gegeniiber del' praktischen 
Beanspruchung del' Haut im Betriebe, so kann man natiirlich auch 
unmittelbar am Arbeitsplatz, etwa im Abstand von einer Stunde, die 
durch die Salbe geschiitzten Hande anfarben und photometrieren. Tragt 
man die Werte del' einzelnen Messungen in Form von zwei Kurven auf, 
so kann man die Schutzwirkung del' zu priifenden Salbe im Vergleich 
zur Vergleichssalbe einwandfrei erkennen. Es ist besonders interessant, 
daB nach einigen Waschungen und Anfarbungen die am Photometer 
abgelesenen Werte wieder urn ein Stiick abfaHen und dann erst nach 
diesem Knick langsam wieder ansteigen. Del' Grund fUr cliese Erschei
nung liegt darin, daB beim Waschen immerTeile del' oberst en, verhornten 
Schicht del' Epidermis abgetragen werden. Diese feinen HtlUtschiipp
chen verschwinden mit dem daran haftenden Farbstoff. Nun sind abel' 
am meisten anfarbbar die obersten, in Abschilferung befindlichen 
Schiippchen del' Epidermis. Wesentlich weniger anfarbbar sind die 
tiefer liegenden, noch yom natiirlichen Hautfett durchdrungenen 
Schuppen. Die Kurve zeigt dann an del' Stelle, an del' del' Knick liegt, 
noch die Schutzwirkung del' Salben gegeniiber del' mechanischen Ein
wirkung del' Waschung. Besonders stark ist del' AbfaH del' HelligkeitR
werte an del' Stelle des Kurvenknicks bei rauher Raut, und gerade 
bei einer solchen Haut beobachtet man haufig, daB zwischen del' zu 
messenden Salbe und del' Vergleichssalbe ein deutlicher Unten;chied 
besteht, derart, daB die eine erst urn eine odeI' mehrere Waschungen 
spateI' als die andere den Knick zeigt, odeI' daH del' AbfaH del' Hellig
keit bei del' einen starkel' ist als bei del' anderen. 

Mit diesel' Methode wird also unmittelbar und wirklich die Schutz
wirkung del' Salbe gemessen, und das ist etwas ganz anderes als etwa 
die Messung del' auf del' Haut noch befindlichen Salbenmenge. Auf die 
Salbenmenge kommt es namlich, wie wir weiter oben gezeigt haben, 
gal' nicht so sehr an, und wir haben Arbeitsschutzsalben, die bereits 
in sehr kleiner Menge einen hervorragenden Schutz gewahren, wahrend 
andere selbst dann, wenn groHe Mengen auf del' Raut liegen, keinen 
Schutz gegen Benetzung bilden. Deshalb sind auch diejenigen Methoden 
irrefUhrend, die etwa durch Extraktion del' Raut mit einem Losungs-
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mittel die nach der Beanspruchung der Haut verbliebene Salbenmenge 
ermitteln wollen. Natiirlich kann man auf diese Weise die Salben
menge recht exakt und gut reproduzierbar messen. Aber die Salben
menge hat eben mit der Schutzwirkung nichts zu tun. 

4. Methode zur Bestimmung der Selbstreinigungszeit. Die Haut wird 
mit Primulin angefarbt und taglich unter dem Ultropakmikroskop an
gesehen. Nach einigen Tagen bei glatter Haut und einigen Wochen bei 
rauher Haut ist keine Fluorescenz mehr zu beobachten. Die bis dahin 
verstrichene Zeit kann als Selbstreinigungszeit angesehen werden. Dazu 
ist immer anzugeben, wie die Haut wahrend dieser Zeit durch Waschen 
und durch die Arbeit beansprucht wurde. 

AuBer den von JAGER ausgearbeiteten Methoden wurden von 
CZETSCH-LINDENWALD noch Modellversuche zur Vorpriifung von Ge
werbeschutzsalben ausgearbeitet. 

BUHLERl hat diese Versuchsanordnungen veroffentlicht. Mit ihnen 
kann man zum Gewerbeschutz empfohlene Salben auf ihre Einsatz
fahigkeit gegen Losungsmittel und gegen Sauren und Laugen priifen. 

1m ersten FaIle werden die aus der Gerbereichemie bekannten 
Prokterschen Filterglocken unten mit einer Papiermembran losungs
mitteldicht verbunden. Man streicht die Membran von unten her diinn 
mit der zu priifenden Salbe ein und flillt iiber der Membran 10 ccm des 
Losungsmittels ein. Diese Substanzen durchdringen die Papiermembran 
schnell und werden von der Salbenschicht, falls sie lOsungsmitteldicht 
ist, zuriickgehalten, so daB aus der Durchwanderungsgeschwindigkeit 
Schliisse auf die Brauchbarkeit zu ziehen sind. 

Die Modellversuche, welche die Sauren- und Laugenresistenz priifen 
sollen, werden mit Glasplatten angestellt. Auf eine Grundschicht von 
Gelatine wird eine alkoholische IndikatorenlOsung aufgetragen. Nach 
dem Trocknen der Phenolphthalein- oder Methylorangeschicht wird 
eine diinne Lage Salbe aufgetragen und diese nach dem Eintrocknen 
mit verschieden starken Sauren und Laugen betraufelt. Je langsamer 
die Salben die Testfliissigkeiten durchlassen, um so langsamer schlagt 
der Indikator um, und um so besser ist die Salbe. Die kurz skizzierten 
Versuche ergaben Resultate, die in Kurven zusammengefaBt, mit den 
anderen Methoden zusammen Schliisse auf die Brauchbarkeit der 
Gewerbeschutzmittel ermoglichen. Wir sind auf diese Weise in der 
Lage, ungeeignete Mittel auszuschalten und gewinnen Erfahrungen, mit 
deren Hilfe bereits entwickelte Produkte verbessert werden konnen. 

1 BeHLER: Dissertation Freiburg, 1944. 
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295. 
Lichtsensibilisierung d. 

Teer 209. 
Lignin 65, II 80. 
Linalool 70. 
Linimente II 87. 
Lipomfett 17. 
Liquor antipsoricus II 52. 
- carb. det. 189, 194. 

207, 277, II 59. 
Lithantrol 206. 
Lithiumsalze 218. 
Litinsalbe 133. 
Li:isungen V. Marzen IIU3. 
- v. Wirkstoffen II 56. 
Lokalanasthetika 254. 
Lostex U8. 
Lotio Zinci 235, II 52. 
Lovan 38. 
Luftschutz Il7. 
Lupocid 204. 
Lupoheal 236. 
Lykopodium II Il. 
Lysoform II 82. 
Lyssia 158, 209. 

Macremal 42, 48, 124. 
Madentherapie II 36. 
Mafera Herzsalbe 159. 
Magermilch 60. 
Magnesia usta II 8. 
Magnesium carbonicum 

II 8. 
Magnesiumsalze, anorga

nische 218, II 32. 
- der Fettsauren II 9. 
Magnesiumstearat 218, 

II 76. 
Magnocid 218. 
Maisol 15. 
Malachitgriin 269. 
Maleinsallre 9. 
Mallebrin 211. 
Mandclkleie II 11. 
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Mangan 218. 
Maranthastarke II 10. 
Marfanil-Prontal binpuder 

II 38, 45. 
Marmorpulvcr in SeHen 

II 80. 
Mastisol II 64. 
Mattan 38, 188, 230. 
Medikamente, wasserlos-

liche 262. 
Meerwassersalben 149. 

I M'8lanigen IlO, 114. 
Melkfette 252. 
Membranbildende Sub-

stanzen II 63. 
Menthol 155. 
Mersolatlosung II 118. 
Mesotan 133. 
Metallosan-Mangan 218. 
Metallplatten 286. 
Metalbalze in Sal ben 210. 
Methylenblau 91, 263,269, 

II 16. 
Methylsalicylat 151. 
Metuvitsalbe 178, 218, 

235. 
Mikulicz-Paste 235. 
MilcheiweiB 62. 
Milchglaskruken 296. 
Milchsalben 49. 
Milchzucker 244. 
Milei 49, II 51. 
Milkudcrm 38. 
Milkudermpuder II 30. 
Mipax 153. 
Miricylalkohol 41, 71. 
Mischemulsionen 51. 
Mitigal 241, II 56. 
Modellversuche II 18. 
Mohnol II 57. 
Mollcerin 38. 
Mollositin 235. 
Monoglyceride II. 
Montanwachs 68. 
-, gebleichtes 41. 
Moriphen II 59. 
Morpholin 47. 
Moschus 157. 
Mucidan 250. 
Multival 15, 182. 
Mundschleimhaut 259. 
Muttcrlaugensalbe 149. 
Mykozem 107. 
Myrosinase II 67. 
.Myrrhensalbe 156. 

Nafalan 73. 
Naphthalan 72. 
!'i-Naphthol 204. lI83. 
Kasensalbcn 282. 
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Natrium-Alginat 49. 
Natriumcaseinat 50. 
Natriumsalze, anorg. 2] 8. 
Natrium-Sulfaminochlo-

ratum U8. 
Natriumsulfat 10. 
N atriums n peroxydseife 

II 83. 
NatriumthioHulfat als Sta

bilisator II 62. 
N atriumthiosulfa tlosung 

i II 60. 
Neophansalbe 49. 
Netzmittel, Begriff II 73. 
- in Plidern II 30. 
- in Losungen II 58, 62. 
Neutralrotsalbcn 269. 
Nickel 2]8. 
Nipaginsalben 251. 
Nillran 218, 228. 
Nivea 35. II 29. 
NuB61, Tiroler 113. 
Noviform 229, 250, II 33. 
Novitan :38. 
Novocain 188. 255, 275. 
Novoscabin II 54. 

Ocenol 7(), 
Ochsengalle 179. 
Ocker 216, II 12. 
Ole. indifferente II 5ti. 
-. medizinische II 55. 

Olsaures Quccksilber 221. 
Qstroglandol ] 64. 
O"tromon Hi:'). 
Oesypus 3:3. 
Oleum Hyperici II 56. 
Oliveniil II 56. 
Ophthalmo Z 2-Salbe 119. 
Opiumsalhen 261. 
Opodeldok II 86. 
Oppanol II 94. 
Ormicet 2]1. 
Orthoform II 48. 
Osmaron 247, 252. 
Ostwaldsc h e Alterung 242. 
Oxydationsforderung 158. 
Oxydationshemmung 1.58. 
OxydomNcnriverbindun-

gen 219. 
Ozokcrit 27. 

p- u. S-Ell1ulgator 46.50. 
Palliacolpuder II 32. 
Palmkernol. hvdri2rtes 13. 
Pancreasdispe'rt ]78. 
Pancreatin 191. 
Panthesinbalsam 255,259. 
Papiere. mcdikamentosc 

II 94. 
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Papptopfe 296. 
Parachol 38. 
Paraffinkohlenwasser-

stoffe 19. 
Paraffinum liquid. 20. 
- solidum 27. 
Parapak 27. 
Parfiimierung 153. 
Partialglyceride 46. 
Pasta, Definition 75. 
- cerata 69. 
Pasta-Ottinger 126. 
Pasta Zinci salicylata 236. 
Pastenstifte II 90. 
Pektinsalben 43, 59. 
Pellidol 181, 268. 
Peloide II 65. 
Pelose 64, II 66. 
Penatencreme 133. 
Penetration 84, 97. 
Penicillin 254. 
Pepsin 178, 191. 
Percain 256, 259. 
Perhydrol 250. 
Perkaglycerin 57. 
Perkutane Therapie 83. 
Perosalbe 196. 
Pertugan 211. 
Perubalsam 155, 276, II58 
Petroleum 20, 282, II 54. 
Petrosapol 73. 
P£laster II 89. 
Pflastermulle II 90. 
Phenollosungen II 59. 
Phenolphthaleinsalben 91. 
Phenylmercurisalben 221. 
Philonin 178, 217. 
Phloxin II 12. 
Physiolsalben 43. 
Phytolacca decandra 282. 
Pilocarpin 260. 
Piperazin 48. 
Pitral 207. 
Pittalon 207. 
Pittylen 207. 
Pixalbin 207. 
Pix liquida 205. 
- lithantracis 205. 
- solubilis 207. 
Piesiol 208. 
Plumbum oleinicum 214. 
Porzellanreibschalen 286. 
Porzellantopfe 296. 
Polycera-Praparate 69. 
Polysaccharide 43. 
Polysulfide 238. 
Polyvinylalkohol 66. 
Porphyrin 177. 
Praecutan 46, II 72. 
Praeservativcreme 133. 

Sachverzeichnis. 

Primulatinktur 189. 
Primulin II ll6. 
Progynonsalbe 165. 
Prontosil 252. 
Protargol 226, II 90. 
Protegin 38. 
Proterra II 66. 
Providolseife II 83. 
Provocin 245. 
Provocinpuder II 36. 
Psorigallol 198. 
Puder, Definition II 1. 
-, Absorptionskraft II 4. 
-, Behandiung, klinisch 

II 42. 
-, Bett II 43. 
-, Deckkraft II 5. 
-, entwassernde II 29. 
-, fettende II 29. 
-, £liissige II 40, 41. 
-, gleitfahige II 5. 
-, haftende II 5. 
-, Raltbarkeit II 4. 
-, Indikationen II 43. 
-, Kennzahlen II 1. 
-, Kompakte II 41. 
-, kosmetische II 40. 
-, kiihlende II 4. 
-, lose II 41. 
-, medikalJlentose II 15. 
-, Olaufnahme II 2. 
-, pH-Werte II 5. 
-, saure II 48. 
- -Schiittgewicht II 4. 
-, Verstaubung II 6. 
-, Warmeleitfahigkeit 

II 4. 
-, Wasseraufnahme 

II2, 4. 
-, Verpackung II 40. 
Puerlan 120. 
Pufferkapazitat der Raut 

II ll2. 
Pulvis adspersorius III. 
- £luens II 11. 
Pyoctaninsalben 264. 
-,gelb 269. 
-, blau 269. 
Pyosolvasalbe 178. 
Pyraloxin 197, 198. 
Pyrimalpuder II 38. 
Pyrogallol 196. 

Quarksalben 60. 
Quartamon II 83. 
Quellung II llO. 
Quellungsreihe II 59. 
Quecksilber, elementar 

134. 
Quecksilberjodiir 221. 

Quecksilbernitrat 221. 
Quecksilberoxyd 220. 
Quecksilberpflaster II 89, 

93. 
Quecksil berresorption 

138. 
Quecksilbersalze 219. 
Quecksilberseifen 134. 
Quillajatinktur 189. 

Radermasalbe ll7. 
Radium 222. 
Radonsalbe 222. 
Rahmenrezepte II 53. 
Raphiden II 12. 
Ratanhia 199, II 12. 
Rauhe Raut II 97. 
Raumbildmethode 

II 117. 
Recorsansalbe 159. 
Regenerationshormon 

169. 
Regenitsaibe 178. 
Reinigungsmittel II 68. 
Reisstarke II 10, 43. 
Reizborstenversuche 258. 
Remedia externa Ober-

meyer 159. 
Remedium contra Sca-

biem La~sar II 52. 
Reoxyl 62, 245. 
Resistanwundsalbe 216. 
Resorbin 39, 138. 
ResorcininLosungenlI59. 
- in Pudern II 49. 
- in Salben 203. 
- in Seifen II 83. 
Resorcinunvertraglich -

keiten 275. 
Resorption von Salzen 

durch die Raut 210. 
-, Weg der 95, 96. 
Reteca-Paste 250. 
Rheumasan 133. 
Rheumextrakte 262. 
Rheumitrensalbe 133. 
Rheusolex 133. 
Rhicinusol II 58. 
-, hydriertes ll. 
Rhodansalze 250. 
Rhus toxicodendron 162. 
Riccortan 177. 
Riccortansalbe 184. 
Rinderfett 13. 
Rivanol in Salben 269. 
- in Losung II 48. 
Rontgensalben ll6. 
Rohstoffe d. Sal ben, Ein-

teilung 2. 
Rohrzucker 244. 
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Tannin·Salbe 199. 

RoBkastaniensaponin 189. 
Riihrwerke 286. 
Rllgalon 165. 
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Saure Puder II 18. 
- Salben 103. 
Scarification 192. 
Schalkur Eidechse 133. 
Scharlachrot 268. 
Schaumkraft von Wasch-

Sahnesalben 49. mitteln II 73. 
Salbeiblatterpulver II 12. Schieferolpraparate, sul-
Sal ben, Abfiillung 294. fonierte 208. 
-, Anforderung 78. Schildkrotenol 169, 273. 
-, bestrahlte 177. Schlangengift 185. 
-, Definition 75. Schlankheitscremes 278. 
-, desinfizierende 245. Schleimhautsalben 282. 
-, Einteilung 6, 89. i Schmelzpunkt 189, 271, 
-, Entfernen der Reste I 272. 

301. Schmierol 29. 
-, Grundlagen 298, II19. Schmutz II 68. 
-, Haftfestigkeit II 119. Schmutzarten II 73. 
-, Herstellung 285. Schmutztragevermogen 
-. medialmagisehe 278. II 72. 
-, Modellversuehe 91. Schnackenschutzmittel 
-. Mulle 273, II 90. 153. 
-, Priifung 285, 294. Schnellrezept 188. 
-, Stifte 58, 69, 203, Schiittelmixturen II 49. 

II 90. Sehutzkolloide in Sehiit-
-, Verpaekung 285. telmixturen II 49. 
-, veterinare 280. ' - in Schwefelpudern 
-, Wirkung (lokal und II 31. 

fern) 192. ! Schutzsalben 86. 
Salbengrundlage Riedel -, ihre Schutzdaller 

39. '[ II1l7. 
Sal bOle nach Zarathustri- Schwefel in Eadern II 66. 

schen Grunclsiitzen I - -- Losungen II 60. 
278. ,. - - Pudern II 30, 49. 

Salepschleim 58. : - - Salben 237. 
Salhuminsalbe 37. - -. Seifen 276, II84. 
Salicylsaure 128. Schwefeldiasporal 241. 
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Silbermanganitsalbe 248. 
Sil bermanganitver bin· 

dungen 226. 
Silbersalze 224,275, II 33. 
Siliciumdioxydgele 65. 
Siloeoameisensaur{', 

anhydrid II 37. 
Simanit 218. 226, 248. 
Simon·Creme 57. 
Simultanh2handlung 87. 
Sojaol, hydriertes 12. 
Solproter 114. 
Solutio Vlemingkx II 52. 
Sonnenblumenol. hydrier-

tes 11. . 
Sorbit i)7, II 50. 
Sozojodol- Qllecksilber 

221. 
Spasent 84, 166. 
Spiritus saponatns II 86. 
'- Saponis Kalini II 86. 
Spraetin 15n. 
Staphyrilsalbe 270. 
Stearatkremes 42,61,276. 
Stearvlalkohol 40. 71. 
Steinkohlenteer 205. 
Sterilinlosung II 63. 
Sterine, jodlerte Ill. 
Streichbarkeitder Sal ben. 

MeBmcthodcn 75. 
Strontiumsulfat lIn. 
Strontiumsulfid 241. 
Stryphnon 168. 
Styli II 90. 
Styrax 151l. 
St{blimat 221. 
Sublimatseifen II 82. 

- in Pflaster II 89. Schwefelwass2rstoffnach· , Sudian 74. 
weis 238, 239. 

- in Salben 128,251,276. Schwcineschmalz 7. 
: Sufortanpllder II 37, 48. 
I SulfanthreTl 207. 

- in Seifen II 83. Schwimmseifen II 80. 
- in Talg 132. Scottinsalbe 183. 
Salitcreme 133. Seborrhoe 19. 
Salmarsalbe 183. Sebostase 19. 
Salol 133. Sedatol 107. 
Saltetrajod 133. Sedetine 48. 
Samenemulsionen II 54. Sedotyol 259. 
Sap amine 46, II 76. Sceschlick.Hautpaste 279. ' 
Sapo kalinus 72, II 86. Seifcn II 76. I 

- mcdicatus II 86. _ .. desinfizierende II 81. , 
- unguinosus 72. -, medikamentose II 76. I 

Saponine 188, II 72. -. Pflaster II 89. 
Sardinenol, hydriertes 12. -, Spiritus II 59. 
Satina 46, II 72. I Selhstreinigungszcit der 
Satol 70. I Haut II 120. 
Sauerstoffsalben 250. Senfmehlumschlage II 67. 
Sauerstoffseifen II 83. Septacrol 269. 
Sauren 4. Septiolan 240. 
Sauremanteltherapie 103, : Sexualhormone 164. 

n 19, 60. , Siena, gebrannt II 12. 

Sulfapyridill II 37. 
Sulfathiazol II 53. 
811lfidal 241. 
Sulfide 241. 
Sulfitablauge 66. 
Sulf-Hvdril·Salbe 240. 
Sulfod~'rmpuder II 31. 
Sulfonamide als Licht· 

schutz 112, II 61. 
Sulfonamidpuder II 37. 
Sulfonamidsalben 252. 
Summitates SabinacII49. 
SupplctanHalbc 165. 
Surien 250. 
8uspcnsioTl('n in ()l II 55. 
Symphytnm officinale 

245. 

Tactoeut Hl9, II 113. 
Taffetas II H2. 
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Talcum 63, 218, II 6. 
Talgdrudenfett 17. 
TaWil 74. 
Tanacet 211. 
Tannigan Ill. 
Tannin 198, 275, 276. 
Tanninliisungen 111,1161. 
Tanninpuder II 16. 
Tanninsalh3n 112, 198, 

275, 276. 
-, Resorptionshemmung 

192. 
Tannoform 200. 
Tannovitolsalbe 184, 200. 
Targesin 226. 
Taxilansalbe 106. 
Teer, kolloider 205. 
-, Puder II 15, 31. 
-, Salben 207. 
-, Seifen II 84. 
-, Sulfonate 208. 
Tegacid 46, 106. 
Tegin 45, 276. 
Temperaturempfindlich-

keit der Emulsionen 
55. 

Terebinthina lacricinal56. 
Terenol 250. 
Terpentinol 155. 
Terpestrol 155, 159. 
Terra silicea II 8. 
Testespraparate 165. 
Testosteronsalbe 166. 
Thallium 227. 
Therapeutische Reihe 

II 59. 
Thermalbader 238. 
Thermalwasserkonzen-

trate 240. 
Thigenol 208. 
Thilanin 240. 
Thiopinol II 84. 
Thiosept 209. 
Thiosulfat 240. 
Thorium-Degea-Salbe223. 
Thoriumlack 222, 224. 
Tiefenwirkung 82, 97. 
Tiol 208. 
Titanborat 227. 
Titandioxyd 227, II 8. 
Titansalicylat 227. 
Tiletteglycerin 59. 
Tokaloncreme 101. 
Tormentillwurzel 200. 
Triathanolamin-Emulsion 

47, 276. 
Triathanolaminsalze der 

Sulfonamide 254. 
Traubenzucker 244. 
Traumaticin II 64. 
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Trichite 21. 
Tricoplaste II 90, 93. 
Trietine 48. 
Trigamine 47. 
Trockensalben 49, 66. 
Tropensalben 273. 
Trypaflavin 92, 93, 250, 

263, 269, 283. 
Tscham ba Fii Ill. 
Tuben aus Stahl 298. 
Tuberkulinsalbe 270. 
Tumenol 208. 
Turkischrotol II 70. 
Tylose 48, 60, 66, 226, 

268, II 80. 
Tymol 250. 

Oberfettete Puder II 24 
- Seifen II 79. 
Ulironsalbe 253. 
Ultramarin II 12. 
Ultraschall 192. 
Ultraseptilurea II 38. 
Ultraviolettlicht als Des-

infiziens 251. 
Ultrazeozon Ill. 
Ultropack II 116. 
Umschlagpasten II 65. 
Undensalbe 165. 
Unguentolan 177, 179, 

183. 
Unguentor 286, 291. 
Ungt. acid. boric. 193. 

Argenti colloidalis 227. 
arsenici destruens 212. 
basilicum 69. 
calendulae 159. 
cereum 69. 
Cerussae 214. 

- cetylicum 24, 40. 
- Crede 227. 
- Diachylon 213, II 94. 
- encymi compo 178. 
- Hamamelidis 200. 
- Lanetti 45. 
- leniens 69, Ii 57. 

Majoranae 159. 
molle 300. 

- paraffini 25. 
- Plumbi 214. 
- Plumbi tannic. 214. 
- populi 155. 
- refrigerans 122. 
- Rosmarini compo 160. 
- Sabadillae 252. 
- simplex 69. 
- solubile 58. 
- stearini 48. 
- tartari stibiati 212. 
- Vasenoli 39. 

Ungt. Zinci 230. 
Universalemanator 222. 
U ransalze in Pudern II 33. 
- in Salben 141, 228. 
Uwe-Salbe 179. 

V-formige Raumchen 
II 97. 

Vaopin-Streupuder II 36. 
Varikosan 159, 209, II89. 
Vaselin 20. 
-, Brechungsindex 21. 
-, Dielektrizitatskon-

stante 21. 
-, Filme II 104. 
-, Flammpunkt 21. 
-, geschontes 81. 
-, kunstliches 26. 
-, Resorption 100. 
-, synthetisches 26, 273. 
Vaselinoderma 22. 
Vaselinol 20. 
Vasenol 19, II 13, 29. 
Vasenoloformpuder II36_ 
Vasenolpuder II 13. 
Vasoform II 35. 
Vasogene 73. 
Vasolimente 73. 
Velopural 74. 
Veratrin 162, 261. 
Verband, impermabler 

267. 
Verbandtechnik 271. 
Verteilungskoeffizient247 _ 
Vigantol 174. 
Vioform 147. 
Viperin 185. 
Viskositat von Salben 77. 
Vitamin A 172, 175. 

Bl 171. 
C 171. 
D 174. 
E 176. 
F 16, 175. 
H 176. 

Vitamine in Seifen II 80. 
Vitamingemische 176. 
Vitaraminsalbe 172. 
Vogan 173. 
Vorlauffettsaure 74. 
Vulnalinpuder II 37, 47. 
Vulnopakt 43. 
Vulnovasogen 245. 
Vulpuransalbe 183. 

Wachssalben 69. 
Warmehaltevermiigen von 

Umschlagpasten II66. 
Warmekapazitat von Um

schlagpasten II 66. 
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Warmeleitzahl von Um- WasserzahlvonVaselin23. Zephirol II 83_ 
schlagpasten II 66. Weidnerit 250. Zellglastuben 297. 

WarmestrahlungderHaut WeiBblechdosen 297. Zibeth 157. 
II 21. Weizenkeimol II 57. Zinkborat 275. 

Walfett, gehartetes 12. Weizenstarke II 10. Zinkgelatine II 87. 
Walrat 68. Wimpernwuchssalben279. Zinkleime II 87. 
Waschmittel, Definition Wismutsalze 228, II 33. Zinkoxychlorid II 24. 

II 68. Wohlerstoff 224. Zinkoxyd 229, 231, 275, 
-, Priifung II 73. Wollfett 33, 67. II 8, 15,33, 55, 87. 
Wasserglasli:isungen II63. -, hydriertes 34. Zinkpaste 229, 231. 
- in Seifen II 80. -, "synthetisches" 68. Zinkperoxyd 237, II 56, 
Wasserlosliche Medika- 'I Wuchsstoffe 281. 83. 

mente in Salben 262. I Zinksalze 236. 
Wasser-in-Ol-Emulsionen I Xeroform 229, 248, II33. I Zinkstearat 236, II 10. 

31. Xylidrin 168. I Zinktuben 297. 
Wasserstoffsuperoxyd- Zinkundekanat II 10. 

salbe 276. Yatren 248. ' Zinntuben 297. 
Wasserzahl 10, 35. : Zuckersalben 243. 
Wasserzahlkurve 36. , Zeozon Ill. . Zylindcrmiihl('n 286. 
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